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Aus dem

Vorwort zu der ersten Auflage.

t
In keinem Zweige der Litteratur mag in den letzten Jahrzehnten 

ein regeres Leben geherrscht haben als in dem Fache der grammatischen 
Forschung. Eine grosse Zahl gelehrter und scharfsinniger Werke hat 
die griechische Sprachlehre aufzuweisen; mit ihr hat in den neuesten 
Zeiten die lateinische Grammatik gewetteifert und jener Werke an 
die Seite gestellt, die sich an Grundlichkeit, Umfang und Gediegenheit 
neben den Untersuchungen aus dem Gebiete der griechischen Sprach
lehre ehrenvoll behaupten, Auch das Studium der vergleichenden 
Grammatik hat sich machtig erhoben und den heilsamsten Einiluss 
auf die tiefere Einsicht vieler schwieriger und verwickelter Punkte 
der Formenlehre geaussert. Aber der Vorrang echt wissenschaftlicher 
Behandlung gebuhrt vor alien der Grammatik unserer Muttersprache: 
sie hat zuerst versucht das organische Leben der Sprache zu er- 
grunden, dasselbe durch alle Zweige zu verfolgen und ein klares, 
anschauliches und lebensvolles Bild des grossen und kraftig bluhenden 
Sprachbaums darzustellen. Diese grossartige, umfassende und tief- 
eingreifende Behandlung hat uberall da, wo toter Mechanismus 
herrschte, frisches Leben gebracht, da, wo fruher der Zufall sein will- 
kurliches Spiel trieb und Gleichartiges mit Ungleichartigem mischte, 
einen festen Grund gelegt, das Eine von dem Anderen geschieden 
und uber unzahlige Punkte der Grammatik und Erscheinungen der 
Sprache, welche fruher von einem undurchdringlichen Dunkel verhullt 
waren oder in unklarer Verworrenheit neben einander aufgeschichtet 
lagen, Licht und Ordnung verbreitet.

Gross und schwierig ist daher die Aufgabe, welche die griechische 
Sprachlehre, wenn sie dem jetzigen Standpunkte der Sprachwissenschaft 
genugen will, zu losen hat. Sie soli den Organismus einer der 
vollendetsten und geistreichsten Sprachen in seinem ganzen Umfange 
und in lebendiger Anschauung auffassen, die allm&hliche Entwickelung
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desselben von seinem Ursprunge bis zu seiner hochsten Ausbildung 
in klarer und naturlicher Ordnung vorlegen und zeigen, wie alle 
Formen, Strukturen, Wendungen und Eigentumlichkeiten der Sprache 
gleichsam wie aus Einem Keime hervorgewachsen sind und sich zu 
einem schonen und grossen Ganzen, in dem sich gewissermassen die 
Blute des griechischen Geistes und Lebens in dem schonsten Lichte 
zeigt, ausgebildet haben.

Je freier, vielseitiger und mannigfaltiger sich aber die griechische 
Sprache entwickelt hat, um so mehr erfordert die Erforschung der- 
selben ein griindliches, umsichtiges und umfassendes Studium, eine 
stets rege und angestrengte Aufmerksamkeit, eine lebendige Auffassung 
gleichartiger und verschiedenartiger, analoger und widersprechender 
Elemente, eine gewisse Leichtigkeit und Geschmeidigkeit sich in die 
Denk- und Sinnesweise eines fremden, hochst eigentumlichen Volkes 
zu versetzen, Feinheit und Scharfe der Beurteilung in der Scheidung 
verschiedener Mundarten der Sprache, verschiedener Zeitalter der- 
selben und verschiedener Gattungen der Litteratur.

Zu dem grundlichen Studium der griechischen Sprache muss 
sich, als erganzende und vermittelnde Gehulfln, die vergleichende 
Sprachlehre gesellen. Denn wenn es auch dem Sprachforscher als 
einer der wichtigsten Grundsatze gelten muss, die Gesetze der von 
ihm zu erforschenden und zu beleuchtenden Sprache in ihren Wort- 
und Redeformen aus ihr selbst und aus dem Leben und dem Geiste 
des Volkes, das sie gesprochen, zu erklaren; so wird ihn doch selbst 
die tiefste Kenntnis der Sprache, wenn ihm der innere Zusammen- 
hang und Verband mit den Schwestersprachen verschlossen geblieben 
ist, an unzahligen Stellen, wo ein einziger Blick in die vergleichende 
Grammatik ihm das hellste Licht und die uberraschendsten Aufschlusse 
dargeboten hatte, im Stiche lassen. So wird er entweder viele der 
wichtigsten Spracherscheinungen ganzlich unerklart lassen Oder, indem 
er sich auf die schlupfrige Balm leerer Mutmassungen begibt, sich 
der Gefahr aussetzen in lacherliche Irrtiimer zu verfallen. Wie haufig 
lag die Erklarung einer Erscheinung so ganz nahe in der Sprache 
selbst, wurde aber dennoch nicht erkannt, ja nicht geahnt, weil das 
bindende Mittelglied, welches uns eine oder mehrere der Schwester
sprachen darreichen, fehlte! In der Behandlung unserer europaischen 
Sprachen, sagt der geistreiche Bearbeiter des Sanskrit, ')  musste in 
der That eine neue Epoche eintreten durch die Entdeckung eines 
neuen sprachlichen Weltteils, namlich des Sanskrit, von dem es sich

1) Franz B opp, vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend u. s. w. I. Abtl. 
Berlin, 1833. Vorr. S. IV.
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erwiesen hat, dass es in seiner grammatischen Einrichtung in der 
innigsten Beziehung zum Grieehischen, Lateinischen, Germanischen 
u. s. w. steht, so dass es erst dem Begreifen des grammatischen 
Verbandes der beiden klassisch genannten Sprachen unter sich, wie 
auch des Verhaltnisses derselben zum Germanischen, Litthauischen, 
Slavischen eine feste Grundlage gegeben hat. Wer Mtte vor einem 
halben Jahrhundert es sich traumen lassen, dass uns aus dem fernsten 
Orient eine Sprache wurde zugefuhrt werden, die das Griechische in 
alien seinen ihm als Eigentum zugetrauten Formvollkommenheiten 
begleitet, zuweilen iiberbietet und uberall dazu geeignet ist, den im 
Grieehischen bestehenden Dialektenkampf zu schlichten, indem sie 
uns sagt, wo ein jeder derselben das Echteste, Alteste aufbewahrt hat.

* *
*

Da das Wesen und die Bedeutung der Formen erst in dem 
lebendigen Zusammenhange des Satzes deutlich erkannt und erklart 
werden kann, so habe ich fast alien tieferen Untersuchungen und 
wissenschaftlichen Begrundungen dieser Punkte erst in der Syntaxe 
ihre Stelle angewiesen. Daher werden manche in der Formenlehre 
ausgesprochene Ansichten, die leicht als unbegrundete Neuerungen 
erscheinen durften, in der Syntaxe, wie ich hoffe, ihre geniigende 
Begrundung finden. Um Anderes zu ubergehen, will ich nur Einen 
Punkt erw&hnen, weil ich befiirchte, dass mir gerade wegen dieses 
harte Widerspruche entgegen treten werden, — dass ich namlich es 
gewagt habe den Optativ, den man als einen der grieehischen Sprache 
allein eigentumlichen Modus gepriesen und auf die spitzfmdigste 
Weise, der Eine so, der Andere anders, erklart hat, zu dem, was 
er ist, d. h. zum Konjunktive der historischen Zeitformen, zu machen 
und ihm in den Paradigmen den Platz, den er von jeher Mtte ein- 
nehmen sollen, anzuweisen.

Dass ich die vergleichende Sprachlehre nicht unberucksichtigt 
gelassen habe, deshalb glaube ich von Keinem, der mit dem Stand- 
punkte der Wissenschaft bekannt ist, einen Vorwurf zu befurchten, 
eher deshalb, dass ich nicht haufiger zuihr meine Zuflucht genommen 
und namentlich aus der reichen Quelle des Sanskrit zu sparsam 
geschopft habe. Aber einerseits durfte ich den Zweck und die 
Grenzen des Buches nicht aus den Augen verlieren, und dann glaubte 
ich der Wissenschaft einen grosseren Dienst zu leisten, wenn ich 
mit Besonnenheit auch nur wenige, aber fest begrundete Thatsachen 
aufn&hme, als wenn ich laufs Geratewohl die unsichere Bahn der 
Hypothesen betrete und Wahres und Falsches vermischte.

Vorwort. V
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Den um die Sprachwissenschaft hoch verdienten Mannern, deren 
Werke mir bei der Ausarbeitung dieser Grammatik zu Gebote ge- 
standen haben, fiihle ich mich fur ihre Forschungen und Bemuhungen 
zu dem aufrichtigsten Danke verbunden, den hier offentlich auszu- 
sprechen mir eine angenehme Pflicht ist. Selbst Ansichten, die den 
durch eigene Untersuchungen gewonnenen Ergebnissen entweder 
teilweise oder ganzlich widersprachen, waren nicht ohne Interesse 
und Nutzen fur mich, indem ich oft durch sorgfaltige Prufung und 
Abwagung der Momente der einander entgegenstehenden Meinungen 
zur Erkenntnis der Wahrheit geleitet wurde.

Durch das vieljahrige Studium der griechischen Grammatik und 
der iiber dieselbe geschriebenen Werke und durch die damit unaus- 
gesetzt verbundene Lesung der Alien habe ich den bereits auf- 
genommenen grammatischen Stoff vielfach erganzt und vervollstandigt, 
indem ich mehreren Punkten, die bis jetzt mit Unrecht aus dem 
Bereiche der Grammatik ausgeschlossen waren, die ihnen gebuhrende 
Stellung angewiesen, andere, die nur kurz und unvollstandig behandelt 
oder nur beilaufig beriihrt worden waren, weiter ausgefuhrt habe.

H a n n o v e r , den 1. Junius 1834.

Ft. K u h n e r.

Aus dem

Vorwort zu der zweiten Auflage.

Bei der Ausarbeitung der ersten Auflage dieser Grammatik hatte 
ich die Absicht eine griechische Sprachlehre zu verfassen, welche 
einerseits dem wissenschaftlichen Standpunkte, den damals die Sprach
wissenschaft einnahm, entsprache, andererseits den Bedurfnissen der 
Schule bei dem Unterrichte der griechischen Sprache in den hoheren 
Gymnasialklassen geniigte. Aber beide Zwecke in einem Buche zu 
verbinden ist eine Aufgabe, die wohl nie glucklich gelost werden 
kann, da beide sich uberall durchkreuzen, storend und hemmend 
sich einander in den Weg treten und grosse tlbelstande herbeifuhren. 
Weniger Schwierigkeiten bietet in dieser Beziehung die Behandlung
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des syntaktischen Teiles, obwobl auch bier ein tieferes Eingehen in 
das Wesen der Sprache und eine wissenschaftliche Begrundung der 
so mannigfachen Erscheinungen der syntaktischen Verh&ltnisse, die 
in der griechischen Sprache mit so bewunderungswurdiger Feinheit 
wie in keiner anderen ausgebildet sind, dem Unterrichte selbst in 
den hdheren Klassen der Schule fern liegt. Die bei Weitem grOssten 
Schwierigkeiten aber treten in der Darlegung der Laut- und der 
Formenlehre hervor. Denn diese Lehren mussen sich, wenn sie eine 
wissenschaftliche Grundlage haben sollen, notwendig auf die Ver- 
gleichung des Griechischen mit seinen Schwestersprachen, namentlich 
mit dem Sanskrit, stutzen. Allerdings hat mir schon in der ersten 
Auflage die vergleichende Grammatik in der Erklarung vieler Sprach- 
erscheinungen grosse Dienste geleistet; allein diese Wissenschaft war 
damals erst erwacht und noch in ihrer ersten Entwickelung begriffen. 
Von Franz Bopps unsterblichem Werke: j,Vergleichende Grammatik 
des Sanskrit, Zend u. s. w .“ war erst das erste Heft erschienen. In 
dem langen Zeitraume aber, der zwischen der ersten und dieser 
Auflage meiner Grammatik liegt, haben die Forschungen auf dem 
Gebiete der Sprachvergleichung die erfreulichsten, umfassendsten und 
fur die griechische Laut- und Formenlehre wichtigsten Fortschritte 
gemacht. Sprachvergleichende Untersuchungen aber in der Schule 
anzustellen, vertr&gt. sich nicht mit ihrem Zwecke; fur sie genugt es 
die aus den Forschungen der komparativen Grammatik gewonnenen 
sicheren Ergebnisse zu einer klareren Darstellung der Grammatik zu 
benutzen.

Diese Grunde haben mich bewogen in dieser neuen Auflage die 
Rucksicht auf den Schulgebrauch aufzugeben und nur den wissen- 
schaftlichen Zweck ins Auge zu fassen. Es war mir daher nicht 
mbglich die Einrichtung und Anordnung der ersten Auflage beizu- 
behalten, sondern ich sah mich in die Notwendigkeit versetzt, das 
ganze Werk von Anfang bis zu Ende nach einem der Wissenschaft 
entsprechenden Plane neu zu bearbeiten.

* *
*

Aber so eifrig und rastlos ich auch in der langen Reihe von 
Jahren bemuht gewesen bin, dem Ziele, das ich mir gesteckt hatte, 
nachzustreben; so bin ich doch weit entfernt zu wfthnen, dass ich 
dasselbe erreicht habe, bekenne vielmehr ganz often, dass ich mir 
wohl bewusst bin, wie wenig es mir gelungen ist, die Aufgabe, die 
ich meinem Werke gestellt hatte, auf befriedigende Weise zu Ibsen. 
So will ich denn mein Vorwort mit dem Wunsche schliessen, dass 
dem Buche in seiner neuen Gestalt so billige, wohlwollende und zu-
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gleich belehrende und grundliche Beurteilung zu Teil werden mogen, 
wie dasselbe in seiner ersten Auflage von Mannern, wie G o ttfried  
H e rm a n n , K arl O tfried  M u lle r , B e rn h a rd y , M eh lh o rn , 
M o ser, S o m m er, dem Franzosen B u rn o u f u. A. gefunden hat.

H a n n o v e r, den 22. Januar 1869.

Ft. K u h n e r.
t  16. 4  78.

Vorwort zur dritten Auflage.

To tot τοπάζειν τοδ βάφ’ είδέναι δίχα.

Der dem Unterzeichneten von der Verlagsbuchhandlung gewordene 
Auftrag, den ersten Teil der Kuhnerschen Grammatik, d. i. die 
Elementarlehre und Formenlehre, fur eine dritte Auflage neu zu be- 
arbeiten, konnte nicht den Zweck einer volligen Umgestaltung des 
viel gebrauchten und anerkannt nutzlichen Buches haben. Allerdings 
sind mehr als zwanzig Jahre seit dem Erscheinen der zweiten Auflage 
verflossen, und es ist nicht notig hier auszufuhren, wie viel mittler- 
weile fur dieses Gebiet weiter geforscht und neu gefunden ist; aber 
wofern nur das Buch in seinen Grenzen belassen wurde, konnte es 
dennoch in den Grundzugen bleiben was es war. Ich meine hier 
die im ganzen thatsachlich vorhandenen Grenzen und die thatsachlich 
vorhandene Art des Buches, aus welchem niemals jemand genaue 
Aufschlusse uber das Entstehen des Griechischen aus einer hypo- 
thetischen Ursprache begehrt hat, sondern lediglich eine vollstandige 
IJbersicht dessen, was in dieser historisch bekannten Sprache that
sachlich vorhanden war. Hieraus ergab sich, dass der Bearbeiter 
vor allem die seither bekannt gewordenen Thatsachen nachzutragen, 
bezw. vermeintliche, seither als nicht wirklich erkannte Thatsachen 
zu entfernen hatte. Dieser Nachtrage war allerdings eine sehr grosse 
Zahl, und das Buch musste dadurch imUmfange betrachtlich wachsen; 
was zu streichen war, kam gegenuber den Zusatzen wenig in Betracht. 
Aber der Grundriss ist geblieben, namlich das gesamte Schema und 
die Einteilung nach den Teilen, Abschnitten, Kapiteln, Paragraphen, 
so dass, wer an die fruhere Auflage sich gewohnt hat, hiernach sich
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auch in der neuen zurechtfinden kann. Musste einmal ein Paragraph 
umgestellt werden, so ist doch fur eine mOglichst geringe St6rung in 
der Folge der Paragraphenzahlen Sorge getragen. Bei der Unter- 
abteilung in den Paragraphen war naturlich grossere Freiheit der 
Abweichung gestattet.

Nun ist es ja freilich ganz augenscheinlich und bekannt, dass 
der Verfasser dieser Grammatik weit entfernt gewesen ist, sich auf 
die Sammlung der Thatsachen zu beschranken, dass er vielmehr auch 
die Grunde und Zusammenhange derselben darzulegen sich bemuht 
hat, mit Hulfe der vergleichenden Sprachwissenschaft, wie sie damals 
vorlag. Das unterscheidet eben die Kuhnersche Grammatik von den 
fruheren und auch von der Krugerschen, in welcher von dem Di
gamma selten, von dem Jod nie die Rede ist; es ist diese letztere 
eine Grammatik des Griechischen wie es thats&chlich vorliegt, w&hrend 
Kuhner fruhere, historisch nicht erreichbare Stufen mit einbezieht. 
Gem&ss diesem Prinzipe hatte ich jetzt z. B. der Nasalis sonans einen 
Paragraphen widmen konnen, und manche werden dergleichen in 
der neuen Auflage erwarten und werden viberraseht sein, wenn sie 
nicht einmal den Namen finden. Ich habe sogar manches getilgt, 
was bei K u h n er an Spekulationen uber indogermanische Ursprache 
Aufnahme gefunden hatte, und habe auch diesen Namen vermieden 
und nichts als die Namen des Sanskrit, Zend und der anderen that- 
sachlich bekannten Sprachen stehen lassen. Dass mein Prinzip dasselbe 
sei wie das des Verfassers der Grammatik, behaupte ich also nicht; 
die Grunde aber fur die Annahme dieses Prinzips muss ich in Kurze 
darlegen.

Die Aufgabe des Grammatikers besteht darin, die Thatsachen 
einer Sprache, soweit dieselben der grammatischen und nicht der 
lexikalischen Behandlung anheimfallen, in geordneter und ubersicht- 
licher Weise vorzufuhren. Dabei ergiebt sicli von selbst oft ein Neben- 
einanderstehen fruherer und spaterer Erscheinungen, und da wird der 
Grammatiker und werden seine Leser das Bedurfnis haben, die spiitere 
Erscheinung aus der fruheren und aus gewissen Regeln oder Ein- 
flussen zu begreifen, d.Ji. man sucht zu erklaren, und dies hat so 
grossen Reiz, dass man gern weiter geht, wenn es sich thun lasst, 
und auch die fruhere Erscheinung zu erklaren sucht. Τείχους ist aus 
τείχεος entstanden, durch Kontraktion, die ihre Regeln hat; τείχεος 
selbst, in seinem Verhaltnis zu τείχος, lassen B u ttm a n n  und K ru g e r  
unerklart, aber es lasst sich doch erklaren, aus einem τει'χεσ-ος, 
welches im Griechischen selbst nicht vorliegt, aber mit Ilulfe der 
verwandten Sprachen gewonnen werden kann, samt der Regel, nach 
welcher hieraus τείχεος geworden ist. Durch die Einfuhrung der
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Form τεί/εσος ist der Grammatiker fiber sein historisch bekanntes 
Gebiet hinausgegangen; aber der Beweis ffir die ehemalige Existenz 
dieser Form ist so geschlossen, dass er einem Zweifel nicht Raum 
lasst. Vieles ist nun auf solche Weise mit Hfilfe der verwandten 
Sprachen erklart und begriffen worden, was aus dem Griechischen 
allein sich nicht begreifen liess, und so ist es gekommen, dass die 
Grammatiker, die vergleichenden insbesondere, die Erklarung der 
Formen als ihre Aufgabe, wohl gar als die Hauptaufgabe, ansehen. 
Und doch ist dies keineswegs der Fall, nicht einmal ffir die ver- 
gleichende Grammatik. Dieser kommt es zu zu vergleichen, d. i. das 
Gleiche und das Verschiedene in den verwandten Sprachen zu er- 
kennen, woraus sich dann die Erklarung der Form in der einzelnen 
Sprache oft von selbst ergiebt, aber nicht imrner, und wenn sie sich 
nicht ergiebt, so hat doch der vergleichende Grammatiker durch die 
richtige Vergleichung seine Aufgabe erffillt. Ich betrachte es also 
nicht als die Aufgabe der vergleichenden Sprachforschung, das Ur- 
indogermanische zu rekonstruieren, d. h. eine Sprache, die ganz und 
gar Hypothese ist, und von der kein Mensch weiss, wann und wo 
und von was ffir einem Volke sie geredet sein soli, ja auch von der 
kein Mensch jemals das wissen wird. Was geht uns eine derartige 
Sprache als solche an? Doch ich verwehre es ja niemandem, auch 
eine Grammatik des Urindogermanischen zu schreiben, wozu wir auf 
dem besten Wege sind, und ein Lexikon dazu; personlich nur habe 
ich kein Interesse daran, und begehre nicht zu wissen, ob das Ur- 
indogermanische ein e und ein o gehabt hat oder bloss ein a, indem 
ich vollig zufrieden bin mit der Erkenntnis, dass im Sanskrit das als 
a erscheint, was im Griechischen teils a, teils e, teils o ist. Aus 
dieser Erkenntnis heraus verstehe ich namlich, wie καλός καλά (καλή) 
καλέ καλά eine einheitliche Deklination bildet, mit welcher wertvollen, 
dem Sanskrit verdankten Erkenntnis ich ffir das Griechische voll- 
kommen genug habe. Also, wenn bei Kfihner (in § 9) zu lesen 
stand: „der u rsp rf in g lic h e  A-Laut, der sich im Sanskrit in seiner 
Reinheit erhalten hat,“ u. s. w., so fand ich in diesem „ursprfinglich“ 
ein Uberschreiten der gebotenen Grenzen, und wusste ausserdem, 
dass es mit der Reinheit wenigstens des kurzen a im Sanskrit that- 
sachlich nicht sonderlich bestellt sei; darnach musste ich Kfihners 
Ausdrficke ermassigen. Hieraus ergiebt sich auch sofort, weshalb 
ich von der Nasalis sonans schweigen musste. Denn dies ist kein 
in irgend einer indogermanischen Sprache wirklich vorhandener Laut 
— vom Lykischen rede ich nicht — ; das Urindogermanische aber 
kam ffir mich nicht in Betracht; also blieb keine Moglichkeit der 
Erwahnung. Dabei erkenne ich sehr wohl Brugmanns grosses Ver-
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dienst, indem uns durch ihn klar geworden ist, dass dem a des 
Griechischen in gewissen Fallen ein en im Lateinischen, ein un im 
Germanischen u. s. w. mit grosser Regelmassigkeit entspricht; aber 
mit dieser Erkenntnis begnuge ich mich gern, and begehre nicht zu 
wissen, ob, was bei Homer άάατος lautet, in irgend einer hochst barbari- 
schen Ursprache irgend einmal nsmvntos gelautet hat. Denn wenn ich 
das auch zu wissen begehrte: niemand kdnnte es mir verburgen, und 
den Wert der απιστία kenne ich aus Demosthenes !) und anderswoher. 
Sie schutzt namlich vor einem der schlimmsten tJbel, der δοξοσοφία. 
Ich furchte, unsere Junger der Wissenschaft bilden sich nachstens 
ein, Urindogermanisch zu konnen, indem sie ja in ihren Heften und 
Buchern eine Unmenge davon schwarz auf weiss besitzen, und doch, 
was ist das fur ein Wissen? Ein Wissen — wenn man das Wort so 
missbrauchen soil — von einem hypothetischen Dinge, von dem 
Lehrer (wohl gemerkt: nicht dem Jiinger selbst) auf hypothetischem 
Wege gewonnen, keiner Verificierung durch Thatsachen jemals zu- 
ganglich. Ich halte es nicht fur rich tig, wenn in Handbuchern wie 
der Brugmannschen Grammatik das „Indogermanische" durchaus als 
bekannte Sprache behandelt wird, in derselben Weise wie sonst 
jemand vom Sanskrit oder vom Litthauischen redet. Denn der 
Student, der das Buch benutzt, stellt somit unwillkurlich Indoger- 
manisch und Sanskrit als gleichermassen bekannt auf eine Linie, 
und gewohnt sich an eine ganz unheilvoile Vermischung von Hypo- 
thesen und Thatsachen, wahrend doch der weit- und tiefgehende 
Unterschied zwischen beiden alien denen, die eine Wissenschaft 
betreiben, stets vor Augen sein soli. Auch imponiert es mir nicht 
sehr, wenn Brugmann in seiner Vorrede sich auf die Thatsache beruft, 
dass sowohl in allgemeinen als in Einzelfragen gegenwartig unter den 
Linguisten eine so grosse Einhelligkeit bestehe wie nie zuvor. Das 
ist so zu sagen eine durch den Raum verbreitete Einhelligkeit, die 
ihre Erklarung auch anderswoher als aus der Sicherheit der Erkennt- 
nisse fmdet; eine durch die Zeit, etwa durch ein halbes Jahrhundert 
verbreitete wurde mir mehr imponieren. Aber wer burgt fur eine 
solche? Ich furchte eher, es wird gehen wie es bei Dante2) heisst: 

Cos! ha tolto 1’uno all' altro Guido '
La gloria della lingua, e forse e nato,
Chi 1'uno e Γ altro caccera di nido.

Ich bitte nun sehr, mich nicht misszuverstehen. Vor den 
Leistungen der neuesten Sprachwissenschaft habe ich grossen Respekt,

*) Demosthenes 6, 24: εν οέ τι y.oiv̂ v ή φυ3ΐ; τών ευ φρυνούντων έν αύττ|
χέχτηται φυλαχτήριον, δ πάσίν έστ άγαθδν χαΐ οα>τήριον.------ τ( ουν έστι τούτο;
α π ι σ τ ί α ,  — 2) Purgatorio 11, 97 ίΤ.
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und erkenne vollig die grosse Geisteskraft, die sich darin kund thut; 
aber dieser Respekt kann bei mir den noch grosseren Respekt nicht 
austreiben, den ich vor der in Angriff genommenen Saehe, d. h. vor 
Hirer Schwierigkeit habe. Wenn wirklieh die Wissenschaft den Ossa 
auf den Olymp tiirmt, und daruber das Pelion, so ist das eine 
gewaltige Leistung, aber sie erreicht damit den Himmel nicht. Des- 
wegen eben sage ich, dass die Aufgabe des Grammatikers zunachst 
die Darstellung des Thatsachlichen ist; zur Erklarung ist er nicht 
verpflichtel, weil er nur einen Bruchteil erklaren kann; also ist es 
ein opus supererogatorium, wenn er einmal erklart. Man sehe doch 
die Dinge so an, wie sie wirklieh liegen, und nicht wie man wiinscht, 
dass sie liegen mochten. Ich hore, dass das Griechische unter alien 
toten Sprachen die bestbekannte sei, namentlich auch weil wir 
so viel von den Dialekten ubrig haben. In dieser bestbekannten 
Sprache also war es bis vor ganz kurzer Zeit nicht sicher, wie in 
dem bestbekannten und vornehmsten Dialekte, dem Attischen, fiir 
„ wir wussten, wir hatten gesehen“ u. s. w. gesagt wurde. Bei Brug- 
mann (S. 168) steht ηδειμεν als die eigentliche griechische Form, die 
er aus ή-/είδεσ-μεν erklart; nach ηδειμεν habe man auch τεείτε fur 
γ,δεστε und γ)δεισαν fur ηοεσ-αν gesagt, wiederum aber auch nach χ(δεσαν 
•βδεμεν und -()δετε. Ich wunschte aber vor alien Erklarungen festgestellt 
zu sehen, wann und von wem denn eigentlich ηδειμεν gesagt ist, und wann 
und von wem |)δεμεν, w en n  dies gesagt ist. Denn was wir bisher 
wussten, war dies: hellenistisch ηδειμεν, -δείτε, -οεισαν; attisch:? (ηδεμεν 
Elmsley), ? (ηδετε ders., Eurip. Bacch. 1345), -δεσαν, und ich wenigstens 
mochte die hellenistische Form, bevor sie auch als attisch erwiesen, 
nicht zur Aufhellung urgriechischer Bildungen benutzen. Seitdem 
nun R e itz e n s te in  in einem Kodex des Etymologicum Magnum den 
Vers aus Menanders Φάνιον entdeckt und herausgegeben hat — letzteres 
im Jahre 1890 — : πότων τε καί κώμων απαντες ηδεμεν, scheint es 
unzweifelhaft, dass man noch im Neuattischen ηδεμεν, ηδετε, ηδεσαν 
konjugierte, demnach auch έωράκεμεν, -ετε, -εσαν. Denn die Gegen- 
instanzen, fur ειμεν είτε, sind alle schwacb, und keine metrisch 
gestutzt; dazu ist auch bei Demosthenes (Mid. 226) έκεκράγετε best- 
bezeugte Lesart, wiewohl — so ist unser Material beschaifen! — 
das ganze Wort verdachtig und lange schon in den Ausgaben durch 
έκλώζετε verdrangt ist. Daraus folgt nun, dass in den Texten der 
Attiker die Stellen mit -ειμεν -είτε zu korrigieren sind (bei Demosthenes 
sind es zwei, 18, 49 άπωλώλειτε und 37, 12 έδεδώκειμεν), und dass wir 
schliesslich dahin kommen mussen, in den Schulgrammatiken die 
Paradigmata zu verbessern und die Schuler anzuweisen, nicht mehr 
έβεβουλεύκειμεν (-κειτε, -κειτον, κείτην), sondern έβεβοολεόκεμεν U. s. f. zu
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konjugieren. Dass diese Korrekturen fur den Stand unsers Wissens vom 
attischen Griechisch — um zu sclnveigen vom Urgriechischen — 
irgend ehrenvoll seien, wird niemand behaupten. Eine andere, auch 
jetzt noch nieht genugend gelOste Frage fur den bestbekannten 
Dialekt der bestbekannten alten Sprache ist die, ob *du siegst“ 
νικάς hiess Oder νικάς; von der Beantwortung dieser Frage hangt auch 
fur die Erkl&rung von φέρεις sehr viel ab: z. Bsp. wenn B ru g m an n
S. 145aus9ep£oi φέρει, und daraus φέρεις mit angehangtem ς entstehen 
liisst, so setzt dies fur φέρεις ein echtes ει voraus, welches in der 
Kontraktion mit a a ergibt. Wer wird es mir nun verdenken, wenn 
ich sage: ich verlange unersattlich nach neuen Thatsachen, und 
freue mich jeder neuen Thatsache, auch wenn sie zuniichst nur 
Verwirrung schafft; dagegen nach neuen Hypothesen habe ich kein 
solches Bedurfnis ? Da ist auch kurzlich auf einer arkadischen Inschrift 
die Form πανάγορσις fur πσ.νήγυρις aufgetaucht. Die schafft wirklich 
nur mehr Verwirrung; denn man muss doch, zumal angesichts der 
schon anderweitig bekannten Formen αγ^ρρις und αγορρις, wie hier das 
doppelte p, so in πανήγυρις und αγυρις das einfache auf ρσ zuruckfuhren. 
Nach welchem L a u tg e se tz e ?  N&mlich dem, der von draussen zu- 
schaut, hat es ganz und gar das Aussehen, als existiere irgendwo 
ein Kodex der griechischen Lautgesetze, fein s&uberlich nach Paragraphen 
redigiert, und jede von einem Gelehrten beabsichtigte Herleitung 
einer existierenden Form aus einer zu Grunde liegenden Urform musse 
erst sich durch einen Paragraphen dieses Kodex legitimieren, ehe sie 
anerkannt werden kbnne. In Wirklichkeit wird von diesen Gesetzen 
sehr leicht Dispens erteilt; denn sei es die Sprache, sei es der uber 
die Sprache forschende Gelehrte hat jederzeit das Recht, statt nach 
dem Gesetze sich nach irgend welcher Analogie zu richten. Die 
Attiker assimilieren ρσ zu pp; aber es heisst dennocli χερα ( ,  ^ήτορσι, 
nach „Systemzwang“ sagt man, weil alle andern Dative auf σι aus- 
gehen. Die Erklarung der Anomalie ist vollkommen zutreffend; aber 
ich nehme daran entschieden Anstoss, dass ein G esetz  aus solchen 
Grunden der Zweckmassigkeit oder der Harmonie im Einzelfalle sofort 
ausser Kraft tritt. Eben deswegen, und um bei den inehr draussen 
Stehenden keinen falschen Schein hervorzurufen, habe ich auch den 
Ausdruck Lautgesetz durchweg vermieden. Regel ist schon besser, 
denn dabei denkt jeder gleicli an die Ausnahme; noch besser Neigung^ 
denn eine Neigung zu irgend einem Verfahren wird eincrseits, wenn 
kein Hindernis obwaltet, dies Verfahren regelm&ssig hervorbringen, 
andererseits, wenn etwas dazwischen kommt, Ausnahmen leicht zulassen. 
So waren die Attiker geneigt, ρσ in pp zu verwandeln, und gemiiss 
dieser Neigung sagten sie θάρρος, αρρην u. s. w.; andererseits waren
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sie vernunftig genug, nicht χερρίν sondern χερσίν zu sagen. Sie 
sagten auch nicht βύρρα sondern βύρσα (weshalb weiss ich nicht); 
ferner nicht εφ&ερρα und erst recht nicht εφθερσα, sondern εφθειρα, 
welche Anomalie eins von den zahlreichen Problemen bildet, mit 
denen sich die Sprachforscher ohne allgeniein befriedigendes Er- 
gebnis abqualen (vgl. B r u g m a n n  S. 63). Aber welche Mittel existieren 
uberhaupt zur Losung eines solchen Problems? welche werden 
jemals existieren? Etwa eine Ilias ante Homerum? Schliesslich 
kommt noch das akadische εφίίερα dazwischen, und hiermit analog 
αγορις πανήγορις, wahrend hier die Arkader bei ρσ bleiben. Ich finde 
in dem alien keine Gesetzmassigkeit mehr, und sehe ein ahnliches 
wildes Wachsen auch anderswo. Kennten wir alle Thatsachen, so 
wurde ganz gewiss vielfach eine ganz schone Regelmassigkeit zu 
Tage treten, andererseits aber noch viel mehr Unregelmassigkeit als 
jetzt schon. Die Metathesen, wie in dem attischen καταντροκύ statt 
κοιταντικρύ, nimmt auch Brugmann von der Herrschaft der Lautgesetze 
aus; es ist derartiges ein jussum speciale der Sprache, ein Ιπ ’ δνό- 
ματι νόμος, wenn man diese Bezeichnung nach Ιπ  άνδρί νόμος bilden 
darf. Und solche νόμοι mussen zumal in der plebejischen Sprache 
der Unmenge von Orten, in denen man griechisch sprach, geradezu 
zahllos viele gewesen sein (z. Bsp. kretisch νεμονηία statt νεομηνία); 
ausserdem auch allgemeinere νόμοι, von denen kein Mensch eine 
Ahnung hat, noch haben wird. Allerdings, e ine Sprachform des 
Griechischen kennen wir genau, aber gerade die wirft fur die Erklarung 
nichts ab; ich meine die Litteratursprache der Kaiserzeit, in welcher 
Sprache, dank vor alien den Kirchenvatern, so viele Bande vorliegen, 
class man wohl sagen kann: wir wissen hier ungefahr alles. Dagegen 
von der attischen Litteratur ist nur ein kleiner Bruchteil da, von der

t
ionischen erst recht ein kleiner, von der dorischen ein Minimum, von 
der aolischen nichts als schlecht uberlieferte Fragmente. Es freut 
ordentlich, auch bei Brugmann zu lesen, dass „bei der Sparlichkeit 
und der nach verschiedenen Richtungen hin ausserst mangelhaften 
Beschaffenheit unserer Quellen“ ein Rest von Unerklartem immer 
bleiben wird. Das heisst doch wohl von solchem, was eine allgemein 
als probabel anerkannte Erklarung nicht gefunden hat; aber ich frage 
ausserdem: wo ist die Biirgschaft, dass das als erklart Angenommene 
auch wirklich richtig erklart sei?

Ich also, um hiermit zu Ende zu kommen, wahre mir meinen 
eigenen Standpunkt, auf welchem ich nicht b e a n s p r u c h e z u  erklaren, 
mich aber freue, wenn ich es einmal kann, und lasse iibrigens jedem den 
seinigen, habe auch nichts dagegen, wenn jemand den meinigen 
niedrig findet. Unwissenschaftlich ist er jedenfalls nicht; denn die
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Wissenschaft hat vom Wissen den Namen und nicht vom Vermuten 
und von den Hypothesen. Man sollte wieder stronger werden mit 
der Anwendung von Worten wie „beweisen“; leider sind auch wir 
klassischen Philologen auf dem Gebiete der Litteratur unverantwortlich 
leicht damit bei der Hand, wfihrend doch in der That ein Beweis 
fur etwas, was nicht vor Augen liegt, ein ganz gehorig schweres 
Ding ist. Ein Schein von Zusammenstimmen mit ein paar That
sachen, die zufallig bekannt sind, ist noch lange kein Beweis. Indessen 
will ich von dem Geb&ude der Grammatik, wenn auch die Haupt- 
masse davon aus Stein, ich meine aus Thatsachen, bestehen muss, 
auch den Sand, d. i. die Vermutungen, nicht vollig ausschllessen; ich 
habe auch selber hier ein bischen Sand hinzugenommen, ein bischen, 
nicht ganze Haufen. Schon animi causa wird man ab und zu einmal 
vermuten und ins Ungewisse und Unbekannte ausschweifen; denn 
ode und trocken ist der Boden der Grammatik, und das Gebiet 
der blossen Thatsachen ganz besonders, vollends aber, insoweit diese 
Thatsachen altbekannt sind.

tJber das Andere, was in diesem Vorworte noch zu erortern ist, 
kann ich kiirzer sein. Eine „ausfuhrliche Grammatik der griechischen 
Sprache* muss sowohl die verschiedenen Dialekte, als die verschie- 
denen Perioden, auch die spateren, mit einbeziehen; doch versteht 
es sich, dass nicht alle Perioden und alle Dialekte in gleichmassiger 
Vollstandigkeit behandelt werden, nicht nur weil das Material so sehr 
ungleichmassig vorhanden ist, sondern auch weil Bedeutung und 
Wichtigkeit nicht gleich sind. Ich habe auch den Hesychius nicht 
allzu stark herangezogen; dagegen in starkem Masse den Herodian 
und auch die Atticisten, und zwar weil hierdurch indirekt die un- 
geheure Masse der den Alten vorliegenden, uns aber verlorenen 
Litteratur mit herangezogen wird. Man wird trotzdem noch eine 
ganze Menge auch von derartigem nachtragen konnen; die Unvoll- 
kommenheit der vorliegenden Leistung, auch gerade innerhalb ihrer 
Grenzen, liegt mir schwer auf der Seele. Vollends aber wird sich 
aus den Inschriften noch Weiteres ergeben, wo in einem fort das 
Material neu zuiliesst. Aus beiden Ursachen, weil mir manches langst 
Vorhandene nicht rechtzeitig aufgestossen war, und weil sich Neues 
immer wieder hinzufand, kornmt die grosse Anzahl der Nachtrage, 
welche den Schluss dieses Bandes bilden. Es ist Wichtigeres und 
Unwichtigeres darunter, von ersterer Art z. B. das erste attische 
Digamma, in einem noch gar nicht ubermassig alten Epigramme des 
(). Jahrhunderts, ubrigens in ebenso missbrauchlicher und pleonastischer 
Verwendung, wie in dem sicheren Beispiele von Naxos: hier AFTTO 
αύτου, in Attika AFTTAP αύτάρ. Daneben steht ΕΡΑΑΣΑΤΟ ήργά-

/ ' ( 
t
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σατο, zum Beweise, dass nicht etwa die Athener in Solons Oder 
Peisistratos Zeit noch /έργον sagten. Aber immerhin war doeh der 
Buchstabe und sein "Wert den Attikern damals noch bekannt, und 
M e i s t e r h a n s  ist zu berichtigen, wenn er in dem Paragraphen uber 
das attische Alphabet sagt (und sagen m usste): „Der Buchstabe /  
(Vau) kommt nicht vor.“ Ja, wie viele Berichtigungen durch die That- 
sachen mogen unseren Aufstellungen noch bevorstehen!

Das schliesslich brauche ich kaum zu betonen, dass die Gram- 
matik in der vorliegenden Form nicht das ist, was eine von mir 
selbstandig geschriebene Grammatik sein wurde. Wohl notigte mich 
niemand, stehen zu lassen was mir nicht gefiel; aber das Umschreiben 
und Andern hatte doch andererseits seine naturliche Grenze, eben 
weil ich weder die Absicht hatte, noch in der Lage war, eine selb- 
standige Grammatik zu verfassen. Dazu hatten Vorarbeiten und 
Durchforschungen von Material in einem Umfange gehort, wie ich 
nicht daran denken konnte sie zu leisten. Das Buch kann somit 
den Namen weiter tragen, den es seit seinem Entstehen mit so viel 
Ehre und Anerkennting gefuhrt hat; denn ich bin auch weit entfernt 
sagen zu wollen, dass ich, wenn selbstandig arbeitend, die Sache 
besser gemacht haben wiirde, sondern nur, dass ich sie anders 
gemacht hatte, was sich ja auch von selbst versteht. Das Alte aber 
und das Neue ist vollig gemischt und verschmolzen, und mochte ohne 
Vergleichung der alteren Auflage ganzlich ununterscheidbar sein.

Meinem lieben Kollegen 0 . R o s s b a c h  sage ich fur seine 
freundliche und unermudete Beihulfe bei der Korrektur meinen 
herzlichen Dank.

Kiel ,  Oktober 1890.

F . B lass .

V
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E in le itiin g .

1. Von der griechischen Sprache und ihren Mundarten.

1. Die griechische Sprache wurde, soweit sie uns geschichtlich 
bekannt ist, zuerst in dem europaischen Griechenland und in den 
Kustenlandern Kleinasiens, sowie auf den dazwischenliegenden Inseln 
gesprochen, verbreitete sich aber fruhzeitig durch Pflanzstaaten, die 
von dem Mutterlande ausgingen, nach Unteritalien und Sicilien und 
nach einzelnen Gegenden Afrikas (Kyrene) und Galliens (Massilia). 
Die Lander, die von den Griechen bewohnt wurden, besassen alle 
diejenigen Eigenschaften, welche im stande sind die Gemuter und 
Geister eines Volkes lebhaft anzuregen und alle seine Krafte und 
Fahigkeiten nach den verschiedensten Seiten hin in Bewegung zu 
setzen und zu uben, kurz korperlich und geistig tuchtige Menschen 
(καλούς κάγαίΐαύ;) zu bilden. In ihnen finden wir die grosste Mannig- 
faltigkeit des Bodens und des Klimas,1) die Gegens&tze von Bergen 
und Ebenen, von Festland und Kustenland und Inseln, von frucht- 
baren Gegenden, welche ihren Bewohnern ohne Muhe reichliche 
Nahrung spenden, und von mageren und steinigen Landstrichen, 
denen nur mit grosser Anstrengung der notige Lebensunterhalt 
abgewonnen werden kann, von einem hellstrahlenden heiteren und 
einem truben mit Wolken bedeckten Himmel, von reiner und truber 
Luft, von heisser und rauher Temperatur. Neben diesen Landern, 
in denen die physischen Verhaltnisse in schrofien Gegensatzen einander 
gegenuber standen, gab es viele Landschaften, in denen die Beschaffen- 
heit des Bodens und des Klimas eine sch6ne Mitte zwischen jenen 
hielten. Diese Verschiedenheit der Lander musste notwendig einen 
grossen Einfluss auf die k6rperliche und geistige Entwickelung des *)

*) S. E r n s t  C u r t i u s  in der griechisch. Gesch. I 6. T., S. 3—15, der eine 
sehr gute Schilderung der griechischen L&nder gibt, die um so grOsseren Wert 
hat, da sie auf Autopsie beruht.

KUhner e  auePuhr). Grioch. Grammatik. I. T. 1



2 Einleitung.

Volkes ausiiben und eine grosse Mannigfaltigkeit in seiner Sprache, 
in seinen Sitten und seiner Lebensweise, in seiner ganzen geistigen 
Bildung erzeugen. Die vielen Kustenlander, Inseln, Halbinseln, Land- 
zungen und Hafenbuchten waren ganz dazu geschaffen, um in den 
Bewohnern das Verlangen hervorzurufen, teils unter einander, teils 
mit fremden Volkerschaften in naheren Verkehr zu treten, wodurch 
Handelsverbindungen angekniipft, Ideen gegenseitig ausgetauscht und 
die Geister zur Aufnahme der Kultur fremder Volker empfanglich 
gemacht wurden.

2. Unter den vielen geistigen Vorzugen, welche der griechische 
Volksstamm besass, treten besonders drei hervor, die demselben 
ganz besonders eigentumlicli waren: erstlich die gewaltige Energie, 
Regsamkeit und Strebsamkeit, mit der die Griechen alle ihnen in 
ihren Unternehmungen entgegenstrebenden Hindernisse zu bewaltigen, 
begonnene Werke zu vollfuhren und das von fremden Volkern Auf- 
genommene so aufs neue |zu bearbeiten und umzuschaffen wussten, 
dass es sich nicht mehr als etwas von aussen her Eingewandertes 
kund thut, sondern aus dem innersten Wesen des griechischen Geistes 
hervorgewachsen zu sein scheint; sodann die unerschopflich reiche 
Phantasie, welche bei ihnen die herrlichsten Schopfungen der Poesie 
und Prosa, sowie der bildenden Kunste ins Leben rief; zuletzt der 
feine Sinn fur Schonheit und Anmut, der sie in Allem, was sie 
thaten und dachten, begleitete, der sie uberall das rechte Mass finden 
Hess und ihren Schrift- und Kunstwerken die hohe Vollendung verlieh, 
die wir bis auf den heutigen Tag bewundern.

3. Aber so sehr auch der griechische Volksstamm in seiner 
Entwickelung und Ausbildung von den ausseren Verhaltnissen und 
Umstanden begunstigt war, so wurde er sich doch nie zu jener Hohe 
der geistigen Kultur emporgeschwungen haben, wenn ihm nicht eine 
Sprache verliehen worden ware, welche die grosste Bildungsfahigkeit, 
einen grossen Reichtum an grammatischen Formen, durch welche 
die feinsten Beziehungen der Gedanken und Begriffe ausgedriickt 
werden konnten, und ein System von Lauten, welche geeignet sind 
eine durch Wohllaut und Ebenmass ausgezeichnete Rede hervor- 
zubringen, besass. Wie diese Sprache sich allmahlich entwickelt hat, 
wissen wir nicht; denn in dem altesten Denkmale der griechischen 
Litteratur, den Homerischen Gesangen, finden wir sie schon aus- 
gebildet und vollendet, und wenn sie auch spater durch die Ent- 
stehung und Entwickelung der ungebundenen Rede in ihrem Baue 
an grosserer Mannigfaltigkeit des Wortgefuges und Periodenbaues 
zunahm, so erlitt sie doch gleichzeitig an Flexionsformen und Fuge- 
wortern gar manche Einbusse. Aber durch die vergleichende Sprach-
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forschung ist auf das Umvidersprechlichste erwiesen, dass die 
griechische Sprache ein Zweig des grossen indogermanischen Sprach- 
stammes ist, der, ursprunglich vielleicht in Iiochasien wurzelnd, sich 
spater in vielen Zweigen uber Asien und Euro pa verbreitete und ausser 
der griechischen Sprache namentlich die indische, persische, armenische, 
italische, keltische, germanische, lettische und slavische Sprache 
bezw. Sprachfamilie umfasst. Bei aller Verschiedenheit dieser Sprachen 
findet doch in den Wurzelwortern und besonders in ihrem gram- 
matischen Baue, d. h. in ihren Flexions- und Ableitungsformen, eine 
grosse IJbereinstimmung statt, in der sich die ganze Masse dieser 
Sprachen als aus gemeinsamem Ursprung hervorgegangen kund thut. 
Wie sich nun die griechische Sprache insbesondere zu dem Sanskrit 
verhalte, wollen wir mit wenigen Worten darlegen.

4. Was zuerst die V ok a le  und D ip h th o n g e  anlangt, so steht 
das Sanskrit dem Griechischen bedeutend nach. Denn das kurze a 
des Sanskrit hat sich in dern letzteren in α, ε, o, das lange a in a, 
η, ω , der Diphthong e (d. i. ai) in ai, ei, ot, der Diphthong ai in a, 
r„ (o, der Diphthong o (d. i. au) in αυ, ευ, ου, endlich der Diphthong 
au in αυ, τ,υ gespalten. Was fur Vorteile in Beziehung. auf den 
Wohllaut und den grammatischen Bau aus dieser Spaltung der Vokale 
und Diphthonge erwachsen seien, werden wir in der Lautlehre sehen. 
Dagegen entbehrt das Griechische das vokalische (silbenbildende) r  und 1 
des Sanskrit, welche in slavischen Sprachen, wie dem Czechischen, 
wiederkehren. An K o n s o n a n t e n  aber besitzt das Sanskrit einen 
Reichtum wie keine andere Sprache. Es hat nicht nur wie das 
Griechische harte Aspiratae: k \ p ,  f ,  gleich griechischem χ, φ, θ 
(d. i. x, π , τ ), sondern auch weiche: g \ b \ d '; sodann eine ganze 
Klasse von Konsonanten, welche dem Griechischen ganzlich fehlt, 
nfunlich die P a l a t a l e n ,  welche teils aspiriert, teils nicht aspiriert 
sind, und in jetziger Aussprache wie tsch, t'sch, dsch, d'sch lauten: 
c', c\ g', g ;  ferner neben den eigentlichen oder dentalen T-Lauten 
t, tf, d, d‘ (im Gr. τ, o, 0) vier linguale oder cerebrale T-Laute: t, tl, 
d, (f, welche dem Griechischen gleichfalls fehlen; sodann ausser den 
Nasalen n, m, n ( =  Gr. v, μ, γ) noch zwei andere n ; ferner die Spiranten 
(Halbvokale) j und v, von denen der erstere aus dem Griechischen 
ganzlich verschwunden ist, der letztere, das Digamma (F), sich nur 
in Mundarten erhalten hat; endlich ausser dem gewohnlichen s ( =  Gr. σ) 
ein gelinde aspiriertes s (ς) und ein starker aspiriertcs, gleich unserm 
sch (s). In Vergleich mit dieser ungemein grossen Menge von Kon
sonanten des Sanskrit muss die griechische Sprache arm erscheinen; 
allein dieselbe Armut zeigt sich im allgemeinen auch in den ubrigen 
Sprachen unseres Sprachstammes dem Sanskrit gcgenuber. Jedenfalls

1 *
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hat das Griechische aus der Urquelle gerade so viel Laute geschopft, 
als hinreichend sind, um eine wohllautende und sich ebenmassig 
bewegende Rede zu bilden, zumal daes durch Spaltung desA-Lautes 
die ermiidende Eintonigkeit des Sanskrit vermieden hat. Und in 
dieser Masshaltung zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig bekundet 
sich das Wesen des griechischen Geistes, der in alien seinen Erzeug- 
nissen die richtige Mitte zu treffen wusste.1)

5. In der D e k l i n a t i o n  und K o n j u g a t i o n  findet zwischen dem 
Sanskrit und dem Griechischen eine grosse tlbereinstimmung statt, 
obwohl in dem ersteren die Flexionsformen die ursprungliche Gestalt 
vielfach treuer bewahrt haben. Die Deklination sowohl als die Kon
jugation haben in beiden Sprachen eine Dualform, die dem Lateinischen 
bis auf einige Spuren verloren gegangen ist. Das Sanskrit hat aber 
mehr Kasusformen als das Griechische, namlich den Ablativ, den 
Instrumentalis und den Lokalis, von welchem letzteren jedoch die 
griechische Sprache einige Uberbleibsel aufzuweisen hat. Zum Ersatze 
der fehlenden Kasus muss daher das Griechische oft seine Zuflucht zu 
den Prapositionen nehmen, an denen es sehr reich ist, und deren 
Gebrauch und Verbindung mit verschiedenen Kasus sehr fein ausgebildet 
ist. Das Verb  hat in beiden Sprachen Aktiv, Medium und Passiv, einen 
Aorist, wendet Augment und Reduplikation an ; aber das Griechische 
hat ein vollstandiger entwickeltes und im Gebrauche scharfer in sich 
geschiedenes System von Zeitformen und Modi, wahrend das Sanskrit 
den Konjunktiv aufgegeben, ein Plusquamperfektum nicht entwickelt, 
vor allem auch keine Modi ausser vom Prasens gebildet hat. Es 
wird sich wohl schwerlich eine Sprache finden lassen, in der der 
Bau und die Gliederung des Verbs schoner, sinnreicher und vollstandiger 
ausgefuhrt ware,* 2) wenn auch andererseits die griechischen Verben 
in Folge der Mannigfaltigkeit der Bildungsweisen einem von der 
Kultur wenig beriihrten Walde gleichen. Was die S a t z l e h r e  Oder 
S y n t a x e  betrifft, so kann sich das Sanskrit mit dem Griechischen 
auch nicht im Entferntesten messen. Das Sanskrit steht in dieser 
Beziehung noch auf einer niedrigen Stufe der Entwickelung, indem 
die Satzfugung hauptsachlich in parataktischer Anreihung der Satze, 
sowie in einer sehr schwerfalligen Komposition vieler Worter zu 
einem Ganzen, das in anderen Sprachen oft in Satze aufgelost werden 
muss, besteht, wahrend die griechische Sprache alle syntaktischen 
Verhaltnisse und namentlich die Verbindung der Satze und den Bau

l) Vgl. K. 0 . Ma i l e r ,  Gesch. der griech. Litterat. B. I, S. 9 ( I 9 f.). —
2) fiber den auch vom Sanskrit kaum Obertroffenen Formenreichtum des griechischen 
Verbs vgl. G. C u r t i u s ,  d. Verbum d. griech. Spr. I 2, 2ff. (im Griech. 507 Formen 
einschl. des Verb, infinit., dagegen im Lateinischen nur 143).
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der Perioden auf das Schonste und KunstmSssigste ausgebildet hat, 
so dass sie — man darf wold behaupten — unter alien Sprachen 
des Altertums sowohl als der Neuzeit in dieser Hinsicht die erste 
Stelle einnimmt.

6. Insofern sich alle Sprachen aus dem menschlichen Geiste auf 
naturgemasse Weise entwickelt haben, stimmen die Sprachen aller 
Volker mehr oder minder mit einander uberein. Insofern aber jedes 
Volk seinen besonderen und eigentumlichen Grundcharakter besitzt, 
der sich teils durch die Lokalitat der Wohnsitze, teils durch den 
Verkehr mit anderen Volkern, teils durch politische Verhaltnisse und 
Schicksale, teils durch andere Ursachen zu einer festen Selbstandigkeit 
gestaltet, hat jede Sprache ein besonderes, von dem aller ubrigen 
Sprachen unterschiedenes Geprage sowohl der Wort- als der Rede- 
formen. Dieses eigentumliche Geprage macht das I d i o m  einer 
Sprache aus. Das Idiom der griechischen Sprache hat dadurch einen 
grossen Vorzug vor fast alien anderen Sprachen gewonnen, dass sich 
dieselbe frei und ungetrubt aus dem frischen Leben des Volkes ent
wickelt und von Aussen her keine storenden Einwirkungen erfahren 
oder dieselben mittelst der in ihr liegenden Lebenskraft uberwunden 
hat. Zu den Eigentumlichkeiten der griechischen Sprache in der 
Lautlehre gehort z. B. die Abneigung gegen den Spiranten s und 
gegen die Halbvokale v und j: das alte j ist infolgedessen g^nzlich, 
das v grosstenteils verdrangt, so dass es sich nur dialektisch einiger- 
massen behauptete; auch das σ hat namentlich im Anlaut vor Vokalen 
und im Inlaut zwischen Vokalen weichen mussen, ohne auch im 
Anlaut mehr als den rauhen Hauch zu hinterlassen. Durch diese 
Verluste von Konsonanten und das weiterhin sich ergebende Zusammen- 
fliessen von benachbart gewordenen Vokalen sind die griechischen 
Worter hinsichtlich ihres Ursprungs und ihrer urspriinglichen Zu- 
sammenhange oft sehr unkenntlich geworden. Im Auslaute duldet 
die griechische Sprache von den Konsonanten nur v, p, σ, ψ, ξ; 
weshalb sie sich ebenfalls oft genotigt sah die ursprunglichen Wort- 
formen, die das Sanskrit und das Lateinische treu bewahrt haben, 
abzuandern oder zu verstummeln. In der Bildung der Formen des 
Verbs sind der griechischen Sprache die passiven Formen des Aoristes 
und Future auf Ι)ην (ην) und ίΐήσομαι (ήσο}χαι) eigentumlich; ferner 
auch, dass die Modusformen fur alle Tempora gebildet sind. Eine 
merkwurdige Eigentumlichkeit in der Tempusbildung einiger Verben 
besleht darin, dass dieselbe aus verschiedenen Wurzelverben, die nur 
der Bedeutung nach zusammengehbren, gemischt ist. Auch in anderen 
Sprachen findet sich Ahnliches, aber ungleich sparsamer. Diese 
und mehrere andere Eigentumlichkeiten des Griechischen werden wir
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teils in der Lautlehre, teils in der Flexionslehre naher betrachten. 
Reich an Eigentumlichkeiten ist die griechische Sprache in der Satz- 
lehre, wozu zum Teil auch der Umstand beigetragen hat, dass die 
Entwickelung derselben nicht durch die alles regelnde Buchersprache 
in ihrer freien Bewegung gehemmt worden ist. Indem sie gern die 
steife Regelmassigkeit der Grammatik der lebendigen Auffassung der 
Vorstellung aufopfert, gewinnt sie an Naivetat, sinnlicher Fulle, Klar- 
heit und Leichtigkeit. Wir erwahnen nur den so haufigen Gebrauch 
der sogenannten Constructio κατά σόνεαιν, ferner die mannigfaltigen 
pragnanten Konstruktionen, die aus dem Streben nach sinnreicher 
Kurze hervorgegangen sind, indem zwei Momente einer Handlung in 
Eine Struktur zusammengefasst wurden, als: οί εκ τής αγοράς άνθρωποι 
έ'φυγον und dergl. Ein Hauptstreben der griechischen Sprache liegt 
darin, zwei dem Begriffe nach zusammengehorige Satzteile auch 
ausserlich durch die Form zu einer Einheit zu verbinden und mit 
einander zu verschmelzen (Attraktion).1) Auch das Streben nach 
objektiver Darstellungsweise muss als eine Eigentumlichkeit der 
griechischen Sprache anerkannt werden, indem in lebhafter Auffassung 
die o b l i q u e  Rede sehr hauflg den Gharakter der d i r e k t e n  Aus- 
drucksweise annimmt und die der Vergangenheit angehorenden That- 
sachen und Vorstellungen aus der Vergangenheit in die Gegenwart 
des Redenden herubergezogen werden. Um Anderes zu ubergehen, 
wollen wir nur noch des grossen Reichtums der griechischen Sprache 
an sogenannten Partikeln (Konjunktionen und Modaladverbien) ge- 
denken, welche gleichsam mit hauchartiger Leichtigkeit, Zartheit und 
Geschmeidigkeit die feinsten Beziehungen der Gedanken ausdrucken 
und der Rede Leben, Anschaulichkeit, Bestimmtheit und Deutlichkeit 
verleihen.

7. Den vorauszusetzenden ursprunglichen Zustand der griechischen 
Sprache, in dem sie noch einigermassen ein ungeteiltes Ganze war, 
kennen wir nicht.2) Wir finden sie schon in dem altesten Denkmale 
der griechischen Litteratur, den Homerischen Gesangen, in der Gestalt 
einer bestimmten Mundart aus demselben herausgetreten. Die ur- 
sprunglich dem ganzen griechischen Volke gemeinsame Sprache musste 
natiirlich, nachdem dasselbe sich in Landern niedergelassen hatte, 
welche hinsichtlich des Bodens und Klimas verschieden waren, ja 
zum Teil schroffe Gegensatze zu einander bildeten, vielfache Ver-

l) Vgl. W. v. H u m b o l d t  in Schlegels Indisch. Bibl. B. II, Η. I, S. 118. — 
2) Giese ,  Aeol. Dial. S. 73—80 hat sich auf scharfsinnige Weise bemllht, aus den 
verschiedenen Mundarten und mittelst Vergleichung des Griechischen mit den ver- 
wandten Sprachen die alien griechischen Mundarten zu Grunde liegende Sprache, 
die er die p e l a s g i s c h e  nennt, zu konstruieren.
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anderungen erfahren. Es bildeten sich verschiedene Volksstamme, 
welche in Sitten, Gebrauchen, Lebensart und Geistesbildung und daher 
aucli in ihrer Redeweise sich mehr oder minder unterschieden.l) 
Alle diese Stamme, die bei aller Verschiedenheit ihrer Wohnsitze und 
selbst in den von dem Mutterlande entferntesten Ansiedelungen doch 
Einen Grundchanikter in ihrem Wesen und in ihrer Sprache fest- 
hielten, vereinigten sich spater unter dem Namen H e l l e n e n .  
Aus der Sprache der Hellenen treten drei H a u p t z w e i g e  hervor: 
der aol i sche,  d o r i s c h e  und der i on i s che ,  aus dem wieder 
selbstandig der a t t i s che  heraustritt. Es ist aber wohl zu beachten, 
dass weder dies eine vollstandige Einteilung ist, noch uberhaupt, 
hier wie bei andern dialektisch verzweigten Sprachen, sich ein Stamm- 
baum mit irgend welchem Anspruch auf objektive Richtigkeit aufstellen 
lasst. Zunachst ist schon unsere Kenntnis der griechischen Mund- 
arten, insbesondere der wirklichen Volksmundarten, immer noch eine 
ausserordentlich luckenhafte, und wurde ohne die Inschriften, deren 
Zahl sich in neuerer Zeit in erfreulichster Weise vermehrt hat, kaum 
vorhanden sein. Denn abgesehen von diesen und von den sparlichen 
und zuin Teil unsicheren und unkritischen Nachrichten der alten 
griechischen Nationalgrammatiker2) kennen wir die Mundarten nur 
aus den Denkmalern der Litteratur; diese aber, die dichterischen 
Erzeugnisse und selbst die prosaischen Schriftwerke, deren Schreibart 
sich bei den Griechen im Anschluss an die dichterische entwiekelt 
hat, fallen mehr oder weniger in den Bereich der Kunst und geben 
uns daher keineswegs immer ein durchaus treues Abbild von der 
wirklichen Mundart. Ferner, so wie die Hauptst&mme des griechischen 
Volkes sich in viele Nebenstamme schieden, ebenso gab es ausser 
den Hauptmundarten viele Nebenmundarten (μεταπτώσεις, υποδιαιρέσεις 
τοπικαί κατά πόλεις, κατά έθνη, vgh Strab. 8, ρ. 333 Casaub., Sext. 
Emp. adv. Gramm, c. 3. p. 235 Fabr. p. 618 f. Bk.), und so wie 
bei den verschiedenen Stammen in ihren vom Mutterlande entfernten 
Ansiedelungen, zumal wenn sie mit fremden Volkern in Beruhrung 
kamen, in dem Fortgange der Zeit in ihrer Lebensweise und in ihren 
Silten vielfache Veranderungen eintraten, ebenso erlitt ihre Sprache 
mannigfache Veranderungen. Sodann, wenn zu jeder Einteilung ein 
Einteilungsgrund gehOrt und gemass diesem die Teilung ausiallt, so 
gibt es fur die Dialekte eine Vielheit m6glichcr Einteilungsgrunde, 
indem ein jeder eine ganze Anzahl Eigentumlichkeiten hat, von denen ihm 
die eine mit diesem, die andere mit jenem andern Dialekte gemeinsam

>) \ rgl. Γ γ . V. R e i m n i t z ,  Gesch. der Spr. Potsdam 1835. S. 40. — 2) S. 
Giese ,  Aeol. Dial. S. 23—71, der die alten Grammatiker sehr ausfQhrlich, grtindlich 
und gereclit beurteilt.
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ist. Wollten wir z. B. nach dem σσ oder ττ einteilen, so wtirde das 
Attische mit dem Bbotischen zusammenkommen; wenn auf Grund 
des erhaltenen oder verlorenen rauhen Hauehes, so kamen in die 
zweite Klasse das asiatische Ionisch, das asiatische Aeolisch, das 
Kretische und das Eleische. Wenn man indes die geschichtliche 
Sonderung hinzunimmt, so wird sich sowohl das Ionische, wie das 
Dorische als etwas objektiv Gegebenes festhalten lassen, wenn auch 
keineswegs mil scharfer Umgrenzung; viel weniger greifbar dagegen, 
sowohl historisch wie sprachlich, zeigt sich das Aeolische, welches 
sich alsbald in eine Mehrheit recht weit geschiedener Mundarten 
auflost. Wir wollen nun von den Haupttypen des Hellenischen eine 
allgemeine Charakteristik geben, indem wir die genauere und ein- 
gehende Erklarung ihrer Eigentumlichkeiten fur die Grammatik selbst 
aufsparen.

8. Die a o l i s c h e n  Mundarten wurden in Bootien, dem nord- 
lichen Thessalien und in den aolischen Pflanzstadten Kleinasiens 
gesprochen; letztere Mundart heisst insonderheit ή Αίολίς oder ή Αιολική. 
In den altesten Zeiten wohnten Aeolier auch in Korinth, auf Euboa, 
in Aetolien, wurden aber von Doriern, Ioniern und Aetoliem aus 
ihren Wohnsitzen vertrieben.1) Wenn Strabo (VIII, p. 333) sagt, 
dass alle ausserhalb des Isthmus Wohnenden mit Ausnahme der 
Megarer, Athener und der Dorier am Pamass immer noch Aeolier 
hiessen, und dass im Peloponnes sowohl die Achaer ein aolisches 
Volk seien, als auch Arkader und Eleer im Gegensatz zu anderen mehr 
dorisierten und gemischt redenden Vblkern der Halbinsel den ur- 
sprunglichen Aeolismus rein bewahrt hatten: so werden diese Be- 
hauptungen weder durch anderweitige Zeugnisse, noch durch die 
dialektischen Ergebnisse der Inschriften genugend bestatigt.2) Der 
Aeolismus im engeren Sinne, d. i. der asiatische, hat in Folge der 
tJbersiedelung nach dem in klimatischer Hinsicht so verschiedenen 
Asien und durch die Beriihrung mit den Ioniern einen besonderen 
Typus angenommen, und bildet insbesondere zum Bootischen, welches 
seinerseits dem Dorischen naher steht, in vieler Beziehung einen 
Gegensatz. Gemeinsam mit dem asiatischen Ionischen ist dem 
asiatischen Aeolismus der Verlust des Spiritus asper, die Ersetzung 
von τι durch σι (λέγοισι, λέγοοσι, dor. λέγοντι, boot. λέγον&ι); eigen- 
tumlich die Zuruckziehung des Accents von der Endsilbe (αγαθός), 
und ferner die Ersetzung des ursprunglichen vo durch to (τοίς, ται; 
=  τούς, τάς aus τ6νς, τάνς), wovon indes etwas sich auch auf dem

)) S. A h r e n s ,  Dialect. Lib. I, p. 4. — 2) S. Meis t e r ,  Gr. Dial. I, S. 4fl'. 
A h r e n s  nennt das Eleische und Arkadische dial. Pseudaeolicae.
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benachbarten ionischen Chios zeigt. Das Bootische hat fur das v 
Ersatzdehnung, und desgleichen, wenn uberhaupt etwas, fur die 
verdoppelten Liquidae des Aeolischen, die aus Assimilation hervor- 
gegangen und ausserdem nur im Thessalischen bewahrt sind (κρίννω, 
κτέννω, βόλλα =  βουλή, u. s. w.). Das Thessalische bildet auch sonst 
das Bindeglied zwischen Aeolisch und Bootisch, indem ihm wichtige 
Eigentumlichkeiten mit jeder dieser Mundarten geniein sind; was 
dagegen alle drei Mundarten im Gegensatze zu andern gemein haben, 
ist nicht sehr viel. Seinerseits hat das Bootische sowohl alte Laute 
und Lautverbindungen, wie den u-Laut von υ, das Digamma, die 
Yerbindungen αο, αω im Genetiv der 1. Deklination, sehr zahe be
wahrt, als auch umgekehrt in der Behandlung des η und mehrerer 
Diphthonge die spatere gemeingriechische Entwickelung anticipiert, in
dem es η zu st werden liess und at, si, (ot) zu η, t, (υ) vereinfachte. 
Diesel be Behandlung des η ist im Thessalischen, und dazu die ent- 
sprechende Veranderung von ω in ου. Im allgemeinen entfernten 
sich alle drei Dialekte, und zwar auch im Wortgebrauch, sehr stark 
vom Ionischen und Dorischen und mussten daher den Attikern sehr 
fremdartig und halb barbarisch erscheinen.1) Thessalisch ist z. B .: 
καί τάν όνάλαν τάν Iv τάνε γινυμέναν τός ταμίας δόμεν άττάν κοινάν πο- 
Οόδουν, το μά ψοίφισμα τόνε κύρρον εμμεν καππαντδς χρόνοι, d. h. καί το 
άνάλωμα το ε(ς τάδε (ταυτα) γιγνόμενον τους ταμίας δούναι από τιυν κοινών 
προσόδων, το δέ ύήφισμα τόδε χύριον είναι χατά παντός χρόνου (είς πάντα 
τον χρόνον), wo kein Wort ausser καί mit dem entsprechenden Attischen 
identisch ist; denn auch der Akkusativ ταμίας unterscheidet sich durch 
kurzes a. Eben wegen ihrer Fremdartigkeit sind alle diese Mund
arten nur in ganz beschr&nktem Masse zur litterarischen Verwendung 
gekommen: nur solche lyrische Poesie, die fur das Heimatland und 
fur keinen grosseren panhellenischen Ilorerkreis von Haus aus be- 
stimmt war, konnte darin niedergelegt werden. In Bootien dichtete 
Korinna bootisch, auf Lesbos Alcaus und Sappho aolisch; von jener 
sind sparliche und dazu sehr verderbte Bruchstucke, von diesen 
etwas mehr und in besserem Zustande erhalten. Fur das Aeolische 
kommen drei den Lesbiern nachgeahmte Gedichte Theokrits (Idyll 
28—30) und einige sonstige Nachahmungen Spaterer hinzu; fiir das 
Bootische die Reden des Booters in Aristophanes Acharnern V. 860 if., 
wo indes keineswegs rein die Mundart wiedergegeben wird. Die 
griechischen Grammatiker bieten fur das Lesbische ziemlich viel, fur 
das Bootische schon erheblich weniger, fur das in der Litteratur

0  S. Platon Prolag. 341 C. φιυνή βάρβαρος, vom Lesbischen; Eustnlli. p. 304, 
2 Anekdote, wo auf die Frage: πδτερα Βοιωτοι βαρβαρώτβροι τυγχάνουσιν όντες ή 
Ηιτταλοί, die Ant wort gegeben wird: 'HXeiot.
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unvertretene Thessalische fast nichts. Fur dieses also sind die In- 
schriften, die sich erst in neuester Zeit etwas gemehrt haben, fast 
ausschliesslich unsere Quelle; fur den Aeolismus mangelt es an 
alteren Inschriften noch sehr; Bootien hat von solchen nicht ganz 
wenig und von jungeren sogar sehr viel geliefert.1) — Was die anderen 
vorhin genannten Mundarten betrifft, so ist auch von diesen keine 
einzige litterarisch geworden, und somit pflegen auch die alten 
Grammatiker dariiber zu schweigen. Die Inschriften indes haben 
ergeben, dass das A r k a d i s c h e  in der That einige Eigentumlich- 
keiten namentlich mit dem Thessalischen teilt: so insbesondere die Ab- 
wandlung der gewohnlich kontrahierten Verba nach der [xt-Konjugation, 
was sich auch im Lesbischen findet und im Altbootischen fand, ferner 
ά-ύ statt από (auch lesbisch), tv (έν) mit Akkus. statt εις (auch in 
Bootien, Phokis u. s. w., aber nicht auf Lesbos) u. a. m. Ganz nahe 
aber mit dem Arkadischen ist das K y p r i s c h e  verwandt, gleichwie 
auch die tiberlieferung die Besiedelung dieser Insel durch Arkader 
berichtet.i) 2) Eine Anzahl meist kurzer Inschriften, in einer ein- 
heimischen Silbenschrift verfasst und durch das Zusammenwirken 
mehrerer Gelehrter glucklich entziffert, hat uns uber diesen merk- 
wurdigen, bei aller Entfernung vom Mutterlande und Beruhrung mit 
Phoniciern doch rein Griechisch gebliebenen Dialekt belehrt.3) — 
Fur El i s  weist die tiberlieferung betreffs der alten Zusammenhange 
nach Aetolien und dem westlichen Lokris, und die bei den deutschen 
Ausgrabungen in Olympia in ziemlicher Zahl zu Tage getretenen 
alten Bronzeinschriften haben auch hier die tiberlieferung bestatigt. 
Denn auch aus L o k r i s  haben wir ein paar ziemlichlange Inschriften, 
welche zeigen, dass dieser Dialekt, mit einigen Besonderheiten aller- 
dings, sich an das Dorische anschliesst, und an dasselbe reiht sich 
mit weiterem Abstande das Eleische an. Es haben sich in diesem 
einige z. T. sehr hervortretende Eigentumlichkeiten neu entwickelt, so 
die auch im gemeinen Lakonischen sich zeigende Wandlung des aus- 
lautenden σ in o (Rhotacismus).4) — Die Sprache der A c h a e r  an der 
Nordkuste des Peloponnes sind wir nicht im stande vomDorischen zu

i) Neueste Sammlung der dialektisch ivichtigen Inschriften von B e c h t e l ,
B e z z e n b e r g e r  u. Gen. (Gottingen, von 1884 ab); darin die thessalischen Inschr.
(vonA.Fick) I ,  S. 125ft., 375ff., diebOotischen (vonR.Meis ter )  I, 145 ft’., 387 ff.,
die Solischen (von F. Bec h t e l )  I, 81 ff., 371 ff. S. ttb. d. thess. Dialekt E. R e u t e r  
(Berl. 1885), W . P r e l l w i t z  (KOnigsb. [Gtg.] 1885). — 2) S. Meis ter ,  Dial. II, 126 ff. 
— 3) Arkad. Inschr. (von F. B ech  tel) Dial.-Inschr. I, 337 ff.; kyprische (in Umschrift) 
I, 1 ff, von W. Deecke.  fiber den Zusammenhang dieser Dialekte mil dem Aeol., 
Thessal., Boot. s. H. Co l l i t z ,  d. Verwandtschaftsverhaltnisse der gr. Dial., Gottingen 
1885. — 4) Eleische Inschr., Dial.-Inschr. I, 311 ff. (von F. Blass) ;  lokrische (von 
F. B e c h t e l )  das. II, 47 ff. Den eleischen Dialekt behandelt Meister ,  Dial. II, 3ff.
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trennen, ebensowenig das Phokische und die benachbarten Mund- 
arten einschliesslich des sudlichen Thessaliens (Phthiotis). Wie die 
A e t o l i e r  ursprunglich geredet haben, wird wohl niezuTage treten; 
denn ihre litterarische Bildung ist erst aus der Zeit des dorischen 
Einflusses, der auch Akarnanien und Epirus ergriffen hat.1)

9. Die do r i s che  Mundart (ή Δωρις oder ή Δωριχή) verbreitete 
sich von dem nordlichen Griechenland aus durch dieWanderung der 
Dorier, ihre Eroberungen und die zahlreichen von ihnen ausgesandten 
Pflanzstaaten sehr weit und erfasste sogar Volkerschaften, die kaum 
oder gar nicht zu dem griechischen Stanime gehorten. So war in 
der Zeit des achaischen und atolischen Bundes in diesen beiden 
Verbanden Dorisch die allgemeine Sprache, und herrschte ausserdem 
in Epirus, in Kreta, in einem Teile Kleinasiens und den anliegenden 
Inseln, in Kyrene, namentlich aber in fast ganz Sicilien sowie in 
Unteritalien, dem sogenannten Grossgriechenland.2) Die Dorier waren 
der kraftigste und m&nnlichste Stamm Griechenlands, der, seine ersten 
Wohnsitze in einem von Bergen eingeschlossenen Lande habend, 
sich durch Ernst, Tiefe des Gemutes, Einfachheit der Sitten, An- 
hanglichkeit am Altertumlichen und einmal Festgesetzten auszeichnete 
und diesen Typus bis in die spaten Zeiten mehr oder minder be- 
wahrte. Wenn aber, wie z. B. in Syrakus und in Tarent, die dorischen 
Sitten der Ausgewanderten zu Grunde gingen, so hat sich die Sprache 
doch daselbst im Wesentlichen treu behauptet.3) In vielen Beziehungen 
— man denke nur an τίίίησι, τίΟητι zweite und dritte Person, TiOsvxt 
λεγοντι Plural — hat das Dorische unter den griechischen Dialekten 
das Ursprungliche am treuesten bewahrt, und hat, abgesehen von 
einzelnen seiner Species wie dem Lakonischen und Kretischen, keinerlei 
derartige umgestaltende Neuerungen zugelassen, wie sie das Aeolische, 
Thessalische, Bootische aufweisen. Das gemeinverstandliche Hellenische 
war demnach das Dorische und das Ionisch-Attische.

10. Als Idiome, welche sich auf den ganzen D o r i s m u s  mit 
geringen Ausnahmen erstrecken, sind besonders folgende zu er-

9 Die (dorischen) Inschr. von Epirus, Akarnanien, Aetolien, Phthiotis Dial.- 
Inschr. II, 1 Π'. (von A. Pick);  die phokischen (von F. Bech t e l )  das. 63 IT. —
2) Eine genauere Aufzfihlung der einzelnen dorisch sprechenden Lfinder giht 
All re ns dial. Dor., p. 1—4. — 3) „Man muss erwiigen, dass lokale Bedingungen 
auf die Sprache nur in einem Zeitalter mit voller Kraft wirkten, da die Organe 
ihnen weit mehr nachgaben, und tlberhaupt mehr Akkommodation gegen die Natur 
stattfand; sp/iter wurde Dorisch auch in Ktistenliindem gesprochen, wie jetzt Platt- 
deutsch in Gebirgen. Auch ddrfen wir dabei nicht vergessen, dass nicht bios das 
Land, sondern auch das Volk von jeher eine bestimmte Natur hatte, die auf die 
Sprache doch wohl nicht in geringerem Masse einwirken musste als die erstere.- 
K. 0. Mt l l l e r ,  Dorier Th. 112, S. 493.
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w ahnen:') a) das Demonstrativpronomen τήνος (dieser, iste) und das 
Reflexivpronomen αόταοτου (σ.ύτδς αύτοΰ) statt έσυτοΰ; b) die Verbal- 
endung der I. Pers. Plur. μες, als εύρίσκομες; die Infinitivendung μεν 
an Stelle der att.-ionischen ναι, als διδόμεν, δόμεν, θέμεν, προστάμεν, 
δοδήμεν; die Formation der Verben- auf ζω mit ξ, als: έδοκίμαξα, 
Ιργαξούνται: die Futurform auf σώ, σοόμαι, als: δωσώ, θεραπεύσω, 
ίςούμαι. — Vieles hat der D o r i s m u s  mit dem Aeo l i smus  gemein- 
sam. Dahin gehort (ausser dem langen a fur η): a) das Digamma, 
welches sich bei den meisten Doriern wie bei den Thessaliern und 
Lesbiern etwa bis ins 5. Jahrhundert, bei einigen noch langer be- 
hauptete; b) der Dativ Plur. III. Deklin. auf — εσσι (in Kreta indes 
von Anfang an — σι, wie im Ionischen und Arkadischen, in Lokris 
[Elis, Aetolien] — « ς , als γερόντοις); c) Nom. Plur. der Personalpr. 
ά. μ ε ς  dor. u. boot., ά μ μ ε ς  lesb., Akk. άμε dor. u. boot., άμμε lesb., 
ΑΜΜΕ thessal., d) die Apokope der Prapositionen παρά, άνά, κατά. 
— Wiederum bei Anderem scheiden sich die aolischen Dialekte: - 
fur σ hat mit dem Dorischen gemeinsam das Thessalische und (im 
allg.) das Bootische, nicht das Lesbische; τοί ταί fur of af sagen die 
meisten Dorier und die Booter, dagegen nicht die Thessalier und die 
Lesbier sowie unter den Doriern die Kreter, u. a. m.

11. Der angegebene Zustand der do r i s che n  Sprache erhielt 
sich im allgemeinen unverandert bis zu Alexanders Zeiten und in 
manchen Gegenden weit langer; in mehreren Punkten aber erfuhr 
sie naturlich bei ihrer sehr grossen Verbreitung im Verlaufe der Zeit 
mannigfaltige Veranderungen, so dass man drei verschiedene Ze i t -  
a l t e r  derselben, das a l t e ,  das m i t t l e r e  und das neue ,  und zwei 
verschiedene G a t t u n g e n ,  die s t r e n g e r e  und die mi l d e r e ,  ange- 
nommen hat.2) Das a l t e  Zeitalter reicht etwa bis zum funften 
Jahrhundert, das m i t t l e r e  bis zu Alexanders Zeiten, das n e u e  
bis zum Untergange der dorischen Sprache. Dem alten Zeitalter 
gehoren die Bruchstucke des Dichters A ik m an (um 612) an; aber 
er hat seine Mundart, die Lakonische, mit lesbischen und epischen 
Formen versetzt. Der Gebrauch des Digamma war damals bei 
alien Doriern wenigstens im Anlaute noch ungeschwacht. Dem 
mi t t l e r e n  Zeitalter angehorig sind die Bruchstucke des Lustspiel- 
dichters E p i c h a r m u s  und des Mimendichters S op  h r  on  aus 
Syrakus, Aristophanes’ Lysistrata 81 sqq., 980 sqq., 1076 sqq., 
1242 sqq., 1297 sqq., wo die lakonische, und Acharn. 729 sqq., 
wo die megarische Mundart ziemlich genau wiedergegeben wird. 
In dem n e u e r e n  Zeitalter, seit den Zeiten Alexanders,3) trat in

i) S. A h r e n s , d. D. p. 395 sqq. — 2) S. A h r en s  d. D. p. 400 sqq. —
3) S. dartiber auch Mei s t e r ,  Dial. II, 8 2 ff. (achaisch-dorische κοινή).
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der dorischen Sprache, zumal der geschriebenen, eine bedeutende 
Entartung und Verderbung ihres ursprunglichen Charakters ein, wozu 
haupts&chlich der Einfluss der immer mehr um sich greifenden attischen 
Sprache beitrug. So ging in diesem neuen Dorismus das alte τ (mit 
Ausnahme der Verbalendungen τι und ντι und der Prap. ποτι) gemei- 
niglich in σ uber; statt der alten Konjunkiion <5v pflegte man,  wie 
im Attischen, ούν zu schreiben; die alte Form des Dat. PI. III. Dekl. auf 
εσσι (ασσι) Avurde gewohnlich durch die kurzere Form auf σι verdrangt; 
die alten Formen des Artikels und des Relativpronomens τοι, ται 
kamen ausser Gebrauch, und dafur wurden die Formen of, αί (of, at) 
angewendet; die Zahlw0rter nahmen die Formen der attischen Mund- 
art an, als: τρεις st. τρΐς, τέσσαρες st. τέτορες, είκοσι st. Ft'xaTt, ίκατι, 
Γείχατι, etxaTt u. s. w .; neben den alten Imperativformen in der III. Pers. 
PI. ντω, ντων, σΟω, σΟων wurden die langeren τωσαν, σίίωσαν ange
wendet; die Prapositionen dvd, κατά, παρά erleiden nicht mehr die 
Apokope.

12. Ober die beiden von A h r e n s 1) unterschiedenen Gattungen 
des D o r i s m u s ,  die s t r e n g e r e ,  vom Ionischen weiter entfernte 
und dem Aeolismus angenaherte, und die mi l de r e ,  mit umgekehrtem 
Verhaltnis, ist Folgendes zu bemerken. Der ganze Unterschied ist 
z. T. ein Unterschied der Zeit, indem sich auch im Gebiete des 
milderen Dorismus in alteren Denkmalern mehrfach Bestandteile des 
strengeren finden; auch giebt es mittlere und gemischte Formen, wie 
das Lokrische; andererseits tritt er doch auch 6rtlich und gerade in 
der Litteratur z. B. zwischen Epicharmus in Syrakus und Rhinthon in 
Parent klar und greifbar hervor. Des s t r e n g e r e n  Dorismus be- 
dienten sich die Lakedamonier, Tarentiner, Herakleer und wahr- 
scheinlich auch andere Italioten, sodann die Kreter und Cyren&er; 
des m i l d e r e n  im allgemeinen die ubrigen Dorier. Beide Gattungen 
unterscheiden sich in mehreren Punkten von einander; aber Ein 
Unterscheidungsmerkmal ist besonders wesentlich, namlich: der s t r e n 
g e r e  Dorismus gebraucht wie der Aeolismus die Vokale η und «>, 
der m i l d e r e  wie die ionische und attische Mundart die (unechten) 
Diphthonge et und ου, wenn diese Diphthonge aus Kontraktion von 
εε, οε, oo (selten εο) entstanden sind, oder e und o Avegen Ausfalles 
eines von zwei folgenden Konsonanten gedehnt sind, a ls: νοήτω, ιππω, 
χαρίης, διοώς und νοείτω (aus νοεετω), ίππου (aus Γπποο), χαρ(εις (aus 
χαρίενς), διδούς (aus διδδνς). Ausserdem hat sich in der s t r e n g e r e n  *)

*) S. Ahr ens  d. D. p.5, p. 154sqq.f201 sqq., p.414sqq. Man hat neuerdings 
diese A h re n s'sche Unterscheidung rrielirfach bekilmpft, so G. M e y e r , Gramm. 82 2 f.; 
s. hides dagegen J o h a n s s o n ,  de deriv. verbis contr. linguae Grnecae (Upsala 1886) 
S. 24ΓΓ., 66 (und Cau er  in der Anzeige Berl. Philolog. Wochenschr. 1889, S. 699).
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Gattung das D i g a m m a  nach dem ersten Zeitalter des Dorismus 
z. T. noch lange erhalten, wahrend die mi l dere  es allgemein schon 
aufgegeben hatte; die s t r e n g e r e  liebte Assimilationen, als: άκκόρ 
lak. st. ασκός, Άφραττος tar. st. Άφραστος, Λύττος (Αύκτος), άννήθθαι 
(άρνεΐσ&αι) und zahlloses andere kret.; die s t r e n g e r e  verwandelt 
gleich dem Bootischen die Vokale eo in 10 oder uu (ω) und die Vokale 
εω in ιω (ω), als: μυγίομες st. μογέομεν, έπαινίω st. έπαινέω, wahrend 
die m i l d e r e  εο und εω entweder gar nicht oder in ου (ευ) und ω 
kontrahiert.

13. S c h r i f t w e r k e  in d o r i s c h e r  Sprache sind uns nur 
Avenige hinterlassen, und zwar grosstenteils in Bruchstucken und 
von den Abschreibern vielfach verderbt. Die Litteratur der dorischen 
Stamme war in Vergleich mit der sehr grossen Verbreitung derselben 
nur sehr gering; die Dorier waren ein kraftiges und kriegerisches, 
aber der hoheren geistigen Bildung weniger zugethanes Volk. In 
Betreff des L a k o n i s m u s  wurden die Gedichte des A l k m a n  (um 
612), der dem alten Zeitalter des Dorismus angehort, von grosser 
Wichtigkeit sein; er hat freilich die lakonische Sprache mit lesbischen 
und epischen Formen versetzt und die tlberlieferung hatte bereits 
in vorchristlicher Zeit Altes, wie das Digamma, grosstenteils verwischt 
und Neulakonisches, wie σ fur 0 , hineingetragen. Ferner gehort 
hierher ein lakonischer Volksbeschluss bei Thukydides 5, 77, der aber 
nicht in der reinen lakonischen Mundart uberliefert ist; sodann die 
lakonischen Stucke in Aristophanes’ Lysistrata (s. S. 12), in denen 
die lakonische Sprache ziemlich treu wiedergegeben ist; endlich 
einige Apophthegmen von Lakedamoniern bei Plutarch u. A. Den 
Dorismus des Bundnisvertrages zwischen Lakedamoniern und Argivern 
bei Thukydides 5, 79 stellt A h r e n s  als einen gewohnlichen milden 
her, wie er im Peloponnes im 5. Jahrhundert im internationalen 
Verkehr ublich gewesen sein wird (vgl. A h r e n s  p. 406, 481). In 
k o r i n t h i s c h e r  Mundart sollen die erdichteten Briefe Perianders 
bei Diogenes Laertius I, 99, 100 geschrieben sein. In me ga r i s che r  
Mundart wird bei Aristophanes in den Acharnern (729 ff.) ein Megareer 
redend eingefuhrt; die Sprache gehort darnach wie nach den In- 
schriften dem milderen Dorismus an, doch findet sich bei Aristophanes 
auch δό nach Art der Bootier und Lakonier statt ζ gebraucht, was 
vielleicht Aussprache der megareischen Bauern Avar (vgl. A h r e n s  
p. 97). Der Avahrscheinlich untergeschobene Volksbeschluss der By- 
z a n t i e r ,  Avelche Ansiedler der Megareer Avaren, bei Demosthenes de 
Cor. p. 255, § 90 f., enthalt eine Mischung von strengeren und‘mil
deren Dorismen, Avahrend die Steininschriften von Byzantion und der 
ebenfalls megarischen Griindung Kalchedon durchaus den milderen
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Typus zeigen. Von der s ike l i schen,  ebenfalls milddorischen Mund- 
art sind uns rcichlichere und minder verderbte Proben erhalten; hier, 
und zwar in dem korinthischen Syrakus, hat sich auch eine wirkliehe 
dorische Litteratur entwickelt. Dahin gehoren a) die Bruchstucke 
der Komiker, besonders des E p i c h a r mu s  aus Kos, der aber in Sici- 
lien lebte (500), und des Mimendichters S o p h r o n  aus Syrakus (um 
450), welche die damalige syrakusische Mundart genau wiedergaben;
b) eine Reihe Schriften des Mathematikers A r c h i m e d e s  (f 212), 
welche noch dorische Mundart, aber mit Beimischung vieler gewohn- 
licher Formen, zeigen, wahrend andere nur sozusagen in attischer 
Obersetzung vorhanden sind; c) die Idyllendichter T h e o k r i t  (3. Jahrh. 
v. Ghr.), Moschus  und Bion (2. Jahrh. v. Ghr.), die indes nicht 
nur den strengen Dorismus zu Grunde gelegt, sondern denselben 
auch mit vielen epischen und lesbischen Formen versetzt haben. — 
Der i t a l i o t i sche ,  insbes. der t a r e n t i n i s c h e  Dorismus, die zweite 
zur litterarischen Ausbildung gelangte Species des Dorischen, findet 
sich in den sehr geringen Resten der italiotischen Hilarotragodie 
(Rhi n t hon aus Syrakus, um 300, Bl asus ,  Ski ras  oder Skler ias) ,  
und ferner in den Schriften von solchen Philosophen, die mit dem 
unteritalischen Pythagoreismus zusammenhangen. Jedoch war der 
grosste Teil dieser Schriften sicher nur Falschung spaterer Zeit; so 
die erhaltene angebliche Schrift des Lokrers T im  aus uber die Welt- 
seele, die meisten Fragmente, des A r c h y t a s  aus Tarent, der als - 
Freund und Beschutzer P l a t o s  bekannt ist, u. a. m. Die Sprache 
dieser Falschungen zeigt eine bunte Mischung aus Dorisch, Lesbisch, 
Ionisch. Echt dagegen sind die meisten Bruchstucke des P h i l o l a o s  
aus Kroton (5. Jahrh.), der in Theben lebte, einige des A r c h y t a s ,  
endlich eine teihveise erhaltene Sammlung kleiner Abhandlungen 
(Διαλέξεις genannt) eines zu Anfang des 4. Jahrh. schreibenden Ano- 
nymus. — Die r h o d i s c h e  Mundart findet sich in den Bruchstucken 
des Dichters T i m o k r e o n ,  eines Zeitgenossen des Themistokles. 
Von der k r e t i s c h e n  Mundart haben wir nur eine schlechte Nach- 
bildung in einem dem Epimenides untergeschobenen Briefe bei Dio
genes Laertius Ϊ, 113 ubrig. P i n d a r  und die iibrigen chorischen 
Dichter mit Ausnahme von A l k m a n  haben den milderen Dorismus 
mit lesbischen und epischen Formen gemischt. Ausserdem sind noch 
Quelle die Nationalgrammatiker, als: A p o l l o n i u s  D y s k o l u s ,  
H e r o d i a n u s ,  der Lexikograph He s y c h i u s ,  und ferner besonders 
die I n s c h r i f t e n ,  von denen jedoch die meisten der spateren Zeit 
angehftren, wenige gr6ssere uber das dritte und vollends wenige uber 
das vierte Jahrhundert hinausgehen. Ihre Anzahl ist auch fur das 
Dorische in neuerer Zeit erheblich gewachsen, und insbesondere Kreta
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hat unter einer Menge kleinerer Reste alter und neuerer Zeit die mit 
Rechtberiihmt gewordenen gortynischen Tafeln (5. Jahrh.?) geliefert. >}

14. Zu dem dorischen Volksstamme bildete der i oni sche  einen 
strengen Gegensatz, der sieh wie in seiner Denkweise, seinem 
Charakter, seinen Sitten und seiner ganzen Lebensart, so auch in 
seiner Sprache deutlich kundthut. Schon die urspranglichen Wohn- 
sitze beider Stamme mussten auf ihr Wesen und ihre Sprache einen 
grossen Einfluss iiben. Die Dorier waren ursprunglich ein Bergvolk des 
nordlichen Griechenlands, die Ionier hingegen lebten von fruher Zeit 
her an den Kusten des Meeres, unter einem schonen, heiteren Himxnel, 
und bildeten sich so zu einem heiteren, lebensfrohen, ruhrigen, 
beweglichen, geschmeidigen Volke aus. Durch Wanderung und 
Koloniengriindung haben auch sie, gleich den Doriern, sich weit ver- 
breitet, von Massalia in Gallien bis an die Nordkuste des schwarzen 
Meeres, wahrend sie im alten Mutterlande, auf dem Festlande zumal, nur 
einen geringen Raum behaupteten. Es konnte nicht ausbleiben, dass 
auch in der ionischen Sprache sich Unterschiede nach Landschalten 
und Orten geltend machten. So berichtet He r o  dot  (1,142), die Ionier 
in Asien hatten vier verschiedene Mundarten (τρόπους τέσσερας παρα- 
γωγέων, d. i. deflexionum, varietatum, s. B a e h r  I, p. 330) gehabt: 
die k a r i s c h e  bei den Bewohnern von Milet, Myus und Priene, die 
l y d i s c h e  bei den Bewohnern von Ephesus, Kolophon, Lebedos, 
Teos, Klazomena und Phokaa, die d r i t t e  die derChier und Erythraer, 
die v i e r t e  die der Samier; die l y d i s c h e n  Ionier Mtten mit den 
k a r i s c h e n  hinsichtlich der Sprache durchaus nicht ubereingestimmt 
(αυται δέ οι πόλιες τησι πρότερον λεχ&είσησι όμολογέοοσι κατά γλώσσαν ουόέν), 
und so die ubrigen. Erheblicher aber als diese, fur uns bislang nur 
zu einem geringen Teile erkennbaren Unterschiede2) zwischen den 
Ioniern Asiens, welche allein den Namen Ionier als Volksnamen auch 
in historischer Zeit gefiihrt haben (Herodot I, 143), sind die Unter
schiede zwischen diesen insgesamt, und den Bewohnern der Kykladen 
sowie denen Euboas und Attikas. Lasst man letzteres Land fur sich, 
so sind im Ubrigen drei Gruppen zu unterscheiden3) : a) die 
asiatischen Ionier mit ihren Kolonien, b) die der Kykladen, unter 
denen naturlich auch wieder Unterschiede hervortreten, c) die von 1

1) Die oben erwalinte Sammlung del· Dialektinschriften hat von dorischen 
(abgesehen von Phokis, Lokris u. s. w.) bisher gebracht: die iuegarischen (von 
F. B e c h t e l )  III, Iff. ,  die von Korinth und Kolonien (von F. Blass)  III, 631Γ., 
die argivischen (von W. P r e l l w i t z )  das. 121 IT., die von Aigina, Pholegandros, 
Anaphe, Astypalaia, Telos, Nisyros, Knidos (vonF .Bech te l )  das. 195ff. — 2) Vgl. 
B e c h t e l ,  Inschr. d. ion. Dial., S. 136ff. — 3) Vgl. v. Wi l amowi t z ,  Ztschr. f. 
Gymn.-W. 1877, 645.

1C Einleitung.
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Euboa, d. i. a) Chalkis mit semen vielen und zum Teil entlegenen Kolo- 
nien, β) Eretria mit samt dem auf deni Festlande gelegenen Oropus, 
γ) Styra. Nur die erste Gruppe hat den Spiritus asper eingebusst; 
die dritte teilt mit Attika und Bootien das ττ fur σσ, aber nicht das 
a nach i, ε, p fur η; in Eretria tritt ein eigentumlicher, das inter- 
vokalische σ betreifender Rhotacismus hervor. Litterarisch indes 
kommt die zweite Gruppe verhaltnismassig nicht viel und die dritte gar 
nicht in Betracht; in Asien hat sich die Bliite der Litteratur ent- 
wickelt, die nur von der attischen Litteratur dann noch ubertroffen 
worden ist.

15. Zeitlich unterscheiden die alten Grammatiker innerhalb der 
ionischen Mundart (ή Ίάς Oder ή Ιωνική) eine altere (ή αρχαία Ίάς),
d. i. das Ionische des Epos, und eine jungere (ή νεωτέρα Ίάς). Indes 
ist die Sprache Homers keineswegs als mit dem damals gesprochenen 
Ionisch durchaus identisch zu nehmen. Es ist durchaus zu glauben, 
dass dem ionischen Heldengesange ein aolischer voraufgegangen war, 
zumal da auch die Ilelden des griechischen Epos zum geringsten 
Teil Stammheroen der Ionier, zu einem weit grosseren solche der 
Aeolier sind. Die enge Beruhrung beider Stamme in Asien erleichterte 
den Obergang der Kunstubung zu den Ioniern, aber auch in dieser 
neuen Entwickelung bewahrte das Epos in seiner Sprache selber 
Reste der fruheren Form, und konnte dies um so leichter thun, als 
das Publikum des wandernden Sangers keineswegs ausschliesslich 
ein ionisches war. So steht es dem Homer frei, sowie das besser 
fur den Vers sich schickt, neben ionischen Wortformen aolische zu 
gebrauchen, wie neben τέσααρες das aol. πίσυρες, neben ημείς, ήμίν, 
ήμέας, υμείς, ύμΐν, υμέας die aol. Formen άμμες, αμμι, άμμε, υμμες, υμμι, 
υμμε.1) Da ferner eine Litteratursprache mit festen Formen noch nicht 
existierte, sondern jetzt erst geschaffen wurde, so war es ihm gestattet 
uber die Sprache mit grosserer Freiheit zu schalten, als es den spateren 
Dichtern erlaubt war, die sich durch die Fesseln der Schriftsprache 
gebunden fuhlten. Daher nimmt er keinen Anstand, der metrischen 
Form haufig die sprachliche aufzuopfern, so z. B. kurze Vokale nach 
Bedarf des Verses zu verlangern und umgekehrt lange zu verkhrzen 
(’ακάματος, ’αθάνατος, ήερέβονται st. άερ., ήγερέθονται st. άγερ., ήνεμόεις 
st. άν., und dagegen μίσγεαι st. μίσγηαι); Konsonanten zu verdoppeln 
(ελλαβε, έυσσελμος) und gedoppelte zu vereinfachen (Άχιλεύς,  Όουσεύς, 
εοεται, οτι); Silben bald offen zu lassen, bald zu kontrahieren, und 
im ersteren Falle bald Langen, bald Kurzen zu schaffen (πέράον όρ(«ν 
ήβώοντες); im Anlaut das Digamma und auch andere Konsonanten nach 1

1) Vgl. G. H i n r i c l i s ,  de Aeolicae elocutionis vestigiis Homcricis, Jena 1875.
Kt thnere  auflfQhrl. (iriecli. (irammatik. I. T. 2



18 Einleitung.

Bedurfnis wegzulassen (ειβω st. λεφ ω , κίδναται st. σκίδνατοιι) u. a. m.1) 
Eine ganz analoge Erscheinung grosser Freiheit und Mannigfaltigkeit 
zeigt sich in dem Litteraturwerke, auf welchem die italienische Schrift- 
sprache beruht, in Da n t e s  Gottlicher Komodie. Diese Beweglichkeit und 
Geschmeidigkeit der Sprache, dieser mannigfaltige Wechsel der Formen 
gab den epischen Gedichten eine musikalische Tonfulle und verlieh 
ihnen einen Reiz und eine Anmut, wie sie keine Dichtersprache der 
spateren Zeit besitzt.

16. Die epische Sprache muss also als eine Mischsprache ange- 
sehen werden, und zwar ist sie, wie wir schon bemerkt haben, mit 
Aeolismen versetzt. Dass in den Homerischen Gesangen sich auch 
viele Formen flnden, welche gleichfalls in der attischen Sprache vor- 
kommen, ist ganz naturlich, da die attische Sprache sich aus der 
ionischen entwickelt hat. Wenn aber die alten Grammatiker meinen, 
die Homerische Sprache sei ein Mischmasch aller damals vorhandenen 
Mundarten,2) so ist dies eine irrtumliche Ansicht, indem sie solche 
Formen und Worter, welche ursprunglich ein Gemeingut aller grie- 
chischen Volksstamme waren, als aus denjenigen Mundarten entlehnt 
ansahen, in welchen sie dieselben noch in spaterer Zeit gebraucht 
fanden.

17. Wenn wir die Homerischen Gesange ihres dichterischen 
Schmuckes entkleiden und Alles von ihnen ausscheiden, was der 
Metrik und Rhvthmik und uberhaupt der Kunst angehort, und ferner 
auch dasjenige, was nicht ionisch sondern aolisch ist, so gewinnen 
wir ein Abbild der damaligen ionischen Sprache. Das Digamma 
wird in derselben noch einigermassen bestanden haben, d. h. im 
Anlaut, wo es uberhaupt zaher haftete; das chalkidische Ionisch hat 
es daselbst auch spater noch bewahrt, und auf Naxos finden wir 
wenigstens in e i n e m  Beispiele AFYTO d. i. αύ-ου. Vollends war 
der Spiritus asper noch vorhanden. Die Iterativformen des Verbs 
auf σχον, σχόμην sind von dem alten Ionismus auch auf den jungeren 
ubergegangen, wexm auch mit Beschrankung. Ferner war der Dualis 
beim Nomen wie beim Verbum noch in starkem Gebrauche. Sehr 
ins Einzelne aber darf man in der Ermittelung des damals lebenden 
Ionischen nicht gehen wollen; dazu ist diese Sprache in zu hohem 
Masse eine Kunstsprache.

18. Wie sich allmahlich der alte Ionismus in den n e u e r e n  
umgebildet habe, lasst sich hiernach ebensowenig deutlich erkennen. 
Auf Homer folgen, mit weitem Abstande, die Elegiker Kal l inos und

1) Eine reiche Dbersicht derartiger Doppelformen giebt A. L u d w i c h ,  
Aristarchs hom. Textkritik II, 291 ff. — 2) So schon Philodem. π. -οιηα. FI. Jahrb. 
Suppl. XVII, 256.
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M i m n e r m o s  in Asien, der Elegiker und Iambiker Archilochos auf 
Paros, also mil etwas anderem Dialekt, und andere Dichter mehr; 
es zeigt sich, dass diese alteren Elegiker, die zunachst fur ihr Heimat- 
land dichteten, die Mundart desselben getreuer wiedergaben als die 
spateren, welche, wie Xenophanes, ein Wanderleben durch Hellas 
iuhrten.*) Die Prosa beginnt erst im 6. Jahrhundert, und diese hatte 
gerade in ihren einfachen Anfangen naturgemass ziemlich getreue 
Lokalfarbung der Sprache. Hermogenes (π. Ιδεών II, 12, p. 399 Walz) 
sag! von dem Milesier Hekataus, er habe sich des reinen und unver- 
mischten Ionismus bedient (τη διαλέκτω δέ άκράτο> Ίάδι και ού μεμιγμένη 
/ρησάμενος ουδέ κατά τον Ηρόδοτον ποικίλη). Mit dem hoheren Auf- 
sclnvunge der ionischen Prosa im 5. Jahrhundert hat sich dies ge&ndert: 
fur Herodot, bei seiner Lebensfuhrung und dem Zwecke seines Werkes, 
hatte es gar keinen Sinn, einen bestimmten Lokaldialekt getreu zu 
kopieren, wahrend ein gewisser Anschluss an das Epos sehr nahe lag. 
Die llberlieferung durch die Grammatiker aber hat diesen neueren 
Ionismus des Herodot dem alten epischen noch viel ahnlicher gemacht, 
besonders durch Hineintragung aufgeloster Formen statt der zusammen- 
gezogenen. In welchem Masse das neuere Ionische die Vokale getrennt 
liess und in welchem nicht, daruber belehren uns einmal die ionischen 
Dichter, bei denen trotz verkehrter Oberlieferung das Versmass den 
gewollten Laut anzeigt, und sodann die ionischen Inschriften, deren 
Zahl und Umfang allerdings immer noch verhaltnismassig gering ist.2) 
Das Digamma ist aus dem neueren Ionismus ganzlich geschwunden; auch 
sonst zeigen sich in den Vokalen und Konsonanten nicht wenige 
Veranderungen und Abweichungen: vgl. τέσσερες mit τέσσαρες, θώ μα 
st. θαύμα, ών st. ούν, κοΐος, κόσος, κότερος u. s. w. st. ποιος, πόσος, 
πότερος; Verlust des Spiritus asper, daher απ' ου, μετ’ ά u. s. w. st. 
αφ ου, μει) α.

19. Das Gharakteristische, worin der I on i s mus ,  sowohl der altere 
als der jungere, in einen Gegensatz zu dem Dorismus tritt, besteht 
vorzugsweise in folgenden zwei Punkten: a) in der Umwandlung des 
alten τ in σ in gewissen Fallen, insbesondere vor t, als: σύ, Dor. τύ, 
L. tu, φησί, Dor. φατί, πλούσιος, Dor. πλούτιος, άδυνασία, Dor. άδυνατία; 
τύπτουσι, Dor. τύπτοντι, τιΐΐεΐσι, Dor. τίΟεντι; b) in der Abschwachung 
des ά in ε in vielen Wortern, als: γέ, Dor. γά, ιερός, Dor. ίαρός, τρέφω, 
Dor. τράφω; namentlich aber in der durchgehenden Wandlung des

9 S. A. Kick in Beitr. z. Kunde d. indogenn. Spr. XI, 242 IT. — 2) Eine 
vortrefifliche Sammlung der ionischen Inschriften hat F. B e c h t e l  geliefert: Die 
lnschr. d. ion. Dialekts, Gottingen 1887. Vorher W. Erin an,  de titulomm ionicorum 
dialecto, in Curtius Studien, Bd. V, S. 251 IT. (Darin Conspectus titulorum ion. 
p. 254 IT.)



2 0 Einleitung.

ά in η, als: πύλη, ης, η, ην, Dor. πύλα, ας, α, άν; ήρχόαην, Dor. άρχόμαν, 
ηγον, Dor. άγον, εστη, Dor. εστα, κλήρος, Dor. κλαρος.

20. Die a t t i s c h e  M u n d a r t  (ή ’Λτίΐίς oder ή Αττική), die sich 
aus der ionischen selbstandig ausgelost hat, halt eine schone Mitte 
zwischen der Harte des Dorismus und der Weichheit des Ionismus. 
Ein schlagendes Beispiel bietet die Anwendung des alten (dorischen 
und aolischen) langen a  und des ionischen η. Indem sie das erstere 
nach i, ε, p, das letztere aber naeh den ubrigen Lauten gebrauchte, 
entstand eine schone den Wohllaut fordernde Mischung; vergl. z. B. 
das attische Wort ήμερα mit dem dorischen άμέρα und dem ionischen 
ήμερη. Es ist dies eine ziemlich gleiche Verteilung zwischen dem 
a  und dem η ;  denn namentlich pa und ιά kommen ausserordentlich 
haufig in der Sprache vor. Daruber hinaus sind noch einige dorische 
W orter der Kriegskunst mit a  ins Attische aufgenommen: λοχαγός, 
ξεναγός, ούραγός, aber χορηγός. *) IJberhaupt waren die Attiker geneigt, 
sowohl von dorischen als von ionischen Volkern, mit denen sie in 
Verkehr standen, manches aufzunehmen und so ihrer Sprache eine 
immer grossere μετριότης καί κοινότης, d. i. Gemeinverstandlichkeit fur 
alle Hellenen, unter Fernhaltung alles Extremen und das Ohr des 
Fremden Yerletzenden, zu verleihen. 2) Durch eine verstandige und 
sinnige Mischung der weichen und lieblichen Formen des Ionismus 
mit den kraftigen und volltonenden des Dorismus erlangt die attische 
Sprache einen unendlich grossen Vorzug vor alien ubrigen Mundarten. 
Auch die attische Mundart hat im Verlaufe der Zeit einzelne Ver- 
anderungen erfahren, nach denen man dieselbe in die a l t ere ,  mi t t -  
1 e r  e und j ii n g e r e teilt,3) wiewohl die Unterschiede nicht ubergross 
sind. Der a l t e r e  Atticismus steht dem Ionismus sowohl lexikalisch 
als in den Formen noch naher, wiewohl gewisse Unterschiede, so der 
des ρά, ιά, εα, sich von Anfang an, soweit wir die Sprache zuruck- 
verfolgen konnen, zeigen. Wenn aber auch nie in Attika σοφίη ήμερη 
πρήσσω gesagt ist, so hat es doch ein gewisses Recht, was S t r a b o  
VIII, 1, 2. p. 333 sagt: τήν μέν Ίάδα τή παλαια ΆτΙΚδι τήν αοτήν φ α μ εν  
καί γάρ 'Ίω νες έκαλοΰντο οί τότε Αττικοί, καί έκεΐθέν είσιν οί τήν Ασίαν 
έποικήσαντες ν Ιωνες καί χρησάμενοι τή νυν λεγομένη γλώττη Ίάδι, sowie 
was bei Dionysius von Halikarnass steht (de Thucyd. c. 23): τήν 1

1) S. Lo be c k .  ad Phryn., p. 430. — 2) [Xenoph. ]  Rpbl. Athen. 2,8: φωνήν 
πάσαν άκούοντες έξελέξαντο (οί ’Αθηναίοι) τούτο μέν έκ τής τούτο δέ έκ τής. Καί οί 
μέν <aXXot> "Ελληνες ιδία μάλλον καί φωνή καί διαίτη καί σχήματι χρώνται, ’Αθηναίοι 
δέ κεκραμένη έξ απάντων τών 'Ελλήνων καί βαρβαρών. Isokr. 15, 296 την τής φωνής 
κοινότητα καί μετριότητα. Darum lAsst auch Plato (Gesetze I, p. 642 C) den Spar· 
taner Megillos zu dem ’Αθηναίος ξένος sagen: καί μοι νύν ή τε φωνή προσφιλής 
υμών. — 3) S. Koen.  ad Gramm. Leidens. p. 632. post Greg. Cor. ed. Schaef.
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άρχαίαν ΆτΟίδα, μικράς τινας εχουσαν διαφοράς παρά την Ίάδα. Die 
aiteren attischen Dichter zwar geben uns kein treues Abbild von der 
atiischen Mundart ihrer Zeit, da namentlich die epische Sprache einen 
zu starken Einfliiss auf sie geubt hat; immerhin lasst sich auch aus 
ihnen namentlich in lexikalischer Hinsicht manche Beruhrung mit der 
Sprache Herodots feststellen.!) Die attischen Inschriften aber zeigen 
bis 420 v. Chr. im Dat. PI. I. Dekl. ησι (ησι) bezw. (nach t, ε, p) 
ασι (ασι), vielfach, wenn auch nicht so lange, auch οισι in der II. Dekl., 
so dass die tJbereinstimmung mit dem Ionischen Herodots in diesem 
Punkte soweit moglich da ist. Hingegen ττ fur das ionische und 
uberhaupt gewohnliche σσ ist, soweit wir ruckwarts gelangen konnen, 
immer attisch gewesen; wiewohl sich dem Bootischen gegenuber, 
welches dieselbe Eigentumlichkeit hat, darin wieder eine attische Er- 
massigung zeigt, dass vielfach aolischem σσ bootischem ττ im Attischen 
einfaches a entspricht: οσος, boot, οττος, έκόμισα, boot, έκομιττα. Die 
Tragiker aber haben sich in diesem Stucke uberhaupt nicht dem 
Atticismus angeschlossen, sondern haben das ionische σσ uberall vor- 
gezogen, und ihnen ist auch die alteste attische Prosa, die des 
Gorgias Antiphon ThukjTdides, gefolgt. Die ferneren Prosaiker dagegen 
und unter den Dichtern die Komiker nalnnen das attische ττ auf. 
Ahnlich verhalt es sich mit pp statt ρσ (αρρην, Χερρδνησος), wo die 
attische Assimilation zwar nicht vom Bootischen, wohl aber von 
dorischen Mundarten geteilt wird. Als Grenze des Altattischen lasst 
sich der peloponnesische Krieg setzen, und wenn man eine weniger 
breite Grenze will, das Ende desselben. Das M i t t e l a t t i s c h e  reicht 
bis in Philipps Zeiten, und ist in der Litteratur durch Lysias, Iso- 
krates, Xenophon, Platon vertreten; Demosthenes geh6rt wesentlich 
schon dem folgenden Abschnitt, dem N e u a t t i s c h e n ,  an, welches 
ubrigens seine Hauptvertreter in Menander, Philemon und den ubrigen 
neueren Komikern hat. Dieser neue Atticismus ist durchaus nicht mehr 
so rein wie der fruhere, infolge des starken Verkehrs und der Durch- 
setzung der Burgerschaft mit fremden Elementen (s. Isokr. 8, 88.50); 
ferner hat er einzelne Formen aufgegeben, wie den Dualis, andere 
vermischt, wie das η des Konjunktivs mit dem ει des Indikativs, indem 
uberhaupt η so ziemlich in ε*. eingegangen war; die Eigennamen auf 
-ης nach der III. Deklination werden nicht nur im Akkusativ, sondern 
schliesslich auch im Genetiv denen nach der I. angegliehen (ΔημοσΟένου), 
u. a. m. Die Pers. Perf. und Plpf. Med. od. Pass, auf -αται, -ατο 
(έτετάχατο), die sich wie im Ionischen so im Altattischen findet, ist

0  S. das lehrreiclie Buch von G. R u t h e r f o r d :  The new Phrynichus, in der 
von A. F u n c k ,  N. Jahrb. f. Philol., Suppl. XIII, S. 355ff. Obersetzten Einleitung.
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schon vom Mittelattischen aufgegeben und durch die Umschreibung 
mit dem Partizipe und είσιν ήσαν ersetzt; desgleichen hat bereits 
dieses das gewohnliche σύν fur ξύν, wiewolil letztere Form von Plato 
noch beibehalten wird. Der Plural der Substantive auf -εός lautet 
altattisch ής, neuattisch εις, als βασιλής, βασιλείς; letztere Form stellt 
sich bereits im Mittelattischen ein. Aber alien drei Arten des Atti- 
cismus ist das Streben eigen, die innerhalb des Wortes zusammen- 
stossenden Vokale zu einer Silbe zusammen zu ziehen, da die Trennung 
derselben (νόος, Θρήϊκες) dem attischen Ohre unangenehm war.

51. Nachdem die Freiheit der Griechen erloschen war, ward die 
a t t i s c h e  Sprache, in der die grossten Meisterwerke der Litteratur 
abgefasst waren, Sprache des makedonischen Hofes und aller Gebildeten, 
sowie auch a l l g e m e i n e  S c h r i f t s p r a c h e ,1) und verbreitete sich 
als solche nicht allein fiber ganz Griechenland, sondern auch uber 
die makedonischen Reiche von Syrien, Agypten u. s. f., wahrend die 
nbrigen Mundarten allmahlich aus dem Gebrauche der Gebildeten 
verschwanden und sich nur noch im Munde des Volkes, und zwar 
am langsten bei den aolischen und dorischen Stammen, ungleich 
weniger lang bei dem ionischen Stamme,2) erhielten. Es leuchtet 
von selbst ein, dass die Reinheit der attischen Sprache dadurch, dass 
sie teils von nicht attischen Griechen, teils sogar von nicht griechischen 
Volkern gesprochen wurde, durch Beimischung fremdartiger Bestand- 
teile in hohem Grade getrubt werden musste. Diese allgemeine Sprache 
der Griechen, welehe sich aus der attischen Mundart entwickelt hatte, 
nahm Formen, Ausdrficke und Redensarten, die anderweitig in 
Griechenland gebrauchlich waren, in sich auf, schied dagegen Einzelnes 
aus, was der attischen Mundart spezieller eigentumlich Avar und den 
anderen Hellenen widerstrebte, so insbesondere, wenn auch weniger 
in der Litteratur, das attische rt fur σσ. Sie heisst somit die G e- 
m e i n s p r a c h e  oder h e l l e n i s c h e  Mundart (ή κοινή oder ελληνική 
διάλεκτος) und die Schriftsteller, die ihre Werke in derselben abfassten, 
οί κοινοί oder οί "Ελληνες. Die Athener waren nach wie vor auf ihre 
reinere Sprache stolz; aber die anderen Hellenen beanspruchten dem

l) Ausgenommen zunachst noch den Westen, wie Archimedes Beispiel zeigt 
(S. 15). — 2) St r a l fo  (unter August und Tiberius) 8, p. 333 und P a u s a n i a s  (um 170 
nach Chr.) 4,27, 11 berichten, dass man im Peloponnese noch zu ihrer Zeit dorisch 
gesprochen habe. und dass namentlich die Messenier die UnverMschtheit (το ακριβές) 
der dorischen Mundart unter alien Peloponnesiern am treuesten bewahrt hatten. 
Vgl. S u e t o n ,  T ib.50 und F r a n z ,  Elem. epigr., p. 185sq. Dass indes andererseits 
im 2. Jahrh. n. Chr. die attische Mundart sich ttberall bis in die untersten Stande 
verbreitete, und man sich scheute in Gegenwart Fremder im Dialekt zu sprechen, 
bezeugt in einer lehrreichen Stelle der Rhetor Aristides (Panathenaikos I, 
p. 294 IT. Ddf.).
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άττιχίζειν gegenuber fur ihr έλληνΐζειν gleiches Recht.1) In der Litteratur 
aber machte sich mit der Zeit gegen den Gebrauch der Vulgarsprache, 
die sich doch auch hier in lexikalischer und syntaktischer Hinsicht 
recht stark vom Attischen unterschied,2) eine immer m&chtiger 
werdende Reaktion zu Gunsten des Echtattischen geltend, die man 
Atticismus nennt. Diese Reaktion erlangte unter Augustus auch in Bezug 
auf den Stil wenigstens vorubergehend den Sieg, und soviel blieb als 
dauerndes Ergebnis, dass alle Schriftsteller der Kaiserzeit, die auf 
litterarische Geltung Anspruch machten, in der Sprache sich mehr oder 
weniger eng an die alten attischen Muster anschlossen. Auch in diesem 
Zeitalter wurden treffliche litterarische Werke verschiedenen Inhalts zu 
Tage gefordert; aber die lebendigc Frische der griechischen Sprache war 
dahin. Die Sprache tliut sich nicht mehr als ein aus dem inneren 
Wesen des griechischen Geistes hervorgewachsenes Naturerzeugnis 
kund, sondern tragt augenscheinlich das Geprage eines durch Nach- 
ahmung entstandenen menschlichen Kunstwerkes an sich. Hervor- 
ragend als A11 i c i s t ist unter Augustus D i o n y s i o s von Halikarnass 
durch Theorie wie durch praktische Anwendung; das feinste Attisch 
schreibt L u k i a n  os aus dem syrischen Samosata (geb. um 125 n. Chr:), 
wahrend bei Aelianus aus Pr&neste in Italien (um 200 n. Chr.) sich 
eine gesuchte und gezierte Nachahmung gerade der altesten attischen 
Muster, in denen man besonders feine Blume fand, bemerkbar macht. 
Atticisten heissen auch die Grammatiker, welche, wie P h r y n i c h o s  
aus Bithynien (unter Commodus), die nicht attischen Formen und 
Ausdrucke des Hellenischen verzeichneten und denselben die muster- 
gultigen attischen entgegenstellten.

22. Neben der χοινή, der Sprache der Gebildeten und der Litte
ratur, wird auch die ma k e d o n i s c h e  undfernerdie a l e x a n d r i n i s c h e  
Mundart manchmal erwahnt. Die erstere, als einheimische Sprache des 
den Hellenen nie zugezahlten makedonischen Volkes, ist auch keine 
hellenische Mundart, wiewohl mit der hellenischen Sprache nahe ver- 
wandt.3) Wir kennen nur Einzelnes davon, insbesondere jene Eigen- 
tumlichkeit, dass die Aspiraten durch die Medien ersetzt waren, genauer, 
dass die alten Medialaspiraten den Hauch verloren hatten, wahrend im 
Griechischen dieser geblieben, die Media aber zur Tenuis geworden ist.

J) Vgl. die Verse des Komikers Poseidippos bei [Dicaearchus] 3, 7 (G. Mti l ler  
Geogr. min. I, 109; Kock,  Frg. Com. Ill, p.345), wo einThessaler sagt: ‘Ελλά; μέν 
έαπ μία, τ.Ο λ ι ;  δέ πλείονες. ου μέν άττ(κίζεις, ήνί*/.’ 5ν φ(«νήν λέγης αυτοΰ r t v ,  οΐ 
δ’"Ελληνες έλληνίζομεν. τ( προσδιατρίβων συλλαβαΐς καί γράμμασιν τήν εδτραπελίαν εί; 
άηδίαν άγεις; — 2) Vgl. J e r usa l em,  d. Inschrift von Sestos u. Polybios, Wiener 
Stud. I (1879), 32 ft.; Ka lker ,  de elocutione polybiana, Lpz. Stud., 1880, S. 298 if. 
— 3) S. Fr. Guil. S t u r z i i ,  de dial. Macedonica et Alexandrina (Lips. 1808) S. 2 5 fif.; 
A. Fick in Kuhns Ztschr. XXII, 193; G. Meyer ,  Fleckeis. Jnhrb. CXI, 185.
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den schon das Hellenistische nicht mehr hatte, auch der Dativ abhanden 
gekommen; von der III. Deklination ist wenig mehr vorhanden. Der 
Komparativ wird in der Volkssprache im allgemeinen umschrieben, 
wie im Romanischen; der Superlativ unterscheidet sich gleichwie dort 
vom Komparativ nur durch den vorgesetzten Artikel. Die ohne Um- 
schreibung gebildeten Zeitformen des Verbums sind dieselben wie im 
Romanischen: Prasens, Imperf., Aorist (entspr. dem passe defini der 
Franzosen); umschrieben werden Plusquamp., Futurum, Conditionalis. 
Aber auch der Infinitiv wird umschrieben, mit νά (d. i. tva) und dem 
Konjunktiv; schon im Neuen Testamente steht haufig diese Fugung mit 
tva, wo die klassische Sprache den Infinitiv setzen wiirde. Verloren ist 
auch der Optativ, desgleichen das Medium als geschiedenes Genus verbi, 
dagegen das Passiv in der alten Bildung erhalten. — In lexikalischer Hin- 
sicht ist eine Menge fremdes Sprachgut aufgenommen, lateinisches 
wie turkisches; die gebildete Sprache sucht dies auszuscheiden und 
Klassisches an die Stelle zu setzen; indem sie aber gleichzeitig die 
Phraseologie durch tlbersetzung namentlich aus dem Franzosischen 
bereichert, entsteht ein eigentumlicher und nicht angenehm wirkender 
Kontrast zwischen der fast ganz antiken Form und dem durchaus 
modernen Geiste.')

2. Von dem Verh&ltnisse der griechischen Mundarten
zu der Utteratur.

1. Zu der Volkssprache bildet die Sprache der Litteratur einen 
Gegensatz. Denn wahrend jene der einfache und natiirliche Ausdruck 
der Gedanken, gleichsam eine Natursprache, ist, erscheint diese als 
ein Kunsterzeugnis. In den verschiedenen Volksmundarten spiegelt 
sich das den verschiedenen Stammen eigentiimliche Wesen treu ab; 
in den Erzeugnissen der Litteratur hingegen uben kunstlerische Zwecke, 
welche die Verfasser verfolgen, auf die Gestaltung der Sprache einen 
grossen Einfluss aus und notigen sie von der Volkssprache vielfach abzu- 
weichen. Namentlich ist dies der Fall bei den Dichtern, denen schon 
das Versmass oft einen Zwang auferlegt ihre Mundart abzuandern. 
Wie alle Sprachen, so zerfallt auch die griechische, gleichwie wir 
sahen, in eine grosse Anzahl Mundarten. Wahrend aber in anderen 
Sprachen gemeiniglich nur Eine Mundart sich gleichsam der Ober-

l) „Eine wissenschaftliche neugriechische Grammatik fehlt; die von Mul lach 
(Grammatik der griechischen VulgSrsprache, Berlin 1856) konnte kaum bei ihrem 
Erseheinen dafUr gelten.“ G. Meyer,  gr. Gramm.2 p. XXXVI. Die gewOhnlichen 
neugriechischen Grammatiken. wie sie insbesondere die Griechen selbst verfassen, 
beziehen sich in der Hauptsache auf die k(instlich archaisierende Schriftsprache, 
und sehen daher einer altgriechischen Grammatik zum Verwechseln abnlich.
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herrschaft uber die ubrigen bemachtigt und sich zur allgemeinen 
Sprache der Gebildeten und der Litteratur erhebt, gelangten in der 
griechischen Sprache mehrere Mundarten zur litterarischen Ausbildung, l) 
und jede derselben wusste sich in einer bestimmten Gattung der 
Litteratur eine solche Gbermacht anzueignen, dass jeder Grieche 
irgend welchen Stammes, wenn er sich in einer Litteraturgattung 
versuchen wollte, sich genotigt sah, die Mundart des hierin voran- 
gegangenen Stammes zu wahlen: eine Erscheinung, die sich auf gleiche 
Weise wohl schwerlich in irgend einer andern Sprache auffinden 
lasst. Sowie jeder der verschiedenen Stamme einen ganz eigentum- 
lichen Gharakter in Sitte, Sprache und Kunst hatte, ebenso konnte 
es nicht fehlen, dass bei den verschiedenen Stammen verschiedene 
Gattungen der Litteratur und namentlich der Dichtkunst emporbluhten, 
die tief in dem inncrsten Wesen dieser Stamme wurzelten. In der 
Sprache des Stammes, aus dessen Sinnes- und Denkweise ein Zweig 
der Dichtkunst hervorgewachsen war, druckte sich der Geist dieser 
poetischen Gattung am naturlichsten, am schonsten und voll- 
kommensten aus. Daher wurde die Mundart dieses Stammes zur 
Basis fur diese Gattung gemacht und in alien folgenden Zeitaltern 
von alien Dichtern derselben Gattung beibehalten. Indem aber auf 
diese Weise eine bestimmte Mundart zur Kunstform erhoben wurde, 
erlitt sie unter der bildenden Hand des Dichters mannigfaltige Modi- 
iikationen, welche sie teils gemeinverstandlicher, teils geschmeidiger 
und dazu auch bunter machten; denn der Dichter wiinscht natur- 
gemass, um den Anforderungen des Versmasses leichter geniigen zu 
konnen, in einem gewissen Masse freie Auswahl unter gleichwertigen 
Formen zu haben.2) Selbst fur die verschiedenen Gattungen der 
Prosa bildeten sich gewisse Mundarten zu Kunstsprachen aus. Fur 
die Dichtkunst mussen wir vorzuglich drei Kunstsprachen unterschei- 
den: die e p i s c h e ,  die ly r i s e  he  und die d r a m a t i s c h e .

!) Vgl. P o t t  in der allg. Encyklop. XVIII. T., S. 69 u. Fr. J a c o b s  in Praefat. 
ad Anthol. Pal. T. I, p. XL sqq. H e r m a n n ,  Opusc. I, p. 132 sqq. u. p. 246; 
neuerdings v. W i l a m o w i t z ,  Philologenversammlung Wiesbaden (1877) S. 36 fF., 
E. Z a r n e k e ,  d. Entstehung d. gr. Litteratursprachen, Lpz. 1890. t)ber den Vorzug, 
welcher der griechischen Sprache aus der Spaltung der Griechen in einzelne in Mund
art und Sinnesart verschiedene SULmine erwachsen ist, spriehl sehr schOn W. v. H u m 
b o l d t  in der Einleit. zu der Schrift: „Clber die Kawi-Sprache auf der Insel Java- 
S. GCXXVIII f. — 2) Vgj. A. Ludwi ch ,  Aristarchs horn. Textkr. II, 364ff.f dermit 
Kechtgegen diejenigen Modernen, denen das ^Formengemiscli“ bei Homer und anderen 
Dichtern zu wider ist, vom historischen Standpunkt aus polernisiert. Von Pindar 
z. B. wiire es die hOchste Unvemunft gewesen, wenn er seine Gedichte etwa an Hieron 
von Syrakus in dem sehr fremdartigen bOotischen Dialekte hatte verfassen wollen, 
dessen sich die Bftoter nicht einmal in ihren einheimischen Grabschriften bedienen.
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2. tjber die e p i s c h e  auf dem Altionischen beruhende und 
durch Zumischung aolischer Elemente bereicherte Kunstsprache H o 
m e r s  ist oben (S. 17 f.) geredet worden.x) Diese Kunstsprache blieb 
fur den epischen Gesang und iiberhaupt die Dichtung in Hexametern 
bei alien griechischen Stammen und in alien nachfolgenden Zeiten 
stehende Form und iibte auf alle Gattungen der Dichtkunst den ent- 
schiedensten Einfluss. Insbesondere hat sich die jungere Elegie vor- 
wiegend des epischen Dialekts bedient; in der alteren (Archilochos, 
Tyrtaios, Theognis u. s. w.) liegt er zwar gleichfalls zu Grunde, ist 
aber sehr ermassigt und z. T. auch ortlich gefarbt.2)

3. Die H e s i o d i s c h e n  Gedichte3) stimmen in ihrer Form und 
Sprache im allgemeinen mit den Homerischen uberein. Wir flnden 
in ihnen gleichfalls, wenn auch nicht mehr so herrschend, den Ge- 
brauch des Digamma, welches uns freilich wie bei Homer in der 
Schrift nicht mehr erhalten ist; die Umwandlung des F in u, die 
auch bei Homer z. B. in εοαδεν (d. i. εΕαδεν) vorkommt, zeigt sich 
in καυά-αις Op. 666 u. 693 (entst. aus κατΓάςαις). Aber da die Hesio
dischen Gedichte auf bootischem oder doch mittelgriechischem Boden 
entstanden sind (Hesiodus war zu Askra in Bootien gross geworden), 
so kann es nicht auffallen, wenn wir dem Ionismus Manches aus den 
dortigen Mundarten beigemischt sehen, als den aolischen und dorischen 
Gen. Plur. I. Dekl. auf άν: μελιάν (Op. 144), Οεαν (Th. 41), den dorischen 
Akkus. PI. I. Dekl. auf a; st. άς: κούράς (Th. 60), πάσας (Th. 184), 
Αρποίας(Τ1ι. 267), βούλας (Th. 534), είρέάς (Th. 804), δείνας (Op. 675), 

-κύδάς (Fragm. 190 Goettl., 222 Kink.), den dorischen Akkus. PI.
II. Dekl. auf ος: λαγός (Sc. 302), die in Delphi sich wiederfindende 
Elision des i von περί in περοίχεται (Th. 733). Auffallend ist die spo- 
radische Psilosis: όπ’ ίεΐσαι (Th. 830), αψιν (Op. 426); letztere Form (fur 
άψϊδα) ist lediglich asiatisch-aolisch, wahrend die Vernachlassigung der 
Aspirierung bei der Elision sich auch in lokrischen Inschriften findet. 1

1) Die Theone von A. F i ck ,  wonach die Homerischen Ges&nge, wenigstens 
die alten Bestandteile derselben, ursprtinglich aolisch verfasst und dann erst viel 
sp&ter ins Ionische tibersetzt worden sind, streitet nicht nur wider die gesamte Cfber- 
lieferung und die historische Wahrscheinlichkeit, sondern sie beseitigt nicht einmal 
die vermeinte Schwierigkeit, von der sie ausgeht, namlich die vorhandene Dialekt- 
mischung; denn Ficks Aeolisch entspricht keinem wirklich nachweisbaren Dialekte. 
— 2) Dber den Dialekt der ftlteren Elegie s. A h r e n s ,  Verh. der Gottinger Philo- 
logenversammlung 1852, S. 55ff.; R e n n e r ,  Curt. Stud. 1,1,135if.; %  1 if.; Si tzler ,  
Jahrb. f. Philol. CXXV, 504ff. — 3) R z a c h ,  d. Dial, des Hes., Jahrb. f. Philol., 
Suppl. 8 (1876), S. 355ff. — Fick hat neuerdings auch die beiden Hauptgedichte 
des Hes., soweit er sie ftir echt halt, ins Aeolische (Erga) bezw. BOotische (Theo- 
gonie) als die nach seiner Meinung urspriingliche Sprachform tibersetzt (Hesiods 
Gedichte, Gtg. 1887).
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Mit Obergehung der Homerischen Hymnen und derjenigen Dichter, 
deren Sprache sich eng an die Homerische anschliesst und daher 
nichts Eigentumliches hat, wenden wir uns nun zu der zweiten 
Gaitung der Kunstsprachen, der l y r i s c h e n .

4. Die Sprache der d o r i s c h e n  oder c h o r i s e h e n  L y r i k e r ,  
als: Alkman (um 612 v. Chr.), Stesichorus (um 600), Ibykus (um 
540), Simonides (556—467), Bakchylides (um 460), Pindarus (bluhend 
480), zeigt sich als eine durch und durch kunstlerisch gebildete. Eine 
Anlehnung an die Sprache des Epos ist naturlich auch hier vor- 
handen; im ubrigen aber ist die Grundfarbe eine dorische, unter Bei- 
mischung einer Anzahl aolischer Formen. Der vollendetste dieser 
Dichter und derjenige, von welchem uns eine hinlangliche Anzahl von 
Gedichten erhalten ist, um uns uber seine Sprache ein Urteil bilden 
zu konnen, ist P i n d a r u s  aus Theben. Wir wollen dalier die Rede- 
weise dieses Dichters einer naheren Betrachtung unterziehen, aus der 
man im allgemeinen auch einen Schluss auf die Sprache der ubrigen 
machen kann.!) Aeolisch und dorisch ist der Gebrauch des langen 
a statt des ionischen η, doch (wenn die tlberlieferung der Hdschr. 
glaubhaft ist) verfahrt der Dichter hierin nicht gleichmassig, indem 
er zuweilen episch- ionische Formen gebraucht hat, als: άπρήκτων 
J. 7, 7 [17] (neben πράσσω, πράγος), τετμηνίΐ’ J. 5, 22 [32], -ροςηύδα 
P.4, 119 [212], ferner neben όδυναρός ύγιηρός, neben εφανας und άπε- 
φάνατο παπτήνας. Auff&llig ist das ofters uberlieferte ά in der Formation 
derVerben auf έω, als: άπονοστάσαντος neben ένόστησε, φώνασε neben 
φωνήσεις, άφωνήτω, ποναίΐή (ν. 1. πονηίΐη), πεποναμένον neben έπόνησα, 
έ;ε-όντ,σεν. A e o l i s c h  wie d o r i s c h  ist ferner υ fur o in ονυμα, όνυ- 
μάζειν (ώνόμασεν Ρ. 12, 23 [41], schwankende llberl. Ο. 9, 46 [71]); 
a o l . - d o r . - i o n .  ων st. ουν; d o r i s c h  τ st. σ in τύ neben ου, in 
der 3. Pers. PI. vxt neben σι, έντί st. είσί fast ohne Ausnahme, im 
Sing. Einmal έφίητι J. 2, 15; aol .  (dor.) πεδά st. μετά P. 5, 47 [62], 
8, 74 [105]; πεδάμειψαν 0. 12, 12 [18] und sonst in Kompos., haufiger 
jedoch μετά, μετά-; dor .  y st. 9 in opvr/α  neben opviv; &ol. die Ver- 
doppelung der Liquidae, als: κελαοεννος, κλεεννός, φαεννός neben ποίίεινύς, 
σκοτεινός. In der D e k l i n a t i o n  und K o n j u g a t i o n  kommen nicht 
allzu viele Abweichungen von der Homerischen Sprache vor, ausser in- 
soweit statt des ionischen η ct einzutreten hat: κεφσλά, -άς, -α, -άν; auch 1

1) S. H e r m a n n ,  Opusc. T. 1, p. 240 sqq. R u m p e l ,  Lexicon Pindaricum, 
Lpz. 1883. G. A  P e t e r ,  de dial. Pind., Halle 1866. Vgl. \va9 Uber die Redeweise 
des Ibykus bezw. des Simonides S c h n e i d e w i n  ad Ibyci Rhegini carminum reliq. 
p. 61—69 u. ad Sirnonidis cann. reliq., p. XLVI sqq. zusammengestellt hat; ferner 
E. Mu eke,  De dialectis Stesichori Ibyci Sirnonidis Bacchylidis aliorumque poblarum 
choricorum cum Pindarica comparatis, Lpz. 1879; R. Ho Is ten,  de Stesich. et
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im Gen. Sg. Mask, -a, aus -ao, Gen. Plur. Mask. Fein, -αν, ans. -άων; 
beim Yerbum -μαν st. -μην u. s. w. Dazu: dor .  Akk. PI. II. Dekl. 
auf ος: κακαγόρος Ο. 1, 53[85], νάσος(?) Ο. 2, 71 [129], έσλός Ν. 3, 29[50]; 
dor .  Dat. S. Pron. τίν ( =  αοί) neben οοί, τοι; dor .  Akk. vtv (dafur 
selten μιν iiberliefert); aol .  3. Plur. Praes. -οισι(ν) neben -οντι, Partiz. 
Fem. -otoa stets (daher auch Μοισα), im Aor. Part, -at?, -atoa, doch 
ist grosses Schwanken der Hdschr.; dor .  Inf. auf εν nur dreimal: 
γαρύεν Ο. 1, 3 [5], τράφεν st. τρέφειν P. 4, 115 [205], άγαγέν das. 56 [97], 
Mancher dorischen Formen hat sieh Pindar enthalten, daher nicht 
die Verbalendung μες st. μεν, auch nicht Μώσα st. Μοΐσα, wie liber- 
haupt von dem strengdorischen (aol.) ω st. oo (z. B. im Gen. Sing.
II. Dekl.) nur wenige Spuren sind. Vereinzelt findet sich (achtmal) 
das nordgriechische ev st. εις (so P. 2, 11 [21], 5, 36 [50]). Das t von 
περί wird vor Vok. elidiert: 0 . 6, 38[65], P. 4, 265[472], desgl. in 
Kompositis: περάπτων P .3 , 52 [94], περόδοις N. 11, 40 [51], vgl. oben
S. 28. Έπάμεροι steht P. 8, 95 [135], wahrend er sonst έφάμ. sagt. 
Statt ει, οι steht ofters (mit Diarese) εϊ, οϊ, als: ’Ατρείδας, Πηνειόν, 
Τροία (Τρώΐα), Ρ. 11, 31 [47]. 10, 56[86]. Ν. 2, 14[21] u. s. w.; die 
ilolische Wortform αύάταν wird (mit Verkurzung des ao) zweimal st. 
ατην gebraucht. Ob Pindar selbst hier das D i g a m m a  geschrieben 
habe Oder n icht, lasst sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden. 
H e r m a n n  (1. d. p. 247) spricht den Gebrauch dieses Buchstabens 
liberhaupt dem Pindar ab, wie sich denn in der bekannten (Jber- 
lieferung nichts davon zeigt. Die Booter indes gebrauchten damals 
und noch lange das Vau, und damals auch noch die Dorier; sodann 
ist an vielen Stellen bei P. jetzt lastiger Hiatus, der durch Einsetzung 
des Vau verschwindet. Also wird erst nach Pindars Zeit der Buch- · 
stabe zusammen mit dem Anderen, was zur alten Schrift gehorte 
(vgl. unten § 2), aus seinen Werken beseitigt worden sein.1) Doch ist 
in der uberwiegenden Mehrzahl der Falle das Digamma bei P. 
wirklich nicht vorhanden, gleichwie es im Epos zu des Dichters Zeit 
nicht mehr gehort wurde. In Giiltigkeit dagegen erscheint es nament- 
lich bei dem Reflexivpronomen oo; ausserdem vgl. man πολλά είδώς 
Ο. 2, 86 [155]. πάντα ίσαντι Ρ. 3, 29 [52]. Έπίαλτα άναξ Ρ. 4, 89 [159], 
τι έπος Ο. 6, 16[25]. σάφα είπαις Ο. 8, 46[61]. καλά έργα Ρ. 7, 19. 
δέ οϊκοθεν Ρ. 8, 51 [72]. έπι ΓσαΝ. 7, 5[7]. δε έοπέραις J. 7 ,44[94]. παρά 
έλπίδα Ο. 13, 80 [117] u. s. w.

Einleitung.

Ibyci dial., Greifsw. 1884. — ') S. Bergk,  Poetae Lyrici I 4, S. 32, der auch noch 
Spuren des Digamma in der Oberlieferung (so in einem sinnwidrigen τ(ε) d. i. / ,  
0 . 4, 9 [15] Χαρίτων θ’^κατι, d.i. X. / έ χ cat) aufzuweisen sucht; Chr i s t ,  Philol. XXV, 
633 ff.: grOndlich und genau Aug. He imer ,  Stud. Pindarica Dissert. Lund 1885.
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5. Von der Sprache der dorischen Oder chorischen Lyriker 
weichen die a o l i s c h e n  oder m e l i s c h c n  Lyriker, A l k a u s  und 
S a p p h o  (um 580) durchaus ab, indem sie sich ihrer eigenen Mund- 
art, der a o l i s c h e n ,  bedienten. An die aolischen Lyriker schliesst 
sich in mehrfacher Hinsicht A n a k r e o n  ans Teos in Ionien (um 520)
an. Auch er hat zu seinen leichten Liedern nicht die feierliche und 
erhabene Redeweise der chorischen Lyriker gewahlt, sondern seine 
eigene Mundart, die n e u i ο n i s c h e , die wir gerade aus seinen Resten 
richtiger wurdigen lernen, namentlich dahin, dass sie keineswegs eine 
masslose Haufung der Vokale liebte. Denn ganz im Gegenteil erweist 
das Melrum, dass ungefahr alles, was zusammengezogen werden 
konnte, auch zusammengezogen wurde: φορευμαι, Κλεόβουλος, πορφυρή, 
oder mindestens in einen halbdiphthongischen Laut einging, wie das 
ionische εο> war. — Die bereits der Alexandrinischen Zeit angehorigen 
I d y l l e n d i c l i t e r  T h e o k r i t ,  M o s c h u s  und B i o n  haben sich in 
ihren Gedichten nicht einer und derselben Sprachform bedient, sondern 
einige sind in dorischer Mundart (vgl. oben S. 15) geschrieben, in 
anderen bildet der Dorismus die Grundlage, ist aber mit epischen 
Formen gemischt, in andern herrscht die epische Sprache vor, hat aber 
eine Beimischung von dorischen Formen, andere sind bloss in episeher 
Sprache, drei (Theokr. 28—30) in aolischer Mundart abgefasst. *)

6. Die dritte dichterische Kunstsprache ist die d r a m a t i s c h e . 2) 
In den T r a g i k e r n  zeigt sich die edelste und vollendetste Sprache, 
indem sie einerseits den Atticismus in seiner veredeltsten und erha- 
bensten Form gebrauehten, andererseits in acht kunstlerischer Weise 
auch andere Mundarten benutzten, um durch den Wechsel der Form 
den verschiedenen Charakter der Empfmdungen und Gefuhle zu be- 
zeichnen. Dem D i a l o g e  liegt die altattische Sprache zu Grunde, 
welche, wie wir oben (S. 20 f.) gesehen haben, noch eine grosse Ahn-

0 Ober die Sprache der Idyllendichter s. G. E. Mt i h l mann ,  Leges dialecti, 
qua Graecorum poetae bucolici usi sunt. Lips. 1838. Th. Ber gk ,  Quaest. de 
Theocriti dialecto Sp. I. im Rhein. Mus. 1838, S. 1G—42. H. L. A h re n s  in 
Zimmermanns Altertumsw. 1840. Nr. 109, 110. Ameis ,  in Jahrb. v. Seeb., 1840, 
S .49—98, F. S chu l t z ,  d. Mischung d. Dialekte b. Th., Progr. Culm, 1872. Mors -  
ba ch ,  De dial. Theocritea, Ps. I, Bonn 1874. Ders., Ober den DialektThs., Cur t i u s ,  
Stud. X, 1 IT. Oppe l ,  de dial. Theocr., Lpz. 1874. R u mp e l ,  Lexicon Theocriteum, 
Lpz. 1879. — 2) Ober die Redeweise d e r T r a g i k e r  vgl. Th. C. Guil. S c h n e i d e r i ,  
de dial. Sophoclis ceterorumque tragicorum quaestiones critic. Jen. 1822 C. G. Haup t ,  
Vorschule z. Stud, der griech. Tragiker, Berl. 1826, S. 03 ff. Kohl s t&dt ,  Observ. . 
crit. de Trag. gr. dial. Reval 1832. C. A. J. H o f f m a n n ,  Formarum Doricarum 
quinam sit in lyricis tragoediae partibus ap. Aeschylum usus. Progr. Cellae 1842. 
B. Ge r t h ,  d. gr. trag. dial. Cur t i us  Stud. I, 2, 193 ff. H. C. A l t h a u s ,  de 
trag. gr. dial., Berl. 1866, u. Progr. Spandau 1870, u. a. m.



32 Einleitung.

lichkeit mit der ionischen hatte. Da aber der Dialog der Tragiker nicht 
die alltagliche Sprache des Lebens wiedergeben, sondem den Charakter 
der Erhabenheit und Grossartigkeit haben soli; so sind ihm auch ionische, 
dichterische, durch das Versmass gebotene, und epische, zuweilen 
auch dorische Formenbeigemischt. Ioni sche  (epi sche,  poe t i sche) :  
βοής, Θρήσσα, θρήκιος (auch Pind. θρηϊκίων Pyth. 4, 205); ςεΐνος, κεινός ? 
(nur Soph. Tr. 495, von d. Hsg. in κενόν geandert; έξεκείνωσεν Aesch. 
Pers. 761), μουνος, γούνατα, δουρίληπτος neben ξένος, κενές, μόνος, 
γόνατα, οορί; αιέν neben αίεί und ’αεί nach Bedarf des Verses 
(s. E l l e n d t  L. S. v. αεί); ζοή statt ζωή; μέσσος neben μέσος (τόσσος 
οσσος nur Ch.); αία und γαΐα; ρέείΐρον neben ρεΐίΐρον; πολεος (st. πόλεως)
S. Ant. 162 u. δ ., nach Versbedurfnis; νηός st. νεώς (von ναός) 
wohl uberliefert, aber von den Hsg. in ναός (s. u.) geandert; πωλεύμεναι 
Aesch. Pr. 645 nach Horn. Od. β 55 und p 534, wie είσοιχνευσιν im 
Anapast das. 122 nach Od. t, 120; πολλόν st. πολύ zuw.; κείνος st. 
έκεΐνος sehr oft; πτόλις Aesch. Eurip. (dieselben πολιήταις, πολιήτιδος 
an lyr. St.); ποτί zuw. fur πρός; όπαί st. ύπό Aesch. Ag. 892. 944.
S. El. 711. Ant. 1035 (διαί f. διά fast nur an lyr. Stellen); d. Pron. 
μιν fmdet sich nur an wenigen Stellen, an welchen man jetzt vtv 
schreibt; die mit τ anlautenden Formen des Artikels st. des Relativs, 
als: τό, τού, τής u. s. w.; κίεις z. Bsp. Aeschyl. Choeph. 680; dazu 
durchgangig άρσην, ΟαρσεΓν u. s. w., πράσσω, ήσσων u. s. w., woffir die 
attischen Formen άρρην, πράττω zu hart schienen; — a l t a t t i s c h  der 
Dat. Plur. auf σι(ν); N. PI. βασιλής; ξύν neben σύν; ή, ήδη 1. Pers.; 
σμικρός, wenn der Vers es gestattete, st. μικρός; — d o r i s c h e  Formen: 
viv ganz gewohnlich, ναός neben νεώς, ναών neben νεών; νάϊος; Άδάνα, 
Άθάνας, Άίίάναν, βαλός (auch Kom. nach Herodian), δάϊος in den 
Bdtgn. hostilis und miser, δάρός, diuturnus, δάρόν, diu, so immer, 
Ικάτι immer, κυνάγός, κυναγία neben κονηγέτης (Eurip.), κυνηγετεΤν (Soph.), 
vgl. Phrynich. Rutherford 496, ποδαγός und das auch in Prosa gewohn- 
liche λοχαγός (λοχαγέτης); γάποτον Aesch. Choeph. 97. 164; γαμόρων 
Suppl. 613; γατόμος fr. 198; ναμέρτεια S. Tr. 173, wonach P o r s o n auch
A. Pers. 246 ναμερτή fur νημερτή schreibt. — A e o l i s c h  (dor i sch)  
ist πεδάρσιοι Aeschyl. Pr. 710 u. sonst st. μετάρσιοι, wfthrend πεδά als 
einfaches Wort nicht vorkommt. — In den C h o r g e s a n g e n  und 
den k o m m a t i s c h e n  Stellen gebrauchen die Tragiker ein reichliches 
Mass d o r i s c h e r  Formen, wie sie fur die chorische Lyrik herkomm- 
lich waren; indes beschrankt sich dieser D o r i s m u s  der Tragiker

i auf das lange a statt des att. η bezw. ου, ω (G. Sg. I. Dekl. Mask.
i a, Gen. PI. I. Dekl. -άν; Ποσειδάν).1) Die Handschriften bieten auch in
j

j l) S. E l l en  dt ,  Lex. Soph. Τ. I I1, p. XII sqq. ·
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den Anap&sten gelegentlich dorische Formen mit ά, welche aber von 
den Herausgebern zumeist beseitigt werden, *) ebenso wie die attisehen 
mit η aus den Chorges&ngen. Sodann werden in den Chorgesangen 
(z. T. auch den Anapasten) epische Formen eingemischt, in weit aus- 
gedehnterem Masse als in dem Dialoge, als: Gen. S. II. Dekl. auf 
oio, viele offene Formen statt der kontrahierten, so άχεα, ήΟεα, πάΟεα, 
νει'κεος, ποΟέουσαι; ferner εβάν, εμμεν, ηλοΟε u. s. E u r i p i d e s ,  der 
im allgemeinen die tragische Rede, wenigstens im Dialog, auf das 
Mass der gewohnlichen Sprache heruntergebracht hat ,  mischt dafur 
hie und da etwas sehr Fremdartiges ein, z. Bsp. Phoen. 45 έπεζάρει 
(in arkadischer Weise) statt έττεβάρει. Auch finden sich bei ihm 
Neuerungen gegen die allgemein gultigen Gesetze der griechischen 
Wortbildung, wie wir spater sehen werden; so sagte er δυσΒνήσκειν 
st. δυσίΐανατεΐν, wahrend σταδιοδρομούμαι st. σταδιοδρομήσω Here. f. 855, 
κακοβουλευΗεΐσα Ion. 885 st. κακώς βουλευΗεισα leiclit emendiert werden 
konnen (in στάδια δραμοΰμαι [σταδιαδρ. die massgebende Hdschr. von 
1. Hand), κακά βουλευΐ). oder κακόβουλη}).). — Weit enger an die rein 
attische Sprache schlossen sich die a l t e n  K o m i k e r  an,  deren 
Sprache sich als die fein ausgebildete Sprache des Lebens darstellt. 
Indes ist die Redeweise des Aristophanes dadurch von einer reichen 
Mannigfaltigkeit, dass die Parodie oder Nachahmung tragischer und 
lyrischer Diktion bei ihm einen sehr grossen Umfang hat; an solchen 
Stellen finden sich denn auch d o r i s c h e  und p o e t i s e  he  Formen, 
wahrend, wo keine derariigen Absichten sind, und insbesondere in 
den Senaren dieser Dichter uns den reinen und unverfalschten Atti- 
cismus kennen lehrt.2)

7. Die P r o s  a blieb dem poetischen Geiste des griechischen 
Volkes lange Zeit fremd. Aber als sie ins Leben getreten war, zeigte 
sich auch hier derselbe Kunslsinn. Nicht Eine Mundart wurde fur 
die verschiedenen Gattungen der Prosa angewandt; auch schrieb nicht 
Jeder gerade in der Mundart, in der er geboren und aufgewachsen 
war, sondern w&hlte die Mundart desjenigen Stammes, welcher einen 
gewissen Zweig der prosaischen Litteratur getrieben hatte. Die ersten 
Anfange der Prosa wurden von den ionischen Philosophen und Ge- 
schichtsforschern gemacht, deren Sprache wir aus Mangel an Quellen 
nicht genugend beurteilen k6nnen. (Jber die Schreibart der altesten 
Geschichtsschreiber wird uns von Cicero (de Orat. II, 12 § 53) und 
von Dionysius (deThucyd. hist, judic. Vol. VI, p. 819. ed. Reisk.) be- 
richtet, sie sei deutlich, gemeinverstfuidlich (κοινή), rein und kurz

*) S. dazu Ger t l i ,  a. n. 0. 263f. — 2) S. R u t h e r f o r d ,  New Rhrynichus 
p. 32 fl*. (The lessons' of Comedy.)

Kuli nere  nuefuhrl. Oriccli. Grammatik. I. T 3
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(σύντομος), den Sachen angemessen, ohne alle kunstlerische Aus- 
schmuckung (μηδεμίαν σκευωρίαν έπιφαίνουσα τεχνικήν); nach Demetrius 
(de Elocutione c. 12. Vol. IX, p. 9. Walz) war sie namentlich auch 
unperiodisch (διηρημένη, εις κωλα λελυμένη ού μάλα άλλήλοις συνηρτημένα, 
ώς ή ' Εκαταίου). *) Der milde, weiche und fliessende Ton derionischen 
Mundart stimmte ganz zu dem Wesen der damaligen Geschichts- 
schreibung, die sich in einer einfachen, kindlichen und losen Dar- 
stellungsweise gefiel. Einen hoheren Aufsehwung nahm die Geschicht- 
schreibung durch H e r o d o t u s ,  den Vater der Geschichte, derebenfalls 
die i o n i s c h e  Mundart anwandte. Seine Vaterstadt Halikarnassus 
war zwar ursprunglich dorisch, indes nach dem Zeugnis der Inschriften 
damals wie uberhaupt ein Teil von Karien ionisiert. Aber sowie 
Herodots Geschichtschreibung das Geprage einer epischen Komposition 
an sich tragt, so hat auch seine Sprache hinsichtlich der Mischung 
und des Wechsels der Formen Ahnlichkeit mit der epischen.2) Im 
einzelnen ist freilich oft schwer zu unterscheiden, was auf die Wahl 
des Schriftstellers, und was auf die Abschreiber und Grammatiker 
zuruckgeht; denn auch Grammatiker scheinen den Text verfalscht zu 
haben, namentlich durch Hineintragung zahlreicher aufgeloster Formen, 
die, wie man meinte, der las des Herodot so gut wie der alten des 
Epos zukamen. Dass Herodot, der sich auf Samos langere Zeit auf- 
gehalten, gerade die samische Mundart (vgl. oben S. 16) angewandt 
habe, ist ebensowenig anzunehmen, wie dass er um seiner Vorganger 
willen den milesischen Lokaldialekt bevorzugt hatte.3) Eine lokale 
Mundart eignete sich nicht fur eine Geschichte, weiche ein allgemeines 
Interesse in Anspruch nahm. Er wird vielmehr auf Gemeinverstand- 
lichkeit vor allem Bedacht genommen haben; ausserdem aber ist 
offenbar, dass er sehr vieles, des Schmuckes halber, aus dem Epos ent- 
lehnte.4) — Ein bedeutender Meister des ionischen Dialekts Avar auch der

!) Aristotel. rhet. 3, 9 nennt dies λέξις εΐρομένη, d. h. die Redeform, in der 
die Glieder lediglich an einander gereiht werden, im Gegensatze zu der λ. κατε
στραμμένη, der periodischen, in der sie einander bedingen und fordern. — 2) Her-  
m o g e n e s  περί ίδεών b. Walz Rhet. Gr. Vol. 3, p. 399: 'Εκαταΐο; δέ δ Μιλήσιος, 
παρ’ ού δή μάλιστα ώφέληται ό 'Ηρόδοτος, καθαρός μέν έστι καί σαφής, έν δέ τισι καί 
ήδυς ού μετρίιος* τή διαλέκτιρ δέ άκράτιρ ίάδι καί ού μεμιγμένη χρησάμενος, ούδέ 
κατά τον 'Ηρόδοτον πο ικ ίλη ,  ήττόν έστιν ενεκά γε τής λέξεως ποιητικός.  Ibid, 
ρ. 319 sq.: έκεϊθεν δέ μάλιστα διαρκή έχει (sc. 'Ηρόδοτος) την γλοκύτητα, οτι καί 
αύτήν εύθυς την διάλεκτον ποιητ ικώς  προείλετο είπεΐν' ή γάρ ίάς ούσα ποιητική φύσει 
έστίν ήδεια' εϊ δέ καί άλλων διαλέκτων έχρήσατό τισι λέξεσιν, ούδέν τούτο, έπεί καί 
"Ομηρος καί ‘Ησίοδος καί άλλοι ούκ ολίγοι τών ποιητών έχρήσαντο μέν καί άλλαις τισι 
λέξεσιν έτέρων διαλέκτων, τό πλεΐστον μην ιάζουσι. — 3) Wie ν. Wi l amowi t z  
andeutet, Ztschr. f. Gymn.-W. XXXI, 645. — 4) Demetrius περί ερμηνείας § 112 f.: 
πλήν οί μέν γυμνή πάνυ χρώνται τή μιμήσει τών ποιητών, μάλλον δέ ού μιμήσει, άλλα
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Philosoph D e m o k r i t o s  von Abdera, in zahlreichen, indes bis auf 
geringe Bruchstucke untergegangenen Schriften. Wir besitzen ausser 
Herodot in dieser Mundart noch die medieinischen Werke des Hi ppo-  
k r a t e s  von Kos, welcher, obwohl Dorier, sich an die damalige 
Schriftsprache des ostlichen Hellas anschloss. Was freilieh unter 
Hippokrates Namen erhalten ist, gehort zum grosseren Teile anderen 
Arzten an, deren Namen in dem seinigen untergegangen sind. Dem- 
geniass und gemass dem Inhalte ist die Schreibart in den verschie- 
denen Schriften verschieden, bald geschmuckter, bald einfacher, und 
z. T. (in den Tagebuchern, die Έ πιδημΐαι heissen) ganzlich einfach 
und ohne Kunst. l) Dialektisch unterscheidend von Herodot ist 
namentlich der Gebrauch des Spiritus asper, der bei jenem mangelt; 
daher άφικοντο Hippokrates, Herodot άπικοντο. 2)

8. Eine d o r i s c h e  Prosa hat sich im 5. und 4. Jahrhundert in 
der Pylhagoreischen Schule entwickelt, ist aber geringen Umfanges 
geblieben. Zu nennen sind P h i l o l a u s  von Kroton und A r c h y t a s  
von Tarent (vgl. oben S. 15). Dazu besitzen wir in dorischer Mund
art eine Anzahl Schriften des Mathematikers A r c h i m e d e s  von 
Syrakus, der indes einen gemassigt dorischen Dialekt anwandte, wie 
er in seiner Vaterstadt geredet wurde, weit verschieden von dem 
strengdorischen der Pythagoreer (S. 14 f.).3)

9. Ihren Hohepunkt erreichte die Prosa erst, seitdem sie auf 
a t t i s c h e m  Boden Wurzel geschlagen hatte. Alle Gattungen der 
prosaischen Rede, Beredsamkeit, Geschichtschreibung und Philosophic, 
bluhten hier auf und entwickelten sich in raschen Fortschritten zu 
der hochsten Vollendung. Um die kunstliche Ausbildung der Sprache 
erwarben sich vorzuglich die S o p h i s t e n , als: Protagoras aus Abdera, 
Gorgias aus Leontini, Prodikus aus Keos, Hippias aus Elis, Thrasy- 
machus aus Ghalcedon, die grossten Verdienste. Sie waren auch die 
Ersten, welche die Sprache als Sprache zum Gegenstande ihrer Unter- 
suchungen machten und die Anfange einer Grammatik schufen. Ihr 
Einfluss erstreckte sich nicht bloss auf die Beredsamkeit, in der er,

μεταθέσει, καθάπερ Ηρόδοτος* Θουκυδίδης μέντοι καν λάβη παρά του ποιητοΰ τι, 
ιδίως αΰτψ χρώμενος Γδιον τδ ληφθέν ποιεί. Vgl. S t e i n ,  Her. XLVIII ίί. — Die 
uusfOhrlichste Darstellung des herodotischen Dialekts ist die von Br e do w,  de dial. 
Herodoti, ISiO; s. ausserdem R. Mer zdor f ,  Curt. Stud. VIII, Ρ25ίΤ., IX. 109IT. 
— *) B a c h m a u n .  Anecd. II, p. 367: o; (sc .’Ιπποκράτης) άκράτψ τη ίάδι χρήται* 
δ γάρ "Ηρόδοτος συμμίσγει αύττ̂ ν τη ποιητική. — 2) Daher sagl Galen,  Ορρ. Τ. V, 
ρ. 525 ed. Basil. (XVIII, 2, 322 Ktlhn) Hippokrates hediene sich κατά τι, d. h. bis 
zu einem gewissen Grade, der attischen Mundart, ώς άποφΥ^νασθαί τινας αό^ν άρχαίαν 
Άτθίδα, d. h. so dass Einige behauptet hiitten, er gebrauche die alte Atthis. Vgl. 
J. FI. L obeck  im Philolog. 1853, S. 19 f. — 3) t)ber den Dialekt des Archimedes 
hnndelt He i be r g ,  N. Jahrb. f. Philol., Suppl. XIII, 543 ff.

3*
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abgesehen von der Philosophie selbst, besonders zu spuren ist und 
fur welche damals eine systematische Kunstlehre entstand,1) sondern 
auch auf die iibrigen Zweige der prosaischen Schriftstellerei. Die 
Geschichtschreibung nahm unter der verstandesmassigen und kritischen 
Behandlung der attischen Historiker einen Charakter an, der zu der 
poetischen, gemutlichen Darstellungsweise Herodots einen strengen 
Gegensatz bildete. Des Thukydides Geschichte vereinigt die drei 
Eigensehaften, auf denen das Wesen eines guten Geschiehtswerkes 
beruht, in hochster Vollkommenheit: sie ist kritisch, pragmatisch und 
politisch.2) Die Mundart, deren er sich bedient hat, ist im allgemeinen 
rein attisch; denn die wenigen ionischen und dorischen Formen, die 
sich bei ihm finden, gehoren entweder Eigennamen an oder finden 
eine andere Entschuldigung.3) Doch hat er gleich wie Gorgias, der 
zuerst die attische Prosa in seinen Prunkreden kunstlich ausbildete, 
nach dem Vorbilde der Tragodie das attische re und op fur σσ und 
ρσ gemieden. Seine Schreibart zeichnet sich durch Kurze und Er- 
habenheit aus, leidet aber oft, besonders in den Reden, wegen zu 
grosser Gedrangtheit der Gedanken an Dunkelheit; seine Perioden 
sind oft wegen des haufigen Gebrauches der Partizipialkonstruktion 
hart und schwerfallig.4) X e n o p h o n s  geschichtliche Werke weichen 
von denen des Thukydides in vieler Hinsicht ganzlich ab. Die Tiefe 
der Gedanken, der scharfe politische Blick, die Erhabenheit und 
Grossartigkeit der Darstellung dieses Schriftstellers besitzt er nicht; 
dagegen finden wir bei ihm in vollem Masse jene an den Schriftstellern 
des griechischen Altertums gepriesene Eigenschaft der σωφροσύνη, 
deren Wesen darin besteht, dass man uberall das richtige Mass 
beobachtet und ein gesundes und besonnenes Urteil bewahrt. Grossen 
Einfluss auf Xenophons Bildung hatte der innige Umgang mit Sokrates 
geubt. In alien seinen Schriften zeigt sich der feingebildete, geschmack- 
volle, besonnene Athener.5) Seinen geistigen Anlagen entsprach seine 
Rede. Sie ist einfach, klar und deutlich, entbehrt alles uberflussigen 
Schmuckes, empfiehlt sich aber durch naturliche Anmut.6) Seine 
Mundart ist sehr gemischt, und daher kein attischer Schriftsteller 
weniger als er zum Kanon des Atticismus geeignet. Hat doch Xeno
phon den grossten Teil seines Lebens in der Fremde, unter Ioniern 
und Doriern zugebracht; daher ist eine Masse von ionischen, dorischen,

1) S. L. Spenge l ,  συναγωγή τεχνών s. artium scr. ab initio usque ad ed. 
Aristotelis 1. de rhetorica. Stuttg. 1828. — 2) S. E. F. P o p p o ,  De historia Thucy- 
didea Comment. Lips. 1856, p. 49 sqq. Cr e uze r ,  histor. Kunst der Griechen, 
p. 203ff. — 3) S. Poppo  1. d. p. 62sqq. — 4) Ebendas. p. 65sqq. — ») Aus- 
fuhrlicher hat sich Kt ihner  iiber Xenophons Wesen in den Prolegomenis ad Anab. 
p. VII sqq. ausgesprochen. — 6) S. ebendas. p. IX sq.
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dazu auch poetischen Wortern seiner Sprache eingemengt.!) — Die 
glanzende, prunkvolle und schwulstige Beredsamkeit der Sophisten, 
insbesondere des G o r g i a s ,  die von fremdem Boden nach Athen ver- 
pflanzt worden war, wurde von den athenischen Rednern auf eine 
einfachere und dem Geiste und der Sinnesart des athenischen Volkes 
entsprechendere Form zuruckgefuhrt, indem sie zwar die Kunstregeln 
jener Rhetoren nicht unbenutzt liessen, sich aber alles unnutzen 
Schwulstes und Gepranges enthielten,. wie \vir aus den Reden des 
Antiphon, Andokides, Lysias, Isokrates, Isaus, Lykurgus, Aeschines, 
Hypereides und des grossten unter alien, des Demosthenes, sehen. 
— So wie die Beredsamkeit der Sophisten, so waren auch ihre Vor- 
tr&ge uber philosophische Gegenstande mit grossem Prunke verbunden, 
indem es ihnen weniger darum zu thun war ihre Zuhorer von der 
Wahrheit eines Gegenstandes zu uberzeugen, als durch den Glanz der 
Rede Bewunderung zu erregen. Die philosophische Schriftstellerei 
indes hat erst in der Gestalt des sokratischen Dialogs einen grosseren 
Aufschwung genommen, einer kiinstlerischen Nachbildungder Gesprache, 
wie sie Sokrat es, der Erneuerer der Philosophic, auf dem Markte 
und in den Gymnasien mit Mannern und Junglingen zu fuhren pflegte. 
Unter alien Sokratikern ragt am glanzendsten Plato hervor, der in 
seinem Geiste den durchdringendsten Scharfsinn und eine bewun- 
derungswurdige Dichterkraft vereinigte, von denen jener sich in seinen 
dialektischen Untersuchungen, diese in der herrlichen dramatischen 
Komposition seiner Dialoge und in seinen mythischen Erzahlungen 
kund thut. Seine Sprache ist das Schonste und Vollkommenste, was 
die Redeweise der Philosophen aller Zeiten aufzuweisen hat. So 
sehen wir die attische Sprache in alien Zweigen der Litteratur auf 
dem Hohepunkte ihrer Ausbildung stehen. Nachdem aber die Freiheit 
der Hellenen durch die makedonische Herrschaft vernichtet war, 
beginnt die Periode des Verfalles der griechischen Sprache, die wir 
oben (S. 22 if.) in allgemeinen Umrissen geschildert haben.

J) Kl i l iner ,  z. Anab. V, 24; R u t h e r f o r d ,  New Phrynicbus p. 161 ff.; 
G. S a u p p e ,  Xen. V, 298 und Lexilogus Xenophonteus.
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E r s t e r  Tei l .

Elementarlehre.
Erster Abschnitt.

laut- und Buchstabenlehre.
Die Grammatik lost in ihrem ersten Teile das aus der zusammen- 

hangenden Rede herausgehobene Wort in seine Bestandteile oder 
Elemente auf und schreitet nach Erorterung derselben zur Betrachtung 
des Wortes selbst fort.

E r s t e s  K a p i t e l .

Von den Sprachlauten und den Buchstaben.
§ 1. Alphabet (ή γραμματική oder τά γράμματα, τά στοιχεία).

Die griechische Sprache hat zur Bezeichnung ihrer Laute 24 Buch
staben [στοιχεία als Lautzeichen, γράμματα als Sehriftzeichen1)], n&m- 
lich 7 Vokale und 17 Konsonanten:
Gestalt (σχήμα). Aussprache (έκφώνησις). Name (όνομα). 2)

A a  a kurz oder lang νΑλφα Alpha
B P b Βήτα Beta
r T 8 Γ άμμα 3) Gamma
Λ δ d Δέλτα Delta
E e e kurz und geschlossen Εΐ, sp. ε, missbr. Ei (fi) [Epsi

ε ψιλόν 4) Ion]

J) Bekker ,  Anecd. II, p. 774: στο ι χε ΐον  μέν έστιν ή έχφώνησις, γ ρ ά μ μα τ α  
οέ αΐ εικόνες καί οΐ χαρακτήρες. Das Wort στοιχεία erklSrt Di onys .  T h r a x  
Gramm. §7(6)  p. 630: διά τδ Ιχειν στοίχόν τινα καί τάξιν. Wohl richtiger werden 
die Buchstaben στοιχεία genannt, als die E l e m e n t e ,  Grundbestandteile der Sprache; 
vergl. Anecd. p. 790; Dionys. Halic. de compos, p. 71 R. (δτι πάσα φωνή τήν γένεσιν 
έκ τούτων λαμβάνει πρώτων κτέ.). — 2) Cber die Benennungen der griechischen 
Buchstaben s. K. E. A. S c h m i d t  in Ztschr. f. d. Gymnasialwesen v. Mtltzell  
1851, Juni, S. 417—440; ders., Beitriige z. Gesch. d. Grammatik des Gr. u. Lat., 
Halle 1859, S. 48 ff. — 3) Bei Demokrit γέμμα, s. Eustalh. z. II. Γ Afg. — 4) Die 
Alten nannlendas8 el, das o ου, das lange offene ο ώ und das Ypsilon u. S. Plat .  
Gratyl. 393 d u. a. Das e und o nannten dann spUtere Grammatiker £ und o. 
Cher den Zusatz Ψιλόν s. Anm. 2.

I
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Gestalt (σχήμα). Aussprache (έκφώνησι;). Name (ονομα).
Z ζ sd,genauer zd(m.franz.z), Ζήτα Zeta

spater frz. z =  weichem s
H η e lang und offen. Eta
Θ » th (d. i. t- f-h ) θήτα Theta
I t i kurz oder lang ’Ιώτα Ihta
K κ k Κάππα Kappa
Λ λ 1 Λά(μ)βδα2) La(m)bda
M μ- in Mo*) My
N V n No Ny

ξ X Ξυ, ΞεΤ, sp. Ξι4) Xy, Xei (Xi)
0 0 o kurz und geschlossen Οο, spater ο, spat Ou, 0(0m l-

ο μικρόν 5) kron)
II 7Γ P Πει, missbr. Πΐ4) Pei (Pi)
P Ρ r 'Ρώ Rho

σ ς s scharf Σίγμα 6) Sigma
T τ t Ταυ Tau
r υ u kurz oder lang Τ ,  mbr. ΰ ψιλόν 5) Y [Ypsilon]
φ • ph (d. i p —J— h) Φει, missbr. Φΐ4) Phei (Phi)
X X ch (d. i. k -j- h) Χεί, missbr. Χΐ4) Chei (Chi)
ψ Ψ ps Ψεί, missbr. Ψί4) Psei (Psi)
Q ω o lang und offen ΤΩ, spat ώ μέγα 5) 0  (Omgga).

t) Eine merkwtirdige Notiz findet sich bei Theodos .  p. 7 extr.: το TΗτα δέ, 
τδ ονομα του στοιχείου, δασύνεται (also ήτα), δτι παρά άρχαίοις δ τύπος τού Η έν 
τύπψ δασείας £κειτο, ώσπερ καί νυν τοΐς παλαιοίς * Ρωμαίοι; (n&mlich Η). Unzweifelhaft 
liaben diejenigen Griechen, welche das Zeichen H in ihren lokalen Alphabeten fttr 
den Hauch gebrauchten (§ 2, 2), und so auch die Attiker bis zur Reform der 
Orthographie, Heta gesagt; die Ionier indes, die den Hauch nicht hatten und das 
Zeichen ftir den Vokal anwandten, sagten nattirlich Eta, und diese Benennung 
muss mit dieser Geltung massgehend sein. — 2) Die besser bezeugte Namensform 
ist λάβδα, vgl. Plat. Cratyl. 402 E, 405 D, 427 B, 434 C D nach dem cod. Oxoniensis; 
S c h m i d t ,  Zeitschr. f. Gymn.-W., a. a. 0 . 423; Btr. S. 55 f., Philodem. FI. Jahrh. 
Suppl. XVII, 241. 258. Auch bei Photius v. λάμβδα (und Eupolis das.) ist λάβδα 

’ nach der Buchstabenfolge offenbar herzustellen (L. D i nd o r f ,  Gobet).  — 3) Bei
Demokrit μώ, Eustath. zu II. Γ Afg., Phot, unter μώ; dieser Form wird νώ flir 

j vO entsprochen haben. — 4) Die Schreibungen ξΐ, πί, φί, χι, ψι ftir ξεϊ, πεί u. s. f.
' stammen aus der Zeit, wo ει mit i gleichlautend geworden war; doch steht πει,
i φεΐ, χει im Cod. A des Athenaeus X, 453 d; πεί, χεϊ finden sich auf attischen

lnschriften (Me i s t e rh a ns ,  Gramm, d. att. Inschr., 2. Aufl., Berl. 1888, S. 5); 
! Helladios b. Photius Bibl., p. 530 Bk. bezeugt φει, χεί, ψεί; ξεϊ steht Philodem. FI.
I Jahrb. a. a. 0. 239. Man findet aber ftir ξεί auch den Namen ξύ (Kallias b. Athen.
I 1. c., Luc. Φων. δίκη 9 u. s., Sch mi d t  a. a. 0., Btr. 56), der sich an μύ, νύ an*
j schliesst; ζ ε ϊ  scheint nach Analogie der anderen n e u e n  Buchstabennamen gebildet.
| Ftir ξι s. Priscian I, § 9f.; das Excerpt aus Helladios nennt als Namen auf υ nur
• ύ, μύ, νύ. — 5) s. Anm. 2, S. 41 u. S. 39, 4. — 6) Ein anderer Name war σάν,
i ,

!



Ivurze Goschichte des griechischen Alphabets etc. 41§ 2 .

Anmerk.  1. In der Kursivschrift nimmt σ am Ende des Wortes die Gestalt 
ς an, als*. σεισμός. Nacli dem Vorgangc von H. S t e p h a n u s  gebraucht man oft 
das ς auch in der Mitte zusammengesetzter Wflrter, als: προςφέρω, δυςγενής, vgl. 
Wolf ,  Litter. Analekt. I, S. 400if., docb ist. dies insofern eigentlich falsch, als da’s 
Zcichen ς seine Gestalt nur dem Ahsetzen heirn Wortschluss verdankt.

Aninerk.  2. Die nur allzu fest eingebOrgerlen Naincn Epsilon und Ypsilon 
konnnen, wie S c h m i d t  (Zeitscbr. f. Gymn. - W . , 1851, 433 fif., Beitn’ige z. 
Gescb. d. Gramm., S. 64 ff.) nacbgevviesen bat, aus cincm reinen Missvcrstftndnis. 
Byzantiniscbe Grammatiker, wenn sie Regeln tiber die mit αι oder ε, ot oder υ 
(welcbc Schreibungen dazumal unter sich gleicblautend waren) zu scbreibenden 
Wiirtcr geben, pflegcn Z. B. zu sagen: τδ παΐδες  κατά τήν παραλήγουσαν διά τής 
αι διφθόγγου (γράφεται), τδ δέ πέδαι  διά του ε ψιλού,  d. i. mit einem blos scn  ε, 
obne damit im Geringstcn dem Buchstahen einen vcrmebrtcn Namen geben zu 
wollen. Als Numen der Buchstahen linden sich ε ψ. und ύ ψ. nur bei dem Gram
matiker hinter dem Etymolog. Gudianum und bei Chrysoloras. Die Bezeicbnungen 
δ μικρόν und ωμέγα sind eber als Namcn zu i’assen, docb erst als byzantiniscbe, 
aus der Zeit des Gleichlauts der bciden Zeicben; man kann das bekannte „harte 
und weiche T (D)“ damit zusaminenstellen. Will man die altcn Bezeicbnungen εΐ 
und ου, Ubcr doren Entstebung wir unten (S. 44) bandeln, als missverstiindlicb nicht 
zulassen, so ist docb durch die Namcn £, ό (υ, ώ), d. i. e , (it, f>) allem Miss- 
verstiindnis vorgebeugt.

§ 2. Kurze Gescbicbte des griechischen Alphabets und der alten Schreibweise.*)

Das Alphabet ist nach der Aussage der Alten, die sich uberall 
bestiitigt, den Griechen von den Phoniciern zugebracht worden; die 
Sage knupft die Einfiihrung an den Einwanderer Kadmos an (Herod. 
5, 58). Bei den Ioniern hiessen darum auch die Buchstaben φοινικήια 
(Her. das., Ephoros in Bk. Anecd. 782, Inschrift von Teos G. I. Gr. 3044 
ος αν φοινικήια έκκόψει, d. i. γράμματα). Und zwar sind von Anfang 
an s&miliche 22 phonikische Buchstaben von den Griechen uber- 
nommen worden, unter leichter Umwandlung der Namen: Aleph =  
Alpha, Beth =  Beta, Gimel =  Gamma (Gemma, s. oben S. 39, 3), 
Daleth =  Delta, He =  Ei, Vau =  FaG (BaG, Digamma), Sain =  Zeta, 
Cheth =  Eta (Ileta, oben S. 40, 1), Teth =  Theta, Jod =  Jota, 
Kaph =  Kappa, Lamed =  La(m)bda, Mem =  My (Mo, oben S. 40, 3) 
Nun == Ny, Samech =  Sigma (vgl. unten 3; der Name wenigstens

besonders bei den Doriern ttblicb, s. Herodot 1, 139: Διυριέες μέν σάν καλέουσι, 
* Ιωνες δέ σίγμα. Pindar, Erg. 47 (57 A, Bergk) :  τδ σάν κφδαλον. Der Clialkedonier 
Tbrasyniacbos (Epignirnm bei Athenaeus X, 454 F) buchstubiert seinen Namen im 
Hexameter Λήτα p m  άλφα σάν υ μυ άλφα χεί ου σάν. Indes mlissen auch 
Andere als Doner so gesagt baben: Acbaeus von Eretria, der fUr die attische Btihne 
dichtetc, gebraucbt σάν beim Buchstahieren von Διονύσου, At ben. XI, 4-66 F. 
S c h m i d t  a. a. O. 424, Btr. 67. — Dass nicht σάν zu uccentnieren, erweist 
Tb rasyi nach os’ Vers; unklar ist die Sache bei σίγμα, docb hat σίγμα mehr Gewiihr 
(Schmidt ,  425, Btr. 58). — 1) Vgl. das klassische Buch von A. Kirohhof f ,  
Studien z. Gesch. d. griechischen Alphabets, in 4. Ault, Gutersloh 1887.
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daher, wiexvohl nicht die Form), Ain =  Ou, Phe =  Pei, Zade griech. 
M (der Name gr. nicht nachweisbar), Koph =  Koppa ( 9 ,  lat. Q), 
Resch =  Rho, Schin =  San (vergl. unten 3 und oben 40, 6), 
Thav =  Tau.

2. Aber die phonicischen ITauchzeichen wurden in dem griechischen 
Alphabete zu Vokalzeichen, und damit die Konsonantenschrift des 
Scmitischen zur Lautschrift, was das hohe Verdienst der Griechen 
bleibt. Man nahm Aleph fur a, He fur e, Cheth fur Eta (d. h. die 
Ionier Asiens, wahrend die anderen Stamme dies Zeichen als Hauch
zeichen beibehielten, in welcher Geltung es auch die Lateiner bekamen 
und bewahrten), Jod fur i, Ain fur o.

3. Von den Konsonantenzeichen der Phonicier waren indes auch 
so noch manche nicht ohne weiteres verwendbar. S-Laute giebt es 
im Semitischen vier: das weiche s (Sajin), das gewohnliche scharfe 
(Samech), ein emphatisch gesprochenes scharfes (Zade) und den dicken 
Zischlaut, den wir sch  schreiben (Schin). Das Sajin nun ist im 
allgemeinen in seiner Geltung geblieben, wenn auch der weiche 
Zischlaut im griechischen mit d versetzt w ar; der Name Zeta 
scheint nach Eta Theta umgewandelt. Samech hat bei den asiatischen 
Ioniern seinen Namen an den vorletzten phonicischen Buchstaben 
abgegeben, seinen Platz und seine Gestalt aber bewahrt, mit dem 
neuen Werte als ks, und dem neuen Namen -5 (nach νΰ) oder ξεί (nach 
πει gebildet). Die anderen Griechen haben meistens auch das Zeichen 
nicht angewandt, ehe sie das ionische Alphabet annahmen. Fur den 
scharfen S-Laut aber finden wir bei den verschiedenen Stammen zwei 
Zeichen verwendet, nicht nebeneinander, sondern eins oder das andere: 
Σ ( S ) und M, von denen jenes auf Schin (gr. San), dieses auf Zade 
zuruckzugehen scheint; ersteres ist schliesslich das allgemeine geworden. 
— Emphatische, im Griechischen fehlende Laute waren im Phonikischen 
ferner Teth und Koph; die Griechen haben das Zeichen Teth fur den 
aspirierten Laut (t -f- h) verwendet, das Koph aber lange Zeit neben 
Kaph ohne Unterschied des Laules, wie es scheint, und mit der Mass- 
gabe gebraucht, dass sie vor o (und u υ) dem Namen entsprechend 
Koppa, im ubrigen aber Kappa schrieben. Die Romer, weiche ausser- 
dem auch dem dritten Zeichen des Alphabets den Wert der gutturalen 
Tenuis gegeben hatten, liessen dies, das C, das allgemeine Zeichen 
sein, wahrend sie das Ka =  Kappa vor a, das Ku =  Koppa vor u 
(mit folgendem Vokale) gebrauchten. — Die ausser Kurs gesetzten 
Zeichen wurden ubrigens von den Griechen in den Alphabeten fort- 
gefuhrt, und konnten als έπίσημ-α (Abzeichen, Kennzeichen, notae) 
noch weitere Verwendung finden. Insbesondere als Zahlzeichen ist 
sowohl Koppa (im Werte von 90) als auch San (fur 900) geblieben,
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letzteres mit dem vermehrten Namen σανπΐ, der aus der Gestalt 7>) 
mit ihrer scheinbaren Vereinigung von G (σ) und Π hergeleitet ist.

4. In dieser Anpassung der phonicischen Zeichen ist zugleich 
auch die Richtung schon fest bestimmt, in welcher das Alphabet auf 
griechischem Boden vervollstandigt wurde. Zunachst musste fur den 
funften Vokal υ (u oder u) ein Zeichen gebildet werden, welches man, 
wie es scheint, aus einer Nebenform des Vau gewann und hinten an 
den Schluss des Alphabets hangte. Kein griechisches Alphabet ist 
ohne dieses Zeichen, wahrend es allerdings Alphabete giebt (auf den 
Inseln Kreta, Thera, Melos), in denen dies das einzig nichtphonicische 
ist. In diesen Alphabeten werden die gutturale und die labiale 
Aspirata entweder durch die Tenuis mitausgedruckt (Kreta), oder 
durch Zusammensetzung mit dem Hauchzeichen K B, Γ  B (Thera, 
Melos), gemass der Aussprache und analog der spateren Schreibweise 
der Romer CH, PH. An den meisten Orten indes zog das 
Vorhandensein eines Zeichens fur die dentale Aspirata fruhzeitig die 
Erfindung von solchen fur die beiden andern nach sich, so zwar, 
dass fur ph allgemein Φ verwandt wurde, fur ch aber teils X, namlich 
bei den asiatischen Ioniern, den Athenern, Korinthiern, Argivern u. a., 
teils Y , unter Verwendung des Zeichens X fur £, namlich auf Eubda, 
in Nord- und Mittelgriechenland ausser Attika, im grossten Teil des 
Peloponnes, endlich in den meisten westlichen Kolonien, durch welche, 
namlich durch die chalkidischen Kumaer, auch die Romer das X im 
Werte von x erhielten. Die neuen Zeichen Φ X bezw. X (ks) Φ Y  (ch) 
wurden wieder an den Schluss des Alphabets gehangt. Endlich hat, 
namentlich bei den Ioniern Asiens, das Vorhandensein eines Zeichens 
fur den Doppellaut ks auch ein solches fur den Doppellaut ps her- 
vorgerufen, bei den Ioniern in der Form, die bei den westlichen 
Griechen das ch bedeutete (T), und die Verwendung des Hauch- 
zeichens fur das offene e (mit welchem, nach dem dialektischen 
Verluste des Hauches, der Name nun anfing) die Erfindung einer 
Doppelbezeichnung auch fur den Vokal o, der gleichfalls often und 
geschlossen in merklicher Verschiedenheit existierte. Die Ionier Asiens 
haben dazu den Kreis des 0  unten geoffnet und die Linie nach beiden 
Seiten auseinandergebogen; das neue Zeichen, Ω, entsprach dem H 
und druckte den offenen Laut aus, wahrend 0  fur den geschlossenen 
blieb. Mit Ψ und 12 ist das Alphabet abgesehlossen worden, und 
zwar, bei den Ioniern, noch im 7. Jahrhundert v. Chr.

5. Das i ο n i s c h e Alphabet (τά ’Ιωνικά γράμματα) nun ist schliesslich, 
unter Verdr&ngung der ubrigen lokalen und nationalen Alphabete, 
das allgemein griechische geworden. Es umfasst 24 Buchstaben, 
namlich 19 phbnicische (nach Ausscheidung von Vau, Zade und
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Koppa) und funf neue: T Φ X ΨΩ. Die Stamme indes, vvelche den 
Laut des Digamma nicht verloren hatten, behielten auch nach An- 
nahme des ionischen Alphabets das Zeichen Γ bei, hatten also 25 Buch- 
staben, wie die Booter, oder, indem sie das halbierte Hauchzeichen h 
fur den Hauch eingefuhrt hatten, sogar 26, wie die Tarentiner und 
Herakleoten in Italien. In Athen wurde das einheimische Alphabet 
(τά ’Αττικά γράμματα) durch den Staatsmann Archinos im J. 403/2, 
unter dem Archon Eukleides, auch fur den offiziellen Gebrauch ab- 
geschafft; es hatte aus 20 Buchstaben bestanden: A B A  (γ) Δ E 
(e, η) I  H (h) θ  I K V (λ) M N O  (o, ») P P Π  Φ X (ch), und 
die Doppelbuchstaben ξ ψ waren durch ΧΣ ΦΣ umschrieben worden.

6. Die Zeichen H (in der neuen Geltung) und Ω haben im 
allgemeinen nur lange Laute ausgedriickt, indem das ofifene e ( =  franzos. 
e, e) und das offene o (franzos. o in alors) im Griechischen nur als 
Langen vorkamen. Hingegen waren geschlossenes e (franzos. e) und 
o (franzos. dos, anneau) sowohl kurz als lang vorhanden, und darum 
haben E und 0 bei Ioniern und Attikern, auch nachdem diese das 
ionische Alphabet angenommen hatten, kurze und lange Laute be- 
zeichnet. Die langen Laute dienten auch als Namen der betreffenden 
Buchstaben. Das lange e indes hatte sehr fruhzeitig einen Beiklang 
von i, und entsprechend das lange geschlossene o einen solchen von 
u ; darum kommen schon in sehr alter Zeit in Ionien, Athen, namentlich 
auch in Korinth und dessen Kolonien fur dies e o die diphthongischen 
Schreibungen El, 0Y vor, die im Laufe des 4. Jahrh. v. Chr. in 
Athen und anderwarts die allgemein angewandten geworden sind und 
das E 0 auf die Bezeichnung des kurzen e, o beschrankt haben.1) 
Somit waren auch die Buchstabennamen nunmehr ει, ου, und es ist 
der quantitative Unterschied von E und H, 0 und Ω bereits fiir die 
alexandrinischen Grammatiker2) der einzige, wahrend ursprunglich der 
qualitative es ausschliesslich war, der die Verschiedenheit der Be
zeichnung hervorrief. — Die diphthongische Schreibung El, OV ver- 
wischt den Unterschied von echt diphthongischem El =  £ - ) - (  und 
gedehntem s, von echt diphthongischem ΟΥ =  o -)- υ und gedehntem 
o; die alteren Inschriften geben diese Scheidung im allgemeinen wieder, 
und naturlich muss damals, im 5. Jahrhundert, noch ein lautlicher 
Unterschied von s -J- i ei, ο +  υ ou und e* =  ε, ο" =  δ bestanden 
haben, der nachher verschwand. Schliesslich sind, wie wir im folgenden 
Paragraph sehen werden, beide si zu I, beide ου zu vi geworden. 
Ursprunglichen Diphthong si haben z. B. λείπω (altatt. ΙΈΙΠ0), s /s i

l) Vgl. den trefflichen Aufsatz von A. D i e t r i c h ,  Zum Vokalismus d. gr. 
Spr., K u h n s  Ztsclir. XIV, S. 48ff. — 2) S. auch Aristot. Poet. c. 21, p. 1458 a, 11 ff. 
(τά del μακρά, d. i. η ω, τά έπεχτεινόμενα, d. i. α i u , τά βραχέα, d. i. ε o).



(ΕΧΕΙ), πρυτανεία (PPTTANEIA); zahlreicher aber sind die Falle, wo 
kein echter Diphthong, sondern Dehnung des ε, oder Kontraktion aus 
εε vorliegt: έπεστάτει (ΕΓΙΕΣΤΑΤΕ), δφειλέτω (ΟΦΕΡΕΊΟ), αβλαβείς 
(ABJ ΑΒΕΣ), είργασται (ΕΡΛΑΣΤΑΙ) Κλειγένης (Kl·ΕΛΕΝΕΣ), έπιΟεΓναι 
(ΕΠΙΘΕΝΑΙ), εχειν (ΕΧΕΝ). Vollends uberwiegen die entsprechenden 
Falle bei ου ; fur den echten Diphthongen ου sind anzufuhren :3) ού 
Of, ούτος ΟΠΌΣ und darnach τοιούτος u. s. w., σπουδή Σπουδίας 
ΣΠΟΓΑΙΑΣ vgl. σπεύδω, ακόλουθος ΑΚΟΓΟΤΘΟΣ vgl. χέλευΟος, ferner 
κρούω Προκρούστης, βούς (βούτης) Βουτάδης, δούλος, Σούνιον, ξουβός, 
στρούί)ος, αρουρα, Οούρος Θούριος βρούκος. Naturlich aber ist durchaus 
nicht fur alle Worter, bei denen man uber die Art des ου zweifel- 
haft sein kann, ein inschriftliches Zeugnis vorhanden, und bei ΦΡΟΊΤΟΣ 
ΦΡΟΡΟΣ, was beides vorkommt (aus προ/οράω) ist schwer zu sagen, 
was das Richtige sei.

7. Die Griechen schrieben ursprunglich, wie die Morgenlander, 
von der Rechten zur Linken; nur wenige mehrzeilige Inschriften mit 
dieser Schreibweise sind uns ubrig geblieben; darauf naeh Art der 
ackernden Stiere (βουστροφηδόν, Pausan. V, 17, 6), so dass die erste 
Zeile von der Rechten zur Linken, die zweite von der Linken zur 
Rechten geht u. s. w., oder auch, doch seltener, so, dass der Anfang 
von der Linken nach der Rechten, die nachste Fortfuhrung von dieser zu 
jener u. s. w. geschieht. Diese Schreibart, die sich auf zahlreichen 
Inschriften findet, herrschte allgemein bis ins 6. Jahrh., und war z. B. auf 
den άξονες und χύρβεις des Solon angewandt. Doch kommt die rechts- 
laufige Schrift schon auf den Soldnerinschriften von Abu-Simbel (Endc
7. Jahrh.) vor, und zu Ilerodots (Herodot 2, 36) Zeit schrieb man schon 
nur nach der Rechten, ausser etwa auf Kreta, dessen Schrift lange 
stabil blieb. Bei der Schrift von rechts nach links hatten die Buch- 
staben die Richtung nach links, bei der aber von links nach rechts 
nahmen sie die entgegengesetzte Richtung an, als: Ί  u. Γ  (Gamma), 
>1 u. K (Kappa), ^  u. (My), H u. P  (Pei) u. s. w. Beide Schreib- 
arten finden sich auf den βουστροφηδόν geschriebenen Inschriften.

8. Die alten Griechen bedienten sich ursprunglich der sogenannten 
Kapital- oder Unzial-(Majuskel-)Schrift, d. i. unserer grossen Buch- 
staben, welche Schrift sich auf den Inschriften und Munzen und bis 
zuni achten Jahrhunderte n. Chr. in den Handschriften findet. Neben 
dieser kam fruhzeitig fur den Privatgebrauch eine Kursivschrift auf, 
die sich zu freieren Formen entwickelte; aus dieser ist die Minuskel- 
schrift hervorgegangen, die seit dem 9. Jahrh. n. Chr. auch in den 
Handschriften der Schriflsteller herrschend wird. Die alte Majuskel *)
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*) M e i s t e r h a n s  Gramm, d. att. Inschr., S. 49λ
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ging aber damit nicht unter, und aus ihrem Gebrauche zu Initialen 
und in Oberschriften hat sich unser gegenwartiger Schreibgebrauch, 
in welchem die grossen und die kleinen Buchstaben ihre Stelle finden, 
entwickelt.

§ 3. Von der Aussprache der Buchstaben.1)
1. Die Aussprache der Buchstaben einer toten Sprache genau 

zu bestimmen ist sehr schwierig, ja grossenteils ganz unmoglich, da 
selbst bei einer lebenden Sprache eine durchaus richtige Aussprache 
nur aus dem Munde des sie redenden Volkes erlemt werden kann. 
Allerdings lebt die griechische Sprache noch in dem Munde der Neu- 
griechen; aber sowie in jeder Sprache sich im Laufe der Zeiten die 
Aussprache andert, so ist dies gewiss in so langer Zeit in der 
griechischen eingetreten, wahrend die Orthographie infolge des durch 
das Miltelalter und ebenso noch zu unserer Zeit ungebrochen herr- 
schenden Klassicismus sich nicht entsprechend andem konnte. Schon 
hiernach darf man mit vollem Rechte schliessen, dass die Neugriechen 
die Aussprache der Altgriechen nicht rein und unverdorben bewahrt 
haben.

2. Gegen Ende des XIV. und im XV. Jahrh. n. Ghr. wurde 
durch Obersiedelung vieler griechischen Gelehrten nach Italien die 
Kenntnis der griechischen Sprache und Litteratur und mit ihr zugleich 
auch die damals in Griechenland herrschende Aussprache der Buch
staben in dieses Land verpflanzt und von hier aus uber die ubrigen 
Lander Europas verbreitet. In Deutschland wurde die griechische 
Sprache, naturlich mit neugriechischer Aussprache, namentlich von 
dem beruhmten Joh. R e u c h l i n  (geb. 1455, gest. 1522) gelehrt, wes-

l) Litteratur aus unserem Jahrhundert (abgesehen von den Grammatiken des 
Griechischen): G. S e y f a r t h ,  de sonis litterarum Graecarum, Lips. 1824; K. F. S. 
L i s k o v i u s ,  filler d. Aussprache des Griechischen, Leipz. 1825; S. N. J. B l och ,  
Revision der Lehre von der Aussprache des Altgiiechischen, Altona u. Leipz. 1826, 
dazu Nachtriige in S e e b o d e ’s Archiv 1827 u. 1829; „Zweite Beleuchtung der 
Matthiiischen Kritik, die Aussprache des Altgriechischen betreffend“, Altona 1832; 
R. J. F. H e n r i c h s e n , fiber die neugriechische Aussprache der hellenischen 
Sprache, aus dem Diinischen Ubersetzt von P. Friedrichsen, Parchim und Ludwigs- 
lust 1839. Bloch  vertheidigt die neugr. Aussprache als die Schtgriech., wird aber 
von H e n r i c h s e n  grfindlich widerlegt. G. C u r t i u s ,  fiber die Ausspr. der griech. 
Vokale u. Diphthonge, Zeitschr. f. Osterr. Gymn. 1852, S. Iff.; ders. in den Erlfiu- 
terungen zu s.Schulgrammatik, S. 16ff., u. in C u r t i u s ’ Studien I, 2, 277 ff. FUr 
die neugr. Aussprache trat dann vvieder ein: E l l i s s e n ,  Verhandl. d. XIII. Vers, 
deutscher Philologen, Gottingen 1853, S. 106 ff; eine gemischte Aussprache beffir- 
wortete B u r s i a n ,  Verh. d. XX. Vers., Lpz. 1863, S. 183ff. S. ferner R a n g a b e ,  
d. Ausspr. d. Griech., 2. Auff, Lpz. 1882, der als Grieche seine Aussprache vertritt; 
B l a s s ,  Cher die Ausspr. des Griechischen, in 3. Aufl. Berlin 1888; K. Z a ch e r ,  
d. Ausspr. d. Gr., Lpz. 1888.
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halb diese Aussprache auch die R eu ch i in i s  c h e  genannt wird. 
Nach derselben wird η, υ, ει, ot und ut wie i, at wie &, αυ, ευ, ηυ 
ωυ vor einem Vokale und vor den Konsonanten β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ 
wie aw, ew, iw, ow, vor π, κ, τ, φ, χ ,  ft, 6, ψ , ς  wie af, ef, if, of, 
ου wie u gesprochen. Von den Konsonanten lautet κ vor e, i palatal, 
wie kj (tj, dialektisch auch tsch), ausserdem κ, π , τ nach Nasal wie 
g (gj) b, d; φ wie f, χ wie ch in ach, jedoch vor (nicht nach) e, i 
wie ch in „icha ; 0 hat den scharfen englischen Laut wie in think, 
dazu δ den gelinden wie in this; b ist v, g der gelinde Laut zu χ, 
also vor e, i gleich j. Σ hat den scharfen, ζ den gelinden S-L aut. 
E r a s m u s  von Rotterdam (geb. 1467, gest. 1536) war einer der 
Ersten, die die Richtigkeit dieser Aussprache bezweifelten. Erasmus 
trug seine Bedenken in einem scherzhaften Zwiegespraehe (Dialogue 
de recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione, Basileae 1528) 
zwischen einem Lowen und einem Baren vor und stellte eine andere 
Aussprache dagegen auf, deren er selbst sich nicht bedient haben 
soli; gleichwohl gelit aus der Art und Weise, wie er seine Ansichten 
vortragt, deutlich hervor, dass er nicht einen blossen Scherz getrieben, 
sondern die Sache ernstlich gemeint hat. Nach der E r a s m i s c h e n  
Aussprache lautet η zwischen a u. e, d. i. wie ein oiTenes e, υ wie franz. 
u, at wie ai in Kaiser, αυ wie au, ει wie das Hollandische ei, d. h. 
wie e mit i, ευ wie das lat. eu in euge, d. i. wie e -f- u, ot wie das altfranz. 
oi in foi, loi, toi, d. h. wie o +· i, ου wie das hollandische ou in oudt, 
kout, gout (alt, kalt, Gold), d. h. wie o mit u. Diese Aussprache 
fand als die wissenschaftlich und rationell besser begrundete bald 
viele Anh&nger und verdrangte zuletzt uberall die neugriechische oder 
Reuchlinische; jedoch ist sie mit der Zeit in den verschiedenen 
L&ndern mehr oder weniger ausgeartet, indem man der Bequemlich- 
keit und den Gewohnheiten der eigenen Sprache folgte. So wird 
jetzt in Deutschland ει wie unser ei, d. i. wie ai und gleich at, ευ 
wie unser eu und gleich οι, ου wie u gesprochen. Insofern in der neu- 
griechischen oder Reuchlinischen Aussprache der I-Laut vorherrscht, und 
insbesondere das haufige und wichtige Eta diesen Laut hat, wird sie auch 
I t a c i s m u s ,  die entgegengesetzte Aussprache E t a c i s m u s  genannt.

2. Die neugriechische Aussprache ist etwas innerhalb der griechi- 
schen Sprache Gewordenes, nicht etwa, wie man wohl gemeint hat, eine 
von aussen hineingckommene Barbarei; es lasst sich auch zeigen, wie die 
Tendenz, durch die η zu t wurde, schon von Urzeiten her vorhanden 
war und das ionische η fur a hervorrief. Denn dieselbe Bewegung 
zu einem helleren Laute hin lasst e aus a werden und i aus e . !)

1) S. A. D i e t r i c h ,  der Itacismus in d. altgr. Spr., N. Jalirb. f. Pliilol. 105 
(1872), S. HIT.
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Aber dem Glauben der Neugriechen und ihrer Anhanger, dass das 
gegenwartige Stadium dieser Bewegung bereits im fruhen Altertum 
erreicht gewesen sei, stehen gewichtige Grande entgegen. Wenn η, 
υ, ει, ot und οι wirklich alle wie i gelautet batten, so lasst sich kein 
vernunftiger Grund einsehen, weshalb die alten Griechen sich so 
vieler Zeichen bedient hatten. Keine andere Sprache bietet eine 
analoge Erscheinung. Wohl aber zeigt uns die Geschichte der Sprachen, 
dass ursprangliche Diphthonge im Laufe der Zeiten allmahlich in 
■Einzellaute ubergehen. Die Diphthonge at, ει, ot, ot, ao, ευ, ηυ, ωυ, 
die doch von den alten Nationalgrammatikern als Diphthonge an- 
erkannt werden, horen auf Diphthonge zu sein; denn auch Laut- 
verbindungen wie aw, ew, ow, af, ef, of, verdienen sie wohl den 
Namen von Diphthongen? Der Gleichlaut von η, t, ο, ει, ot, ot und die 
Aussprache von αο, ευ, η ο, ωυ wie aw, ew, iw, ow oder wie af, ef, 
if, of erzeugt einen tJbellaut, der mit dem geruhmten Wohllaute 
der griechischen Sprache in offenbarem Widerstreite steht. So lauten 
z. B. die Worte: Πείθοι’ αν, ει πεί&οι’· άπει&οίης δ’ίσως (Aesch. Ag. 1049), 
pithi’ an, i pithi’, apithiis d’ isos. ΕΓ μοι ί-υνείη (Soph. OB. 863) i mi 
xinii. Σΰ δ’ είπε μοι μή μήκος (Soph. Ant. 446) si d’ ipe mi mi mikos, 
ευχή wie efchi, βεβοόλευνται veviilewnte, πέπαονται wie pepawnte, 
έκελεύοΟην wie ekelefsthin, γραΰς wie grafs, ναός wie nafs, ναόν wie 
nawn. Hatten ao und ευ wie aw und ew gelautet, so wurden die 
Griechen das Lat. av und ev nicht durch αου (αβ), εου ηου (εβ ηβ), 
sondern durch αο und ευ ausgedriickt haben, als: Άοοεντΐνος Aventinus, 
Σεουήρος Severus, ήουοκατοι, evocati, Βατάουοι, Batavi, sowie auch die 
Romer nicht Orpheus, Peleus nach der 2. Deklination abgewandelt 
hatten: Orphei, Orpheo, Orpheum. Verbindungen von Lauten wie 
fs, wn widerstreiten durchaus den Lautgesetzen der griechischen 
Sprache, ebenso wenn Ζεΰ wie Sew gesprochen wird; denn ein w 
als Auslaut ernes Wortes war dem griechischen Ohre unertraglieh. 
Auch mit der Prosodie vertragt sich diese Aussprache in unzahligen 
Fallen nicht, als: αρμα δέ ol χρυσά) τε και αργύρου εό ήσκηται II. κ, 438 
(ew); ebenso bei αυ vor einem Vokale: aw. Auch die Lateiner 
unterscheiden prosodisch sehr streng zwischen levis, avus und Euander 
( - - —), Agaue in der Schrift hielten sie ja u und v nicht aus-
einander. Viele Erscheinungen des Wandels der Vokale und Diphthonge 
in der Flexion, in der Ableitung und in den Mundarten lassen sich 
nach dieser Aussprache nicht erklaren. Wie konnte aus τείχεα τείχη 
(tichi), aus ©αμα φήμη (fimi) entstehen? wie wurden sich die Formen 
άΓϋδός (Boot.), ποώ ποητής (auch attisch ganz gewohnlich) u. s. w. zu 
άοιδός (aidos), ποιώ (pio), ποιητής (piitis) u. s. w. verhalten ? Die Zeichen 
des Spiritus asper und lenis werden von den Neugriechen zwar noch
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geschrieben, aber jener niclit mehr gesprochen. Auch die Ver- 
teilung von L&ngen und Kurzen hat bei ihnen einen anderen Charakter 
angenommen, der von der altgriechischen in hohem Grade abweicht 
und mehr mit der unserer Sprache ubereinstimmt; n&mlich der be- 
tonte Vokal wird im allgemeinen gedehnt, der unbetonte stets ver- 
kurzt, wahrend im Altgriechischen wohl die Betonung einigermassen 
von der Quantitat, aber durchaus nicht diese von jener abhangt. So 
bilden nach neugriechischer Aussprache ξένους (xeniis), opa (ora) 
Troch&en; γένοιτο (jenitb), πρόσωπον (prosopbfn], mit scharfem s; das 
v in der nicht afTektierten Aussprache stumm), ανΟρω-ος ahrtfpbs 
(das 9 wie engl. th, v vor 9 in der nicht aifektierten Aussprache stumm) 
bilden Daktylen. Insbesondere ist zwischen o und ω schlechterdings 
kein Unterschied, weder der Qualitat noch der Quantit&t: betontes o 
wird gedehnt, unbetontes <o wird verkurzt.

4. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir zu den 
einzelnen Buchstaben ubergehen und versuchen, wie sich die Aus
sprache derselben wenigstens annaherungsweise ermitteln lasse. Be- 
zuglich des M haben wir oben gesehen, dass die Verwendung dieses 
Hauchzeichens als Vokal erfolgte, um offenes (η) und geschlossenes 
(ε) e zu scheiden; von Haus aus war es b, und ehe es i wurde, ist 
es e gewesen. Nun wird η noch von griechischen und lateinischen 
Schriftstellern des 2., 3., 4. Jahrhunderts n. Chr. als L&nge des ε 
hingestellt und umgekehrt ε als Kurze des η, }) so dass zwar der 
specielle qualitative Unterschied verschwunden scheint, die allgemeine 
Qualitat aber als e durchaus noch feststeht. Sodann ist fur die altere 
Zeit, und zwar fur die Aussprache als e, das ein ganz unbezwinglicher 
Beweis, dass die Attiker (so die Komiker Kratinus und Aristophanes) 
den Naturlaut der Schafe durch βή βή wiedergeben: 2) niemals haben die 
Schafe vi vi geblOkt. So sagen auch die alten Griechen von den Ziegen 
μη/ασΗαι, von den Rindern μυκασ9αι, machen also einen Unterschied 
zwischen e und u, wahrend neugriechisch beides in mikasthe zu- 
sammenfliesst. Wenn ferner Platon (Cratyl. 418 B. G.) angibt, dass 
im Altattischen vielfach t und ε statt η gebraucht sei, so in [μέρα, 
έμέρα statt ημέρα, so ist klar nur das Eine, dass er einen Unterschied 
der Aussprache setzt, indem er ημέρα als die grandiosere bezeichnet; l
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l) Sext. Empir. adv. inatliern. p. 025 Bk: συαταλέν μέν το t  γίνεται η, Ιχταθέν 
οέ τδ ε γίνεται η (es fblj t̂ Entsprechendes tiber ο, ω). — Terentian. Maur. (Ende 
des 3. Jahrh. n. Ghr.) V. 450 iT.: litterairi namque e vidcinus esse ad ήτα proximam, 
sicut o et ω videntur esse vicinae sibi; temporum momenta distant, non soni 
nativitas. S. ferner Marius Victorinus (4. Jahrh.) Ars gramm. p. 39 Ke i l ,  
Ausonius p. 202 ed. Bip., Martianus Capella III, § 235 u. s. w. — 2) Kratinos 
frg. 43 Kock: δ δ'ήλίΗto; ιυίπερ ττρόβατον βή βή λέγουν βαδίζει. Aristoph. frg. 642 K.
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im ubrigen aber steht das, was Platon um seiner Etymologien willen 
— ημέρα von ίμείρω — hier und anderwarts vom Attischen aussagt, 
derartig mit dem, was uns Denkmaler und Sprachwissenschaft lehren, 
in Widerstreit, dass wir es ruhig gleich den Etymologien selbst als 
Scherz und Spiel nehmen durfen. Wenn das η wie t gesprochen 
worden ware, so sieht man nicht ein, wie η mit zugeschriebenem t 
(η) entstanden sei, wie εα in η zusammengezogen (τείχεα =  τείχη), 
wie von τιμάω τιμήσω, von φιλέω φιλήσω gebildet werden, wie ε und a 
in der Augmentation des Verbs in η, das alte a. in η ubergehen 
(φαμά φήμη) konnte, da im Grieehischen nie i aus a hervorgeht. 
Endlich entspricht im Lateinischen dem η in unzahligen Wortern e 
(Crates, Delus u. s. w.), und umgekehrt dem lateinischen e griech. η, 
als ρήγι (Dat. regi) Plut. Qu. Rom. 63, καρήρε (carere) Plut. Rom. 21, 
σαπίηνς (sapiens), 'Ρήνο; (Rhenus).1) — Die Aussprache des η wie t 
findet sich dialektisch schon in vorchristlicher Zeit bei den Bootem, 
bei denen es zunachst zu ει geworden war; in der Gemeinsprache 
zeigen sich die ersten Spuren des Itacismus im 2. Jahrh. n. Chr., 
doch kann er auch im 4. noch nicht herrschend gewesen sein.

5. Nach der Lehre der Grammatiker ist t stets Vokal, nie Kon- 
sonant, und daher stets wie i, nie wie j auszusprechen. Allerdings 
hat die griechische Sprache, wie wir weiter unten sehen werden, die 
grosste Abneigung gegen den Jod-Laut; allein in dem Falle, wo t (ε) 
mit folgendem Vokale mittelst der Synizese einsilbig auszusprechen 
ist, ergibt sich notwendig eine dem Jod ahnliche Aussprache.2) 
Auch wenn die Diphthongen on ει οι vor Vokal verkurzt werden, oder 
wenn, was auf Inschriften haufig, dem ε (a, o) vor Vokal ein t miss- 
brauchlich zugesetzt wird (έννεία), ist fur die Aussprache ein schwaches 
halbvokalisches i anzunehmen. — Das lat. j drucken die Griechen 
durch i aus, als: Ιούλιος.

6. Dass o nicht wie i ausgesprochen wurden sei, geht deutlich 
aus Dionys. Hal. de compos, verb. c. 14 p. 164 Schaf. (77 R.) her- 
vor, wo' er lehrt, bei u wiirden die Lippen stark zusammengezogen, 
der Laut gepresst und dunn herausgestossen, bei t geschehe der Luft- 
stoss durch die Zahne, indem der Mund wenig geoffnet werde, und 
die Lippen nicht mitwirkten, um den Laut hell und kraftig zu machen 
(και ούκ έπιλαμπρυνόντων των χειλέων τον ήχον). Also lautete ο nicht 
wie t, sondern wie unser u oder das franzosische u. Auch der 
Scholiast ad Aristoph. Nub. 31 unterscheidet zwischen Άμυνίας und 
Άμινίας. Ware υ wie i gesprochen worden, so wurde es auch den

l) Vgl. A. S i c k i n g e r ,  de linguae latinae ap. Plutarchum et reliquiis et 
vestigiis, Freibg. i. Br. 1883. — 2) H e r m a n n ,  em. rat. gr. gr., p. 33sqq. u. 40sq.; 
G. Meyer ,  gr. Gramm.2, § 146ff.
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Diphthongen υι nicht geben. Die Romer driickten υ in alterer Zeit 
durch u, spater, als das zu wenig genau erschien, durch das griechische 
Zeichen y aus. Ursprunglich wurde υ ohne Zweifel wie das lat. u 
und das deutsche u gesprochen, s. § 5, 3, erst spater wie unser u ; 
Quintil. XII. 10, 27 nennt υ und φ die lieblichsten Laute der griechischen 
Sprache, (S. Nr. 14.) Der IJbergang zu t ist allgemeiner erst mitten in 
byzantinischer Zeit, nicht vor dem 9. u. 10. Jahrh., erfolgt; noch in 
Suidas’ Lexikon (10. Jahrh.) werden t η ει einerseits und υ οι anderer- 
seits in der Buchstabenfolge als verschiedene Laute behandelt, indem 

/ ει η i zusammen hinter ζ und vor 0, ot und υ fur sich an den Platz 
des letzteren gestellt sind.1)

7. Von den Diphthongen besprechen wir zunaehst das αι, bei 
welchem die neugriechische Aussprache wie a von namhaften Gelehrten 
unserer Zeit in Schutz genommen und geubt worden ist, hauptsachlich 
wegen seiner Beziehungen zum latein. ae. Die Romer namlich 
drucken at durch ae aus, als: σκαιός scaevus, Φαιδρός Phaedrus, und 
die Griechen das latein. ae durch αι, als: Καικιλιος Caecilius, Πραινεστΐνοι 
Praenestini. Indes das romische ae ist eine Abschwachung des ur- 
sprunglichen ai, welches sich in der SLlteren Latinitat in zahlreichen 
inschriftlichen Bergen findet, als: Ailius, Gnaivod (— Gnaevo), aidilis, 
quaistor, quairatis, aiquom, Aimilius.2) Man darf aber auch fur ae 
mit guten Grunden annehmen, dass die Romer es nicht als einen 
Einzellaut, sondern als Diphthongen ae gesprochen haben.3) Auch 
aus der lateinischen Verwandlung des griechischen αι mit folgendem 
Vokale in aj, als: Αίας Ajax, Μαία Maja, lasst sich schliessen, dass 
die Griechen at wie ai sprachen. Die Behauptung, die der Skeptiker 
Sext. Empiricus (um 200 n. Chr.) aus „gewissen Philosophen" an- 
fuhrt (adv. mathem. p. 625 Bk.), dass αι ει ου einfache, von Anfang 
bis zu Ende des Ertonens sich gleichbleibende Laute seien, kann 
naturlich unter alien Umstanden nur fur die Zeit des Autors und 
seiner Gewahrsmanner beweisen, wird aber dadurch unverwendbar, 
dass es sich hier ausdrucklich um neue, im Alphabete noch nicht vor- 
kommende Laute handelt, was at & (e) kaum und et i schlechterdings 
nicht ist. Unzweideutig aber legt der Musiker Aristides Quintilianus 
(3. Jahrh. Oder spater) dem αι die Geltung eines gedehnten ε bei,4) *)

*) Den Byzantinern sind ει η αντίστοιχα von t, αι von ε, οι von υ, d. h. gleich- 
wertige und in der Lehre von der Orthographie kttnstlich geschiedene Bezeichnungen. 
So in den orthograph, κανύνε; des Theognostos (Ende des 9. u. Afg. des 10. Jahrh.), 
s. E g e n o l f f ,  d. orthograph. StUcke d. byzant. Litteratur, Progr. Heidelberg 188S, 
S. 21 ff. — 2) s. K. L. S c h n e i d e r ,  Ausf. Gr. d. lat. Spr. I, 1, S. 50 ff. — 
3) S e e l m a n n ,  Ausspr. d. Latein., S. 222 fl‘. — 4) Aristides π. μοοσικής, p. 56Jahn 
(93 Meibom); s. B l a s s ,  Ausspr.3, S. 67 n. 240».
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gleichwie enlsprechend lateinische Grammatiker der gleichen Zeit ae 
als Dehnung des e (d. i. des offenen kurzen e) bezeichnen. Die 
griechischen Grammatiker dagegen (wie Choeroboskus p. 1214 in 
Bekkeri Anecd., Theodosius Gramm, p. 34 Gotti., Schol. Dionys. 
Thrac. p. 804 in Bekkeri Anecd., Moschopulos p. 24 sq. Titze) unter- 
scheiden die Diphthonge von den στοιχείοις ’) und lehren, dass zwar 
si, η, ψ, α δίφθογγοι κατά επικράτειαν seien, d. h. solche, in welchen 
der Laut des einen Vokales so das tlbergewicht hat, dass er allein 
gehort w ird; at aber nennen sie ή άϊ δίφθογγος ή έκφωνοδοα τδ ι, woraus 
die diphthongische Natur deutlich hervorgeht. Choeroboskus stellt 
den Diphthongen αι ausdrucklich dem a entgegen, welches τδ i 
άνεκφώνητον habe. Demnach mussen wir at sowohl als ot auch fur 
die alexandrinische und die nachstfolgende Zeit, wo diese grammatische 
Theorie sich bildete, nicht als Einzellaute (a Oder e und oe), sondern 
als wirkliche Diphthonge ansehen. Wenn wir ot als Diphthong gelten 
lassen, so mussen wir auch at als solchen ansehen; denn beide 
haben manche Erscheinungen mit einander gemein. Beide werden 
in der Flexion (mit Ausnahme des Optativs), wenn ihnen kein Kon- 
sonant beigefugt is t, in Beziehung auf die Betonung als kurz 
betrachtet; beide entstehen haufig aus at und ot, als: -άϊ;
(Horn.) u. παΐς, o't'c u. οις, οίοααι u. οΓομαι u. s. w .; im Dat. PI. 
und im Optative stehen sich αις u. οις, at u. ot gegenuber; ebenso 
die aolischen Formen παισα (aus πάντ-ta) st. πάσα u. μένοισα (aus 
μενοντ-ια) st. μένοοσα. Einen sehr starken Beweis liefert die 
Ivrasis: aus και εστι wird καστι, mit Bewahrung des a, welches also 
auch in καί erhalten gewesen sein muss. Entsprechend ist μοι έστί 
μούστί. Dass aber in der bootischen Mundart statt at η (λεγόμενη st. 
λεγόμεναι, τύπτομη st. τύπτομαι, θειβήος st. θηβαΓος u. s. w.) und in der 
Aolischen at zuweilen st. η, η (8ναίσκο>, μιμναίσκιο, μαχαίτας st. μαχητής, 
αιμισος st. ήμισυς) gebraucht wurde, beweist bei richtiger Betrachtung 
nicht die Gleichheit der Aussprache von η und at, sondern vielmehr 
die Verschiedenheit. tlbrigens mussen die Griechen at und ot da, 
wo sie in Beziehung auf die Betonung als k u r z  behandelt wurden, 
kurzer und fliichtiger ausgesprochen haben als da, wo sie als l a n g  
angesehen wurden; vgl. βούλεοσαι, βοολεΰσαι, βοολεύσαι, οικοι, Hauser, 
οίκοι, zu Hause. In diesen Verbalendungen mit Ausnahme des Optativs 
muss auch schon in alexandrinischer Zeit das at, nach den haufigen 
Verwechselungen mit ε auf Papyrus zu schliessen, sich wenig Oder 
gar nicht von ε unterschieden haben. Aber weiter als auf diesen 
Fall erstrecken sich diese Verwechselungen nicht in e i n e m  Beispiel,

•ί) H e n r i c h s e n  a. a. 0., S. 9 5 1Ϊ.



so dass fur καί, ήμέραι u. s. f. die diphthongische Aussprache auch 
fur diese Zeit eben hieraus unzweifelhaft ist.

8. Auf den Diphthongen at lassen wir den Diphthongen oi folgen, 
weil sie sich, wie wir Nr. 7 gesehen haben, einander mehrfach 
entsprechen. Die Romer gebrauchten in alteren Zeiten oi, spater oe, 
als: foideratei, foederati, Coilius, Coelius, und druckten ot in den 
alteren Zeiten durch oi, sp&ter durch oe aus, als: Φοίβος Phoebus, 
Κροισος Croesus; wie Ajax aus Αίας ist Troja aus Τροία. Aber auch 
oe bildete ohne Zweifel nicht einen Einzellaut wie das deutsche o,· 
sondern war ein Diphthong. Die neugriechische Aussprache des ot 
wie i ist offenbar eine durchaus verderbte und junge, indem es noch 
zu Suidas Zeit (vgl. oben 6) wenigstens noch wie u lautete. Dass 
nach der Lehre der alten Grammatiker ot kein Einzellaut, sondern 
ein wirklicher Diphthong sei, dass ot haufig aus οϊ entstehe, dass im 
lesbischen Aeolismus die Endung otoa aus οντια (μένοισα) hervorgehe, 
dass in der Krasis von ot mit ε das o erhalten bleibe, haben wir Nr. 7 
gesehen. Hierzu kommt, dass ot vor Vokal in der attischen und anderen 
Mundarten mit o wechselt, als: att. χρόα st. χροιά, πόα st. des ion. 
ποίη, des dor. ποία; dass in der Ableitung ει in ot, sowie ε in o, uber- 
geht, als: λείπω λέλοιπα, μένω μέμονα; dass in der Augmentation des 
Verbs ot in ω ubergeht, als: οιομαι φόμην; endlich bei Hesiod. Op. 243 
die Verbindung von λοιμόν όμου και λιμόν, welche beide Wbrter nach 
der neugriechischen Aussprache nicht zu unterscheiden gewesen 
w&ren.1) Hiernach wurde das ot, und zwar bis weit in die Kaiser- 
zeit hinein, der Schreibung entsprechend wie ein geschlossenes o mit 
i ausgesprochen, welcher Laut ubrigens mit dem unseres eu keines- 
wegs gleich, und von dem eines u nicht weit abliegend ist. Es ist 
darum auch nicht nur im Bootischen statt ot vielfach o geschrieben 
worden (/υκία st. οικία, καλό st. καλοί), sondern auch anderweitig 
zeigen sich zwischen ot und υ auffallige Beruhrungen: λοιγός — λυγρός, 
κοίρανο; — κύριος (Cur t ius  Etymol.5 658 f.), in Eigennamen — οίτης 
u. — ύτης (Άνοροίτας, Μενοίτας, Κλεοίτης, ^νόρύτας, \\ρχύτας, Φιλύτης). 
So lAsst sich erklaren, wie die Aussprache von ot erst zu υ und von 
da zu t uberging.

9. In betreff des Diphthongen ει haben wir oben (Nr. 7) gesehen, 
dass ihn die alten Grammatiker zu den Diphthongen κατά έπικράτειαν 
rechneten, also ει als einen Einzellaut (entweder als langes e oder *)

*) Ganz verkehrt itlhren die Reuchlianer fQr ihre Aussprache die Weissagung 
bei Thuc. %  54- an: ήξει Δωριακδς πόλεμος καί λοιμός αμ ούτψ. Es entstand ein 
Streit unter den Athenern, ob in der Weissagung λοιμός oder vielmehr λιμός gesagt 
sei. Aber gerade aus dem Streite geht hervor, dass beide WOrter verschieden 
gelautet haben rnQssen.
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als langes i) ansahen. Hierin liegt aber kein Beweis dafur, dass schon 
die alteren Griechen ει wie t gesprochen hatten, sondern nur dafur, 
dass zur Zeit der Grammatiker, d. h. in der alexandrinischen und 
romischen, der Diphthong als ein Einzellaut ausgesprochen worden 
sei. Hierzu kommt noch, dass Ghoeroboskus zu den Diphthongen 
■/.ατά έτπκράτειαν nur r(, ω und a rechnet, aber ει weglasst. Die Romer 
drucken ει vor Vokalen gewohnlich durch e, vor Konsonanten ge- 
wohnlich durch ϊ aus, als: Aeneas, Galatea, Medea, Sigeum; Nilus, 
Pisistratus, Phidias.1) Hieraus und aus zahllosen Verwechselungen 
auf Inschriften und Papyrus folgt mit voller Evidenz, dass bereits im
1. (2.) Jahrh. v. Ghr. das ει, dessen Entstehung und urspriinglichen 
Lautwert wir oben (S. 44) betrachtet haben, zu einem langen i ver- 
einfacht war, ausser vor Vokalen, wo es damals noch im ganzen den 
E-Laut hatte und in griechischen Denkmalern mit (ε Oder) η ver- 
wechselt wird. Zu beachten sind auch die Worte Priscians (I. 9, 50): 
I quoque apud antiquos post e ponebatur et e i diphthongum faciebat, 
quam pro omni i longa scribebant more antiquo Graecorum. Die 
alten Romer hatten namlich wie die Griechen den Diphthongen ei 
und gebrauchten zumal in der Schrift ihn noch lange da, wo die 
jiingeren das lange i anwendeten. Aber auch der hier hervorgehobene 
griechische, in vielen Denkmalern nachweisbare Gebrauch, das ε*. 
allgemein zur Bezeichnung des langen i zu verwenden, war zu Priscians 
Zeit veraltet, indem inzwischen (durch Herodian) die grammatische 
Regelung zwischen ει und i auf Grund der urspriinglichen Schreibung 
erfolgt war. Dass ubrigens ει nicht von Anfang an i war, erhellt 
aus zahlreichen Umstanden. Sowie haufig at und ot aus at und oi 
entstehen, ebenso auch ει aus εϊ, als: δρει δρει, Άτρεΐδης Άτρείδης. 
Auch die Zusammenziehung von εε in ει, als: φίλεε φίλει; der 
Name ει fur den Buchstaben ε: die Stelle bei Plat. Cratyl. 402 E: 
τον οδν αρχοντα τής δονάμειος ταότης 9εδν ώνδμασε Ποσειδώνα,  ώς 
π ο σ ί δ ε σ μ ό ν  δντα, το δέ ε έγκειται ίσως εύπρεπείας ενεκα (der Zierlich-

l) S. Κ. L. S c h n e i d e r ,  Ausf. Gr. d. lat. Spr. I, S. 69ff. — 2) Wenn die 
Reuchlinianer fttr ihre Aussprache des ει als t und des αι als ε als Beweis anfOhren, 
bei Callim. Anth. Pal. 12, 28 antworte das Echo εχει (echi) auf ναίχι (naechi); so 
begehen sie einen argen Fehler. Der Dichter ruft aus: Λνσανίη,'σο δέ ναίχι καλός 
καλός- άλλα πριν είπεΐν | τούτο σαφώς, ήχώ φησί τι; άλλο; εχει. Das Echo kann 
doch auf ναίχι καλό; nicht rlickwarts antworten άλλο; έχει, sondern entweder es 
liegt bloss in dem Worte άλλο; in Beziehung auf καλό; ( H e n r i c hs e n  a. a. 0.. 
S. 135), oder „Echo“ bedeutet hier nur die sicher folgende Erwiderung (v. Wi l a -  
m o w i t z ,  Homer. Untersuchungen S. 353), oder die Worle sind zu emendieren:
------- τούτο σαφώς Ή χώ (naml. καλός, welches wiederholt ist), φησί τι; άλλος έχειν
(Ε. P e t e r s e n ,  Progr. Dorpat 1878; man kann auch einfach das Komma ver 
legen: Ηχώ, φησί τι; „άλλο; εχει“).
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keit wegen, zur Verschonerung); das ionische (dorische u. s. w.) ηι 
st. ει, als: στρατηίη st. στρατβία; die Angabe der Grammatiker, dass 
die Bbotier langes i st. ει gebrauchten, als: λέγις, ήί, ιμι st. λέγεις  ̂
αίεί, ειμι: alles dies spricht gegen die neugriechische Aussprache des 
ει wie i.

10. Was gegen die neugriechische Aussprache der Diphthonge 
on) und ευ zu erinnern ist, haben wir schon Nr. 3 gesehen. Ao und 
ευ werden von den alten Grammatikern (s. Nr. 7) als δίφθογγοι κατά 
xpaotv angefuhrt, d. li. als solche, bei welchen συγκιρνώσιν έαυτά τά 
δύο φωνήεντα και άποτελούσιν μίαν φιονήν άρμύζουσαν τοις δύο φωνήεσιν. 
Die Diphthonge αυ und ευ erleiden zuweilen die Diuresis, als άϋσαν 
(ϋ) b. Horn, von αυω, έυ (b. Horn.) st. ευ; so wird im Lat. zuweilen das 
griechische ευ in ein zweisilbiges e-u aufgelost, als: Orpheus als 
Daktylus.1) Hieraus erhellt, dass in beiden Diphthongen die beiden 
Laute vernommen worden sind. Da υ, wie wir § 5 sehen werden, 
ursprunglich wie u lautete, so ist anzunehmen, dass αυ wie unser au 
und entsprechend ευ als e +  u gesprochen worden sind; denn die 
mit υ gebildeten Diphthonge waren ohne Zweifel eher vorhanden, 
als υ den getrubten Laut u angenommen hatte; weshalb im Neu- 
griechischen auch das υ dieser Diphthonge sich in w und f verh&rten 
konnte.

11. Ου war ursprunglich, wenigstens in einer Anzahl von WOrtern, 
ein diphthongischer Laut, ahnlich dem altdeutschen ou z. B. in 
t r o u m ,  noch mehr dem altlat. ou z. B. in ioudico, s. § 2, 6 S. 45, 
wurde aber spater ein Einzellaut wie das franzdsische ou, gleich 
unserem und dem lat. langen u. Die Romer drucken ου durch das 
einfache u aus, als: Musa Μούσα, eunuchus ευνούχος, sowie die Griechen 
das latein. u durch ου, als: Βρούτος Bratus, nachmals auch u, als: 
Νουμας Numa, ‘Ρήγουλος Regulus, in ulterer Zeit dies jedoch durch o, 
als: Φονδάνιος Fundanius, Λέντολος (Λέντλος) Lentulus (in einzelnen 
Fallen u u durch υ : Σύλλας Sulla, * Ρωμύλος Romulus, Καπύη Capua).2) 
Die Neugriechen sprechen es nicht, nach Analogie von αυ, ευ, too, 
wie ow oder of, sondern gleichfalls wie u aus. Wie wir oben (§ 2,6) 
gesehen haben, ist das ου in den meisten Fallen ein verlangertes o, 
demnach eigentlich wie langes gcschlossenes o lautend; doch mischte 
sich fruhzeitig ein U-Laut hinzu, und zur rdmischen Zeit war der 
Endpunkt der Entwickelung, die επικράτεια dieses u, schon lange 
erreicht. Vgl. Nigidius Figulus b. Cell. 19, 14: Graecos non tantae 
inscitiae arcesso, qui ου ex 0  et Y scripserunt, quantae, qui ει ex E

*) S. Mar. Victorious in Kei l ,  Gr. Lat. VI, 66 ff.; K. L. S c h n e i d e r ,  Ausf. 
Gr. d. lat. Spr., II, S. 75. — 2) S. ebendas. S. 33; D i t t e n b e r g e r ,  Hermes 
VI, 281 (T.
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et I; illud enim inopia fecerunt, hoc nulla re subacti, d. h. ich be- 
schuldige die Griechen nicht deshalb so sehr des Unverstandes, weil 
sie den Laut des langen u durch oo ausgedrackt haben; denn dazu 
sind sie durch die Not gezwungen worden, weil sie kein einfaches 
Zeichen dafur hatten, wohl aber deshalb, weil sie ganz unnotiger 
Weise statt t ei schreiben [falls sich in der nicht unversehrt erhaltenen 
Stelle dies letzte nicht vielmehr ursprunglich auf die Romer und ihr 
ei bezog]. Auch die griechische Bezeichnung des lateinischen v durch 
oo, als: Ούάρρων Varro, Ούενουσία Venusia, Σκαιουόλας Scaevola zeigt 
deutlich oo als Einzellaut.

12. Die Diphthonge ηο, ωυ und οι werden von den § 3, 7 an- 
gefuhrten alten Grammatikern δίφθογγοι κατά διέξοδον genannt, d. h, 
solche, in welchen der Laut jedes der zwei verbundenen Vokale ge- 
trennt (χωρίς) gehort w ird: also sprachen die Grammatiker e-u, o-u, 
u-i. Fur ηο und ωυ indes, welche Diphthonge damals in der wirk- 
lichen Sprache nicht mehr existierten, kanp diese Aussprache nicht 
wohl angenommen werden; denn wie ηο aus αυ (ηοχοον von αύχώ) 
oder so (ηύχόμην von εύχομαι) hervorgeht, so der fast nur ionische 
(dorische) Diphthong ωυ aus ο -f- αο (ευ): ωύτός ion. aus 6 αυτός, 
εμεωοτοΰ aus έμέο αύτοΰ; es muss somit das o in ηο ωυ so gut wie in 
αο ευ den Wert von u gehabt haben. Dagegen das oi, welches bei 
den Attikern im 4. Jahrh. v. Ghr. vollig in ϋ aufgegangen war, im 
Hellenistischen indes erhalten blieb, lautete wohl in der That wie ui 
(einsilbig), also wie das franzosische ui z. B. inlui, pluie, als: μυΐα muia.

13. Die Diphthonge α, η, ω werden von den alten Grammatikern 
(s. Nr. 7) als δίφθογγοι κατά έπικράτειαν bezeichnet, also als solche, 
in welchen das t άνεκφώνητον ist.1) Vor Einfuhrung des η und ω 
schrieb man EI st. HI und 01 st. ΩΙ, und im ganzen Altertum das 
I dieser drei Diphthonge in einer Reihe mit den ubrigen Buchstaben; 
dass es von Haus aus nicht ein unnutzes Zeichen war, ist schon 
hiernach selbstverstandlich. Vgl. ferner γράδιον aus γραίδιον, ληστής 
aus ληϊστής, πατρψος aus πατρώιος, ηρουν von αίρω, ψκουν von οίκώ. 
Es lautete das i auch noch in der Zeit, wo die Romer die Worter 
comoedia, tragoedia, Thraex aufnahmen; denn hier ist ω, a gerade 
so behandelt wie sonst ot, αι. Dagegen ist seit dem 2. Jahrh. v. Chr. 
das t verstummt, und wurde zu Strabos Zeit (unter Augustus und 
Tiberius) von Vielen als unnutz und in dem wirklichen Laute nicht 
begrundet weggelassen (Str. XIV, p. 648: πολλοί γάρ χωρίς τοϋ t

1) Eine merkwtirdige Stelle findet sich b. Choerobosk. in Bekkeri Anecd. Ill, 
p. 1186 sq., wo er sagt, die Grammatiker nennen mitRficksicht auf die Aussprache 
(έκφώνησι;) das t in α, η, to άνεκφώνητον, ot όέ μοοοιχοί τής άκριβείας φροντίζοντες 
λέγouotv, δτι Εκφωνείται μέν, ούκ Εξακούεται δέ διά τδ μέγεθος τών μακρών φωνηέντων.



γράφουσι τάς δοτικάς, καί έκβάλλουσι δέ τδ έθος φυσικήν αίτιαν ούκ εχον). 
Darum wird es auch von den R6mern in den sp&ter aufgenommenen 
W6rtern nicht berucksichtigt: odeum ψδεϊον, rhapsodus βαψιυδός, 
Thracia,

14. fiber die Aussprache der K o n s o n a n t e n  ist nur Weniges 
zn bemerken. B lauiet im Neugriechischen ganz wie unser w (franz. v); 
nur nach Nasal ist in der lebendigen Volksaussprache der alte B-Laut 
erhalten. Dass die Alten b sprachen, folgt schon daraus, dass sie 
den Konsonanten zu den Mutae zahlten, was w schlechterdings nicht 
ist; gleiches gilt von γ (neugr. vor e und i j) und δ (neugr. wie 
weiches engl. th). Γ hatte vor den Kehllauten γ, κ, χ, ξ den Nasenlaut 
wie ng in Engel, Angst; im Lateinischen steht dafur n, als: Γάγγης 
Ganges, συγκοπή syncope, ’Αγχίσης Anchises, λάρυγξ larynx. Das 
Sanskrit hat fur diesen Nasallaut einen besonderen Buchstaben; 
Nigidius Figulus b. Gell. N. A. 19,14, 7 nennt dieses n n adulterinum. 
Varro uberliefert fur γ vor κ u. s. w. den Namen agma (άγγμα?), 
eine Umdrehung von γάμμα.1) Manche nehmen eine solche Aussprache 
des γ auch vor μ v an (πράγμα, γίγνομαι), indes wollen sich dem die 
Thatsachen, wie die stete Syllabierung πρά-γμα, γί-γνομαι, durchaus 
nicht fugen. Viel weniger noch kann das nasale γ in dem Homerischen 
ζάγ γόνυ (II. υ, 458) vorliegen, da hier doch eine vollige Angleichung 
des τ mit dem folgenden γ stattfindet; ebenso in εγγονος d. i. εκ- 
γονος eggonos. — Das o wurde scharf gesprochen, ausser vor Media 
oder Liquida, wo es auch im Neugriechischen gelinde lautet; und 
von den Alten oft mit ζ vertauscht wurde: Ζμύρνα, ζβεννύναι. — Z 
ist nicht wie unser z ( =  ts) zu sprechen, auch nicht, da es als Doppel- 
konsonant Position bewirkt, wie das neugriechische ζ, das wie ein 
weiches s oder wie das franzosische z gesprochen wird, sondern nach 
dem einhelligen Zeugnisse der griechischen Grammatiker wie sd oder 
genauer zd (mit franz. Werte des z).2) Es wachst daher vielfach 
in der Wortbildung und Komposition ein ζ aus σδ zusammen: 
ΆΟήναζε aus Άθήνασ-δε, βύζην aus βύσ-δην (vgl. βέβυσμαι und πλέγδην), 
Βεδζοτος aus Θεύσ-δοτος. Ferner verliert συν vor ζ =  σδ das v so gut 
wie vor στ, σπ u. s. w.: συζήν συζυγία — σύστημα συσπάν. Den 
persischen Gottesnamen Auramazda schreibt Platon ’Ορομάζης, die 
Stadt Aschdod in Palastina heisst bei Ilerodot u. A. ^Αζωτος. Indes

1) Varro b. Prise. I, § 39. — 2) Dionys. Thrax Bk. Anecd. p. 032: (σόγκειται) 
x>j ζ i% του a xal o, vgl. Schol. p. 780, 814, 815. Dionysius Halic. π. ουνΒέσεω; 
p. 78 R.: b i z X i  οέ λέγουιιν αυτά ήτοι διά τδ σύνθετα είναι, το μέν ζ διά τοΰ σ καί δ, 
τδ δέ ζ διά του κ καί σ κτέ. Sext. Empir. ρ. 022 Bk.; Bk. Anecd. 1175 (ζ kOnne, 
ungleich ξ ψ, nicht auslauten, διύτι έκ τοΰ σ καί δ δοκεί συγκεισβαι, ούδέποτε δέ 
λέξι; ’Ελληνική εις άφωνον τελευτά).

§ 3. V on d e r A u ssp rach e  der B u ch s tab en . 57
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ist seit der hellenistischen Zeit das zd zu z (franz.) vereinfacht worden, 
weshalb in der Septuaginta Άσδώδ, auf einer Inschrift des 1. Jahrh. 
v. Chr. Ώρομάσδης geschrieben wird. — Θ ist nicht wie das lispelnde 
neugriechische f) oder das englische th zu sprechen, sondern, da es 
aus τ und \  wie cp aus π und ',  χ aus ·/. und entstanden ist, wie 
ein x mit Hauch dahinter, also x', z. B. άν&έλκω, entstanden aus avx(j) 
und έλκω. Entsprechend ist X nieht unser ch noch das neugriechische 
/ ,  sondern ein κ mit Hauch darnach (κ): ούκ oxi (ouk hoti) wird 
geschrieben ούχ oxi (OVXOTI) oukhoti. Der Beweis wird hierffir auch 
durch die Geltung von φ χ θ als Mutae geliefert; denn englisches 
th, unser ch, f sind nicht Mutae, sondern Spiranten und gehoren zu 
den ήμίφωνα (§ 7, 2). tJber φ s. unten besonders. — Die Liquidae 
Λ, Μ, P hatten anlautend einen volleren Klang und werden in alten 
Inschriften im Anlaut auch wohl mit Hauch geschrieben (ΛΗ, PH, 
besonders MH); die Grammatiker haben nur das P als im Anlaut 
und in der Verdoppelung aspiriert gehort und bezeichnet. Vgl. § 8,1. 
tjbrigens wurde das P nach Dionysios’ Beschreibung (de composit. 
p. 79 R.) mit der Zungenspitze gesprochen, war also wie im Neu- 
griechischen dental, nicht guttural. — tJber Ξ s. weiter unten unter Ψ. 
— 1/ bildete nicht wie das deutsche sch  einen Laut, sondern wurde 
wie das lateinische sch getrennt gesprochen, und zwar sk', als: σχολή 
(d. i. sk'ole), lat. schola, woraus sich das Schwanken zwischen σχ 
und σκ z. B. in σχινδάλαμσς σκινδάλαμος erklart, s. F r i t z s c h e  ad 
Aristoph. Thesm. p. 611. — Ti lautete wie ti  ohne Zischlaut, als: 
Κριχίας. — Φ wurde nicht wie das lat. f, sondern wie ein aspiriertes 
π, also π gesprochen. Wenn daher die Romer das φ in ihrer Sprache 
ausdrficken wollen, so gebrauchen sie dem Laute gemass ph, als: 
Phaedrus Φαιδρός, und nur in urverwandten Wortern, wie fuga, 
fama, bedienten sie sich ihres f. Dagegen bezeichnen die Griechen 
das lat. f (aus Not) stets durch φ, als: Fabius Φάβιος, φερΐρε ferire.

♦ Quintilian 12, 10, 27 nennt die beiden griechischen Laute φ und o
die lieblichsten Laute der Griechen. „Wenn wir“, fahrt er fort, „(im 
„Sprechen) dieselben gebrauchen, nescio quo modo hilarior protinus 
„renidet oratio, ut in Z e p h y r i s  et z o p h o r i s  (?). Werden die- 
„selben durch unsere Buchstaben (f und u) ausgedrackt, surdum 
Mquiddam et barbarum efficient, et velut in locum earum succedent 
„tristes et horridae, quibus Graecia caret. Denn das f wird paene 
„non humana voce inter discrimina dentium herausgestossen.“ — Die 
beiden Doppellaute ς und ψ sind wie ks und ps zu sprechen (vgl. 
Dionys. Thrax Bk. Anecd. p. 632, Dionys. Hal. de compos, p. 82 R., 
Sext. Emp. adv. gramm. § 103, p. 622 Bk.), auch wenn sie aus γσ, 
χσ, βσ, φσ entstanden sind, da γ ; χ, β, <ρ vor σ in die tenues fiber-

5 8  V on d e r A u ssp rach e  d e r B u ch stab en . § 4.
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§ 4. , A rtik u la tio n  d e r S p ra ch la u te . 59

gehen mussen. Vgl. scrib-o, scrip-si. Also: κύρα£, G. κορακ-ος, λέ£ω 
v. λέγ-ω, ονυ£, G. ονυχ-ος, βλέψω ν. βλέπ-ω, χάλυψ, G. χάλυβ-ος, κατήλιψ, 

‘ G. κατήλιφ-ος. Wenn auf alien Inschriften, die der Zeichen fiir £ ψ 
entbehren, dieselben nicht sowohl durch ΚΣ und ΠΣ, als durch ΧΣ und 
ΦΣ umschrieben werden, so kommt dies daher, weil σ als γράμμα πνευ
ματώδες (Plat. Gratyl. 427 A) der Tenuis einen Hauch mitzuteilen 
schien. — Was endlich das Vau /  betrifft, so werden diejenigen 
Reclit haben, die in demselben den Halbvokal w (engl.), nicht den 
weichen Spiranten v (engl.; deutsch w) erblicken. Jenes war auch 
der Laut des lateinischen v,1) und entsprechend beschreibt Dionysius 
von Halikarnass (Antiq. Rom. 1, 20) das altgriechische Digamma als 
την ου συλλαβήν ένι στοιχεία) γραφομένην. W&re das Vau unser w 
gewesen, so hatte dieser sehr konsistente Laut durchaus nicht so 
leicht verschwinden konnen.

Einteilung (ler Sprachlaute.
§ 4. Artikulation der Sprachlaute.

1. Die Sprachlaute sind a r t ikul ier te ' jLaute  (εναρίΐροι, Ggstz. 
άναρθροι unartikulierte, wie die der Tiere), d. h. solche, welche durch 
die Einwirkung der Sprachwerkzeuge eine bestimmte Gestalt erhalten. 
Unter A r t i k u l a t i o n  der Laute versteht man daher die Bildung 
der Stimme durch die Sprachwerkzeuge zu Lauten von bestimmter 
Gestalt. Sprachwerkzeuge sind ausser der Mundhohle die Kehle, die 
Zahne, die Zunge und die Lippen.

2. Diejenigen Sprachlaute, welche bloss durch eine grossere 
oder geringere Erweiterung oder Verengerung der Mundhohle hervor- 
gebracht werden und am ungehindertsten durch den Mund gehen, 
heisst man Vo k a l e  (φο>νήεντα sc. στοιχεία), die ubrigen, welche unter 
starkerer Einwirkung der Kehle, der Zahne, der Zunge oder der 
Lippen gebildel werden, K o n s o n a n t e n  (σύμφωνα sc. στοιχεία). 
Jene tOnen fur sicli allein hell und voll, sie sind φω ναί; diese sind 
fiir sich hochstens Gerausche (ψύφοι), und haben an einer φωνή nur 
mit Hulfe eines Vokales teil,

V o k a 1 e.
§ 5. a) Einfache Vokale.

1. Die Griechen hatten, wie wir § 2 , 6  gesehen haben, anf&nglich 
nur funf Vokalzeichen: A, E, 0, I, T, welche als kurz (βραχέα) und 
als lang (μακρά) gebraucht wurden. Nachher kamen fur das offene 
(lange) E das Zeichen IT und fur das oifene (lange) 0 das Zeichen

0 S. Seel  in a nn ,  Ausspr. d. Latein., S. 231 f.
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Ω hinzu, und noch spater wurden E und 0 auf die Geltung kurzer 
Vokale beschrankt, wahrend A, I und V nach wie vor als kurz und 
als lang gebraucht und daher δίχρονα Oder αμφίβολα genannt wurden.

2. Das Verhaltnis der Vokale zu einander wird am besten durch 
die bekannte Vokalpyramide dargestellt, an deren Spitze a, und an 
deren beiden unteren Ecken i und u stehen, wahrend die verschiedenen 
e und o auf der Linie zwischen a und i bezw. a und u Platz finden, 
u aber zwischen i und u.

a (a)

A, i, u stellen sich im Griechischen wie im Sanskrit und in den 
semitischen Sprachen deutlich als die drei Grundvokale dar, und zwar 
gehoren die E- und O-Laute im Griechischen zum Bereiche des a, 
nicht zu dem des i und u.

3. Der dritte Grundlaut ist im Griechischen kein reiner, sondern 
aus dem U-Laute durch Annaherung an t getrubter·, aber ohne Zweifel 
hat er ursprunglich den reinen Laut u , wie im Lateinischen und 
Deutsehen, gehabt, und dieser Laut ist insbesondere fur Homer noch 
anzunehmen, bei welchem εό als εΰ und έΰ (eu und e-u) erscheint, 
αύω im Aorist ηϋσα bildet (auo — e-usa). Auch haben namentlich 
die B o o t i e r  diesen ursprunglichen Laut treu bewahrt, indem sie ihr 
o wie u, und zwar als kurzes und langes u, aussprachen; also σύν, 
τόχα, καρυξ, Πύθιος, ύ; lautete bei ihnen wie sun, tucha, karux, Piit'ios, 
hus.1) Nachdem aber im Attischen und Ionischen (Dorischen) sich 
die Bezeichnung ου fur einen dem langen u wenigstens nahe ver- 
wandten Laut gebildet hatte; nahmen auch die Bootier im 4. Jahrh. 
v. Ghr. dieses ου an und gebrauchten es nicht nur fur das lange, sondern 
auch fur das kurze u, als: κούνες st. κύνες, ούδωρ st. ύδωρ, σούν st. 
σύν, κοΰμα st. κύμα, welche Schreibung auch in die Gedichte der 
Korinna eingefuhrt wurde, daher in deren Fragmenten: τού, ούμες, 
ούμίων, πουκτεύι, ώνούμηνεν ( =  ώνύμαινεν), γλουκού, λιγούραν u. a. Jedoch 
schwankt auf den bootischen Inschriften die Schreibung zwischen ου 
und υ, wahrend andererseits die Bootier in spaterer Zeit das lange

!) S. A h r e n s ,  Dial. I, 196sq. u. p. 180sq.; 
Vgl. D i e t r i c h  in Kuhns Zeitschr. 1865, S. 64.

Mei s t e r ,  Gr. Dial. I, S .231 ff.
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u (== y)  haufig fur ot (ψ) verwendeten, als: το; άλλος st. τοι; άλλοι;, 
ίππος st. ίπποι;, προβάτυς st. προβάτοις; το δάμυ st. τψ δάμφ.1) Eine 
dem fi ahnliche Trfibung stellte sich mit der Zeit auch bei ihnen ein, 
zu fi sich verhaltend wie das englische u (iu) zum franzosischen u, 
dem es entspricht (due engl. duke); die Booter schreiben too, was 
sich besonders nach Dentalen und nach λ findet: Πολιούστρατο;,
τιούχα, Δίωνιούσιο;.2) Unter den d o r i s c h e n  Stfimmen sind die 
L a k o n i e r  die Einzigen, in deren Glossen das ου sowohl fur ΰ als 
fur o vorkommt. So findet sich bei Hesychius z. B. οιφουρα =  γέφυρα, 
κάρουα =  κάρυα, μουσ(δδει =  μυρίζει, τοονη =  τύνη (σύ). Auf den 
sehr spfiten lakonischen Inschriften 1347 und 1388 findet sich o st. 
o in Κονοουρείς st. Κυνοσουρεΐ;; 3) sonst geben die Inschriften nur o 
wie gewohnlich, und es scheint daher das u fur o auf die vulgare 
Sprache Lakoniens beschrankt gewesen zu sein.

4. Hinsichtlich der K firze  und L a n g e  der Vokale ist zu be- 
merken, dass weder die kurzen noch die langen von den alten 
Grammatikern alle als gleich kurz oder lang angesehen wurden. Dass 
das ε der kfirzeste Vokal sei, schloss man aus der sogenannten attischen 
Deklination, in der es auf den Accent nicht einwirkt, indem die 
Stimme fiber dasselbe leicht hingleitet, als: Μενέλεω;, ίλεο>, πόλεω;, 
selbst χρυσδχερως, φιλόγελο>;. Dass es insbesondere kfirzer sei als o, 
entnahm man aus dem Vokative, der die kurzen Vokale liebt, als: 
λόγο; λόγε; 4) dass aber ω kfirzer sei als η, daraus, dass man Μενέλεων, 
πόλεων u. s. w. proparoxytonisch betont, was nie der Fall ist, wenn 
η in der letzten Silbe steht.5)

§ G. b) Diphthonge.

1. Sfimtliche D i p h t h o n g e  (αί δίφθογγοι scil. συλλαβαι)6), mit 
Ausnahme von ot, sind aus der Verschmelzung eines der Vokale a, 
ε, η, ο, ω mit ι oder ο (im Werte von u) zu einem Mischlaute ent- 
standen, als:

l) S. A h r e n s  1. d. p. 191 sqq.; Me i s t e r ,  S. 236. — 2) Mei s t e r ,  S. 233 f. 
( A h r e n s  Add. II, 519). — 3) s. A h r e n s ,  II, p. 124— 126. — 4) s. H e r o d i a n  
in Bekk. Anecd. II, p. 798 sq. Herodians Vater A p o l l o n i u s  behauptete dagegen, 
o sei ktirzer als e. S. The od o s .  Gramm., p. 33 sq. — 5) Bekk. Anecd. II, p. 797. 
— 6) Das Wort ή όίφΐΐογγος zeigt schon durcb sein Genus an, dass es eig. Adjektiv 
und dass ein weibliches Substantiv zu ergiinzen sei; nun werden aber die Diph
thonge sowohl von Griechen (τήν ου συλλαβήν Dionysios Hal. oben § 3 ,14«gg. E.) als 
von Lateinem (ae syllaba Quint. I, 7,18) Ofters συλλαβή syllabae genannt, und es ist 
daher dieses Wort als ursprttnglich zu erg&nzen anzunehmen. Vgl. Theodos. p. 34: 
ή ουλλαβή ή έχ φωνηέντων δόο συνεστηχυια όίφΒογγος χαλεΐται, was dann damit 
gerechtfertigt wird, dass im eig. Sinne (κυρίως) die Bezeichnung φθόγγο; nur den 
Vokalen zukomme.
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α +  1 — αι, als: αίς α -f- ι> =  αυ, als: παύο>
ε +  1 — ειι als: δεινός ε -J- υ =  ευ, als: ρεύμα
ο +  ι =  οι, als: κοινός ο +  υ =  ου, als: βους
ά +  ι =  α, als: δάς η +  υ =  ηυ, als: ηύξον (im Aug-
η 1 =  (b als: ληστής mente)
fo -f- ι =  o>, als: ωδή ω -f- ο =  ωυ, als: έωυτου. Der
Diphthong ωυ findet sich im Attischen nur in der Krasis, und aueh 
da selten (ωυριπίδη ω Ευριπίδη Aristoph. Thesm. 4, πριυυδάν προαυδαν 
Αν. 556); auch im Ionischen, wo er mehr hervortritt; ist in den 
sichern Fallen Krasis der Entstehungsgrund (έωυτου aus So αύτου), und 
ebenso im Dorischen (ωύτός Theokr. 11, 34, s. A h r e n s  II, 222).

2. Ist der erste Vokal ein langes a oder ein η oder. ein ω, so 
wurde das in alterer Zeit daneben gesetzte (προσγραφόμενον, iota 
adscriptum) i in der Minuskelschrift seit dem 12. Jahrh. unter den 
langen Vokal gesetzt (iota subscriptum, έχει τό ι υποκάτω γραφόμενον 
Theodos. 108).J) Bei der Unzialschrift jedoch wird das ι immer noch 
neben den ersten Vokal gesetzt; AI, HI, ΩΙ, Ai, Hi, Ωι, als: THI 
ΧΩΡΑΙ, ΤΩΙ ΚΑΛΩΙ.

3. In dem Diphthongen υι vereinigen sich υ (ursprunglich und 
dialektisch u, gew. u) und ι zu einer Silbe, doch geschieht dies in der ge- 
wohnlichen Sprache nur vor Vokalen, als: μυΐα, αρπυια. Vor Kon- 
sonanten kommt υι auch in Dialekten fast gar nicht vor, eher am 
Ende, wie in den Dativen ιξυί (Horn.), Δέρμυι (boot. Inschr., Dial.- 
Inschr. 875).

An me rk .  1. Da die Vokale α, e, η, ο, ω bei den Diphthongen dem ι und u 
vorangehen, so werden sie προτακτικά, ι und υ hingegen όποτακτικά genannt; in 
dem Diphthonge υι ist jedoch υ προτακτικόν. S. Dionys. Thr. in Bekk. Anecd. ΙΪ, 
p. 631, Schol. ad Dionys. Gr. ib. II, p. 801, Theodos. Canon, ib. Ill, p. 1187, wo 
der merkwiirdige Schluss gemacht wird: εί άρα ουν τό ι καί του υποτακτικοί) υπο
τακτικόν έστι, όήλον, οτι άσθενέστερόν έστι πάντων των φωνηέντων. — Dass α, η, qi 
ursprtinglich Diphthonge waren, spater aber zu Einzellauten herabsanken, haben 
wir § 3 gesehen. Ober die zwiefache Entstehung von ου s. oben §2,6;  das. fiber 
die entspreehend zwiefache von ει.

A n m e r k .  2. Inschriften und Handschriften (insonderheit die Volumina 
Herculanensia) aus der rfimischen Zeit verwenden, wie wir oben sahen (§ 3,9) das 
ει als Bezeichnung jedes langen ι: πολείτης, μειοειν, μειμεισθαι. Dass gelegentlich 
ein ει ffir ι aus Unkunde oder Versehen mit unterl&uft, kann den Nutzen nicht 
hindern, den wir aus dieser Schreibung ffir die Erkenntnis der Quantit&t ziehen; 
denn wo sie haufig und stehend wiederkehrt, wie in πε^πτω st. πίπτω, ετρειψα st. 
Ιτριψα, ist der Schluss auf Lfinge des ι berechtigt und sicher.2)

l )  Eine den Obergang von t adscriptum zum ι subscriptum anzeigende Schreib- 
weise ist die, wo der Buchstabe zwar seitwarts, aber entweder hflher oder tiefer 
als die Zeile gesetzt wird, als a1, at. S. G a r d t h a u s e n ,  Gr. Palaeogr., S. 193.203. 
— 2) Vgl. D i t t e n b e r g e r  in Hermes I, S. 415; A. von B a m b e r g ,  Zeitschr. f. 
Gymnasialwesen 1874, S. 13 ff.
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Anmer k .  3. Unter alien Diphthongen mttssen oi und αι fflr die ktirzesten 
gelten, da sie rein, d. h. ohne antretenden Konsonanten auslautend, in Beziehung 
auf die Be to  n un  g in der Flexion (mit Ausnalime des Optativs) und in den 
Adverbien πρόττβλαι und έκπαλαι als ku rz  behandelt werden, als: τράπεζαι, γλώσ^αι, 
τύπτεται, άν&ρωποι, οίκοι (die H a u s e r ,  zu unterscheiden von dem Adverb οΓκοι, 
zu Hause, domi). Sodann sind αι und oi die einzigen Diphthonge, welche in der 
Dichtersprache elisionsf&hig sind.

Anmerk.  4. In den Diphthongen αυ und υι kann, a priori betrachtet, der 
erste Vokal entweder kurz oder lang sein, und man kann somit, einschliesslich des 
i>j und des ui, zu der Zahl von 14 Diphthongen gelangen.1) Nachweisbar ist indes 
weder du noch ύι; ini Gegenteil fmden wir im Attischen ναΰς fttr das ionische 
νηΰς mit offenbar kurzem a; denn das lange h&tte zu η werden mtlssen. Erscheint 
aber bier fOr «υ άυ, so wird auch im attischen γραυ;, wo p ein a  schtitzen wlirde, 
vielmehr a gesprochen worden sein. Ganz unklar bleibt die QuantitSt in dem 
dorischen αύξον, att. ηυξον.

4. Die alten Grammatiker ( G h o e ro b o s k u s  inBekkeri Aneed. III. 
p. 1214 sq., T h e o d o s i u s  p. 34 sq. ed. Gotti., die Scholien ad 
Dionys. Thrac. in Bekk. An. II. p. 804, M o s c h o p u l u s  p. 24 sq. 
ed. Titze, die aber alle aus einer Quelle geschopft zu haben scheinen, 
teilen die Diphthonge in folgende Klassen ein:

a) δίφθογγοι κατ’ έπικράτειαν,  d. h. solche, in welchen der eine 
Vokal ein solches Obergewicht aber den anderen hat, dass er 
allein gehbrt wird, der andere άνεκφώνητον ist, namlich α, η, ω, 
als: Μήδεια, Ελένη, καλψ. So lehrt G h o e r o b o s k u s ;  die 
anderen Grammatiker fugen noch ει hinzu, als: Νείλος. Es ist 
dies gemAss der Aussprache in romischer Zeit, wo das i in a, 
η, ω verstummt, das ει zu t gewprden war.

b) δίφθογγοι κατά κράσιν,  d. h. .solche, in welchen die beiden 
Vokale zu einem Mischlaute verschmelzen und Einen Laut bilden, 
der zu beiden Vokalen stimmt (αρμόζει), namlich: αυ, ει>, ου, 
als: αυλός, εύχομαι, ουτος.

c) δίφθογγοι κατά δ ι έ ξ ο δ ο ν ,  d. h. solche, in welchen der Laut 
beider Vokale getrennt (χωρίς) gehort Avird, namlich: ηυ, ωυ, υι, 
als: νηυαίν, έωυτου, υίός.

d) Die Diphthonge αι und οι werden als besondere, zu keiner 
der angegebenen Klassen gehorige angefuhrt. Ghoeroboskus, 
mit dem die Anderen ubereinstimmen, sagt: έπειδή ουν ή αι 
δίφθογγος ή έκφωνουυσα τό t καί ή οι δίφθογγος ούτε κατ’ έπι- 
κράτειάν είσιν ούτε κατά διέξοδον ούτε κατά xpaotv, ώσπερ έστερήθησαν 
του Ιδιώματος των διφθόγγων, έστερήθησαν καί του χρόνςυ του πα
ρεπομένου τα?ς διφθόγγοις, καί τούτου χάριν αύται μόναι έκ των δι
φθόγγων τ ψ  τονικιυ παραγγέλματι αντί κοινής παραλαμβάνονται καί προς *)

*) Die Theorie der 14 Diphthonge entwickelt G. H e r m a n n ,  de emend, rat. 
graecae gramni., p. 49 sqij.
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ένα ημισυν χρόνον εχουσιν. Der Grund, weshalb die Grammatiker 
die Diphthonge αι und oi nicht zu den διφθόγγοις κατά κράσιν 
gerechnet und ihnen sogar die Eigentumlichkeit der Diphthonge 
abgesprochen haben, scheint kein anderer zu sein, als weil die- 
selben in Beziehung auf die Betonung als kurz angesehen werden.
Anme rk .  5. Nach Theodosius (Gramm, p. 35) werden die Diphthonge ein- 

geteilt a) in e i g e n t l i c h e  (κύριαι): αι, αυ, ει, ευ, οι, ου, und in u n e i g e n t l i c h e  
(καταχρηστικαί): α, η, φ, υι, ηυ, ωυ, wahrscheinlich, weil bei diesen nicht beide 
Laute zu einem Mischlaute verschmelzen, sondern entweder (α, η, φ) nur der eine, 
oder (υι, ηυ, ωυ) beide in einer Silbe gehOrt werden. Diese Einteilung kann alteren 
Ursprungs sein, da ει in der Reihe der eigentlichen erscheint. In den Scholien 
ad Dionys. Thr. (Bekk. Anecd. II, p. 803) werden αι, αυ, ει, ευ, οι, ου ευφωνοι, ηυ, 
ωυ, υι κακόφω νοι und α, η, φ άφωνοι genannt. Eine andere Dreiteilung, derim 
Text gegebenen ziemlich entspreehend, findet sich bei dem Musiker Aristides Quin- 
tilianus (p. 29 J ah n ,  44 Meibom):  αι δ(φ&., ας ήτοι κατά κράσιν ή κατά συμπλοκήν ή 
κατ έπικράτειαν γίγνεσΗαί φαμεν. Es wird indes nicht ganz klar, in welcher Weise die 
Diphthonge sich in diese dreiKlassen verteilen. Zu vermuten steht,dass in der urspriing- 
lichen Theorie der Musiker, welche sich von Alters her mit der Lehre von den Sprach- 
lauten besch&ftigten (Plat. Cratyl. 424 C), nur δίφβ. κατά κρ. u. συμπλοκήν unter- 
schieden wurden, indem die έπικράτεια bei a u. s. w. erst viel spiiter eintrat, ja 
auch nachmals von den Musikern geleugnet wurde (s. oben § 3, 13 .Anm. 1). Beini 
eigentlichen Diphthonge lautet die Stimme w&hrend der Bewegung aus einer Vokal- 
stellung in die andere und nur wahrend dieser Bewegung, so dass eine wirkliche 
Mischung (κράπς) ist wie zwischen Wasser und Wein; bei uneigentlichen Diph- 
thongen dagegen bestehen die Laute neben einander, wie in einer Verflechtung 
(συμπλοκή). S. R u m p e l t ,  das natttrliche System der Sprachlaute, S. 47.

§ 7. Die Konsonanten.
1. Die K o n s o n a n t e n  (σύμφωνα sc. στοιχεία, der Name bereits 

bei Dionys. Thrax) zerfallen:
E r s t e n s  nach den S p r a c h w e r k z e u g e n ,  durch deren Ein- 

wirkung sie gebildet werden, in:
K eh Haute  (gutturales): κ, γ, χ;
Z a h n l a u t e  (dentales): τ, δ, 9, v, σ, λ, p;
L i p p e n l a u t e  (labiales): π, β, φ, μ.

Die Konsonanten, welche durch dasselbe Sprachwerkzeug hervor- 
gebracht werden, heissen g le ich nam ig e  Konsonanten.

Anmer k .  1. Den Z i t t e r l a u t  (consonans tremula) p haben wir nach 
Dionys. Hal. de comp. verb. c. 14 p. 168 Schaef. (p. 79 R.): Λτό δέ p (έκφωνεΐται) 
τής γλώσσης άκρας άπορραπιζούσης τό πνεύμα και προς τον ουρανόν (palatum) έγγυς 
τών όδόντων άνισταμένης“ zu den Z a h n l a u t e n  zu rechnen, w&hrend er ander- 
weitig in den Sprachen vielfach guttural ist.

2. Z w e i t e n s  nach ihrer L a u t b e s c h a f f e n h e i t  in:
a) h a l b l a u t e  (semivocales, ήμιφωνα), welche den Vokalen zunachst 

stehen: λ, p, v, nasales γ (§ 3, 14), μ, σ, welche wieder zer
fallen in:
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a) f 1 ussig-e (liquidae, υγρά, Dionys. Thr. p. 632, Mar. Viet. VI, 
6, 18, so benannt quando hae solae inter consonantem et 
vocalem immissae non asperum sonum faciunt; auch άμετά- 
βολα [das.], weil sie in der Flexion, z. B. im Futurum, nicht 
umgewandelt werden): ρ, λ und die Nasallaute: das dentale v, 
das gutturale γ ( =  deni lat. n adulterinum) vor Kehllauten 
(§ 3, 14) und das labiale μ;

β) die S p i r a n t e n  oder H a u c h l a u t e :  den K e h l s p i r a n t e n  h, 
der im Griechischen durch den Spiritus asper bezeichnet wird 
(§ 18) und den Z a h n s p i r a n t e n  σ;

γ) die H a lb voka le  v und j, von denen jener ( / , Digamma, Vau) 
dialektisch im Griechischen fortbestand, aus dem Attischen 
aber und aus der Gemeinsprache verdr&ngt war, wahrend das 
j viberall nur in seinen Spuren erkannt werden kann;

b) s tu m m e  (mutae, αφωνα):
ha uc h lo se  (ψιλά, tenues) π, x, τ, 
g e h a u c h t e  (δασέα, aspiratae) φ, χ, 
m i t t l e re  (μέσα, mediae) β, γ, δ.

Die Konsonanten, welche gleiche LautbeschafFenheit haben, heissen 
g le ichs tu f ige  Konsonanten.

Anmerk .  2. Der Name s t u m m e  ist daher genommen, weil sich diese 
Laute ohne Beihtllfe eines Vokals nicht aussprechen lassen. Die Gesamteinteilung 
der Laute in φωνήεντα, ήμίφωνα und άφωνα geht, wenn auch nicht ganz mit 
diesen Namen, bis weit in die attische Zeit zurtick, da sie Plato schon gelaufig ist. ' 
S. Gratyl. 424 C: άρ’ ούν καί ήμάς ουτω δεί πρώτον μέν τα φωνήεντα διελέσθαι, ί π ε ι τ α  
των ετέρων κατά εΓδη τά τε άφωνα καί άφθογγα (mutae, ohne φωνή und ohne φθόγγος)· 
ουτωσί γάρ που λέγουσιν οι δεινοί περί τούτων* καί τά αύ φωνήεντα μέν ού, οό μέντοι γε 
άφθογγα (mit φθόγγος, semivocales); Vgl. Phileb. 18 Bf.,  wo diese Dreiteilung auf 
den inythischen Erfmder der Schrift, den Agypter Theuth, zurttckgeftthrt wird, 
Theaetet. 203 B, wo fQr φθόγγος Ψόφος gesagt wird (τδ σίγμα των άφωνων έστί, 
ψόφος τις μόνον, οΐον συριττούσης τής γλώττης* τοΰ ο’αύ βήτα ούτε φωνή ούτε ψόφος), 
Soph. 253 A. In dem Namen φωνήεντα, der dem attischen Dialekte nicht gem&ss 
ist, zeigt sich der nicht attische Ursprung dieser Einteilung; man kann an Prodikos 
von Keos oder an Hippias von Elis denken, welcher letztere sich nach Plat. Hipp. 
mai. 285 C D viel mit der Theorie der Buchstaben hesch&fligte. — S. ferner Dionys. 
Halic. de compos, c. 14, p. 72 Η: πρώτη μέν (διαφορά των γραμμάτων), ώς ’Αριστό
ξενος ό μουσικός άποφαίνεται, καθ’ ήν τά μέν φωνάς αποτελεί, τά δέ ψόφους* φωνάς 
μέν τά λεγάμενα φωνήεντα, ψόφους δέ τά λοιπά πάντα, δευτέρα δέ, καθ’ ήν των μή 
φωνηέντων α μέν καθ’ έαυτά ψόφους όποιους δή τινας άποτελειν πέφυκε, £οΐζον ή
συριγμόν ή ποππυσμόν-------* ά δ’έατίν άπάσης άμοιρα φωνής καί ψόφου, καί ούχ ο ΐά
τ’ήχεϊσθαι καθ’ έαυτά. διό δή ταΰτα μέν άφωνά τινες έκάλεσαν, θάτερα δ’ ήμίφωνα. 
οί δέ τριχή νείμαντες τάς πρώτας τε καί στοιχειώδεις τής φωνής δυνάμεις, φωνήεντα 
μέν έκάλεσαν, όσα καί καθ’ έαυτά φωνείται καί μεθ’ έτέριυν, καί Ιστιν αότοτελή* 
ήμίφωνα δέ, οσα μετά μέν φωνηέντων αύτά εαυτών κρείττον έκφέρεται, καθ’ έαυτά δέ 
χείρον καί ούκ αύτοτελώς* άφωνα δέ, οσα ούτε τάς τελείας, ούτε τάς ήμιτελείς φωνάς 
Ιχει καθ’ έαυτά, μεθ’ έτέρων δ’ έκφωνεϊται. — Die Neueren sind der Sache tiefer auf 
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den Grund gegangen, und teilen die Konsonanten zunachst in Explosivlaute 
( =  mutae), bei denen im Munde ein Verschiuss gebildet wird und mit der plOtz- 
lichen Losung dieses Verschlusses der Laut hervorgeht, und Reibelaute, bei denen 
nicbt ein Verschiuss, sondem nur eine Verengerung stattfindet, als bei s, f, ch. Bei 
den Liquidae ist zwar (ausser bei r) Verschiuss, aber der Luftstrom geht auf 
anderem Wege ungehindert durch; diese Laute stehen also in der Mitte.

Anmerk .  3. Die Einteilung der mutae in Tenues, Aspiratae und Mediae hat 
mit H&rte und Weichheit von Haus aus nichts zu thun, sondern nur mit dem 
Hauche, der entweder stark (Aspir.) oder schwach (Med.) oder gar nicht (Tenues) 
mit dem Laute verbunden ist. Die lateinische Obersetzung von ψιλά mit tenues 
ist schlecht und irrefiihrend. S. Dionys. Thr. Bk. An. 631; Dionys. Halic. de compos, 
p. 83 R.; Aristid. Quint, p. 89 f. 44 Meib. (54. 29 Jahn). Es muss also bei βγδ eine 
gelinde Aspiration vernommen worden sein, und demgemass sind im Neugriechischen 
die Medien gerade so gut wie die Aspiraten zu Spiranten (v, f u. s. \v.) geworden. 
— Die Neueren scheiden b und p u. s. w. entweder als tdnende und tonlose Laute, 
weil bei ersteren die Stimmritze mittftnt, oder als fortes und lenes, harte und weiche; 
diese Scheidungen gehen auch durch die Reibelaute hindurch, und es verhalt sich 
franz. s zu franz. z, f zu v gerade wie t zu d, p zu b.

An me rk .  4. Unter alien Konsonanten steht p den Vokalen am n&chsten. 
Schon griechische Grammatiker (Schol. ad Dionys. Thr. in Bekk. An. II, p. 693 sq. 
806 sq., Theodos. p. 27 sq.) bemerken, p habe die δόναμις φωνήεντος, indem es 
a) mit dem Spiritus bezeichnet werde, b) in der I. Dekl. a  nach p bleibe, wahrend 
es bei den tibrigen Konsonanten in η tibergehe, c) die aolische Mundart den 
Vokalen bei folgendem p wie bei folgendem Vokale ein υ zusetze, als: αόώς, εύαδε, 
αύρηκτος. Das Sanskrit hat einen v o k a l i s c h e n  R-Laut, der riheisst (r geschrieben); 
dazu auch einen ffeilich selten gebrauchten vokalischen L-Laut; auch slavische 
Sprachen, wie das Czechische, besitzen vokalisches r und 1.

3. Die drei Doppelkonsonanten: ξ, ψ, C vereinigen in sich einen 
stummen Konsonanten und den Spiranten σ, namlich κσ, πσ, σδ. S. § 3,14.

§ 8. Spiritus asper und lenis.

1. Ausser dem Spiritus asper (πνεύμα δασύ), der zu den Spiranten 
gehort (Kehlkopfspirans) und dem lateinischen und deutschen h ent- 
spricht (c), bezeichnet die grammatische Schrift der Griechen und 
demgemass unsere griechische Schrift auch den Explosivlaut des 
Kehlkopfes, welcher vor Vokalen im Wortanfang, bei uns besonders 
auch in der Komposition vor vokalisch anlautendem zweiten Teile 
(„Mundart") zu horen ist, und den die Semiten mitAleph schreiben. 
Man nennt diesen Laut (’) spiritus lenis, πνεύμα ψιλόν, obwohl eigent- 
lich diese Bezeichnung, „hauchloser Hauchft, eine contradictio in adiecto 
ist.1) Oder er heisst προσψδία ψιλή, gemass der abusiven Aus- 
dehnung des Wortes προσο̂ δι'α =  accentus auf die sonstigen ver- 
wandten Lesezeichen. Jedes mit einem Vokale anlautende Wort hat

l) Korrekt Philodem. π. ποιημ. FI, Jahrb. Suppl. XVII, 247: άνέσει (Bary- 
tonierung) καί έπιτάσει (Oxytonierung) καί προσπνεόσει (Aspiration) καί ψιλότητι 
(Hauchlosigkeit).
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eines dieser beiden Hauchzeichen, als: 'Απόλλων, Ιστορία. Bei Diph- 
thongen niramt das Hauchzeichen ublichermassen seine Stelle uber 
dem zweiten Vokale ein, als: οίος, ευθύς, αύτι'κα; beiden u n e i g e n t -  
l ichen  D ip h th o n g e n :  α, η, ω aber in der Unzialschrift links oben von 
dem ersten Vokale, als: νΑισσω (ασσω), r Ht (η), Ώιδή (φδή). Es beruht 
dies nicht auf Lehren der Grammatiker, sondern hat sich als praktisch 
bei uns herausgebildet, damit man nicht άίξ a-ix, ΑΓσσω aisso spreche. 
Die Liquida p wird anlautend mit einem starken Hauche gesprochen 
nnd erhalt daher zu An f a n g  des Wortes den Asper, als: ρήτωρ 
(rhetor). Treflen in der Mitte des Wortes zwei p zusammen, so 
erhalt das erstere den Lenis, das letztere den Asper, als: Πύρρος 
(Pyrrhus). S. Schol. ad Dionys. Gr. in Bekk. An. II. p. 693. Diese 
Schreibung pp ist indes in neuerer Zeit abgekommen und hat auch 
kaum einen Zweck, obwohl sie, wie lateinisches rrh zeigt, eines 
Grundes keineswegs entbehrt. Die Steinschrift der alten Griechen 
kannte alle diese Lesezeichen nicht; auch in der Bucfyerschrift noch 
der romischen Zeit fugte man hochstens hie und da um der Unzwei- 
deutigkeit willen den Asper zu, wenn etwa z. B. ού von ού zu scheiden 
war. Nur bei Dichtern nichtattischen Dialekts kamen die Lesezeichen 
seit der Zeit der Alexandriner regelm&ssig zur Verwendung.

Anmerk .  1. In den vorionischen Alphabeten, so dem alten attischen, wurde 
der rauhe Hauch durch den Buchstaben Heta ( 0 ,  H) bezeichnet. Nach Annahme 
des ionischen Alphabets bildeten die Tarentiner und Herakleoten in Italien fttr 
den Hauch ein neues Buchstabenzeichen, wozu sie die erste Hiilfte des H verwandten: h . 
Anderswo, so in Athen vielleicht schon zu Platos Zeit, wurde dies selbe Zeichen
als Lesezeichen tlbergeschrieben: A, und dieser Gebrauch ging auf die alexandrinischen 
Grammatiker tlber. Der Spiritus lenis wurde in alterer Zeit gar nicht bezeichnet; 
erst die alexandrinischen Grammatiker benutzten dazu das Zeichen - \ , d. h. die 
andere H&lfte des H. Schol. ad Dionys. Gr. in Bekk. An. II, p. 692: τδ σημειον 
τΤ̂ ς οασείας, ήτοι το διχοτόμημα τοό II το ir i τά έξω άτ:εστραμμένον . ., το δέ έτερον 
τοδ αύτοό στοιχείοο διχοτδμημα τδ έπΐ τά Ισω έστραμμένον. ρ. 706: ή δασεία συνα- 
πτομένη τή ψιλξ τόπον τοΰ Η άποτελει, olov |— 1; noch deutlicher ρ. 780 extr. Sehr 
bald wurden die Zeichen zu Π und L verktlrzt; aus diesen beiden eckigen Figuren 
entstanden spfiter in der jtingeren Minuskelschrift die abgerundeten Zeichen: * und ’.

2. Inlautend kam der Spiritus asper im allgemeinen nur in der 
Koinposition vor; doch wurde er in diesem Falle gewiss noch schwacher 
als sonst gehort. Die Inschriften, die das H =  h verwenden, lassen 
das inlautende mehrenteils weg; das Lateinische indes gibt in der 
Regel auch den inlautenden Hauch wieder: exhedra (exedra), par- 
hippus, Panhormus, Euhemerus.1) Naheres uber die „Interaspiration" 
s. unten § 23.

Anmerk .  2. Ober den Gebrauch der Aspiration in den Dialekten s. §§22,23.

*) S. K. L. S c h n e i d e r ,  Ausf. lat. Gr. I, S. 192.
5 *
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Von dem Wesen der Sprachlaute und von dem Verhaltnisse 
derselben zu einander in den Mundarten.

Um eine klare und sichere Einsicht in das Wesen der griechischen 
Laute und in das Verhaltnis derselben zu einander in den Mund
arten zu gewinnen, ist es notwendig, einen Blick zu thun auf die 
Laute der mit dem Griechischen urverwandten Sprachen. Die Arbeiten 
der vergleichenden Grammatikl) haben zum teil mit vollkommen ge- 
nugender Sicherheit aufgewiesen, was von den Lauten einer jeden der 
indogermanischen Sprachen so zu sagen urspriinglich ist und was 
nicht, und auch wo ein solcher Nachweis nicht zu erbringen ware, 
ist es doch lehrreich und wichtig, das in den verschiedenen Sprachen 
Entsprechende zu kennen.

§ 9. I. Von dem Wesen der Vokale.

1. Der A-Laut, im Sanskrit ungeteilt, hat sich im Griechischen 
in die drei Laute a e ο (α ε ο, ά η a> st ου) gespalten; dasselbe 
ist im Lateinischen der Fall, nur dass hier e und δ grossenteils zu 
Ϊ und ίί weiter entwickelt sind. Doch zeigt sich die Zusammen- 
gehorigkeit dieser A-Vokale, wie man sie mit L. Meyer nennen kann, 
auch im Griechischen fort und fort, man vergl. χαλά (dor.), καλή (att.); 
Masc. καλό;, Voc. καλέ, N. Plur. καλά, dazu καλα-Τ;, καλού (aus o-o, 
strengdor. καλώ), καλώ.2) Beispiele des Entsprechens in den verwandten 
Sprachen, zunachst fur die kurzen Laute: a) gr. a, sk. a, lat. u. s. w. a, 
καλ-ός, sk. kalj-as (gesund), δάκρυ, 1. lacruma, goth, tagr, δάκ-νω, sk. 
dac-ami, goth, tah-ja (zerreisse), καν-αχέω, rausche, sk. kan-kani^ Glocke,
1. can-o; — b) gr. o, sk. a (a), lat. o (e), deutsch meist a: γόνυ, sk. 
ganu, 1. genu, οψ (Εόψ), 1. vox, sk. vat, δόμο;, 1. domus, sk. damas, 
όκτώ, sk. aslitau, goth, ahtau, d. aeht, ot; (o /t;), sk. avis, 1. ovis, 
althochd. auwi Sch&fchen; c) gr. ε, sk. a, lat. u. s. \v. e (i): έ'ρπ-ω. 1. 
serp-o, sk. sarp-ami, έπτά, 1. septem, sk. saptan, γένο;, 1. genus, sk.

l) Mit tJbergehung der kleineren Schriften liber Sprachvergleichung erwahnen 
wir nur die umfassenderen und wichtigeren: F r anz  Bopps  Vergleichende Gram
matik (2. Aufl., Berlin 1857—61); A. Fr. P o t t s  Etymolog. Forschungen auf dem 
Gebiete der indogerm. Sprachen (2. Aufl., Detmold 1869—76); A. Fick,  W6rterb. 
d. indogerm. Spr. (3. Aufl., Gtg. 1874—76); G. C u r t i u s ’ Grundziige d. griech. 
Etymologie (5. Aufl., Lpz. 1879); A u g u s t  Sch le i cher s  Compendium d. vergl. 
Grammatik (2. Aufl., Weimar 1866); Leo Meyers  vergl. Gramm, d. griech. u. lat. 
Spr. (2. Aufl. 1882—84); W. Chr i s t ,  griech. Lautlehre; R. W e s t p h a l ,  Vergl. Gr. 
d. indogerm. Spr., I. T., d. indogerm. Verbum (Jena 1870); Gus t av  Meyers griech 
Gramm. (2. Aufl. 1886), K. B r u g m a n n s  Grundriss d. vergl. Gramm, d. indogerm. 
Spr., Bd. I, 1886, u. griech. Gramm, im Handb. d. klass. Alt.-Wissensch. II, 1 (2. Aufl. 
1889). — 2) Vgl. G. Cur t i us ,  Zur Kritik d. neuesten Sprachforschung(1885), S. llOfF.

I  9.
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ganue, μένος, sk. miinas, Gen. μένους (st. μένεσ-ος), sk. m£nas-as, Ιδ-ω,
1. edo, sk. ad-mi, έσ-τί, 1. est, sk. iis-ti, φέρ-ω, 1. fer-o, sk. bbdr-ami, 
έ-φερ-ον, sk. ii-bliaram. tJber den Wechsel von α ο ε in den 
D i a l e k t e n  s. § 24, 1.

2. Aus dieser Spaltung der A-Laute erwuchsen der griechischen 
Sprache grosse Vorteile.1) Zuerst wurde dadurch eine grbssere Laut- 
abwechslung bewirkt; vgl. sk. a-bhar-am u. ε-φερ-ον, sk. a-labh-am 
u. ε-λα^-ον, a-bhar-amahi u. έ-φερ-όμεΟα, ga-gan-a u. γέ-γον-α, da-darg-a 
u. δέ-δορ-χ-α; ein Wort wie (^tapathabrahmana wurde dem griechischen 
Ohre unertraglich ge\vesen sein. Sodann treten die verschiedenen 
Flexionsformen eines Wortes deutlicher hervor; vgl. sk. Nom. u. Akk. 
PI. padas, Gen. S. padas u. πόδες, πόδας, ποδός, avahata =  εΓχετε u. 
ειχετο. Ferner hat die Sprache diesen Wechsel auf das Sinnreichste 
fur die Flexionsbildung der Verben und fur die Wortbildung verwendet; 
man umfasst ihn unter dem Namen der A b l a u t u n g ;  z. B. τρέφω, 
τέτροφα, έτράφην; τροφή, τροφεύς, τραφερός; κλέπτω, κέκλοφα, έκλάπην; 
κλοπή, vgl. s t ehle ,  s t a h l ,  ges toh len .  Auch ist dadurch die An- 
zahl der Wurzeln in der griechischen Sprache grosser, vgl. μαν u. 
μεν in μαίνομαι U. μένω, δαμ U. δεμ in δαμάζω u. δέμω U. s. w.

3. Das lange a hat sich in gleicher Weise wie das kurze im Grie
chischen in drei Laute: ά, η, ω gespalten. Z. B. δαήρ, sk. devr Nom. deva 
(d. i. daiva), 1. levir, στα- στη-, sk. stha, 1. sta-re, ήμι-, sk. sami, 1. semi, 
althochd. sami-, halb, δώρον, sk. danam, 1. donum, γι-γνώ-σκω, sk. 
gana-mi, 1. (g)nosco, ώχυς, sk. acus, lat. Komp. ocior. tJber die 
D ia le k te  s. § 26. Auch diesen Wechsel der langen Laute hat die 
Sprache zu Flexions- und Wortbildungen vielfach benutzt. S. §§ 36 
und 37. Bezuglich der innerhalb des Griechischen entstandenen langen 
Laute ist zu bemerken, dass die ublichsten Dialekte ein geschlossenes 
langes e und o , welches sich zu ει bezw. ου entwickelte, neben den 
oflenen η und ω gewonnen haben; auch dies kann zu Unter- 
scheidungen dienen, als τώ λόγω u. του λόγου.

4. Die Schwachung eines ursprunglichen A-Vokales, n&mlich des 
ε, in i ist im ganzen selten und tritt fast nur vor zwei Konsonanten 
ein,2) z. B. sk. e-dhi st. as-dhi [/ as, Γσ-ι)ι \/ έσ (esse); sk. hjas, 
χθες, /Οιζός; sk. a$va, 1. equus, gr. ίππος. Die S c h w a c h u n g  eines 
ursprunglichen A-Vokales, n&mlich des o, in υ ist gleichfalls selten, 
z. B. νύξ, sk. naktam, 1. nox, ξύν, 1. com, cum, ο-νυξ, sk. nakhas; 
hie und da ist auch das υ aus einem ursprunglichen /  entstanden,

>) Vgl. G. G u r t i u s ’ Sprachvergleichung, II. Aufl., Berl. 1848, S. 33ff., C hr i s t  
a. a. 0.  S. 12 f. — η  S. Cur t i u s ,  Etym.*, S. 711 ff., L. Meyer,  V Gr. 12, 
S. 257 ff., A. S c h l e i c h e r ,  Comp. 582.

§ 9.
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vgl. das Suffix σύνη m. tvana, θύρα m. dvara-m, συριγξ m. y/ svar, 
d. swirran, γονή aus γΓανή (boot. βανά aus yFaνά) m. g o th .q u in o .* 1) 
(Ausserdem im aol.  Dial . ,  s. § 24, 2.)

5. Die beiden anderen Grundvokale i und o haben ihren Laut 
fast durchweg ohne Vermischung erhalten. Dadurch, dass das o 
seinen urspriinglichen vollen Laut u in den diinneren ii verwandelte 
(§ 5, 3), wurde es dem t naher geruckt, und so geschah es, dass es 
zuweilen in t uberging, so dureh Dissimilation in dem bei Homer 
noch nicht vorkommenden φΐτυ, φίτόω ] /  φυ; dagegen σίαλος, δρίον 
(schon Horn. Hes.) kommen zwar von σΰς, δρυς her, aber die Art der 
Ableitung ist nicht klar.2) liber i st. o im aol. Dial. s. § 24, 2; in 
der gew. Sprache zeigt sich sporadischer tlbergang von i zu o etwa 
seit dem 4. Jahrh. v. Chr., als in Άμφικτύονεις (seit 410 nachzuw.) 
fur Άμφικτίονες, ημυσυ (schon 378 v. Ghr.) st. ηαισυ, Μουνυχίων (s. 306) 
st. Μουνιχιών; auf e. delischen Inschr. (um 180 v. Ghr.) κυλόχνιον zu 
κυλίχνη, Κυνίΐυκωι fur —ικώι, Χοφύλος fur Χοιρίλος; es ist hier Assi
milation wie in ήμυσυ, neben welchem keineswegs ήμύσεος ήμύσεια 
vorkommt. Begreiflich ist ein solches Schwanken zumal in Fremd- 
w ortern: βίβλος βιβλίον att. Inschr. der guten Zeit, Plato (Sc han z  
Praef. Euthyd. VI) u. s. w .; βυβλίον βυβλιο&ήκη Inschr. seit dem
1. Jahrh. v. Ghr., aber βόβλος auch schon in Herodots Hdschr. uber- 
wiegend und in anderen Bedeutungen als „Buch“ ausschliessliche 
Form, so auch βόβλου Aesch. Suppl. 761, βύβλους Hermipp. 63, 13 
Kock. Ferner ist μόλυβδος attisch (Inschr.); aber βόλιβος βόλιμος 
dorisch; μόλιβος hat Homer (Sophokl.) neben μολύβδαινα, wonach 
Herodian (II, 551) μόλιβοςΜΗΐ μόλ υ β δος will; nach Moeris ist μόλυβος 
hellenist. fur att. μόλυβδος. — Schwanken in Dialekten: αίσιμνάτας megar. 
fur αίσυμνήτης, Τινδαρίδαι lakon. Inschr., Έλευυνια (’ Ι,λευσινια) desgl., 
νΑρταμις ' Ιακυνδοτρόφος auf Knidos nb. 'Υάκινθος in Lakonien.3) — 
Dagegen in der Zeit, wo der U-Laut des υ noch feststand, war eher 
ein Schwanken nach o hinuber; darum in der Reduplikation zurVer- 
meidung des vollen Gleichlauts μορ-μύρ-ω, murmuro, πορφύρω, κόκκο; 
cucfllus. So auch "Ολομ-ος auf einer (freilich auch sonst Fehler 
zeigenden) Vase wohl chalkidischen Ursprungs C. J. G. 8412; bei den 
Chalkidiern und uberhaupt auf Euboa ist nach allem Anschein das υ 
wie bei den benachbarten B5otern lange noch u gewesen.4)

§ 9-

!) S. K u h n  in Zeitschr. f. vergl. Spr. XI, S. 308ff. — 2) G. Meyer 1072f., 
der mit Unrecht auch φΐτυ von V  φυ trennen will. — 3) Meis t e rhans ,  Gramni 
d. att. Inschr. 222ff.; B las s ,  Ausspr. 403. — 4) Cur t i us ,  Et.5 717; L. Meyer
I 2, 566; Chr i s t ,  S. 29; G. Meyer,  1052 f.



§§ ίο. 11. Die harten Mutae x, π, τ. 71

II. Konsonanten.1)
A. Mutae.

§ 10. a) Die harten Mutae κ, π, τ.
1. Dem k der verwandten Sprachen, als des Lateinischen, bezw. 

dem k If ς des Sanskrit entspricht im Griechischen a) meistenteils x, als: 
κύ-ων, sk. gvan, N. $va, 1. can-is, δει'κ-νυμι, sk. dic-ami, 1. in-dic-o; b) wo 
im Sanskrit If (k, ς), im Lateinischen qu =  kv, pflegt im Griechischen 
dem letzteren entsprechend (mit ruckwirkender Assimilation) der 
Lippenlaut π zu stehen, als: Επομαι (st. σέπομαι), s k : si-salf-mi, 1. sequor, 
secutus, secundus, είπον (d. i. Ι/ειπον), £ π ο ς  (/έπος), οψ, όπ-δς (/όψ), 
sk. valf-mi, rede, vali-as, Wort, 1. vox, voc-is, vbc-are; s. indes uber 
den Wechsel des π u. x in den Dialekten § 28, a ) ; — c) im gleichen 
Falle vor ε t der Zahnlaut τ, als: τέ, sk. If a, 1. que, τίς, τί u. τις, τί, 
sk. na-kis, Niemand, 1. quis, quid, πέντε, paiilfan, 1. quinque, τέτταρες, 
sk. lfiitvaras, 1. quattuor; doch ist hier vollends fast uberall in den 
Dialekten Schwanken, als: πέμπε, πέτταρες, s. das.; — d) zuweilen ist 
im Inlaute k inYerweicht, als: μειγνυμι, μίσ^ω, A. P. έμΐγην, sk. micra- 
jami, 1. misc-eo, πήγ-νυμι, sk. pae-ajami, binde, 1. pac-iscor, pax, pac-is, 
τήγ-ανον, Schmelztiegel, v. τήχ*ω; desgl. im Anlaute vor v: γνόφος neben 
χνέφας, γναφεύς neben χναφεύς. ‘ Vgl. uber die Dialekte § 30.

2. Das p der verwandten Sprachen erscheint im Griechischen 
fast durchweg als π, als: Ερπω (st. σέρπω), sk. sarp-ami, 1. serpo, πόσις 
(st. πότις), sk. patis, 1. pot-is, pot-ens, πατήρ sk. pita (St. pitar), 1. pater. 
fJber die Dialekte s. § 32.

3. Desgleichen entspricht dem t des Sanskr., Latein. u. s. w. fast 
durchweg τ, als: τείνω ( ] /  τεν) sk. tan-5-mi, 1. ten-do, στρών-νομι, sk. 
etr-nomi, Τ-στη-μι (st. σί-στη-μι), stelle, sk. ti-shtha-mi, stelie, 1. sto, si-sto; 
ganz vereinzelt sind Erweichungen des τ zu o, als in dem Fremd- 
worte δάπις neben dem alteren τάπις, Teppicli, beides b. Xenoph., δάπιδας 
auch Hermipp. com. Kock fr. 63, 23 (I, p. 243), dagegen τάπης Horn.; 
Εβδομος u. ογδοος neben έπτά, δκτώ, 1. septimus, octavus; die Erweichung 
ist hier dem urspr. unmittelbar auf die Mutae folgenden μ, /  zu- 
zuschreiben, s. § 181, 3. Umfangreicher aber ist die Assimilierung 
des τ zu σ vor t (u), besonders im Ionismus und Atticismus, als: 
πόαις, sk. piitis, δίδωσι, dor. δίδωτι. S. § 31.

§ 11. b) Die weichen Mutae γ, β, δ.

1. Bei g ist das Verh&ltnis der Sprachen ahnlich wie bei k, 
d. h. es entspricht dem g g des Sanskrit a) gr. γ ,  als γένος, sk.

l) Vgl. C u r t i u s ,  Etym.5 130fT„ 444ff.; L. Meyer,  V. G. 12 2 9 flf.; Chr i s t ,
S. llOff.
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ginus, I. genus, γεύω, sk. gush-ami, 1. gusto; — b) es ist aus gv 
vielfach β hervorgegangen, als: βαίνω, εβην, sk. gi-ga-mi, A. a-gam, 
lat. venio ftir gvenio; βαρύς, sk. gurus, 1. grav-is; βους, sk. gaus, hier auch 
lat. bos; βρέφος (τύ), sk. garbh-as (masc.); βίος, βίοτος, sk. givas, gtvathas, 
Leben, lat. vivus, lebendig, ftir gvivus; uber die Dialekte s. § 28 b);
c) vereinzelt auch o vor hellem Laute, als: δελφύς (uterus), sk. garbhas 
(Mutterleib); dazu vor v in δνοφος nebenγvόφoς. Vgl. liber die Dialekte §28b.

2. B als allgemein indogermanischer Laut ist selten; im Latein. 
indes entspricht griechischem β oft b, als in βραχύς, 1. brevis, βληχά- 
ομαι, 1. blactero, d. bloke, ομβρος, 1. imber.

3. Sanskr. lat. d =  gr. 8, als: δί-δω-μι, sk. da-da-mi, 1. do, δά- 
μνημι, sk. dam-jami, 1. domo, Ιδω (έσθίω), sk. admi, 1. edo.

§ 12. c) Die gehauchten Mutae χ, φ, θ.

1. Den weichen A s p i r a t e n  des Sanskrit: gh, bh, dh entsprechen 
im Griechischen die harten: χ , φ, θ, d. h. kh, ph, th, wie man 
deutlich aus der Reduplikation sieht, als: κέ-χυκα, πέ-φυκα, τέ-θυκα, ferner 
aus θρέψω neben τρέφω, τροφή, aus dem Ionisehen ένθαυτα, κιθών neben 
ένταυθα, χιτών, aus άφ’ ού st. άπ ου, aus d. Lat. Poenus, Pilemo, purpura 
u. Φοίνι£, Φιλήμων, πορφυρά (vgl. C ur t iu s ,  Et.5 415 f.); vgl. sk. bhu 
=  cpivat, Perf. ba-bhu-va (nieht pa-bhu-va wie im Gr. πέ-φϋκα). Bei- 
spiele: έ-λαχ-ύς, klein, έ-λάχ-ιστος, s k. lagh-us (leicht), lagh-isthas, χοίρος, 
Ferkel, sk. ghrshvis, Schwein; νέφος Wolke, sk. nabhas, Luft; φόβος, 
sk. bhaj-am, φράτήρ, sk. bhratr Nom. bhrata, 1. frater; άνθος, Keim, Blume, 
sk. an-dhas, Kraut, Grim, τί-θη-μι, sk. da-dha-mi. Dem griechischen χ ent
spricht im S a n s k r i t  ausser gh auch h, im Lateinischen im Anlaut 
und zuweilen im Inlaut desgl. h, im Inlaut meistens g, als: χθές, sk. 
hjas, 1. heri, χειρ, sk. har-anam (Hand), a It lat. hir b. Lucil., 
χαίρω, sk. harj-ami (amo, desidero), δχέω (Εοχέω), sk. vah-ami, 1. veho; 
έγχελυς, lat. anguilla, λείχω, sk. ] /  lih, 1. lingo. Fur φ hat das Latei- 
nische im Anlaut f, als φεύγω, fugio, im Inlaut b, als αμφω, ambo; 
fiir θ anlautend ebenfalls f, als θυμός, sk. dhumas (Rauch), lat. fumus, 
inlautend wieder die Media d, als μέσσος st. μέθ^ς, sk. madhjas, lat. 
medius, oder b, als έλεύθερος, liber, ούθαρ, uber.

2. tJbergang von χ (χ /)  in φ findet sich in dem Akk. νίφ-α, 
Schnee, νΧφάς, Schneeflocke, νΐφετός, Schneegestober, νείφεt, schneit, 1. 
ninguit, nix (St. niv st. nigv); vor hellem Vokale in θ: θέρομαι, θέρος, 
θερμός, θέρμη, sk. gi-ghar-mi, leuchte, ghar-mas, Glut, tlber den 
Wechsel der Aspiraten in den Dialekten § 28 c.
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§ 13. B. Liquidae q und  λ.
Die beiden Liquidae p und λ, welche oflenbar nah mit einander 

verwandt sind, schwanken haufig unter einander. In den bei weitem 
meisten Fallen entspricht indes dem r des Sanskrit das griechische p, 
dem 1 jener Sprache das griechische λ; doch gibt es auch nicht wenige 
Beispiele, wo dem sanskr. r griech. (lat.) λ (1) gegenubersteht; dazu auch 
solche, wo das Griechische selber zwischen p und λ schwankt. S. Gi es e, 
Aeol. Dial. 276ff.; C u r t i u s ,  E t.5, 554. Z. B. έρέσσειν, sk. ar-i-tras 
(Ruder), 1. remus, φέρω, sk. bharami, 1. fero, goth,  baira; — λύω, sk. 
lu-nami (seca, disseco), 1. rc-luo, lose wieder cin, so-lvo (st. se-luo, solu-tus), 
goth, lau-sja, lose, μέλάς, sk. malas, sclimutzig, schwarz, 1. mklus; — aber 
sk. r== griech. 1 z. B. λευκός, weiss, λύχνος, Leuehte, 1. luceo, sk. rok-e, 
lcuchte, ruk, Glanz, πολύς, πλειον, 1. plus, sk. purus, viel, κλύω, lat. cluo, sk. 
\/ cru, πίμπλημι, 1. pleo, s k. piparmi; — p und λ schwanken im Griechi- 
schen in einigen Wortern, als: £άκος u. λάκος, Fetzen, κόρυμβος u. κολοφών, 
Gipfel, αιρέω (dial, auch mit λ) u. εΐλον, έρέβινΟοι, Kichererbsen, u. λεβίνθιοι 
(Hcsych.), βρύω u. βλύω, άρκέω, 1. arceo, u. άλ-αλκεΐν, άλκή; κρίβανος U. 
κλίβανος (Lobeck ad Phryn. p. 179, R u t h e r f o r d ,  Phryn. p. 267 f.); 
dazu γλώσσαργος u. γλώασαλγος, κεφαλαργία u. κεφαλαλγία u. s. Λν., § 67, 4 . 
— Ober den Wechsel des p mit λ, des λ mit v in den Dialekten 
s. 8 29 a.

§ 14. C N asale v und  μ.
Vorbemerk .  Der Nasal v geht vor einem Kehllaute in γ tiber, also γκ =  

ilk, γγ =  ng, γχ =  nch, vor einem Lippenlaute in μ.
1. Das n der verwandten Sprachen findet sich im Griechischen 

im allgemeinen als v vrieder, so: ναύς, sk. naus, 1. navis, άνήρ, sk. 
narae (Mann, Mensch), έννέα (iw£Fa), sk. navan, 1. novem, όνυξ, G .-χος, 
sk. nakhas, 1. unguis, d. Nagel; in λ ist v anscheinend ubergegangen 
in att. πλεύμων (auch Hippokr. VI, 374 nach cod. 9; dor. Inschr. 
Epidauros), wofur πνεύμων in der κοινή u. b. Horn. II. δ, 528 (υ, 486), 
wo indes nach Photius πλεύμονι; *) da auch im Lat. (pulmo) und im 
Slavischen 1 erscheint, so kann auch πνεύμων aus πλ. durch Anlehnung 
an πνέω entstanden sein (L. Meyer  I 2, 129); liber λίτρον st. νίτρον 
s. die Dialekte § 29 a; fiber den tlbergang des v in a s. § 68, 4.

2. Ebenso hat sich im Griechischen grosstenteils das m der ver
wandten Sprachen als μ erhalten, als: μή, sk. ma, μέσσος, μέσος, sk. 
madhjas, 1. medius, μήτηρ, d o r. μάτηρ, sk. mata (St. matar), 1. mater, αμα,

*) S. Lobeck ,  Phryn. p. 305; Di ndor f ,  Steph. Thes. 6, p. 1261; Nauck ,  
Eurip. Stud. 1,34; S c h a n z ,  Praef. Gorg. V; Weckle in ,  Cur. ep. 43.
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sk. sama, 1. simul, έμέω (Εεμέω), sk. vam-ami, 1. voxno. Im Inlaut ist es in 
wenigen Wortern (vor j) in v fibergegangen, als: βαίνω (st. βαν-jco), 
sk. gam; s. C u r tiu s , E t.5 534ff., G. M eyer, 1852; aber als Auslaut 
immer, als: τόν st. τόμ, sk. tarn, ε-φερον, sk. a-bharam, 1. ferebam, 
άγρόν, sk. agram, 1. agrum. tlber das dor. viv st. μίν s. § 29 a, 
fiber den Wechsel von μ, π, β im Aeol. u. Dor. § 32.

D. Spirans <7, H albvokale f ,  j.
§ 15. a) Spirans a.1)

1. Wesentlich unterscheidend ist fur das Griechische im Ver- 
haltnis zu den verwandten Sprachen die Behandlung des Spirans σ 
und der Halbvokale v und j. Jene ist in starkem Masse beseitigt, 
und zwar schon in vorhistorischer Zeit; das j vollig in der gleichen 
Zeit: das v /  sehen wir auch aus den Dialekten, -die es langer als 
das Attische und Ionische hatten, sichtlich mehr und mehr verschwinden.

Das σ hat sich hauptsachlich in zwei Fallen regelmassig ver- 
wandelt oder verflfichtigt: im Anlaut vor Vokal und im Inlaut 
zwischen Vokalen.

a) Anlautendes o vor Vokal hat sich fast nie erhalten: σΰς neben 
υς, Σάλμων U. ”Αλμών, Σάλμος U. " Αλμος (St. in Bootien), σοφός σαφής,
1. sapiens; in der Regel ist es in den Spiritus asper fibergegangen, 
als: αμα, sk. samas (alinlidi), goth, sama (derselbe), d. samt; ήμι-σος, 
sk. sami-, 1. semi-, a lid. sami-(halb); οδός | / έδ, σεδ, sk. sad-ajami gehe 
hinzu; έζόμην ϊζω [/ έδ, σεδ, sk. sidami, 1. sedeo, d. sitzen; οπνος, sk. 
svapnas (also gr. entspr. mit sva zuniichst συ), 1. somnus; αλλομαι, 1. salio; 
αλς, sk. saras, 1. sal, d. Salz; υλτ(, 1. silva; υρας (u), lat. sorex (auch 
hier sva =  σο); υς neben σος, 1. sus, d. Sau; έρπω, sk. sarpami, 1. 
serpo; έπτά, sk. saptan, 1. septem; έβδομος, sk. saptamas, 1. Septimus; 
έπομαι., sk. sisakmi, 1. sequor; ΐστημμ 1. sisto; desgleichen zum Teil σ 
mit folgendem f : ίδρώς, sk. svidami, schwitze, 1. sudor (aus svoidosod. 
sveidos, L. Meyer), d. Schweiss; άνδάνω, ήδομαι, sk. svad-ami, koste, 
gefalle, Med. svade, gefalle, ήδύς, sk. svadus, 1. suavis a. svadv-is; ου, 
οι, έ (σ/οο, σf ο ΐ ,  ος, έός (σ/ός, σε/ός), sk. sva- (selbst), svas
(eigen), 1. sui, sibi, se, suus (aus sevos sovos), έχορός, sk. §va9uras, 1. 
socer a. svocer, goth, svailn-a; ές dor. fiz, sk. sas, sex, sechs; έκτος, 
sk. sasthas, 1. sextus. In anderen Fallen ist indes von of das σ ge- 
blieben: σιγάν, ahd. swigen; man sucht die meisten mit o und Vokal 
anlautenden Wfirter auf den Anlaut of zurfickzuffihren, als: σάττω, 
σήπω, σίδηρος, σίνομαι (G. Meyer ,  Gr.2 220 f.). Das Kyprische ging 
nach dem Zeugnis der Glossen in der Verwandlung des anlaut. σ in

l) Vgl. besonders K uhn in Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch. II, S. 128ff.
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h noch liber die Gemeinsprache hinaus.1) — Verfluchtigung auch des 
Spir. asper ist in einer Reihe von Wortern, die z. T. dialektisch 
sind, eingetreten: όπός, sucus, alid. saf, nhd. Saft, ουλος, ep. st. ολος, 
sk. sarvas, altl.  sollus, ganz; όρος, 6, die Molken, 1. serum, έτεός kypr. 
έτερός,· vgl. Ιτυμος, έτήτυμος, sk. satjas, wahr; εΓρω, knlipfe, neben 
ειρμός, ορμος, σειρά (J/ σ / ε ρ ?  CurtlUS, Et.5 353 f.) uber das kopul. ά 
oder ό st ά oder ό (sk. sa, sam) s. § 44.

b) Inlautendes σ zwischen Vokalen ist meist innerhalb des Grie- 
chischen aus τ neu entwickelt, als πόσις (§ 10, 3), τίθησι dor. τίθητι, 
oder aus σσ vereinfacht, als γένεσ(σ)ι ίσ(σ)ος μέσ(σ)ος τόσ(σ)ος; unklarer 
Herkunft sind νόσος, νήσος, μισεΐν. Doch behauptet sich σ in der De- 
klination (Dat. Plur. τήσι τοισι) und besonders in der Konjugation: 
2 sg. Med. σαι bei den Verba auf μι und in den Perfecta; desgl. 2sg. 
act. σι im Dorischen bei den Verba auf μι: τίθησι 2. Person; ferner 
σο im Impf. Plusqu. analog dem σαι; σα im Aorist auch nach Vokal, 
als ένίκησα Ιμισθωσα; desgl. σω im Futurum: νικήσω, μισθώσω. (Eine 
einheimische Nebenform 'Γσάμπολις fur 'Ίαμπολις wird Hdn. II, 35 
angefuhrt.) In der grossen Masse der Falle aber hat es sich ver- 
fliichtigt, worauf vielfach Kontraktion der nun zusammenstossenden 
Vokale eingetreten ist: Konjugation λέγη aus λέγε(σ)αι, έλέγου aus 
έλέγε(σ)ο, so in der Masse der (barytonen und perispomenierten) Verba; 
auch im Futur ohne σ νεμώ, μενώ aus νεμέ(σ)ω, μενέ(σ)ω, κομιώ, τελώ, 
σκεδώ § 228; Deklin. Gen. άγροΐο st. dYpoojo, sk. a£rasja; μυς μυός,
1. mus, muris st. imisis; γένος, G. γένεος, sk. manas, G. manasas, 1. ge
neris, st. genesis; αληθής, άληθέος, dazu άλήθεια aus άληθεσjα; ferner 
(σ)ερπω, Impf. Ιέρπον, εΐρπον, (σ)Ιπομαι, Impf. Ιέπόμην, είπόμην; ήα, ή, 
sk. asam, 1. eram, εΓην st. lajV^v; ήώς, Εως, itol. αυως, sk. usas, 1. aurora; 
ιός Gift, 1. virus, lap Friihling, sk. vasantas; νυός Schwiegertochter, 1. 
nurus, d. Sclmur u. s. w. Die Massenhaftigkeit dieser Verfluchtigung 
des inlautenden σ beweist, wie sehr die Scheu vor dem σαν κφδαλον 
(Pindar fr. 79 A Byk.) denGriechen im Geffihle lag; es haben also auch 
die Musiker nicht aus blosser Willkur das σ gescholten und gemieden, 
in dem Grade, dass einige Dichter (Lasos) lyrische Gedichte ohne ein 
einziges σ verfertigten (Atlien. X. 455, b—d; Eustath. II. 1335, 52; Dionys. 
Comp. verb. p. 80 sq. R.), und dass Dionysios nach musischen Quellen 
fiber den euphonischen Gharakter des σ so urteilt: α /α ρ ι δέ καί αηδές 
το σ, και εΐ πλεονάσειε, σφοδρά λυπεί, θηριώδους γάρ και άλογου μάλλον 
η λογικής έφάπτεσθαι δοκει φωνής 6 συριγμός. So sind denn auch, wie 
wir § 23, 2 sehen werden, einzelne Dialekte noch weiter als die Ge
meinsprache in der Tilgung des intervokalischen σ gegangen.

9 M eister, gr. Dial. II, 246 flf. (so Ιγα =  σίγα, σιώπα).
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2. Auch anlautendes σ vor Konsonant hat wenigsens starke Ein- 
busse erlitten. Stets fallt es ab vor p und v,1) als: ρέω (ρέ/ω), sk. 
sravami; (>ευμα vgl. sk. srotas, d. Strom (ahd. stroum); £οφέω, vgl. 
sorbeo; νέω, νήχομαι, schwimme, sk. snafimi fliesse, νίφα (Akkus.) νειφει 
Schneegestober, es schneit, goth, snaiv-s, ahd. sneosniwit; νυός, sk. snusa, 
ahd. sniir, jetzt Schnur; νευρά ]/ σνυρ, vgl. ahd. snuor, Schnur. Auch 
σλ kommt als Anlaut nirgends vor. Aus der homerischen Prosodie, 
welche anlautendem p λ v (auch μ) vielfach Positionskraft verleiht, 
haben Viele wohl nicht mit Recht gefolgert, dass die vor der Liquida 
verschwundenen Konsonanten wie σ hier noch eine Wirkung aus- 
iibten, vgl. § 75, 12. — Der Anlaut σμ (gespr. zm, mit franzos. z) 
kann bleiben, schwankt aber sehr. Die Form mit und die ohne 
σ bestehen nebeneinander in: σμικρός u. μικρός (σμικρ. Horn. II. p, 757, 
dazu h. Ven. 115, sonst ep. μικρός, neuionisch gew. σμικρός,2) oft 
auch bei den alteren Attikern, als den Tragg. u. P lato;3) auf att. 
Inschriften erst einmal gefunden4); σμήριν&ος PL Leg. 1, 644, e (ubi 
v. S ta llb .) u. μήρινίίος; σμιλαξ u. μΐλαξ (s. Sch n e i d er  ad PI. Civ. 2, 
372, b); σμάραγόος die gewohnl. Form, auch bei Herodot, seltener 
μάραγδος; έπισμυγερώς Horn., σμυγερός Ap. Rh., σμογ. Gramm., gew. 
μογερός; σμύραινα U. μύραινα; σμΰς Hesych. =  μυς; άπομύσσω μυκτήρ 
u. Hesych. σμυκτήρ σμύσσεται, so auch σμύξων (Fischart) nb. μύξ«ι>ν; μύρον 
u. έσμυρισμένας Archil, (έσμυριγμέναι Hesych.), σμύρνα u. μύρρα.5) Dauernd 
geblieben ist σμ in σμήν, σμήνος, σμίλη σμινύη u. s. w. — Vor den Tenues 
und Aspiraten kann σ bleiben, ist aber wiederum nicht selten'abgefallen. 
Vgl. bei Homer σκίόνασίΐαι u. κίόνασβαι II. π, 375 u. ψ 226, σκέόασεν p, 
749 u. κεόασίΐέντες β, 398; Σκάμανόρος u. Κάμανδρος (davon aol. Namen 
wie Κάμων u. Καμμυς zu Σκαμανδρώνυμος); ferner nebeneinander 
σκαπτό) U. σκάπετος κάττετος; σκερβόλλω Aristoph., σκερβολέω κερβολέο) 
Hesych.; σκαφώρη U. καφώρη (Fuchs), σκάρΐφος U. κάρφος; σκίμπτεί'  ̂
stutzen, u. κίμψαντες =  έρεισαντες, Hesych.; σκνιψ (σκίψ) u. κνίψ (eine 
Ameisenart); σκαρδαμύσσειν U. καρδαμύσσειν b. Hesych.; — σχ u. χ, 
σχελυνάζειν u. χελυνάζειν Hesych. (spotten); — σπ u. π, σπάνις u. 
πένομαι, πενης, πενία; σπέλείίος U. πέλεΟος, Kot; σπύραΟος U. πύραθος, 
Mist; Πολυπέρχων aol. Inschr. D.-I. 304 A — Πολυσπέρχων; σπυρος 
syrakusan. (u. Inschr. Kos Bullet, de corresp. hell. V, 217) =  πυρός, 
Weizen; Hesych. σπυρρούς =  πυρρούς; — σφ und φ, Σφιγξ u. boot.

0 C u rtiu s , Et.5, 692; H o ffm an n , Qu. Horn. I, § 81 ff.; A hrens, Rh. 
Mus. II, 167 ff*. — 2) B redov. Dial. Her. p. 121 sq. — 3) Ober σμικρός b. att. 

"ν ' Prosaikern s. K tihner ad Xenoph. Comment. 3, 11, 12. Bei den Tragikern ist 
σμικρός ungleichTikufiger als μικρός, auch ohne Zwang des Metrums. S. E llen d t, 
Lex. Soph. p. 6872. — 4) M eis te rh a n s , Gr. d. att. Inschr. 682. — 5) Nicht stets 
ist das σ vor μ urspr., sondern zuw. auch Zusatz, so in den LehnwOrtern σμύρνα, 
σμάραγδος. S o lm sen  K. Z. 29, 84ff. K re tsch m er das. 446f.
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Φιξ (auch Hes. th. 326, s. G o t t l i n g  ad h. L; dalier Φίκιον ορος, 
vgl. L obe ck  Paralip. p. 104); σφίν, lakon. cpt'v, ebenf. wohl lakon. 
φαιριδοειν =  οφαφίζειν u. φαιρωτήρ (Hes.); — στ und τ; στεγω (decke), 
στέγος, στέγη (Dach), στεγανός (bedeckt), στεγνός (dicht), sk. sthagami 
(decke), u. τέγος, τέγη (tego, d. decke); στυρβάζειν u. τυρβ^ζειν (turbare); 
στρύχνος u. τρύχνος; στρύζειν u. τρύζειν; στριγμός u. τριζειν.1) — Uber 
das mit σπ π wechselnde ψ πτ und das analog mit σκ κ wechselnde , 
ξ κτ s. § 33. — Mit δ verschmilzt a zu ζ =  σδ, wofur dialektisch 
vielfach δ δδ (§ 33); σβ frndet sich nur in σβέννυμι anlautend, σγ 
lautet uberhaupt nicht an.

3. Ober die Schicksale von σ mit Konsonant im Inlaut s.
§§ 64, 5. 66, 3. Auslautendes σ ist im allgemeinen geblieben; Aus- 
nahmen s. § 29.

§ 16. b) Halbvokal f  (§ 7).
1. Der aus der vorhistorischen Ursprache uberkommene Halb

vokal f  (§ 7, 2), nach seiner Gestalt sp&ter D i g a m m a  (Doppel- 
gamma), dagegen von Haus aus gemass seiner Aussprache (wie engl. 
w, lat. v § 3, 14, S. 59) Vau (geschr. nachmals Βαύ) genannt, im 
alten Alphabete die sechste Stelle einnehmend (§ 2, 1), war ur- 
sprunglich ohne Zweifel bei alien griechischen Stammen im Gebrauche. 
Da aber sein Laut dem griechischen Ohre und Munde unangenehm 
war, so wurde er von einigen Stammen fruher, von anderen spater 
beseitigt, indem er entweder durch andere Konsonanten oder durch 
Vokale ersetzt oder ganz verdrangt wurde. Es wird diese Beseitigung 
des Vau mit dem fJbergange von u in u in einem gewissen Zusammen- 
hange stehen; denn wenn das silbenbildende u zu u wurde, so konnte 
das halbvokalische weder diesen flbergang mitmachen, ohne silben- 
bildend zu werden, noch als einzig vorhandenes U sich auf die Dauer 
behaupten. Wir sehen somit auch mehrfach, wie sich das Digamma 
da am zahesten halt, wo das o seinen alten Laut bewahrt hatte, und 
umgekehrt da fruh ausgegangen ist, wo auch das o fruhzeitig 
getrubt wurde. Letzteres ist bei den ostlichen Ioniern (auch den 
Attikern) der Fall, und so ist bei ihnen auch das Vau fruhzeitig be
seitigt worden. Wahrend es namlich in den Homerischen Gesangen, 
wie wir § 17 sehen werden, noch im Gebrauche, freilich schon viel
fach durch υ und im Anlaute durch ε ersetzt, in vielen Fallen auch 
aufgegeben war; ist es in der neuionischen Mundart des Herodot 
spurlos verschwunden, und hat auch bei den Lyrikern und Iambo- 
graphen nur schwache Spuren hinterlassen.2) Dagegen kennen es, nach

9 C u rtiu s , Et.5, S. 695; L. M eyer V. Gr. 12, S. 96 IT. — 2) S. A. F ick 
in Bezzenbergers Beitr. XI, S. 255 IT.
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dem Zeugnisse ihrer Vasen, noch die chalkidischen Ionier Italiens, 
und selbst auf Naxos linden wir noch ein sicheres und ein mehr un- 
sicheres Beispiel (AFTTO d. i. αύτοΰ, C. I. Gr. 10, vgl. K i r c h h o f f ,  
Gr. Alph.4, 86; Ειφικαρτίδης? Bull, de corr. hell. 1888, 464). Bei 
den anderen Stammen halt sich /  zwar danger, und bei denBfiotern, 
sowie bei Italioten bis in die hellenistische Zeit, ja bei den Lakoniern 
ist der Laut v nie ausgegangen, wenn auch das Zeichen F aufgegeben 
wurde (s. unten 3 a, a ) ; aber im allgemeinen sehen wir fast fiberall, 
dass das Digamma schon in alter Zeit nicht mehr in seiner vollen 
und unversehrten Kraft bestand, sondern teilweise bereits durch 
andere Laute ersetzt oder ganz weggelassen war. Den unversehrtesten 
Gebrauch des F zeigen uns die alteren kyprischen, sowie die alt- 
korinthischen Inschriften. Bei den L e s b i e r n  dagegen, nach welchen 
doch das Digamma das aolische heisst,1) wurde sein Gebrauch schon 
frfihzeitig sehr schwankend; denn bei ihren Dichtern geht es haufig 
als Inlaut zwischen Vokalen in o und vor p in β fiber, noch fitter 
verschwindet es im Inlaut, und auch im Anlaut wird es nach Bedarf 
des Verses bald gebraucht, bald weggelassen. Auf lesbischen In
schriften findet sich von /  keine Spur mehr. Bei den Bf io te rn  
und einigen d o r i s c h e n  Stammen behauptete sich das /  zwar 
langer und gleichmassiger; zuerst ging es als Inlaut, spater als 
Anlaut verloren; aber schon bei Alkman finden wir es bisweilen 
vernachlassigt, mehr noch bei Epicharmus2) ; auch auf den Tafeln 
von Herakleia, die es noch kennen, ist es doch in sehr vielen Wfirtem 
weggelassen.

2. B e i s p i e l e 3): a) Dor. bei Alkman /  iiberliefert oder nach 
der tiberlieferung hergestellt fr. 99 Bgk. /ά  ( =  έά), 79 δά/ιον ( =  δήϊον), 
/άναξ; auf dem iigypt. Papyrusfragment (23 B.) col. I, 6 /άναχτα; an 
anderen Stellen ist das /  zwar nicht geschrieben, aber ausgesprochen 
worden, wie man teils aus dem Hiatus, teils aus dem Metrum sieht: 
Papyr. II, 24 τδ είδος, IH, 8 τε ’ Ιανθεμίς, ' frg. 51 έγώνγα άνασσα, 76 
το ηρ, 31 εειςε wahrscheinlich I/ειςε ν. /είκω, 69 ος εθεν (·υ·), 36 Κύ- 
πριδδς Ιχατι; aber hie und da zeigt sich das Digamma erlosehen: τοοθ’ 
άδεαν fr. 37 (τούτο /αδ. andert Bergk), τις ποχά ρά 42, σιειδής d. ί. 
9εο(/)ειδής Papyr. III, 3. Inlautend als ο das. II, 29 αοεφομέναι (— — ).
In den lakonischen Stellen von Aristophanes’ Lysistrate kann man Digamma 
ziemlich durchflihren, wiewolil es nie geschrieben ist (V. 1096 t o

■) Quint. I, 4 ,7 . 7 ,2 7 ; Prise. I, 12. 20. Apollon, pronom. 98 A. Vgl. 
A h re n s , D. I, 3 0 ff.; M eister, Dial. I, 103ff. — 2) fiber Spuren des Digamma 
bei dem Elegiker Theognis v. Megara s. S itz le r, N. Jahrb. f. Ph. 125,505 ff. — 3) Die 
inschriftlichen Belege ftir /  stellt mit grosser Sorgfalt zusammen T udeer, de dia- 
lectorum Gr. digammo testimonia inscriptionum, Helsingfors 1879.
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έσ9ος). — Bei Epicharmus fr. 19 Ahrens ηκω οίκαδις, 29  τώ ήρι, 60  
χορδαί τε άδύ, 98 σάφα ίσαμι u. dgl., 113 αγροθεν loixe. Zalilreiclie Bei- 
spiele des Digamma bewahren die dorisclien Inschriften, namentlich die 
iilteren, w&hrend auf den jUngeren der Buchstabe entweder ganz fehlt, 
oder nur in wenigcn Wortern entlialten ist. So auf den herakleisclien 
Tafeln in /έτος (aber inlautend das. πενταέτηρίς), /ίκατι od. /είκατι, /ίδιος, 
1, 109 έγ/ηληθίωντι ( =  έξειληθώσι von /ηλίω  =  είλέω), / έ ς  U. Ableitungen 
(aus σ /ές); dagegen olme /  έργάζομαι, οίκία έιτοίκια (doch έπιοικοδομά), 
έ'ργω, άφέργω, έφέργω, συνίργω, ίσος od. ίσος, (ζ»ήτρα, άρρηκτος. S. Ahrens  
ΙΙ; 42 f. Von altdorischcn Inschriften haben die des korinthisclien Dialekts 
das / ,  auch das inlautende nach Konsonant und Vokal, am treuesten 
bewahrt, als Εεκάβα, Κίφιτος, Γιόλα/ος (ΙΓιόλας), Λα/οπτόλεμος, Πυρ/ός, 
άμοι/ά ( =  άμοιβή), Α ί/ας, Δ/εινίας u. a. m. Korinth, ~ρόςεν/ος, ορ /ος  
(ορος), Ξεν/άρεος, £ο/αϊσι, ά/υτάν (missvcrstiindlicli Τλασία/ο in der episcken  
Genetivform) Korkyra. In Argos alt Δ ι/ί, έιτοί/ηέ; in Lakonien νο /ώ ν  
noch Ende 5. Jahrh., Γαια/όχω Stele des Damonon; HIAEF0[I] ίλή/ω ι 
lakonisches Epigr. Olympia; Kreta (Gortyn. Tafeln) /ή μ a  (von £ννυμι), 
δια/είτται u. a., aber ausser / ίσ /ο ς  (ίσος) im eigentlichen Inlaute ver- 
schwunden; Mittelgricchenland αί/εί und κλέ/ος, Altar von Krisa, / ε / ά -  
δηκότα (von άνδάνω), /ασστός^ /έκαστος, /  ό τ ι  Lokr. (im eigentlichen In
laute auch hier nicht rnehr, auch nicht in ιστία =  Εεστία έστία).

b) Boot, auf Inechr. /άστιος =  αστεος, /έτος, /ίκατι, / ισοτέλιαν ν. 
/ίσος =  ίσος, /οικία, /ε/υκονομειόντων =  ψκονομηκότων u. a., als Inlaut 
noch ΠτωιΕ/t  ( =  Πτωϊεί Dativ) ait Bullet, de corr. hell. X, 191, nach- 
mals im Kompos. /ικατι/έτιες, auffiillig auf jungen Inschr. ραψα/υδός, 
αύλα/υδός =  ραψωδός, αυλωδός. S. Ahrens I, 169 sq., Meister ,  Dial. I, 
253 if. Bei der Dichterin Korinna, die den boot. Dialekt anwandte, 
scheint fr. 19 πήδ' έ/όν mit Beermann aus πηδεγον lierzustellen. Dagegen 
bei Pindar, der zwar ein Bdoter war, aber einen gemiscliten Dialekt 
gebrauchtc, zeigt sich das Digamma geschrieben nie, latent best&ndig 
nur bei dcm Pron. ου, als Ο. 1, 23. 65; 6, 20 u. so an sehr vielen 
Stcllen; im (Ibrigen ist er im Gebrauchc dessclben unbestkndig,1) wovon 
der Grund in seiner gemischten Spradie licgt; denn keineswegs hat er 
vor den digammiertcn Wortern die Kllrze einer konsonantisch auslautenden 
Silbe, noch den Apostroph vermieden; dagegen verleiht er dem Digamma 
kaum irgend mehr positionsbildende Kraft.2)

l) H erm an n , Opusc.j I, p. 247 sq. behauptet, dem Pindar sei der Gebrauch 
des Digamma fremd. Wenn man aber sieht, wie er das Pron. ου gleichm&ssig als 
ein digammiertes Wort behandelt und wie hiiufig der Hiatus vor digammierten 
Wortern vorkommt, so ist diese Meinung unmOglich aufrecht zu erhalten. Pindar 
selbst kann auch recht wohl das Digamma noch geschrieben haben. Vgl. oben 
Einl. 2, 4, S. 30. — 2) H a rte l, Horn. Stud. Ill (1874), S. 83 ff. Doch s. Isthm.
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c) LesbiBch (mit leichter Corruptel in den Hdechr.) bei AlcUus 
fr. 39 /άοεα =  ήδεΐα, bei A. 55 und 8. 28 /είπην =  είπεΐν; Apollon, 
bczcugt /έίΐεν, /ο ΐ, /ό ς , letzteres geschrieben in c. Frg. (Alkaios 50 Bgk.4) 
in den Vol. Here. Ox. I, 122; in Balbillas Uol. Gedichten stcht fllr FOI, FE 
Γ01, ΓΕ auf dem Steine; vor e. Kona, /ρήξις einmal b. Ale. nacb 
Tryphon πάίΐ. λέζ. §11;  an einzelnen Dicliteretellcn sieht man aufl dem 
unerlaubtcn Hiatus, dass /  im Anlaute gestanden hat, als: A. 15, 7 
ύπδ Ιργον, S. 2, 9 γλώσσα Ιαγε. 8. AhreuB I, p. 32, Meister I, 103 ff.

d) T h c B B a l i H c h  (MeiHter I, 300) wenige Beispicle: Εασίδαμο; 
(St. ήδ-), Δα/ων, Γεκέδαμος, Κόρ/αι (theBBal. nur nach Vcrmutung, b. 
Dial.-Inschr. 373). — Arkadi8eh (ders. II, 103) ebenfalls nicht oft: 
Ρασστυοχω, Εανακισίας u. a., im Jnlaut κάταρ/ος Bull, de corr. hell. 1889, 
281 von dp pi, att. άρά. — Kyprisch (ders. 242 if.) in den Inschr. 
epichorischer Schrift noch sehr reichlich: Νιχοχλέ/ης, Νε/αγόρας, βασι· 
λή/ος, Δι/εί3εμις, Σα/οκλέΓης ( =  att. Σωχλής), wiewohl auch hier in 
manchcn Beispielen inlautendes Digamma fehlt; anlautendes fehlt fast 
nirgends.

3. In betreff der Anderungen, welche das /  erfahren, hat, sind 
folgende F&lle zu unterscheiden:

a) a n l a u t e n d e s  / .
a) es ist dafllr der verwandte Lippenlaut β gesetzt, ho bei den 

Lakedtimonicrn und anderen D o r i e r n 1), z. B. Βορθαγόρας Argos, 
Itc5hl, J. Gr. ant. 30, βάννας (it a Hot.) =  άνας, βάδομαι =  ήδομαι, 
βείκατι =  είκοσι, βεκάς =  έκάς, βέργον =  Ιργον, βεστόν od. βεττόν, vestis, 
βέτος =  έτος, βιδειν =  ίδεΐν, β(ωρ =  ίσως, βοινος =  οίνος U. a. (Giossen), 
Βαστίας, Κιόλας u. a. (1 a k ο n. Inschr.), auch im Inlaute Giossen άβείδο) =  άείδο>, 
άβέλιος =  άέλιος (ήλιος), άβηδών =  άηδών, άβώρ =  ήώς, άκροβασθαι =  άκρο- 
ασ&αι, θαβακός =  θακος, φάβος =  φάος, ώβεα =  φά, ova, λαίβα, Schild, 
Krct. (ν. d. linken Hand, vgl. 1. laeva) u. a., Inschr. Βολοεντίοι nb. 
Βολοντίοι, *Ολοντίοι Kret., Φάβεννος Lakediimonier auf e. delph. Inschr., 
Dit tenbcrger ,  Syll. 189, in der Komposition lak. Inschr. Εόρυβάνασσα 
und (mit aus ευ entwickeltcm / )  Εόβάλκης; διαβειπάμενος kret. Inschr.; 
vor e. Konson. nur in dem kret. Ortsnamcn Βλισσήν =  Λισσήν, Όλισσήν; (einige 
Giossen haben anlautendes β, obwohl ihnen /  fremd ist, ale: βαγός =  άγός 
ν. αγο>, βαλικιώτης K r ct. =  ήλικιιότης). — E lei sell: Βηλευς (richtiger 
Βαλ.) =  Ήλεύς, Βαδύ =  Ίΐδύ, βοικία (Damokratesinschr.) u. a., Meister 
II, 47; — Lesb. vor p: bei Sapph. βρόδον, βραχέα, βραδινός; b. Theokrit. 
βραϊδίως, b. d. Gramm, βρίζα, vgl. Wurzcl, βρύτις =  (>υτις, βρύτηρ (cf. 
/ερύιυ Horn.), βρά — {>b. (Alkm.) ρέα, Βραδάμανθυς, βρήτωρ; aber

5, 42, wo τοιουτόν έπος C h ris t, τ. /έπος M om m sen; 01. 2,45, Ν. 10, 15, Ρ. 4, 
253 (Heirn'er, Stud. Pind. 51). — 1) S. d. Verzeichnis b. A hrens II, p. 45 sqq.
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b. Ale. [s. 2, d)] /ρήίις. Es ist bei diesen Schreibungen selir schwer 
zu unterscheiden, was wirklicher Lautlibergang nnd was nur notdtirftiger 
Scbriftausdruck in Ermangelung des verlorenen Digammazeichens ist; in 
lctzt-ere Klasse gelibrt sicber der arkad. Name Βασίας ( =  Faa(ac) Xen. 
Anab. 4, 1, 18 (Meister II, 103). In maneben Dialekten scheint aucb 
p spirantiseben Laut angenommen zu haben, so dass e s . von '/ nicht 
weit abstand.

P) f  wird μ. Der Dbergang des /  in den Lippennasal erstreckt 
sich jedenfalls nur auf eine kleine Anzalil von Wortern, als: μάλευρον, 
Melil, nacb Curtius =  /άλευρον, άλευρον, ] /  /α λ ,  άλέω, mable (docb 
zeigt άλέω keine Spur anlautenden Digammas, dem aucb sekon die att. 
Reduplikation bei diesem Verbum widerspricht); μαλλός, Zotte, 1..villus?, 
μολπίς, Hesyck. =  /ελπίς, έλπίς. In anderen Beispielen, die man hierher- 
zieht, ist dieser Dbergang vollends sebwierig nacbzuweisen, wie Curtius,  
Et 5. 591 ff. selbst gezeigt hat.

γ) f  wird γ. Dies scheint aber eber ein Dbergang in der Scbrift 
zu sein: Gamma statt Digamma, und aus blosser Unkunde hervor- 
gegangen, gleichwie in den Steininschriften der Balbilla (oben 2, d) 
durch Unkunde des Steinmetzen ΓΟΙ, ΓΕ steht. So fiibrt denn Hesycbius 
eine nicht geringe Anzahl von Glossen, denen /  zukommt, unter Γ und 
mit γ an, als: γάδεσθαι =  ήδεσθαι, γανδάνειν ~  άνδ., γακτός ν. · Εάγνϋμι, 
γάλι =  αλις, γέαρ =  lap, ver, γέμματα =  /έμματα, είματα, γέτος =  Ιτος, 
γήθεα =  ήθη, γία =  ία, γίο, γοί == ου, οι, γίς =  ίς, vis, γιστία =  Ιστία,' 
έστία, γοΐδα =  οίδα, γοΐνος =  οίνος vinum, u, a., mit γ als Inlaut άγα- 
τασθσ.ι =  ά/ατασθαι === ρλάπτεσθαί (vgl. αύάτα d. i, άΕάτα ’ b< Pind. =  
ατη).1) Dber das Horn, γέντο s. § 19, Anm. 1. — Docb ist im Inlaute 
aus ν /  γγ in φέγγος geworden, welches sicli zu φά/ος verhalt wie πένθος 
zu πάθος, ρένθος zu ράθος u. s. w., und aucb* im Anlaut vor p scheint 
γρΐνος (/ρΐνος, £ΐνος) Haut durch Hcrodian bezeugt. ^

δ) /  wird Spiritii8 asper, docb nur selten, so tab. HeraicL Î  57. 
II, 35 πενταέτηρίς neben Εέτος, desgl. έτος oft in der κοινή, s. § 22, 
Anm.; ferner tab. Her. έργω· (άφέργω, έφέργω, συνεργώ) I, 83. 85; ίσος 
nb. ίσος (ebenso in der κοινή oft, s. § 22, 10);! in der gewolinlichen 
Spracbe έσπερος, 1. vesper, έν-νυμι (aus /έσ-νυμι), sk. vas-man (Kleid), 
1. ves-tio, έκών, έκηλος, s k. vac-mi (will), έστία, 1. - Vesta, έρση i(Tau), 
sk. vars-as (Regen), ίστωρ, Ιστορία, ίστορείν ν. | /  / ιδ ,  vid-ere, neben 
ίδείν (wesbalb aucb einige alte Grammatiker die Scbreibung ίστωρ vor- 
zogen, s. Spitzner ad II. σ, 591); aber a f  werden gewbbnlich (wenn 
nicht σ bleibt) Sp. asper (durch hw hindurch), als: έκυρός, sk. cvacuras

*) S. d. Verzeichnis bei A hr e ns  II, p. 5 3 ff., der mit Recbt (gegen B u t t -  
m a n n ,  Lexil. II, 161, vgl. Gies'e,' Aeol. Dial. 190IT., Cur t i u s ,  Etym*. 5'o97 ff.) 
dieses γ ftberall durch /  ersetzt.

Kuhn  ere auefuhrl. Griccl». Grammattk. 1. T. 6
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(st. svakuras), go tli. svaihra, ήδύς, sk. svadus, 1. suavis (schon Al- 
kman 37 τούθ* άδεαν), ου, ot, ε, St. sve-, Ιδρώς, St. svid (doch ίδίω).

ε) f  verhartet sich zu π in dem Namen Πάςος, den Skylax p. 19 
fur das kret. Ράςος (s. unter ζ) bietet (Vossius korrigiert Άςός). Schreib- 
fehler sind bei Hesychius τηράνθεμον ftir /ηρ., λαΐτα Schild fiir λαιf a  
(oben a) u. s. w., A h r e n s , p. 56. (Auch φ steht anlautend ftir f  in 
λαιφα άσπίς, ebenfalls Hesych.)

ζ) f  vokalisiert sich, was indes, ahnlich wie die Ersetzung durch 
β γ, grossenteils Sache der Schreibung ist. So steht o ftir f  in dem 
Namen Όαλίδιος zu Eretria, d. i. Εαλίδιος ΉλεΤος, in den kret. Ortsnamen 
70αξος (b. Apoll. Rh. I, 1126 Οίαξίς st. Όαξις) aus Εάζος (von Εάγνυμι, 
St. Byz. s. v., C o b e t , Mise. 355) und Όλισσήν (nb. Βλισσήν, oben a), 
aus FXujTjv; vgl. Fajtcov, Brief der Vaxier, Όαςίοι, atolisches Dekret, 
Bull, de corr. hell. VI, 460; vor p in Ζευς Όράτριος auf Kreta, was 
doch =  Fpefcptoc sein wird; υ schreibt eine kret. Inschrift in υεργον, so 
'Τέλη Velia, H a r te l, Horn. Stud. Ill, 36; B e ch te l, Inschr. des ion. 
Dial. S. 106, nach welchem daraus hervorgeht, dass υ damals bei den 
Griindern der Stadt, den Phokaern, damals noch u war. — Vgl. die 
spatere Wiedergabe des lateinischen v durch (ο) ου. Eigentiimlich der 
lakon. Ortsname Οίτυλος (II. β, 585) Oder Βειτυλος (besser doch Βίτυλος), 
A h ren s, p. 46.

η) Dem anlautenden Digamma wird der (prothetische) Vokal ε (a) 
vorgeschlagen, hinter dem es selbst verschwindet. Vgl. § 19, 1. So 
bei Homer έέλδομαι, έέλπομοα, έέλδωρ, έέργω, έέλσαι, Ιεδνα, έειχοσί, έΐση, 
also vor ε, ει, ι (so auch Pind. einzeln: έέρσαν εειπε έειδόμενος); auch vor 
ρ in έρύω ftir /ρ ύ ω ;  das f  konnte sich hier als υ halten, daher ευληρα 
(αυλ.) Ztigel, vgl. lat. lorum, L. M eyer I, l 2, S. 146, Ευρυτος neben 

νΕρυτος, Εύρυσίλαος lesb. Inschr. nb. Έρύλαος, έρυσίπτολις U. s. w. 
(s. z. Dial.-Inschr. 3129). (Auch ευρύς weit ist aus έ/ρύς entwickelt, sk. uru 
aus vru, G. M eyer, Gr. S. 1142.) Aus einem wirklichen Dialekte sind 
jene Homer. Formen mit εε noch nicht nachgewiesen (vgl. § 19, 1); 
dagegen steht a in kret. αερσα Hesych., in άείρω (Alkman αύειρω), 
άέξω u. s. w.; s. liber die prothetischen Vokale unten § 44. In der Regel 
ist anlautendes /  vor Vokalen wie vor Konsonanten spurlos verschwunden.

b) i n l a u t e n d e s  /  zwischen Vokalen.
Der Prozess des Verschwindens ist hier allgemein viel rascher und 

griindlicher vor sich gegangen als im Anlaut. Das verschwundene Digamma 
hat freilich gerade im Attischen insofern eine Wirkung hinterlassen, als 
die beiden nun zusammenstossenden Vokale sich schwerer durch Kon- 
traktion vereinigen, vgl. £έ/α> π λ έ /ω  =  £έω πλέω, aber δέω „bindeu 
wird δώ, ογδοος octavus, έννέα novem, νέος novus u. s. w. In Mundarten, 
die das f  langer gebrauchten, findet es sich zwischen Vokalen in υ
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verwandelt, welches sich mit dem vorhergehenden Vokale zum Diplithonge 
verbindet, so einzeln in der b o o tisc h e n , als: βούων, bovum, βούεσσι, 
bovibus, Άρχεναυίδας v. ναύς, navis, "Αρευα Cor. 11 von Άρευς =  Άρης; 
haufiger in der le sb isch en  nacli a, als: αυηρ, ναύος Tempel (dies 
auch Inschr.), φαύος, φαυοφόροι, αυελλα, αύίδετος (alles dies Gramm.; die 
Fragm. von Sappho und Alkm. liefern koine Belege als ναύω A. 9); 
ferner Άρευος Ale. wie bbot., ένδεύη δευομένοις Inschr., χεύω (Ιγχευε 
Ale. 41) θεύω έρεύω νεύω Gr., έπιπνεύοισα Ale. 66, εύάλωχε Gr., εύέθωχε 
=  είωΒε (Hesych.), ευιδε (Balbilla). In αυως aurora (also urspr. αυσως), 
viell. auch παραύα Wange (παρ-αύα, von παραυσια, eig. das neben dem Ohrc?), 
ist der Diphthong von Haus aus da; in πλεύω u. s. w. nelimen dies Manche 
ebenfalle an, ich mbclite indes meinen, dass urgr. wie sk. συ vor Vokalen a/  
gewesen ware, also πλυ πλευ πλέ fm,  indem sich das gcw. πλέω πλύος aus πλεύω 
πλουος schwer oder gar niclit erklUrt. Aber der lesbische Dialekt ist 
weit entfernt, dies συ ευ durchzuflihren: wir finden in den Fragm. der 
Dichter έάνασσε, σείσω, φσος u. s. w. (M eister, Dial. I, 112) und die 
Variante Ιγχευε neben Ιγχεε Ale. 41 zeigt durch das daktylisclie Mass, 
dass υ bier nur graphiecher Ausdruck f(lr f  ist, wie in αυειρομεναι 
Alkm. 23,. II, 29, αυάτα Pind., der wohl selbst ά άτα schrieb. Jenes 
aolische συ, ευ finden wir auch bei Homer einzeln: αύέρυσαν aus ά(ν)/έρ., 
αύίαχοι ά flay οι, δεύω δεύομαι, ebenso Hesiod καυάξαις f. κσ(τ)^άςαις, κατα
νεύεται Op. 583. Vor ρ haben die Lesbier den Diphthong in αυρηκτος 
=  άρρηκτος, εύράγη έρράγη, Εύρυσίλαος Inschr. f. Έ/ρυσίλαος, vgl. Homer 
ταλαύρινος aus ταλά-̂ τρινος, άπούρας aus άπο-/ρας, Ευρυτος nb. *Ερυτος 
ιι. s. w. (oben a, η), und auf kypr. Inschr. έ/ρητάσατυ neben εύ/ρητάσατυ 
d. i. ώμολύγησε von /ρήτασΒαι, ZU f  ρήτα (£ήτρα) δμολογία. Im allgemeinen 
aber wiegt bei Homer die andere Weise vor, den Vokal vorher arbitr&r 
zu dehnen, was das Attische wenigstens bei a in den meisten Fallen regel- 
milssig thut: (Ά/ίδης) *Αίδης aber auch *Αϊδος, att. *Αιδης, αείδω und 
αείδω, att. αδω, αίσσω (sp&tere Dichter auch αίσσω), att. αττω; man ist 
hiernach nicht berechtigt, mit IIarte l (Horn. Stud. Ill, 27 f.) Αυιδος, 
αύείοη u. dgl. als Ilomerisch anzusetzen. In einzclnen Fallen ist die 
Dehnung auch durch zugesetztes i ausgedrtickt: οίιες Od. i, 425 =  δ/ιες; 
κοίιλο;? Alc.fr. 15,5, wo A hrens κώιλαι, Ildschr. χοιλαι; Mimnerm. 12, 6, 
Hdschr. ebenf. κοίλη; οίέτεας II. β, 765 (H artel a. a. 0 . 31 f.), vgl. 
Οίαςίς b. Apollon, oben a, ζ); nacli ε in λείουσι II. ε, 782. η, 256. 
ο, 592 (das. 33 f.), sowie in πνείω (Ιποπνείοντ Tyrtae. 10,24) Βείω u. s.w. 
(vgl. § 38, Anm. 4; § 231, Anm. 1).

c) I n l a u t e n d e s  /  nach Konsonanten kann sich diesem assi- 
milieren, doch wild die Verdoppelung des Konsonanten nachmals 
selbst meistens beseitigt, mit oder ohne Dehnung des vorhergehenden 
Vokals, als: /ίσ /ος gleich, Mol. Ισσός, Horn. Ισος (G. Meyer will Ισσός),

6*



att. ίσος; ξέν/ος (korinth.), kol. ςέννος, ion. ξεΐνος, att. dor. ξένος;
ορ/ος Grenze Korkyra (ορρος niclit melir nachzuw.), ion. οόρος, att. ορος, 
dor. ορος; aber πυρ/ός (korinth.) allgemein πορρός, vgl. § 29, Anm. 
Ferner γούνα δουρα fllr γόν/α, οόρ/α, πολλοί doch fUr πολ/του, u. 8. w.; 
nach Muta ta r e n t . ϊκκος gew. ίππος fUr ίκ/ος equus; vgl. den Namen 
cines phonisclien Ftirsten Λόκχειος und Λόππειος (aue Aw.f.) M eistcr- 
h an s, Gr. d. att. Inschr. 59 2; sonst steht fUr altes κ / ππ, π, als όππως 
όπως, ion. οζως, bei anlautendem z /  natllrlich cinfacher Konson.: π<ΰς, 
ion. κώς; vor hellem Vokale ττ, τ: οττι, oti, th essa l. πόκκι; anlaut. 
τίς, th ess . κίς. Die Verbindung x f  wird ττ att. bdot., τ dor., oo (o)
gew.: att. τέτταρες, bdot. πέτταρες, dor. τέτορες, kol. πέσσυρες, bom.
πίσυρες, ion. τέαοερες, vgl. 8k. katvaras, lat. quattuor. Bei o f  ist Assimi
lation in der hom. Schreibung άδδεές II. 0 423 u. s. w., dock Arietarch άδεές, 
La R o ch e , Hom. Textkr. 178; Dehnung des vorhergehenden Vokals 
in δείδοιχα u. 8. w. Horn., spurloser Ausfall gew.: δέδια δεινός δίς fUr 
ofU (lat. bis) δισσός u. 8. w.; auch οήν δηρόν s. § 19, Anm. 2; A lkm an  
sagte fllr δ/ήν δοάν mit Vokalisierung, Bk. An. II, 949. Ein eigcnttlmlicher 
Lauttlbergang von τ /,  Zf  in τρ, δρ zeigt eich in Glossen bei Ilesych.: 
kret. τρέ fUr ok (τ/έ), ohne nahere Angabe δεδροικώς f. δεδοικώς, 
A h ren s II, p. 51.

d) I n l a u t e n d e s  /  vor Konsonant (selten, und nur in der 
Komposition und Ableitung) wird ziemlich analog dem anlautenden 
behandelt, vgl. oben b) εύράγη, gew. έρράγη, wo das pp als Ersatz 
fur /p  gefasst werden kann, wiewohl richtiger diese Verdoppelung 
des inlautend werdenden p auf die Aussprache dieses Konsonanten 
im Anlaut zuruckgefuhrt wird. Wenigstens steht fur inlautendes p 
mit Kons. attisch nicht pp wie lesbisch, sondern ρ, z. B. φθείρω.

4. Das Schwinden des Digamma auch in den Dialekten, die den 
Gebrauch des /  bewahrt hatten (oben 1. 2), genugt es mit wenigen 
Beispielen zu belegen. So lassen die B o o t ie r  das /  als Inlaut ge- 
w5hnlich weg, als: άίδων Cor. 18, auf Inschr. εύεργέτας, Διί (cleisch Δί, 
kontrah. aus Διf t ,  Δι Corp. Inscr. I, 29), Δαμοκλεΐος, Τιμύλαος; dasselbe 
geschieht bei den lc sb isc h e n  Dichtern, als: Δ(ος, ωϊον ofter Sappb., 
und sogar im Anlaut έπεμμένα (od. έπαμ.μένα? wie Alkm. 18) Sappli. 70 
b. Maxim. Tyr. XXIV, 9, ώ ’νας Ale. 1, το δ’ εργον 14, προαίδοιααν S. 69, 
οόκ οΐδα 36, φάεννόν είδος 3 u. 8. w.; im Inlaut auch so, dass Kontraktion 
eintritt, als: νΛλιε Adesp. 61 Bgk. (aus Άέλιε), άλίω S. 69 (aus άελίο>); 
sonst st. a f  regelmiissig blosses ά als: ναός, ναι A. 19. 18; έςεκλάϊσε έλαΐζετο 
Inschr., λαόν (λαόν) Ale. 92 (M eister, Dial. I, l l l f . ) ,  ebenso α, ε oft 
St. lesb . ao, 8t> (oben 2), als αε(σω S. 11, αοίδαν Ale. 39, αήδων S. 39, 
αέρρει A. 78, έάνασαε A. 64. Auf lc s b isc h e n  Inschriften. findet sich
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keine Spur des /.* ) — Bei . dem dor. Dichter Alkman wird bisweilen 
ein Wort vor einem sonst digammierten Worte apostrophiert, also das 
f  weggelassen, als: 117 οίνον δ’ Οίνουντιάδαν v. /οίνος, vinum, vor p 42 
in pi (aol. pp4), vgl. oben 2a; aucli bei Epicharmus oft, als: έσθοντ 
ιδτ)ς 18, πλατιον οΐχεί 72 u. s. w. — In der gewolmlichen Sprache z. B. 
ήδεία st. σ/άδε/-ια, sk. svadvi, έσθής, vestis, ίδείν, videre, οίκος, sk. 
velcas (Haus), 1. vicus, goth, veihs (Dorf), εΓχω, weiche, οψ, vox, Ιργον, 
Werk, έργάζομαι, wirke, Ιτος, sk. vatsas (Jahr), 1. vetus, 'ιτέα, richtig 
είτέα, Weide, 1. vitex, αστυ, sk. viistu (Haus), 1. Vesta, ήρ, lap, ver, fov, 
viola, ιός (Gift), sk. vish-as, 1. virus, U, vis, έμέω, sk. vam-ami, 1. vomo, 
u. v. a.; vor p, als: £όδον st. /ρόδον, (ί>ήγνυμι st. /p . ; hinter δ und σ 
(δ/, σ/), als: δώδεχα neben δυώδεχα, δίς st. δ/ίς, sk. dvis, 1. bis, ήδος, 
ήδύς, sk. svadus, 1. suavis, έθος, ήθος, έίΗζω | /  σ/εθ, σάλος, Schwanken, 
ahd. swellan, jetzt schwellen, σέλας, σελήνη, σείριος, sk. svar (Himmel),
1. sol, gotli. sauil, σιγή, σιγάν, mild, swigen, jetzt schweigen, σομφός, goth . 
svamms;2) im Inlaute, als: οίς, ovis, sk. avis, ψόν, ovum, κληΐς, dor. 
κλάΐς, clavis, νέος, novus, ek. navas, σκαιός, scaevus, sk. savjas, δίος, 
divus, sk. divjas, αίών, aevum, βους, 1. bos, sk. giius, βούς, bovis, sk. 
gav-as, δαήρ, sk. deva (A. devaram), 1. levir, πνέω (st. πνέ/ω, ilo l. πνεύω, 
F. πνεύσομαι), £έω (st. σρέ/ω), sk. srav-ami, λείος, levis; nach einem 
Konsonanten, als: ξένος, dor. noch ςέν/ος, opo;, dor. nocli δρ/ος, ίσος 
aus /ίσ /ος (kret.). . ’

§ 17. /  in den Homerischen Gedichten.
1. In den H o m e r i s c h e n  Gedichten, wie sie uns uberliefert 

sind, findet sich keine Spur von dem Zeichen des Digamma. Auch 
erwahnen die alten Grammatiker Nichts von dem Gebrauche des 
Vau bei Homer. Beide Umstande durfen uns jedoch nicht befremden. 
Denn diese i o n i s e h  verfassten Gedichte verloren das geschriebene 
und das gesprochene Digamma in demselben Masse, wie der Dialekt 
es verlor, d. i. sehr fruh; die alexandrinischen Grammatiker hatten 
daher selbstverstandlich nur Exemplare ohne /  im Gebrauche und 
konnten somit auch Nichts von dem Digamma bei Homer wissen.3 *) 
Dass aber Homer den Laut des Digamma gekannt und angewendet 
hat, lasst sich jetzt schon von vorn herein daraus vermuten, dass die

t) S. A h r e n s  I, p. 30 sqq. M e i s t e r  I, 104. — 2) S. Ku h n  in Ztschr. f.
vergl. Sprachforsch. II, S. 132 f. Cur t ius ,  Et.5 S. 695. — 3) Vgl. Giese,  Aeol. D.
S. 169. — Es ist gleichwohl nicht unmOglich, dass schon alte Grammatiker auf 
den Gedanken gekommen wiiren, dass die FQlle der unerlaubten Hiate bei Homer 
wie bei Pindar, Epicharm u. a. Dichtem sich auf diese Weise erkl&re. Vgl. Dionys. 
A. R. I, 20: 19ος ήν τοις άρχαίοις  Έ λ λ η σ ι ν  ώς τά πολλά προτιΟέναι των Ονο
μάτων, όπόσων αΐ άρχαΐ άπδ φωνηέντων έγίνοντο, τήν όΰ συλλαβήν ένΐ στοιχείψ γραφο- 
μένην-------, ώς Γελένη καί /άναξ χαΐ /οΐχος χαΐ /αήρ χαΐ πολλά τοιαΰτα. ι
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Schwestersprachen diesen Laut besitzen, und daher derselbe ohne 
Zweifel der Ursprache angehort hat, aus der die griechische Sprache 
hervorgegangen ist. Hierzu treten aber noch thatsachliche Er- 
scheinungen in den Homerischen Gesangen, welche uns zu der An- 
nahme dieses Lautes in derselben notigen. Wir bemerken vonveg, 
dass in der Massenhaftigkeit der betr. Erscheinungen vor gewissen 
Wortern das Notigende liegt, indem vereinzelt derartiges sich auch 
da findet, wo ein Konsonant nicht gestanden haben kann, weswegen 
eben bei manchen, namentlich selteneren Wortern fur Zweifel genug 
Raum bleibt.

2. E r s t e n s :  die Wortchen καί, έπεί und alle Encliticae, die
auf einen Diphthongen ausgehen, als: οί, -cot, τεο, μοι u. s. w., in 
welchen Homer uberall, mit Ausnahme sehr weniger Stellen,1) vor 
einem Vokale den Diphthongen kurz gebraucht, haben denselben vor 
e i n e m  d i g a m m i e r t e n  W o r t e  s o w o h l  in der  H e b u n g  als in 
d e r S e n k u n g  lang.  2) II. x, 328 κα ί / ot ομοσσεν. μ, 407 χάζετ’ έπεί  
/ ο ι  θυμός έ/έλπετο κΰδος άρέσθαι. δ, 17 πασι φίλον κ α ί /η δϋ  γένοιτο. 
χ, 510 γυμνόν’ άτάρ τ ο ι  /ε ίμ α τ’ ένί μεγάροιαι κέονται. α, 124 οδδέ τι που  
/ίδμ εν . α, 192 άλλου δ’ ου τ ε υ  /  οΐδα. β, 215 άλλ’ οτι /  ο ι f  είσαιτο.
Ebenso andere Worter auf at, ot u. s. f., gerade auch in der Senkung
des Verses: II. ω, 479 δείνας άνδροφόνους, α'ί / ot πολέας κτάνον υΐας. 
Od. ε, 106 των άνδρών, οΐ /άατυ πέρι Πριάμοιο μάχοντο.

3. Z w e i t e n s :  wahrend die Verlangerung einer kurzen konso-
nantisch auslautenden Endsilbe ausser vor der mannlichen Casur des
III. Fusses nur sehr selten stattflndet, tritt sie ofter vor einem 
digammierten Worte ein. II. t, 284 γαμβρός κέν /ο ι Ιοις. ε, 836 χειρί 
πάλιν /ερόααα. ι, 56 ούδέ πάλιν /ερέει. — ψ, 298 άλλ’ αδτοΰ τέρποιτο
μένων* μέγα γ ά ρ /ο ι Ιδωκεν. ω, 583 νόαφιν άειράσας, ώς μή Π ρίαμος
/ίδοι υιόν, γ, 372 ος /ο ι όπ’ άνθερεωνος. ζ, 351 ος /{,δη (besser /είδη), 
ι, 147 προς /οίκον. In der Senkung findet die Verlangenmg nur 
vor dem Pron. /έ ο  und vor Formen der Wurzel /ιδ  statt, s. § 19. 
Ferner: die Verlangerung einer kurzen vokalisch auslautenden End
silbe vor einem folgenden Vokale findet in der Senkung nie und in 
der Hebung hochst selten, vor den digammierten Wortem εο, εθεν, 
ot, ος, έκυρός, ικέλη, ιαχή, ίάχων hingegen an einigen Stellen statt, 
als: άπο /έο  II. ε, 343, άπο /έθεν ζ, 62, προτί" /ο ΐ  φ, 507, το /o t χ, 
307, πόαεϊ /ω  ε, 71, θυγατέρά /ήν ε, 371, έπίσταιτό /ήσι φρεσίν ς, 92, 
οδδέ /οΰς παΐδας β, 832, φίλε /εκυρέ γ, 172, άνδρΐ /ικέλη δ, 86, γένετό 
ίαχή δ, 456. 3)

8 6  /  in  den  H om erischen  G edich ten . § 17.

1) S. C. J. A. Hoffmann, Quaestiones Homer. I, § 60. Hartel, Horn. 
Stud. II, 353ff. — 2) S. Hoffmann II, cap. 2. — 3) Ebendas. II., § 156sqq.
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4. Dr i t t ens :  die u n e r l a u b t e n  H i a t u s 1) w e r d e n  d u r c h  
die d ig a m m ie r t e n  W 6 r t e r  aufgehoben .  II. C, 203 Fiaavfcpov δέ 
/ο ι  υίδν *Αρης άτος πολέμοιο. ω, 778 α£ετε νυν, Τρώες, ξύλα /άστυδε, 
μηδέ τι θυμψ. β, 803 πολλοί γάρ κατά /άστυ. ζ, 505 άνά /ά<χτυ. β, 261 
ε ί  μή έγώ σε λαβών άπό μέν φίλα /είματα δύσω, α, 85 θαρσήσας μάλα 
/ε ιπέ. β, 38 νήπιος, ούδέ τά /ή δ η  (/είδη), a ρα Ζευς μήδετο /έργα, υ, 122 
δευέσθω, 7να /είδη .

5. Vier tens:  ού vor  e inem Vokale statt ούκ (ούχ), nur bei 
dem Pron. der 3. Person. II. β, 392 ου /ο ι .  α, 114 ου /εθεν . ω, 214 
ου / ε .

6. F u n f t e n s :  das s y l l a b i s c h e  A u g m e n t  v o r  e i n e m  
Vokale zeigt das /  an, als: εαςε, d. i. ε/αςε, κατέ/αςε V. /άγνυμι,
Ιειπας d. i. έ/ειπας, έέσσατο d. i. έ/έσσατο v. /έν-νυμι; die Reduplikation 
im Pf. u. Plueq., als: /έ /ο λ π α , /έ /ο ικ ε , /έ /ο ρ γ α . Das v έφελκυστικδν 
filllt weg, als: δ α ιέ /ο ι  II. ε, 4 ,  o (  κέ / ε  ι, 155, ένώ /  ιδέειν II. ε, 475 
(nickt έγών); die elisionsf&higen Vokale in Kompositionen und bei Pr&po- 
sitionen erleiden keine Ver&nderung, als: κακο/εργύς, θεο/ειδής, μενο εικής, 
κατά /άστυ, άνά /άστυ (nie κατ’ αστυ, άν αστυ), μετά /έθνος II. η, 115, 
άπδ /ή ς  II. β, 292 , υπύ/ειςίν, έπι/άνδανε U. Θ. w .; statt άν- (α privat.) 
tritt ά vor, ale άεικής, άελπτέοντες, άαγής.

7. Dass auch mehrere Worter, welche in unserem jetzigen 
Homerischen Texte mit einem einfachen Konsonanten anlauten, zu 
Homers Zeit noch Digamma hinter demselben hatten, werden wir 
§ 19 sehen.

Anmerk.  Ober das Digamma bei Hesiod s. R za ch ,  hes. Untersuch. (Prag 
1875); FI. Jalirb., Suppl. VIII, 377; Flach ,  D. dial. Dig. b. Hesiod, Berl. 1876; 
tiber das Dig. in den spftteren epischen Dichtungen (Homer. Hymnen u. s. w.)
Flach in Bezzenb. Btr. II, 1 <T.

§ 18. Alphabetisches Verzeichnis der digammierten WOrter bei Homer.2)
Vorbemerk.  Die abgeleiteten WOrter sind unter die StammwOrter gestellt. 

αγ-νυμι ,  H iatus II. ε, 161, θ, 403, ψ, 341, 467. π, 769. Α. εαςα (2-/α£α),
Pf. lies. op. 534 ούτ έπί νώτα Ιαγε (/έ /α γε ), Sapph. 2, 9 γλώσσα
Ιαγε (aber II. ψ, 392 ίππειον δέ /ο ι  ήξε [δέ / ’ εα£ε van Lceuwen
Mnem. Ν. 8. X III, 197] θεά ζυγόν, Od. τ, 539 πάσι κατ αύχένας ήςε,

*) Ober die erlaubten Hiatus s. C. J. A. Ho f f man n ,  Quaestiones Homer. II,
§ 46sqq., § 66: Sunt autem, quae metrica versus heroici ratione hiatum optime 
possint ferre, versus regiones tres: c a e s u r a  t r o c h a i c a  pedis  ter t i i ,  f inis  
pedis q ua r t i ,  thes i s  (d. Ende des daktylischen) pedis  primi.  — 2) S. Th i e r s ch ,
Horn. Gr. § 156 f., Hof fmann  l. d. II, cap. 2, p. 14sqq. Kurz S a c h s ,  De dig. 
eiusque usu ap. Horn, et Hesiod., Berl. 1856. Dann aber Knoes ,  De digammo 
Hornerico II, in Upsala Universitets eArsskrift 1873 (vgl. I, das. 1872), die reich- 
haltigste und grOndlichste ErOrterung der Sache. Ferner H a r t e l ,  Horn. Stud. Ill,
62 IT. Monro,  Homeric Grammar p. 290 if.

§ 18. A lp h ab e tisch es V erzeichnis d e r d ig am m ierten  W O rter be i H om er. 87 v,
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wofiir Herodian H, 921 αύχέν’ εηξε, daher Bk. αύχέν* I/αςέ); d. /
«. Kompos. ά/αγής. Aber άκτή zeigt kein / ,  w&hrend im ion. κυματωγή I

b. Hdt. aus , κυματοαγή noch eine Nachwirkung desselben zu er- 
; kennen scheint; dazu κατάςω aus κατα(/)άξα> u. s. w., §" 343.

[αϊνυμαι, nehme: nur die Form άποαίνυμαι, neben der jedoeh auch 
άπαίνυμαι vorkommt, scheint auf Dig. zu weisen; doch s. §42 , 2, b.] 

[αίρέω, ebenso: άποαιρεΐσθαι II. a, 230, άποαίρεο 275, aber άφαιρεΐται 182. 
Auch die Dialekte ohne / .]

αλις, reichlich, gedrangt, zu ] /  /ελ  (unten ,εϊλω), Hiat. Od. v, 136 u. s. w.; 
είνάτερες αλις V. F. II. χ, 473; II. φ, 236 ist v. 1. κατ’ αυτόν αλις 
Ισαν und κατ’ αότον εσαν /άλις; nur ersteres ist tiberl. in der Wieder- 
holung des Y. 344; p, 54 οθ’ αλις will B entl. ο /άλις lesen. 

άλίσκομαι, mit /In sch r. Stymphalos /αλόντοις =  άλοΰσι, M eister, Dial.
II, 103: Hiat. II. μ, 172. ξ, 81. φ, .281; A. έ/άλων (iiber II. ε,

. ' 487 λινού άλό,ντε mit ά s. § 343 unter άλίσκομαι); vgl. das Lesb. 
εύάλω*εν st. έάλωκεν, oben § 16, 3, b, u. Hdt. 9, 120 νεοάλωτοι (v. 1. 
νεάλ.); άναλίσκω aus άνα(f )αλίσκω, W a ck ern a g el K. Z. XXV, 269. 

άνας, ανασσα, άνάσσω, vgl. Eigenn. Γανάξανδρος Fotva£to>v U. S. w., bdot. 
M eister , Dial. I, 253, a r g iv . /ανάκοι Rohl  J. G. A. 43 a: Hiat. in 
jedem Versfusse, vgl. έ-άνασσε Ale. 64 (Bergk). 

άνδάνω (d. i. σ/ανδάνω, sk. svad-ami, gusto, wie ηδυς =  suavis, sk. 
sv&d-us, dulcis, lokr. Inschr. /ε/αδηκότα, boot. Eigenn. Ραδιούλογος 
=  'Ηδύλογος, Γάδων, Ράσανδρος, Ρασίας, Meister ,  Dial. I, 253), καί 
lang in der IY. Senkung Od. β, 114; liber έήνδανον έάνδ. 
s. Anm. S. 97, aber εύαδον d. i. ε/αδον II. £, 340 u. sonst;
II. t, 173 u. Od. σ, 422: τοισι δέ πασι /ε/αδότα μύθον Ι/ειπεν; 
ήδύς,  καί lang in d. IV. Senk. II. δ, 17, η, 387. Od. ν, 69, φ 
u. ου lang in d. IV. Senk. II. ψ, 784. Od. υ, 358. φ, 376. 
β, 340, in d. I. Od. γ, 391; Hiat. II. λ, 378. 

αραιός (so Aristarch st. άρ., La R o c h e ,  Horn. Textkr. 201), Hiat. im 
V. Fusse II. ε, 425. σ, 411 =  υ, 37. 

άρήν,  G. άρνός, Lamm, boot. Eigenn. Fapvcov, Meister  I, 253, Hiat. im 
V. Fusse II. δ, 158. 435; 0, 131; δίφρον αρνας i. d. Hebung des 

. IH. F. γ, .103; λύκοι αρνεσσι Hebung des II. F. π, 352. Aber 
άρνειός, Widder, zeigt von Dig. keine Spur. Vgl. πολύρρην aus 
πολύ/ρην, υπόρρηνος, § 122, Anm. 13. 

άστυ,  sk. ] /  vas, wohnen, vastu, Haus, boot. Eigenn. Ραστιας u. s. w.; 
./αστός arkad., /ασστός lokr. Inschr., lang καί in der IV. Senk.
II. p, 144, μέταλλά Od. τ, 190 in d. IV. Senk., οϊ Od. ε, 106 in 
d. II. Senk.; Hiat. oft κατά /άστυ, άνά /άστυ. 

αρ, ver, sk. vas-antas, Friihling, Od. τ, 519 καλόν άείδησΐν /έαρος, vgl. 
Alkm. fr. 76 τό ήρ; dazu είαρίνός Hiat. V. F. II. θ, 307; boot.

8 8  A lp h a b e tisch e s  V erzeichn is d er d ig am m ie rten  W O rter bei Homer,. § 18.
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£igenn. Γειαρινώ; in ώρη έν είαρίνη, II. β, 271 u. 8 .'tilgt B e n t l e y  
έν nach Od. ε, 485. ' ,

έδνα, Nbf. Ιεδνα, Hiat. im V. F. II. π, 178. 190. χ, 472; καί ,lang in 
d. IV. Senk. Od. v, 378.

εθειραι  Hiat. im V. F. II. π, 795. χ, 315; aber Elision τ,.382. < 
έθνος Hiat. II. μ, 330. η, 115. p, 581. 680, ιι. 8. w. , · , \
έθοντες  v. Ιθω (σ/έθο>, vgl. suesco). II. n, 260 έριδμαίνωσι /έθοντες 

Bekk., vulgo έριδμαίνωσιν Ιθ., vgl. i, 540; ήθος unten; εύέθωκα ob. 
§ 16, 3, b.

είδον,  ε ίδος ,  ε ί δ ωλ ο v 8. ίδεΐν. 
ε ίχελος ,  8. Ιοικα.
είκοσι, bbot. /ίκατι, lak. βείκατι Hesych., /είκατι,. /ίκατι tab. Heracl., 

sk. vjcati, 1. viginti, καί in Compositis lang II. β, 510. 748 u. 8. w.; 
v  baufig έείκοσι (Cobet,  Misc. cr. 379).
eiW ,  vgl. w e i c h e ,  καί lang in d. IV. Senk. II. ω, 718, ot (ol) in d. 

\ l .  Heb. II. v, 807. Od. 91, αίδοι in d. .V. Senk. II. x, 238 
/(doch besser αίδόϊ, also Iliat.); υποείκω sehr oft, ύπείκω nur II. a, 

/294, Od. μ, 117 (letztere St. leicht zu Sndern); vgl. Alkman fr. 31 
[ έει£ε, d. i. Ι/ει£ε.

ε ί λ ύ ω ,  wickle ein, vgl. lat. volvo: σάκεσΐν είλυμένοι ώμους Od. £, 479, 
vgl. e, 403. II. a, 186. π, 640. p, 492, Od. £, 1 3 6 ;’ ε&υμα Od. ζ, 
179 u. είλυφάω II. λ, 156 ohne Dig.; aber είλυφάζει mit Hiat. υ, 492 , 

ε ί λ ω ,  dr&nge, vgl. κατα/Ελμένων f. κατα /ε/ελμ . Gortyn. Tafeln, έγ/ηλη- 
θίωντι έςειληθώσι tab. Heracl., II. υ, 278 έ/αλη, II. σ, 287 κεκόρησθε 
/ε/ελμένοι, ω, 662 ώς κατά /άστυ /ε /έλ μ εθ α ; Iliat. II. φ, 607. χ , 
308 u. 8. w. Od. ω, 538 ; aber Elision II, σ, 294 θαλάσση τ’ Ιλσαι 
’Αχαιούς; 80 ο υ λ α μ ό ς ,  Gedr&nge, άνά /ουλαμόν άνδρών II. δ, 273 U. 
sonst; αλις 8. ο.

ε ί π ο ν ,  ] /  / ε π ,  sk. vak-mi =  sage, 1. voc-are, Augm. έ/ειπον; lang ot 
(ol) in d. II. Senk. II. ω, 113, in d. II. Heb. II. v, 821. ω, 75. 
Od. o, 525, μοι Od. δ, 379. 468. τ, 162, καί in d. I. Heb. Od. χ, 
133, in d. II. Heb. II. o, 5 7 ; Hiat. sehr oft im II. F. II. a, 85 u. 
sonet, im V. F. II. a, 90 u. sonst, am Ende des III. F. Od. χ, 
2 8 8 ; έ π ο ς ,  Hiat. im II. F. II. n, 686, im V. o, 2 3 4 ; vgl. l e s b .  
/ε ίπην  =  είπείν, /έπος elcieche Inschr., άπο/ειπάθθω u. s. Gortyn. 

«Taf. — FUr οψ vox sind die Belege nicht so entscheidend (s. Od. 
λ, 421. Π. a, 604. γ, 152. δ, 435 u. s. w .); widerstrebend δ’ δπ* 
II. λ, 137, φ, 98, άοιδιάουσ’ δπΐ Od. ε, 61. FUr οσσα let aus Homer 
nichts zu erschen.

είρω, 1. ver-bum, gotb.  vaur-d, Wort, Curt .5 343. PrUs. sage ,  Hiat. 
im V.F. Od. β, 162. λ, 137. v, 7; Fut. έρέω, τοι lang in d. II. Heb.
11. a, 204 u. eonst oft. Med. εΐρομαι, lasse mir sagen,, frage, περί

§ 18. A lphabe tisches V erzeichnis d e r  d ig am m ierten  W flrte r  bei H om er. 89
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ςεινοιο /ep iefta t?  Od. a, 405, vgl. 135. γ, 77. δ, 61. ι, 503. λ, 542. 
τ, 4G. 95 (doch ohne /  II. a, 513. 553, η, 127. o, 247. a>, 390, 
Od. a, 188. 284. γ, 69. 243. θ, 549. t, 402. ς, 378. ο, 263. 3G2. 
π, 137. 4G5. ρ, 3G8. 509. 571. υ, 137. ψ, 106. ω, 114. 474, da
zu άνείρομαι, διείρομαι).*)

έ κ ά ς  (vgl. βεκάς, lakon.), ίκεί lang Od. ε, 358; Hiat; in jedem Fusse; 
sehr· selten nach kurzen mit einem Konsonanten auslautenden Silben; 
selir selten vor έκάς lange Vokale kurz. Dazu άκατος, έκάεργος, 
έκατηβελέτης, έκηβόλος, έκηβολία, ζ. Β. ’Απόλλωνός /εκάτοιο II. η, 83. 
υ, 295. Boot. Inschr. Ρέκάδαμος (FHEK.), Meister,  Dial. I, 254; 
bei Horn. d. Name Έκαμήδη II. a, G24. ς, 6 έϋπλόκαμός ' Εκ . ; Εκάβη 
(Ρεκάβα korinth. Vase Dial.-Inschr. 3130) hat b. Horn, keine selir 
sicheren Anzeichen des /  (II. ω, 193. π, 718. ζ, 293), u. drei 
widerstrebcnde Stellen finden sich: y, 430. ω, 283. 747. 

έ κ αστ ος :  /έκαστος kret., lokr., arkad. Inschr. (vgl. Al len ,  C. Stud. Ill, 
248; L. M e y e r ,  K. Ztschr., XXI (1873), 350 ff.); dazu έκάτερθε :  
Iliat. an zahlreichen Stellen, zuw. auch Verliingerung auslautender 
kurzer Silben bezw. Lilnge auslautender langer Vokale und Diph- 
thongen; andererseits aucli nicht wenige (nach Harte l  5G) Belege 
vcrnachliissigten Digammas, so in der hiiufigen Phrase μένος καί 
θυμόν έκάστου.

2κ ηλ ος ,  sk . ] /  va£, vac-mi =  volo, s. Curt.,  E t .5 13G: Hiat. im V. F. 
II. ε, 759. t, 37G u. s. w. (ftlr 2κ. auch ευκηλος d. i. έ/(έ)κηλος): 
2 κητ ι ,  Hiat. Od. o, 319. τ, 8G. υ, 42 u. s. w., vgl. άέκητι; έ κ ώ ν ,  
Hiat. ebenso im Kompos. άέκων, b. εκ. Od. π, 95. II. ζ, 523 u. s. w. 
Vgl. /εκώ ν lokr. Inschr. Dial.-Inschr. 1478, 12. 

έ κ υ ρ ό ς  § 16, 3, a, δ. II. γ, 172 φίλε /εκυρέ.
I λ δ ο μ α ι, wllnsche, wahrsch. digammiert, vgl. έέλδομαι, έέλδωρ.
[έλε ΐν ,  2λωρ,  έλώ ρ to ν zeigen anscheinende Spuren eines anlautenden Kon

sonanten:2) II. ε, 57G ένθα Πυλαΐ|χένεά έλέτην (Iliat. mit Verliingerung, 
aber in d. Ileb. des III. F., Knoes  vergleicht θ, 55G. Od. κ, 322), bloss 
Iliat. β, 332. e, 1 1 8 ; an anderen Stellen (o, 71? y, 253. ε, 210. 
37. p, 27G. y, 142) ist er entschuldigt; zahlreiche St. verschm&hen 
den konson. Anlaut; 2λωρ, έλώριον II. α, 4. ε, 684. ρ, 667 Hiat. 
nach der I. Kilrze des III. F.; aber Od. v, 208 πώς μοΐ έλωρ, II. 
σ, 93 Πατρόκλοιο δ’ έλωρα rein vokalisch. Dass der Stamm έλ ur- 
spriinglich konsonantisch anlautete, geht auch aus dem Augmente 
ειλον hervor; indes ein Digamma zeigt sich auch in den Dialekten 
nirgends.)

*) Ganz scbwach sind die Spuren bei έρεείνω frage (II. ζ, 176. δ, 127); gar keine 
sind bei είρωταω. Gur t i us ,  Et. 5 343 trennt daher (mit Knoes  185f.) έρείομεν, 
έρέσβαι, είρωτάν, έρεείνειν von FEP. — 2) Vgl. Ebe l  in Kuhns Ztschr. IV, S. 168.
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έ λ ί σ σ ω ,  vgl. bdot. Eigenn. FeXiS<i>v, M e i s t e r ,  Dial. I ,  254 : der 
Hiatus in der weiblieben C&sur des III. F ., z. B. II. θ, 340 u. 
sonst, beweist Nichts; £Xt£, καί lang im V. F . II. o, 524 u. sonst; 
είλίποδάς ?λικας βους Od. α, 92 u. sonst; SO auch έλίχωψ, έλικωπις, 
obwohl die Stellen II. a, 98. 389. γ, 190. 234 nicht streng beweisen. 

έ λ π ο μ α ι ,  vgl. 1. volupe, άελπτέω, άελπής, αελπτος: καί lang in d. II. Senk. 
Od. φ, 157, ebeneo b.* έλπίς in d. IV. Senk. Od. π, 101. τ, 8 4 ; 
Hiat. b. Ιλπομαι im III. F . II. t, 40. o, 288 ; Ιολπα (/έ /ο λ π α ) im 
II. F . Od. β, 275. γ , 275. e, 3 7 9 ; tiber έώλπει s. d. Anm. S. 97. 

2ννυμι  st. εσ-νυμι, vgl. /ή μ α  vestis Gortyn. Taf., sk. ] /  vas, vas-e, in
duo mihi, 1. ves-tio, Hiat. im V. F . sebr oft, als: II. β, 261. ε, 905 
u. s. w., am Ende des III. F . Od. τ, 327 ; Komp. έπιειμένος, κατα- 
ειμένος (d. i. έπι/ειμένος, κα τα /.); Allgm. έέσσατο, έ/έσαατο; aber 
undigamm. II. γ, 57 λάϊνον Εσαο; ε ί μ α ,  καί lang in d. III. Senk. 
II. γ, 392, in d. IV. Od. ζ, 144, τοι in d. II. II. χ , 5 1 0 ; Hiat. am 
Ende des IV. F . II. β, 261 ; Ι σ θ ο ς ,  Hiat. im V. F . II. ω, 94 ; 
dahin auch έανός(?), ε(()άνύς, vgl. mit letzterem sk. vasanam, 
Curtius,  Et.5 376 ; doch sind keine stark beweisenden Stellen, u. 
έανός oline Dig. stckt II. σ, 352. 613. ψ, 254 ; C u r t i u s  ist auch 
wegen des ά bezliglich der Zugehorigkeit von έανός zweifclhaft. 

to ,  ευ , 23εν ,  o l, l  u. ος,  suus (aber nicht έός d. i. (σ)έ/ός) *) an un- 
zahligen Stellen; alle Mcrkmale des /  finden sicb bei diesem Pronomen. 

Ι ο ι κ α  (/έ /ο ικ α ), vgl. flir das Digamma kypr. /εικόνα Dial.-Inschr. 7 6 ; 
davon είοικυΐαι (?) II. σ, 418,· st. /ε /ο ικ ,  / ε / ικ . ,  έ ψ κ ε ι  (s. d. Anm. 
S. 97), ε ί κώς  (/ειχώς, /ε / ικ ώ ς ) , είκυΐα ( f t ιχυια, /ε / ικ . ) ,  Hiat. im 
V. F. II. α, 119 u. s. w., im II. β, 190. J, 212 ; lange Vok. bleiben 
lang davor; ε ί κ ε λ ο ς ,  Hiat. am Ende des III. F. Od. τ, 3 8 4 ; 
Komp. έπιείκελος; so auch Γκελος  II. δ, 86 ή δ’ άνδρι /ικέλη. (Od. 
δ, 796 u. ν, 288 kann gelesen werden δέμας δέ /έ / ικ τ ο  st. δ’ ηϊκτο.) 
Dazu auch έισκω d. i. /ε /ίσ κ ω  (/ε/ίκ-σκω ), Hiat. II. ε, 181 πάντα 
(/)ε(/)ίσκω  u. sonst (dock widerstrebend Od. ι, 321. λ, 363).

(aus α/ές), dor.  / έ ς  Inschr.: των οί / έ ς  έγένοντο II. ε, 270, vgl. Od. 
χ, 252. κ, 6. π, 248. II. ω, 204 (ohne /  II. ψ, 741. Od. ω, 497; 
ebenso έκτος Od. γ, 415, έξήκοντα ς, 20, έςάετες γ, 115). Vgl. 
Flac h ,  Dig. Hesiod. 39. 

έ ρ γ ο ν  8. Ιρδω.
I ρ γ ω , έέργω (woraus εΐργω), sondere ab, Pf. Ιεργμαι, sk. vr-n-a£mi, 1. 

urgeo, Hiat. am Ende des III. F. II. λ, 437; Verliingerung aus- 
lautendcn kurzen Vokals in d. II. Ileb. Od. ς, 411.

*) Anders C h r i s t ,  Horn. p. 156, wegen II. a, 533. i, 420 =  687; Od. 6,524; 
Flach,  Dial. Dig. b. Hesiod. 37 f., Hesiod. Gedichte XVIII (wg. T h .401,464, 489. 
Op. 328. Sc. 46, 385).



Ip  δω d. i. ερζω ερ(σ)δω, m. Metath, βέζω, St. /εργ  /ρεγ , goth, vaurk- 
jan, w i r k e ,  Hiat. im V. F. II. ς, 261. Od. o, 360; Pf. Ι ο ρ γ α  
(/έ/οργοτ), Hiat. im V. F. II. β, 272. u. sonst; liber έώργβι s. d. 
Anm. S. 97; Ι ρ γ ο ν ,  vgl. W e r k ,  Digamma auch inschr. bczeugt, 
wie eleisch /άργον, bciot. Eigenn. Γεργαένετος, lang καί in der
IV. Senk. II. o, 473 . Od. ζ, 259. η, 26, in d. II. Ileb. II. e, 432, 
αύτού in d. II. ε, 92, δή in d. II. Od. p, 226; Hiat. sehr oft am 
Ende des II. F. II. a, 518, 573 u. s. w., am Ende des V. F . II. 
β, 37, 137 u. s. w .; έ ρ γ ά ζ ο μ α ι ,  Hiat. am Ende de8 IV. F . II. σ, 
469. ω, 733 u. 8.

vgl. dor.  βέρρης =  δραπέτης, βερρεύω =  δραπετεύω, elcische 
Inschr. /έρ(ρ)ην, Dial.-Inschr. 1153, 6. /άρρην 1152, 2, Hiat. im
V. F. II. », 239. t, 364; vgl. auch σ, 421; Od. o, 367.

Ιρση,  sk. varsh-as, Regen, Trbpfeln, C u r t . 5 345,, b. Homer in der 
Bdt. Tau stets έέρση, aber έρσήεις u. έερσήεις (έρσ. ohne Rlicksicht 
auf das Digamma II. $, 348. to, 757, wo νυν δέ μ έ/ερσήεις 

, van  L e e u w e n ,  Mnemos. N. S. XIII, 193; desgl. έρσαι Frischlinge, 
Od. t, 222 χωρίς δ’ αύίΐ’ Ιρσαι).

έ ρ ύ ω ,  έ ρ ύ ο μ α ι  in der Bedeutung z iehen ,  entre i ss en  sind digammiert 
(vgl. αύέρυσαν aus ά(ν)/έρ.): II. ς, 76 πάσας δέ /ερύσσομεν, ο, 351 
άλλα κύνες /ερύουσιν (Fut.), χ, 67 ώμησταί /ερύουσιν (Fut.), ρ, 396 
ΤρωσΙν μέν /ερύειν, ε, 467 νεκρύν γάρ /ερύοντο; έρυσσάμενος hat 8tets 
einen kurzen Vokal, sowie auch δέ vor sich; ferner l a n g  ot in d. 
III. Heb. II. ε, 298, καί in d. V. Od. γ, 65, 470. υ, 279; I l iat .  
im V. F. II. π, 781 u. sonst, im II. F. II. γ, 271 u. sonst; aber 
Od. τ, 481 /έθ εν  άσσον έρύσσατρ, dann in der Redensart νήα μέλαι- 
ναν έρύσσομεν, ferner II. ρ, 635 όπως τύν νεκρδν έρύσσομεν, ψ, 21 
δευρ* έρύσας, ω, 16 τρις δ’ έρύσας, Od. ι, 77 U. μ, 402 (στία λεύκ* 
έρύσαντες; ferner Od. α, 441 έπ-έρυσσε; mit έρύω hiingt ρυστάζειν, 
s c h l e i f e n ,  zusammen: II. ω, 755 πολλά /ρυστάζεσκεν. Davon wollen 
manche trennen ερυσΟαι ,  ε ί ρ υ σ θ α ι  in der Bedeutung schirmen,  
be wa h ren ,  scht l tzen,  schl i tzend abwehren,  als urspr. mit 
σ anlautend (σερύ-ομαι, vgl. serv-o),1) als: II. a, 239 πρύς Διός 
είρύαται, 216 /έπος είρύσσασίΐαι, ο, 138 η οί πλεΐστον Ιρϋτο, die ihm 
Schutz gewiihrte, ε, 23 "Ηφαιστος Ιρϋτο σάωσε δέ u. 8. w.; so auch 
II. π, 411 αύτάρ Ιπειτ Έρύλαον, Volksschirmer; auch gehtire hierher 
das abgeklirzte digammalose ^ύεσθαι, schtl tzen,  retten.2) Indes 
gerade Έρύλαος dcckt neben dem Εύρυσίλαος einer lesb. Inschrift 
den Sachverhalt auf: es bestand neben /ερύω /ρ ύ ω , έ/ρύω,

9 2  A lp h ab e tisch es  V erzeichnis d e r d ig am m ierten  W flrter bei H om er. § 18.

1) Vgl. A h r e n s  in Zimmermanns Zeitschr. 1836, S. 803f. — 2) s. ausser 
H o f f m a n n  1. d. II, § 152, Leo Meyer  in Kuhns Zeitschr. 1864, II, S. 88ff.
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welches lctzterc lesb. als εύρ., Homerisch neben είρ. (Dehnung, 
nattlrlich ohne Dig., Knoes 103) als* έρύω mit Ausstossung des 
Dig. erscheint.!)

έσπερος ,  vesper, vgl. boot,  /εσ(πέρας)? Dial.-Inscbr. 801, lokr.  Λοφρών 
των /εσπαριών das. 1478, Od. a, 422 μένον δ’ έπί /έσπερον έλθεΐν. 
ρ, 191 ποτι /έσπερα u.s.w. (Hes. op. 5 5 2 ; Pind. J. 7 ,4 4 ). 

έ τ η ς ,  inscr. Eliac. C. J. Gr. 11 =  Dial.-Inschr. 1149 /έτα ς : Hiat. im 
V. F . II. ζ, 239 u. eonst, im II. F. η, 295, t, 464. Od. δ, 16. 

έ το ς ,  Jahr, vgl. sk. vatsas, /έτο ς berakl. Tafeln u. a. Insckr.: Ver- 
liingerung kurzer m. Konson. ansi. Silben II. ω, 765. Od. τ, 222. 
η, 261· u. s. w.; auslautende lange Vok. o. Diphtk. lang vor 
έτος Od. a, 16. δ, 82 u.s .w.;  Komp. αύτδετες, έπτάετες u.s .w.  

έ τ ώσι ος ,  vergeblich, sebeint Dig. gcliabt zu baben (Heyne,  Th ie r s ch ,  
Bekker  u.s.w.):  Hiat. Od. χ, 253. 276. II. ε, 854. £, 407. χ, 292 
(dagegen δ’ vorher Od. ω, 283). 

ή δ ύς ,  8. όνδάνω.
ήθ ο ς  (vgl. 1. suesco), Wohnort von Tieren, Stall, Iliat. am Ende des

III. F . Od. £, 411; II. ζ, 511 u. o, 268 ist st. μετά τ ήθεα mit 
I leyne  u. Bekk.  zu lesen μετά /ή θ εα . Hes. Th. 66. 167. 222. 525, 
F I a ch, Dig. d. Hes. 34. Vgl. διαλλάξαντο ήθος Pindar 01. 10, 21. 
(Aber ήθεϊος ohne / :  II. ψ, 94. Od. ξ, 147.)

[ήκα (vgl. att.  άήττητος)? s. Od. p, 254. II. ω, 508, doch auch Od. 
σ, 92.] *

ήνοψ,  funkelnd, καί lang in d. IV. Senk. II. π, 4 0 8 ; Hiat.  im IV. F . 
σ, 349. Od. κ, 360 ; ebenso d. Eigenn. Ή νοψ II. κ, 401. ψ, 634 
(Ήνιοπεύς, ου lang in der IV. Senk. θ, 120). 

ήρα,  d. i. χάριν, ψ lang in der II. Senk. Od. σ, 56, i. d. I, II. £, 132;
dazu έπί (nie Ικ)  ήρα φέρων II. α, 572. 578. * * ■

ήρίον ,  Erdbtlgel, Hiat. am Ende des III. F. II. ψ, 126. · 
ή χ ή (vgl. i-άχω) koramt nur im Anfange des Verses vor; die Ableitungen 

δυσηχής, υψηχή; ohne / ;  dock θάλασσα τε ήχήεσσα (IV. F.) II. α, 157. 
δώματα ήχήεντα Od. δ, 72; και ήχέτα τέττιξ Hes. op. 582; b. dems. 
vor ήχή ήχώ Hiat. Sc. 438. 279. 348; s. auch Pind. 01. 14, 21. 
Knoes  a. a. 0 . 59 ff.

Ί άνασσα II. σ, 47, wegen des καί (§ 47,6):  καί ΙΛάνασσα; ebenso dann 
Ίάνειρα das. (η vorhergehend).

ί α χ ή ,  Γαχον,  vgl. αύιαχος II. v, 41 d. ί. a copul. u. -/ιαχ-, γένετό /Ια χή  
II. δ, 456 u. eonst, μέγά /ΐά χω ν ς, 421 u. sonst, s. § 1 7 , 3 ;  jedoch 
findet vor ta/ε ,  ϊαχον oft die Elision statt, als: a, 482. p, 29 u. s. w., 
καί kurz υ, 6 2 ; man fUhrt diese Quantitilt des t auf'Delmung vor

*) Cur t i us  i. d. Stud. VI, 265ff. FrOhde in Kuhns Zeitschr. XXII, 265.
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dem v e r l o re ne n  /  wie in ήείδη zurtick, Knoes a. a. 0 . S. 60, 
oder mochte ειαχον (aus έ/ίαχον) schr., Wackernage l ,  K. Z. 25, 
279; s. § 343.

ίδ-εΐν,  vid-ere, eleisch /ε ιζώ ς =  /ειδώ ς u. s. \v.: lang καί in d. V. Heb. II. p, 
179 u. sonst, έπεί in d. II. δ, 217. o, 279, in d. IV. ε, 510 und 
sonst; Hiat. sehr oft, im V. F . a, 262 u. s. w., im II. F . γ, 217 
u. s. w.; d. langen Vokale u. Diphthonge vor ίδειν lang; ο ΐ δα ,  
weiss, l a ng  τευ in d. II. Senk. II. σ, 192, καί in d. IV. Od. a, 228, 
u, 309, ήδη (/ε ίδη ) in der II. ω, 4 0 7 ; Hiat. sehr haufig, im
II. F . II. β, 192 u. sonst, im V. π, 50 u. sonst, am Ende des
IV. F . υ, 201 u. s. w., ή δ ε α  ( /ε ίδ εa) Hiat. im V. F . II. β, 213
u. sonst, im II. θ, 366 u. sonst; II. τ, 421 ist wohl st. ευ νυ τοι 
mit Bekk.  zu lesen ευ νυ το /ο ΐδ α ; doch bleiben andere Stellen 
obne /  wie σ, 185 ; ϊ δ μ ε ν ,  ί δ έ ω ,  ί δυ ια ,  l ang  καί in der IV. Senk.
II. η, 281, που in d. II. Heb. a, 124; Hiat. im II. F . II. β, 252,
301, im V. a, 420, am Ende des III. v, 273; b. ίδυια im HI. F .
a, 608. σ, 380, 482. Od. η, 92; st. είδυΐα, das nur II. p, 5 fester
steht, ist sonst stets mit Ahrens  (Rh. M. 2, S. 177 f.) ίδυια zu
lesen, wodurch auch das /  zu seinem Rechte kommt, also st. ταυτ 
ειδυίη II. α, 365 ταυτα ίδυίη, st. εργ’ είδυίας II. ι, 128 U. S. w. έργα 
ίδυίας u. s. w. (vgl. La Roche, ,  Horn. Textkr. 286 f.); ε ί δώ ς ,  lang 
ουπω in d. II. Senk. II. t, 440, ευ oft in d. V .; Hiat. am Ende des
III. F. λ, 710, im V. o, 218 u. sonst; Konj. είδώ (ε?δω) am Ende 
des III. F. II. y, 244; am Ende des IV. F. θ, 18. π, 19, im II. F.
v, 122, ψ, 322, im V. o, 207; ε ϊ σ ο μ α ι ,  werde wissen, Hiat. am
Ende des III. F. η, 226, ς, 8 ; καί lang in der IV. Senk. Od. τ, 501; 
ε ι δ ο μ α ι ,  erscheine, bin ahnlieh, ε ί σ ά μ η ν ,  lang δή in d. I. Senk. 
II. v, 98, ot in d. II. Heb. β, 215. μ, 103; Augm. Ι-είσατο; Hiat.
im Komp. διαείδεται v, 277, διαείσεται θ, 535; ε ί δος ,  καί lang in d.
IV.  Senk. II. y, 370 u. sonst, τοι in d. II. Heb. κ, 316, Hiat. im 
II. F.  γ, 55; ε ι δ ω λ ο ν ,  καί lang in d. II. Heb. ψ, 104; ίδρείη,  
Kunde, Hiat. a. E . des III. F . II. π, 359; ΐ σ τω ρ ,  Hiat. nach έπί 
σ, 501; ί ν δ ά λ λ ο μ α ι  keine stark beweisenden Stellen (II. ψ, 460. 
Od. γ, 246. τ, 224); Kompos. αϊστος, αϊδρις, άίδηλος, ferner θεοειδής, 
ίοειδής u. s. w.

ι ε μ α ι ,  ich s t rebe ,  b e e i l e  mich,  sttirme auf etwas los ,  /ίεμαι, vgl.
L. Meyer ,  K. Ztschr. 21, 355. Bzzb. Btr. I, 301 If. (Vgl. Or. I 2, 
179, 289), Ahrens ,  Btr. I, 112 fif., lang in der I. Senk. πρόσσω, 
εια, εστη, αίχμή II. π, 382. ο, 543. π, 396. υ, 280, 399, πρόσσω in 
d. II. ν, 291; Hiat. am Ende des IV. F . λ, 537, v, 386;. am Ende 
des III. υ, 502; II. μ, 274 ist mit L. Meyer πρόσω ιεσθε z. lesen 
(widerstrebend σ, 501. Od. β, 327. λ, 346. ξ, 142 [ν. 1.]; aber ΐενται
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mit X II. 6, 77. Od. χ, 304 zu ιημι); Aor. mit Augm. ε: έ-είαατο II. ο, 415. 
Od. χ, 89, έ-εισάσ6ην II. ο, 544; Iliat. in der Redcneart διαπρδ 
δέ εΓσατο vom Spcere oder Pfeile II. 6, 138. e, 538. p, 518. Od. 
ω, 524; Kompos. καταείσατο II. λ, 538, έπιειααμένη φ, 424; Fut. 
έπιείσομαι II. λ, 367. u, 454; aber vokalisch πάλΤν είσομαι (werde 
gehen, also zu είμι) ω, 462, δευρ’ είσεται Od. ο, 213 (wilhrend 
τά/α εΓσομαι II. £, .8 zu οίδα gclidrt, Ahrens  a. a. Ο. 115); leiclit 
zu ttndern £εΐα μετεισάμενος II. v, 90. p, 285 (£έα μεταεισ.). II. v, 191 
ist mit Bekker  nach Zenodot άλλ* ου πη χρώ; είσατο (/είσατο), 
d. i. apparuit, st. χροδς εΓα. zu lesen. (Aber Ιημi hat kein / ;  aucli 
die Hiaten II. δ, 75 άστέρα ήχε u. ξ, 182 kbnnen durcli die aug- 
mentierte Form Ιηχε entfernt werden.)

["Ικαρος,  Ί κ ά ρ ι ο ς ?  vgl. II. β, 145 πόντου Ίκαρίοιο, Od. a, 329 U. 6. κούρη 
Ίκαρίοιο, τ , 546 Οάρσει Ίκαρίου; dock δ, 797 μεγαλήτορος Ίκαρίοιο.]

Ικελος  s. lotxa.
Ίλιρς,  lang καί in d. III. Senk. II. ζ, 493, ουπω in <L IV. υ, 216, 

Verbalend. η in d. IV. δ, 164 u. sonst, o'i in der III. Od. 0, 495; 
Hiat. sehr oft, z. B. im I. F. II. φ, 295, am Ende des III. θ, 131 
u. sonst; keine Elision der elisionsfiikigen Prilp.; so aucli II. x, 415 
am Ende des Verses παρά σήματι FiXou (wiewohl "Ιλου ohne /  λ, 
166) u. £, 501 άγαυου F iXiovtjo;.

, ίνίον s. Ις.
Ιον u. Kompos., vgl. viola, Od. ε, 72 μαλακοί /ίου . II. ψ, 850 τίΗει 

/ιόεντα; so aucb Iliat. vor ίοδνεφές Od. δ, 135. ι, 4 2 6 ; vor ίοειδής 
II. λ, 298. Vgl. δώρα ίοστεφάνων Theogn. 2 50 ; auf Vasen Eigenn. 
Fite oft; Fi0Xa/ο ς  Dial.-Inschr. 3132 ; dazu Hes. sc. 77, 102, 323, 
340, 467 ;  Knoes  II, 124.

"Ιρις,  Ilia t. im II. F. ώς Ιφατ * ώρτο δέ Fipic II. θ, 409 . ω, 77, 159 u. 
im V. πόδα; ώκέα Fiptc II. γ, 129 u. sonst oder ποδήνεμος ώχέα 
Ftpις β, 786 u. sonst; aber Elision ε, 353, λ, 27, ψ, 198, οΐ (οί) 
kurz ε, 365 ; dahcr zweifelt H o f f m a n n  1. d. II. p. 40, ob dieses 
Wort bei Horn, digammiert sei, und aucli K n o e s  II , 126 mochte 
das Dig. auf feste, traditionclle Formeln besclirftnken. Vor dem 
Appell. Τρις Elision II. λ, 27. — Der Name Ίρος in d. Odyssce 
erfordert Dig. σ, 334, vgl. 73 (75, 333), aber ohne /  38, 56, 233. 
Kompos. ΎΑϊρος σ, 73. Der Dichtcr leitet V. 6 offenbar den Namcn 
von είρειν (/ε ίρ.) =  άπαγγέλλειν ab; es sclieint somit die Schreibung 
ΕΙρος ricbtiger, dock ist die Tradition ftlr i, vgl. Hcrodian I, 6. 191; 
II, 448. 526 L.

Ις , vie, Hiat. nur am Ende des IV. F., wie Od. t, 538; καί lang in d.
IV. Heb. II. μ, 320; έμοί desgl. λ, 668; vgl. aucli Ιερή Ις Od. π, 
476. α, 60 u. s. w .; aber II. p, 739 έπιβρέμει Ις άνέμοιο. φ, 356



καίετο δ’ ίς; Τνες, nervij Hiat. am Ende des III. F. nur ψ, 191: 
χρόα /ίνεσίν; ίνίον,  Genick, Hiat. am Ende des III. F.' ε, 73, im
I. F. £, 495. Ηφι u. s. w. s. besonders.

Ισος  (aus / ίσ /ο ς , wie dieJGortyn. Tafeln bieten) und die Derivata, vgl. 
sk. vishu =  aeque Curt . ,  Et.5 378, l a n g  μετηύδα in d. IV. 
Senk. II. ψ, 569, κάμινοι in d. II. Od. σ, 27, βροτολοιγω II. λ, 
295. μ, 130. ν , 802 u. s. w. (Knoes  II, 129 f.); aber oi kurz 
vor ίση II. 705. Od. i, 42, 549; Hiat. vor Ισος im II. F. II. 
λ, 336 u. sonst. Vgl. b. Horn. έΐση. 

ί τ έ η ;  riclitig είτέη (γιτέα Hesych.), Weide,  althochd. wida, sk. >ve-tasas, 
eine Rohrart, C u r t . 5 389,1. vi-tex, vi-men, lang και in d. III. Senk. Od. 
κ, 510; aber II. cp, 350 πτελέαι τε καί ίτέαι,' wo Bekk. liest: πτελέαι 
καί /ιτέα ι; verwandt ί τ υ ς ,  aol .  /ίτυς (Me is t er ,  Dial. I, 1051),
II. δ , -486 οφρα /ίτσν. . . .

Τφι, ίφιος, Ίφιάνασσα (ν. ίς, 1. vis), oft καί lang im V. F.: als: ίφια 
μήλα II. ε, 556 u. s. wi; i, 145, 287; Hiat. am Ende des IV. F. 
a, 38 u. sonst, im I. F. i, 466. ψ, 166; aber ίφθιμος hat bei Horn, 
kein f  und muss, wenn es flir ίφίτιμος steht, mit dem zweiten i 
auch das /  eingebiisst liaben. — Die anderen Eigenn. mit Ίφι- stehen 
meist so, dass ein f  hinzutreten kann, oft auch zum Vorteil des 
Verses (Od. λ» 296 βίη Ριφικληείη, II. λ, 257 δ Ριφιδάμας); doch β, 518 
ύίέες Ίφίτου (υιες Flip. Bentl., und Ficpixo; steht auf e. korinth. Vase Dial.' 
Inschr. 3133)^ λ, 261 έπ’ Ίφιδάμαντι, Od. λ, 305 τήν δέ μέτ Ίφιμέδειαν. 

[ί ώ ή ? Hiat. im V. F. II.’ δ, 276.: λ, 308. π, 127, immer nach der 
Genetivendung auf oto; II. κ, 139, Od. p, 261 ήλυθ’ ίωή andert 
Hoffm. II, p. 37 nach Be nt l e y  in ήλθε /ιωή.] 

ίωκή, Hiat. im V. F. II. ε, 521, 740 (doch ohne /  λ, 601). Vgl.
/ιώ κει =  διώκει kor. Vase Dial.-Inschr. 3153. 

ο T δ a Si ίδεΤν. ■ -
ο ΐ κ ο > , 8 ^  vecas, Haus, 1. vicus ( f  auch inschriftl. vielfach bezeugt): 

lang και in der IV. Senk. II. θ, 513 u. sonst, in d. II. Od. ψ, 7
u. sonst, μοι in d. II. Od. δ, 318, δή in d. II. Od. <p, 332, ψ, 3 6 ;
καί in d. I. Heb. II. o, 498, in d. II. Od. ζ, 181; Hiat. im V. F.
II. ζ, 56. p, 738; am Ende des IV. F . μ, 221. Ebenso. /οικιον,
/οικεύς, /οικέω (doch οίκωφελίη o hn e / ’ Od. ς, 223). 

ο ί ν ο ς ,  vinum, lang καί in d. IV. Senk. II. i, 489 u. s. w.> in d. II. γ, 
246·, μοι in d. II. Od. p, 349, in d. I. II. ζ, 264; καί in d. II. Heb.

ν ’ i, 706 u. sonst; Hiat. im V. F . a, 462 u. s. w.; dazu οινοψ οίνο-
χοέω u. s. w .; Οίνόμαος, Hiat. im II. F . v, 506, vgl. μ, 140 (doch

• ; ohne /  ε, 706 Αίτώλιον Οίν.); Οίνεύς, Hiat. nach dem V. F . i, 581.
’ ς, 117 (vgl. t, 543; doch ohne /* β, 641 u. Οίνεΐδης ε, 813. κ,
* 497); liber έωνοχόει s.-d. Anm. , ; .

9 6  A lp h ab e tisch es  V erzeichn is d e r d ig am m ierten  W O rter b e i H om er. § 18.
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ο ς , qui, zeigt bei Homer keine gentigcndcn Spuren des / :  in δάμαρ ος 
Od. δ, 126 ist wohl Naturlange, s. § 120, Anm. 5 ; leicht erkliirlich 
χωόμενός, οτι u. s. (lokrisch allerdings /ό τ ι ,  § 175, Anm. 2); 
dcutlicher aber treten die Spuren des /  in dem Adverb ώς, wie, 
hcrvor. In der Anastropbe stehend, maclit es in der Regel eine 
vorhcrgehende kurze Silbe lang, als: θεός ως, όρνιθες ώς, φυτόν ώς, 
πέλεχϋς ώς (Bekker,  Horn. Blatter I, 204), und zwar im VI. Fusse II. 
T, 230. δ, 482. ι, 302. λ, 172 u. s., im IV. β, 190. γ, 60. ε, 476 
u. s., im II. ζ, 443 (dock aucli κτίλος ώς γ, 196. θεός δ1 ώς ε, 78. 
ολμον δ’ ώς λ, 147. λέονθ’ ώς 383 , νιφάδες δ’ ώς μ , 156 U. S. W., 
K noe s  II, 167 f.). Die sicli bieraus ergebende Nebenform /ώ ς  zu 
ώς kann mit jenem /ό τ ι zusammengestellt werden; man vergleiclit 
mit ώς goth.  sve. G. Meyer,  Gr. 2 1 6 2 f.

ος,  8UU8, s. Zo. 
ο υ λ α μ ό ς  8. εΓλω.
[ώθέω § 198 b, 5, ohne Dig., trotz II. π, 592 Τρώες, ώσαντο, und Od.

λ, 596 ανω ώθεακε. K n o e s  II, 133.] 
ώλκα (Akk. ν. d. ungbr. N. ώλς =  αυλας, Att. αλο£) lautete anscheinend 

mit /  an, trotz sulcus: κατά ώλκα II. ν, 707, vgl, Od. σ, 375. 
Hesiod, op. 439. 443 (L. M e y e r ,  Vgl. Gr. I 2, 178 f.; G. M e y e r ,  
115 2).l)

ώς, wie ,  s. ος, qui.
Anmerk .  Das Imperf. έήνδανον II. ω, 25. Od. γ, 143 darf nicht mit B e k k e r  

έ/ήνδανον geschrieben werden; denn das η nach dem Digamma w&re vOllig un- 
erkl&rlich; also έ/άνδανον oder allenfalls έήνδ. mit verlorenem und durch die' 
Dehnung gewissermassen ersetztem /  (Homer ήείδη st. έ/είδη, at t .  έώρων aus 
ήόρων, έ/όρων). Ebenso έυ>νο·/όει II. δ, 3. Od. υ, 255, das B e k k e r  f&lschlich 
έ/ψν. schreibt; desgl. die Plusq. έψκει, έώλπει, έώργει v. den Pf. /έ /ο ικα , /έ /ο λπ α , 
/έ/οργα, die έ/ε/οίκει, έ/ε/όλπει, έ/ε/όργει 1 auten mUssten. S. § 198,6.

§ 19. Bernerkungen tiber das Digamma bei Homer.

1. Daee bei Homer dae Digamma oft ein vorgeeclilagenes ε habe, 
dieses ε aber nicht digammiert sei (abgesehen vom Perf., als: /έ/οικα, 
/έ /ο λ π α ), haben wir § 1 6 ,2 , a, η gcsehen. Man kann das e als pro- 
thetiechen Vokal, indcs aucli ale Assimilation dee /  an e, i fassen, da 
gerade vor diesen Vokalen und nicht vor α, o sicli dies e findet. Durch 
Kontraktion der beiden ε erklUrt sicli εΐργω (att.); εαρινός, εΐανός mftchte 
man kaum mit Reclit hicrher zielien. «

·) L. Meyer II, 862, G. Meyer a. a. 0 . bringen ώλκα mit Ελκω (/έλκω) 
„ziehen* zusammen, bei welchem in der That das Augment εΐλκον (§ 189,4) auf 
ein verschwundenes /  zu weisen s c h e i n t ;  aber Ελκω ist bei Homer entschieden 
nicht  digammiert. K no e s  S. 79.

K filinera aasfQhrl. Oriech. Grammatik. I. T. 7
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2. Der tJbergang des /  in υ (§ 16, 2, b) findet sich bei Homer 
im Inlaut in der Hebung, etwa urn eine lange Silbe zu gewinnen, oder 
infolge der Assimilation: αύΐαχοι, zusammenschreiend [aus a copul. u. 
/ιαχή],1) ευαδεν st. εσ/αδεν =  Ιαδεν, ταλαύρινος St. ταλά/ρινος, mit d. 
Scliilde Stand haltend, καλαυροψ st. καλά-̂ τροψ (vgl. £όπαλον), Hirtenstab, 
nacli Hoffm.  I, p. 138 v. καλός, funis, fustis laqueo instructus, u. /ρέπω, 
vergo, ygl. Curt .5 351; αύέρυσαν st. άνα̂ τέρυσαν, άν^έρυσαν, ά^έρυσαν, 
zogen zuriick; Hesiod, op. 666, 693 καυάςαις st. κατ̂ τάςαις v. τ̂άγνυμι.

A nm e r k .  1. Dass das Horn, γέντο, er fasste, als &ol. Form st. /έλτο (ελτο, 
ελετο) stehen sollte, ahnlich gebildet wie das dor .  κέντο st. κέλετο, ist schwerlich 
anzunehmen, da der tJbergang des /  in γ sich nirgends bei Homer findet. Man 
vergleicht jetzt Hesych. άπόγεμε,  άφελκε, Κύπριοι, υγγεμος,  συλλαβή, Σαλαμίνιοι.2) 
S. § 343.

3. Dass iibrigens das Vau zu der Zeit, als die Homerischen Gesange 
gedichtet wurden, bei den Ioniern nicht mehr in seinem ursprunglichen 
Umfange bestanden, sondern schon den Anfang des allmahlichen Ver- 
schwindens gemacht habe, erhellt deutlich aus mehreren Erscheinungen. 
Vorerst zeigen mehrere Worter, die in anderen Mundarten mit dem 
Digamma anlauteten, bei Homer keine Spur desselben. So ΤΗλις ohne 
f  II. β, 615, 626. λ, 671, 673 u. s. w. (Knoes H, 80), aber in Elis 
selbst Εαλις; ίδιος Od. γ, 82 y\o ίδίη (δ, 314 nach ή, was nichts beweist), 
aber boot.  u. S. w. /ίδ ιος, έστια: davon άνέστιος II. t, 63, έφέστιος β, 125 
u. s. w., aber Hesych. γιστία, arkad.  Ειστίας, Dial.-Inschr. 1203; dazu 
kommen δράω ορομαι u. s. w. (Knoes 141 f.), wo doch durch έώρων έόρακα 
das Digamma bezeugt ist, Ιμέω, lat .  vomo, aber αιμ’ έμέων II. ο, 11; 
άπέμεσσεν ς, 437. Ein f  hatte auch der Name Ελένη, wie die Alten 
(Dionys. A. R. I, 20; Priscian. I, p. 20 K.) bezeugen, unter Anfuhrung 
des Verses (Bergk,  Adesp. 31) όψόμενος Εελέναν έλικώπιδα; indes bei 
Homer ist die Spur des f  sehr schwach und unsicher und eine Menge 
Stellen widerstreben (Knoes II, 219). — Merkwiirdig ist es auch, dass 
in einigen anscheinenden Derivatis von digammierten Wortern das /  
verschwunden ist, als: / ΐφ ι, aber ϊφθιμος, /άγνυμι, aber άκτή. Ins- 
besondere ist j  ziemlich tiberall geschwunden vor folgendem ο, ω 
(s. oben δράω), L . Meyer ,  K. Ztschr. XXIII, 53 ff. — Darnach kann 
man nicht wohl geneigt sein, das inlautende Digamma zwischen Vokalen 
(abgesehen von der Komposition und von Bildungssilben wie dem Augmente) 
dem Homer noch beizulegen, zumal da auch schon durch das Antreten 
einer Bildungssilbe das inlautend werdende Digamma bei ihm sichtlich

i) Mit Unrecht verwirft I. B e k k e r ,  Fliegende Blatter S. 136, das a cop. u. 
nimmt auch in diesem Worte das a privativum an, indem er damit vergleicht 
U n w e t t e r .  — 0  s. E b e l  in Kuhns Ztschr. 1864, S. 156. Cur t ius ,  Et.s 614. 
Mei s t e r ,  Dial. II, 247. — 3) Sehr beifallswert handelt dariiber A. Ludwich ,  
Aristarch II, 270 if.
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leidet. Formen wie ήείδη st. έ/είδη, Αϊδος st. *'A/ιδος, ΐαχεν st. / t /αχεν  
(vgl. § 16, 3, b; § 18 unter ιαχή) scheinen Verlangcrung zu zeigcn als 
Ersatz des ausgefallenen Digamma. Ferner kann Kontraktion eintreten: 
χείσΟαι, οήσεν II. σ, 100, οϊς οίός aus ο /ις  δ/ιος, sogar εΐδον II. λ, 112. τ, 292 
ιι. s. Δήϊος ist eigentlich δή /ιος; Homer kann aber δήιος auch spon- 
deiscb oder nach anderer Auffassung anapiistisch gebrauclien, welche 
Verkilrzung von η das Schwinden des /  voraussetzt. Alinlich Πηλείδης 
von Πηλεύς, Πηλήος, d. i. ΓΙηλη/ος; lage Πηλέ/ος zu Grunde, so batten 
wir in dem η den Beweis fiir das Schwinden des / .

Anmerk.  2. Dass aber δε ΐσαι ,  δέος,  δειλός, δεινός,  δεΐμος (άδεής,  
Δεισήνωρ); δήν, δηρόν zu Homers Zeit ein /  hinter dem δ hatten, also δ / ε ΐ σ α ι  
u. s. w., sieht man daraus, dass diese WOrter mit ihrem Anlaut Positionslfinge 
bilden,1) vgl. sk. dvish (hassen), Δ/εινία korinth. Inschr.; so ’Ίδεισας  in der Senk. 
II. y, 19 u. sonst, ύπόδείσας,  περΐδείσας (nur Od. β, 66 υποδείσατε), II. ω, 116 
εί κεν πως έμέ τέ δε ίση (doch Od. μ, 203, ιο, 534 άρα δεισάντων, vgl. II. ν, 163); 
daher δείδοικα mit ει zum Ersatze des weggefallenen/  (δέδ/οικα); II. ο, 4 χλωροί 
όπο δείους, so κ, 376; ε, 817 ούτε τί με δέος, α, 515 ή άπό/ειπ', έπεί ου τοι έπι 
δέος; nie bleibt ein kurzer Vokal vor δέος kurz; ε, 574 τώ μέν άρα δείλω βαλέτην, 
γ, 172 αίδοιός τέ μοί έσσι, φίλε /εκυρΙ, δεινός τε, λ, 10. κ, 272 τώ δ’ έπεί ουν δπλοι- 
σιν ένϊ δεινοϊσιν έδύτην (doch II. ο, 626 δέ δεινός. 0, 133 άρά δεινόν, Η a r t e l ,  Horn. 
St. 12, 7). ft, 423 κόον άδεές (ά). ρ, 217 Άστεροπαΐόν τέ Δεισήνορα. Das Adj. Ιΐεου- 
δής ist entstanden aus Λεοδ/εής. — II. α, 416 ούτι μάλά δήν. π, 736 ήκε δ’ έρεισά- 
μενος, ούδέ δήν χάζετο φωτός, ι, 415 έπι" δηρόν δέ μοι αίών, vgl. Od. α, 203 (doch 
meist δηρόν ohne Dig. und Positionskraft, wie II. β, 435. ε, 885, 895 u. s. w.).

Anmerk.  3. Die WOrter σείω und σαίνω scheinen mit σ /  angelautet zu 
haben; daher περΐσείω (περισσείω), έπϊσείω, υπόσείω, έσσείοντο (doch II. £, 285 ποδών 
υπό σείετο), περΐσαίνω (περισσαίνω), nur Od. ρ, 302 μέν p* δ γ εσηνε.2) Ein Gleichesgilt 
von σάρ£, fiol. σύρ£, vgl. Od. t, 293 έγκατά τέ σάρκας τε, λ, 219 έτΐ σάρκας, σ, 77 
u. s. w. Σεύω dagegen (kurzer Stamm συ) hat nicht o f  zum Anlaut, sondern σσ 
aus το, tj, r j ;3) Verdoppelung ist hier in έσοευα, έσσυμαι, έπισσεύεσθαι, λαοσσόος, 
Positionsl&nge vor anlautendem σ in δτέ σεύαιτο II. ρ, 463. τέ σεύαιτο ψ, 198 (ε, 293 
Aristarch έςελύθη ffir Zenodots έςέσύϋη).

Anmerk.  4. Betreffs des ursprfinglich anlautenden / p (in /ρήγνυμ*, /ρήτιυρ, 
/οηίδιος u.s.w ., F r O h d e ,  K. Ztschr. 22, 264ff.), ist es einerseits nicht unwahr- 
scheinlich, dass Homer hier noch den Konson. gehabt hat; andererseits mangeln 
die sicheren Spuren davon, da die Positionskraft des anlautenden p und die Ver- 
doppelung desselben, wenn es inlautend wird, auch den Attikern gemeinsam sind, 
und ferner bei diesen wie bei Homer durchaus nicht auf die WOrter sich be- 
schrtinken, denen von Haus aus /p  zukommt. Vgl. § 75, 12. Dazu ist ein Zwang 
der Verliingerung ffir Homer bei p durchaus nicht vorhanden, daher z. Β. έρρεξα 
und έρεξα; ώς φάτο* ί̂γησεν δέ κτέ; Ivfta κέ ^εΐa u. s. w.; also ist mindestens βέζω 
neben / ρέζυ>, p i *  neben /ρέα u. s. w. vorhanden gewesen.

!) S. H o f f m a nn  1. d. I, § 85. L. Meyer  in Kuhns Ztschr. VII, S. 194ff., 
der auch κ/ενεός (Od. κ, 42) annimmt. — 2) s. H o f f m a n n  1. d. §§ 89, 91. 
Knoes 1. d. p. 223 f. — 3) Pot t ,  Etym. Forsch. I 2, 2, 693. W a c k e rn ag e l ,  
Kuhns Ztschr. XXV, 276 ff.
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4. Ferner findet Verlangerung einer kurzen auf einen Konsonanten 
ausgehenden Silbe in der Senkung nur von dem Pronomen f i o  und 
(selten) vor Formen der Wurzel / to  statt,1) z. B. in der III. Senk. II. 
e, 695 ϊφθιμος Πέλαγων, ος /ο ι  φίλος ηεν έταιρος, in der II. ζ, 157 ώπασαν, 
αύτάρ  /ο ι  Προΐτος κακά μήσατο θυμψ, ι, 377 fe fa ixw  έκ γάρ feu  φρένα; 
ειλετο μητιέτα Ζευς. Od. θ, 215 ευ μέν τόξον  /οίδα, in der I. II. ε, 7 
τ ο ΐ όν  f  οι πυρ όαΐεν. Es erweist sich tiberhaupt die Positionskraft und 
die gesamte Bedeutung dieses absterbenden Konsonanten schwacher als 
selbst die des beweglichen v.2)

5. An sehr vielen Stellen erscheint das anlautende Digamma bei 
Homer vernachlassigt. Nach Harte l s  Statistik (Horn. Stud. I l l ,  62 ff.) 
zeigen sich in 3354 Fallen Wirkungen des / ,  dagegen in 617 muss 
man, wenn die Lesart richtig, ein Schwinden desselben annehmen (wobei 
ein zugesetztes v έφελκ., wie in πρόσθεν έ'θεν II. ε, 56, als sofort zu be- 
seitigen nicht gerechnet ist). Nun lasst sich an ungemein vielen Stellen 
mit Leichtigkeit das urspriingliche f  wieder auffinden und herstellen, 
so dass z. B. in Bekkers 2. Ausgabe von jenen 617 Stellen gegen 300 
geandert sind. Statt εγηδον in der Senkung wird oft εΐόον gelesen (wie- 
wohl ει auch in der Hebung vorkommt, also die kontrahierte Form dem 
Homer nicht abgesprochen werden kann); st. έάνασσε in der Senkung 
ηνασσε; zuweilen ist ein digammiertes Verb mit einem falschen Augmente 
versehen, als: II. o, 701 Τρωσίν ο ήλπετο θυμός st. Τρωσί δ* έ^έλπετο. 
Ferner άνορός τε προτέροιο και αατεος II. γ, 140 st. προτέρου καί f ioxeος. 
II. χ , 302 Ζηνί τε καί Δώς υίει, Έκηβόλω st. Διός υιϊ, Γεκηβ. II. ο, 35 
καί μιν φωνήσασ’ Ιπεα πτερόεντα προςηύδα st. φωνήσασα fir.eα (Synizese, 
die Chri st  II. 160 gleichwohl fttr harter halt als επεα ohne Digamma). 
II. ε, 30 χειρός ί λ ο υ σ  έπέεσσι st. έλουσα ^τέπεσσι. ε, 166 τον δ’ ιοεν Αίνείας 
st. τον οέ f i o  Αίν. θ, 406 οφρ? είδη st. οφρα /ίδ η . ς, 383 αύτάρ έπεί ρ’ 
Ισσαντο st. έπεί f i v s αντο (έπεί εσσ. Vindob.). μ, 48 τή τ  είκουσι St. τή 
/είκουσι. Gerade solche Worter wie τε, £α sind sehr oft zur Verdeckung 
des Hiats eingeschoben.3)

6. Indes gibt es auch sehr viele Stellen, in welchen das Digamma 
von dem Dichter unbeachtet gelassen worden ist, und es ist eine reine 
petitio principii, wenn man (Bent ley,  Bekker ,  Nauck)  liberall auf 
Herstellung des /  durch noch so gewaltsame Konjekturen ausgeht. Die 
Hypothese, dass Homer das Digarama immer beriicksichtigt, wtirde nur 
dann gerechtfertigt und erwiesen sein, wenn das Digamma sich bei alien 
digammierten Wortern an alien Stellen leielit herstellen liesse, was so

1) H o f f m a n n  II, §154. H a r t e l ,  Horn. Stud. Ill, 76 f., der auch die Stellen 
mit οίδα, είδος zu beseitigen sucht. — 2) L u d w i c h ,  Aristarchll, 278 ff. — 3) Vgl. 
H o f f m a n n  1. d. II, § 176sqq. Knoes  b. d. einzelnen WOrtern. Wac ke rn ag e l ,  
Bezz. Beitr. IV, 289 ff. F l ach ,  Dig. b. Hesiod. 47 ff.
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wenig der Fall, dass, wie wir oben gesehen haben, bei manchen ur- 
sprlinglich digammierten Wtjrtern tlberhaupt kein /  mchr hervortritt, 
und bei ϋ χ α σ τ ο ς  niclit weniger als 56 Stellen die VeraachlSssigung zeigen. 
So unterscheidet denn auch Christ  (II. 158) cine ganze Klasse solcher 
Wbrter, bei denen das anlautende Digamma niclit Uberall bewahrt sei, 
als / ανδάνειν, /αρνός, f ix ος (weil ilirn II. β, 328 τοσσαυτα /έ τη  noch 
melir unliomerisch scheint als τοασαΰτ’ Ιτέα), /ο ΐχος, / οίνος u. s. w.

7. Es fragt sich nun, wie die Erscheinung, dass das Digamma in 
den Iiomerisclien Gedichten meistenteils zwar als Konsonant be- 
handelt, zuweilen jedocli unbeachtet gelassen ist, zu erklaren sei. Wie 
L u d w i c h 1) aufzeigt, ist Homerisch eben nicht Urgriecliisch; es stehen 
Hltere und jiingere Formen in dieser Diclitersprache friedlicli neben- 
einander, und zu diesen jttngercn, in des Dichters Zeit aber vorhandenen 
Formen gehorten auch Ιργον st. /έργον, έπος, είδον u. s. w., die nach 
Bedtlrfnis des Verses oder auch des darzustellenden Gegenstandes und 
J t̂lios sich in freier Weise einstellen, ohne dass dadurch das Ver- 
standnis des Wortes verdunkelt worden ware. Man vergleiche damit 
die sonstige Beweglichkeit und Fllissigkeit der episclien Sprache (s. d. 
Einleit. S. 17), die ilir gestattete, in einzelnen Wort era nach Bedarf des 
Verses auch andere Anlaute abzuwerfen, als: λειβω u. είβω, λαιψηρός u. 
αίψηρύς, σκίδναμαι U. χίδναμαι, σμιχρός U. μικρός, γαϊα u. αία, έρίγδουπος U. 
έρίδουπος, oder eine Doppelkonsonanz zu vereinfachen, als: οττπως u. 
όπως, οσαος u. οσος, om u. οτι u. s. w.i) 2) Auch darf diese Erscheinung 
bei dem /  um so weniger befremden, da selbst in den Mundarten, in 
welchen sich der Gebrauch des Digamma liinger erhalten hat, eine iihn- 
lichc Unsicherheit im Gebrauche desselben stattfand. S. § 16.

Anmerk .  5. Die Wirkungen des /  erstrecken sich bei einigen Wortern bis 
auf die spatesten Zeiten, z. B. in dem a  privat. st. dv in αοιχος, άοίκητος, άόρατος, 
(freilich auch άοπλος, άόριστος u. a., und dagegen άνάλωτος), in der Zusammen- 
setzung mit Proposition u. Nomen, als: έπιεικής, γην έπιέσασίΐαι Xen. Kyr. 0 . 4, 6, 
μελανοείμων Hippokr. VI, 658 L. (v. 1. μελανείμ.); der Hiat bei dem Pron. ου 
findet sich bei Ioniern (Benner ,  Curt. Stud. I, 1, 149f.) und selbst Attikem, als: 
ά όέ ol φίλα S. Tr. 650, δτε ol El. 196 nach Herm. (codd. δτε oot).

§ 20. c) Halbvokal j (§ 7)3)

1. Der Halbvokal j, den fast alle indogermanischen Sprachen 
besitzen, ist in der griechischen Sprache, welche auch den anderen 
Halbvokal w, /  schliesslich allgemein beseitigt hat, schon von alters

i) Ludwich ,  Aristarch II, 257 ff. — 2) Das. 274iT. — 3) s. Cu r t i u s ,  Et. 5 
602 IT., der liber j sehr ausfQhrlich handelt; damit zu vergleichen Giese,  Aeol. 
Dial. S. 107 f. u. 242 f. A. Sch le i cher ,  Kompendium der vergl. Gr. S. 712 ff., 
215ft. L. Meyer,  V. Gr. I, Π,  S. 157 ff. C h r i s t ,  Lautl., S. 148ff. G. Meyer,
Gramm., S. 216 2 ff.
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her ganzlich verdrangt, so dass er in keinem Dialekte mehr vor- 
kommt.1) Doch lasst sich sein ursprungliches Dasein teils aus der 
Vergleichung des Griechischen mit anderen indogermanischen Sprachen, 
teils aus sehr vielen Erscheinungen im Griechischen selbst auf un- 
zweifelhafte Weise erkennen. Die Behandlung des j ist in dieser 
Sprache eine sehr mannigfaltige gewesen: zum Teil lebt es als 
Vokal i fort, fur sich oder in diphthongischer Verbindung; wiederum 
hat es in Verbindung mit einem anderen Konsonanten diesen unter 
Umstanden sehr modifiziert, u. s. w.

2. Die Verwandlungen, welche das ursprungliche j im Griechischen 
erfahren hat, sind folgende:

a) j wird i, dem es unter alien Vokalen am Meisten verwandt ist, 
wie /  u. υ § 16, 3, b (vgl. Ά χαΐα, Α ί α ς ,  Μαία, Τροία mit Achaja, Ajax? 
Maja, Troja, sowie Gajus, Pompejus, Trajanus, Aquileja mit Γάϊος, 
Πομπήϊος, Τραϊανός, Άκυληΐα).2) Indes ist eben wegen der engen Be- 
ruhrung von i und j sehr schwer zu bestimmen, inwieweit in den einzelnen 
Fallen der Halbvokal Oder der Vokal ursprtinglich ist. Vgl. Gen. S. 
der II. Dekl. o-io, sk. a-sja, als: άγροϊο, sk. agrasja, ιπποιο, sk. a<jva-sja, 
σ fiel aus (§ 1δ, 1), j blieb als t nach; ebenso in άλήθεια fiir άληθεσja 
u. s. w. Ferner gehoren hierher die Bildungssuffixe: ιος, ία, tov, sk. jas, 
ja, jam, als: αγ-ιος, sk. jag-jas (colendus), πάτρ-ιος, sk. pitr-jas, 1. patr-ius, 
έλευ&έριος, κύριος ( thessal .  κύρρος nach § 21,6),  μέτριος (lesb. μέτερρος 
mit eingescliobenem ε, ftir μέτεpjoς),2) παράλιος, χρόνιος u. s. w.; Kompar.  
ίων, ιον, 1. ior, ius, sk. ijan, als: ήό-ίων, sk. svad-ijans, 1. suav-ior, 
in anderen Fallen im Griechischen als jo>v behandelt: μάλλον f. μάλjov, 
ήττων f. ήν^ων u. s. w .; Verbalbildungen, als: ίό-ί-ω (σ/ιό-ί-ω), sk: svid- 
ja-mi, δαίω brenne, aus oa/jo, ναίω aus vaojo), Horn. lesb. τελείω aus 
τελέψω, ειην (d. i. έα-ίην, sk. (a)s-jam, 1. (e)s-jem).

b) j wird scheinbar zu ε, d. h. es entwickelt sich vor dem j ein ε, 
welches nach Ausfall desselben iibrig bleibt: so in dem dor. Futurum 
auf -σέω, sk. sjami, welche Gleichstellung indes vielfach bestritten wird, 
in πόλεως (aus πόληος) πόλεος =  πόλεjoς, ion.  U. S. W. πόλιος.

c) a n l a u t e n d e s j  wird ζ ( =  sd, mit weichem s oder franz. z), 
d. h. es entwickelt sich vor j eine palatale, dann dentale Media, und 
dies oj wurde dann wie sonstiges oj (s. § 21, 1) behandelt; vgl. das 
i tal .  gia (spr. dscha) aus dia mit 1. jam, giacere aus diacere mit
1. jacere; z. B. ζεύγ-νυμι, sk. ju-nagmi, 1. ju-n-go, ζυγ-όν, 1. jug-um, d. 
Joch, ζέω (J / ζεσ), siede, sk. ] /  jas, nir-jas, ausschwitzen, ahd.  jes-an,

») Das neuentwickelte j nach i im kypr. u. pamphylischen Dialekte (kypr. 
i-ja-te-ra-n(e) ίατήρα, ve-pi-ja Ιπη, pamphyl .  /e tn a  έτη u. s. w.) ist natftrlich eine 
Sache ftir sich. S. dartiber G. Meyer S. 159 2. Meister ,  Dial. II, 233ff. — 
2) Me i s t e r ,  Dial. I, 4 3 f.

§ 20.
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nhd. giiren, ζειά, Dinkel, Spelt, sk. java-s, Gerste, ζώννυμι, gttrte 
(f. ζώσ-νυμι), vgl. Zend jasto, gegiirtet; zweifelliaft ist derselbe Vorgang 
im Inlaut, wo ihn Curtius flir die Verben auf άζω, ίζω annimmt, 
sk. ajami.

Anmerk .  1. In Dialekten wie dem bOotischen ist von dem aus j liervor- 
gegangenen ζ nur δ zurttckgelassen; so boot .  Δεύς st. Ζευς, δυγόν st. ζυγόν; auch 
Homer hat statt des Prefixes ζα =  σδα in einigen WOrtern nur δα: δα-φοινός, sehr 
rot (ζαφ. gebt nicht in den Vers), δά-σκιος, sehr schattig (σδάσκ. tibellautend).

d) anlau tendes  j wird zum Spir. a sper ,  als: ος, η, o, sk. jas, 
ja, jad, ώς, sk. jat, υμάς, sk. jushman, ήπαρ, sk. jakrt, 1. jecur, αγ-ιος, 
άγ-νός, αγ-ος, άγ-ίζω, sk. ja£-&mi (opfere, ehre), ja£-us (Gebet), jagjas 
(colendus), ωρα, goth,  jer, a lid. jar (n. A. hatte ωρα Digamma, doch 
ανωρος Gortyn. Taf., G. Meyer,  Gr. S. 216 2), υσμίνη, Kampf, ] /  6ft, 
sk. judh-mas, Kampf, K&mpfer.

e) Spurloe verscliwunden ist anlautendes j in den Dialekten, die 
den Spir. asper nicht kennen, z. B. Uol. υμμες; im Inlaute ofter, so wie 
man glaubt in den Verben auf άω, έω, sk. aja-mi, als: φορέω, sk. 
bhardjami, Fut. auf αω st. aju>, dor. σέω, σίω, sk. sja-rai, Gen. Sing, 
auf ου (entst. aus oto), als: ϊππου aus βιποιο, sk. agva-sja.

§ 21. Jod in Verbindung mit Konsonanten J)

1. δ mit j wird att.,  ion., dor., lesb.  ζ =  σδ (gleichwie auch 
das Altslovenische regelmiissig dj zu id  werden l&sst); im A n l a u t e ,  
als: Ζευς d. i. Δjeύς, sk. djaus, Himmcl, Himmelsgott, a l t l .  Diov-is, 
woraus mit pater Ju-pitcr wurde; l e sb .  auch ein gmgr. δι vor Vokal, 
so Ζόννυσος =  Διόνυσος, ζά =  διά, ζά νυκτός =  διά νυκτός, ζάβατος =  
διαβατός, vgl. ep. das ζα intcnsivum, als: ζάθεος, ganz gbttlich; im I n 
l a u t e ,  wie bei den Verben auf ζω, deren Stamm auf δ ausgeht, als: 
κομίζω (vgl. κομιδή), φράζω ( ] /  φραδ); aber έζόμην ist έσ(ε)δόμην; ferner 
πεζός st. πεδ-ιός, κάρζα ftol. st. καρδία, ρίζα aus fpthja, σχίζα aus σ/io ja  
neben σχίδη.

Anmerk.  1. Die anscheinende Verschmelzung von 0j in σσ (ττ) findet sich 
in einzelnen dialektischen Bildungcn, als: πέσσον Sol. st. πεδίον, (σαλπίσσω u.) 
φράσσω t a r en t .  st. (σαλπίζω) φράζω; kret .  έσπρεμμίχτεν =  έκπρεμνίζειν, Τήνα, 
Ττήνα =  Ζήνα; t bes sa l .  ένεφανίσσοεν, d. i. ένεφάνιζον. S. Curt .  a. a. Ο. 6725 f. 
Es ist dabei hj in xj ttbergegangen, oder es liegt ursprttnglich xj, xj vor.

2. γ mit j wird gleichfalls ζ, indem γ vor j in δ llbergeht; vgl. 
αζ-ομαι aus αγ^ομαι (sk. ja£-ami, opfere, ehre) neben αγ-ιος, κράζ-ω 
(a lang, llerodian I, 442. 535, II, 929) neben κέ-κράγ-α, σταζ-ω neben 
στάγ-ών, όλολύζω neben όλολΰγή u. 8. w.; μείζων (ion. arkad.  μέζων) aus l

l ) S. G r a ss ma nn ,  K. Ztschr. XI, Iff.
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μέγ-jtov, v. μέγας (ttber d. et st. ε vgl. Nr. 3, 4, 6), vgl. mag-nus, 
major st. magjor, όλίζων ep. aus δλι^ων, att .  όλείζων, wo ebenfalls t 
Oder ε tiberfliissig erscheint, s. § 155, φύζ-α (aus cpiija) neben φυγ-ή,
1. fug-a. Ein Nasal vorher verschwindet: σαλπίζω d. i. -ί(ν)σδω —
σάλπιγς, πλάζω — επλαγξα, κλάζω κλαγγή. S. Hdn. II, 399. Bei Verben 
ist nicht selten fur γjω σσω, ττω eingetreten, als τάττω, St. ταγ, πράττω, 
St. πραγ (kret. aber regelm. πράδδω, δδ fiir att. ζ), σάττω St. σαγ (kret. 
σάδδω), πλήσσω, St. πληγ, πλαγ ( lesb.  πλάζω), μάττω vgl. μάγειρος μαζα 
(bei welehem letzteren Herodian II , 937 die Lange des a als Ausnahme 
hervorhebt, vgl. oben μείζων u. s. w.; lang war das a auch in Άμαζών 
[aber μαζός] άλάζών, Hdn. I, 28 u. a. St.).

Anmerk .  2. Diese Verschmelzung des γί in σσ (ττ) ist z. T. auf Neben- 
formen mit x zurtickzufQhren; vgl. πλήσσω (St. πληγ, πλαγ), A. P. έπλήγ-ην, πληγή, 
aber auch j /πλαχ, vgl. πλάξ, πλαχ-ός, σάττω (St. σαγ), σάγ-η neben σάχος, φράσσω 
(St. φραγ) neben 1. farc-io, (ίήσσω b. Hippokr. (St. ραγ) neben ^άχος u. s. w.1)

Anmerk .  3. In Ιρδω, /έρδω, ] /  /εργ, also aus /έργ-ίω ist γj in δ tiber- 
gegangen, indem /έρζω =  /έρσδω sich nicht sagen liess; dagegen nach Vokai 
£>έζω /ρέσδω aus /ρέδ^’ω /ρέγίω.2) S. Hdn. II, 399.

3. κ, χ  mit j  werden σσ (att. boot ,  ττ), indem x und χ  vor j  
zunachst in τ und θ Ubergeben; aus rj, Oj wird dann nach Nr. 4 (τσ) 
ττ Oder σσ, als: ήσσων (ήττων) aus ήκj-ωv, vgl. ήκιστα, γλύσσων b. Xeno
phanes aus γλύκjωv, φρίσσω (φρίττω) aus cppixjco St. φρικ, πίσσα aus ntxja, 
vgl. pix, pic-is, έλάσσων (έλάττων) aus έλάχ^ων, vgl. έλάχιστος, θάσσων 
(θάττων) aus τά $ω ν ν. ταχύς (beide im Attischen mit einer in der Regel 
nicht bei diesen tiberg&ngen vorkommenden Dehnung, vgl. μείζων u. s. w., 
Nr. 2, 4, 6); βράσσων b. Horn, aus βράχ3ων, βήσσω (βήττω) aus βήχίω, 
St. βηχ, vgl. βή£, G. βηχ-ός, Φοίνισσα aus Ooivixja; so wird auch aus 
xxj σσ: άνασσα aus άναχ^α (xj =  ζ in βάζω, ] /  βακ, vgl. άβακ-έω άβαχ-ής). 
Nach Konson. indessen entsteht κτ in φάρκτεσθαι (Phot.), φάρχτου (Hesych.) 
=  φράττεσθαι φράττου, St. φραγ, φρακ, Sieg i smund,  Curt. Stud. V, 159.

4. τ Oder θ mit j wird τσ, σσ (att.  boot ,  ττ), indem rj und ftj 
zunachst in τσ tibergehen, sodann entweder regressive oder progressive 
Angleichung eintritt, als: μέλινα wird μέλιτ-σα, dieses wird durch regres
sive Angleichung μέλισ-σα, durch progressive μέλιττα, χρείσσων, χρείττων 
aus χρέ^ων,  vgl. χρατύς, κράτιστος (liber d. iiberflUssige i vgl. Nr. 2, 
3, 6), Κρήσσα aus Κρήτ)α, έρέσσω aus έρέτ^ω, vgl. έρέτ-ης, λίσσομαι 
aus λί^ομαι, vgl. λιταί; χορύσσω aus xopudjo), vgl. ep. χε-χόρυθ-μαι, 
χόρυς, χόρυθος, βυσσός, δ, aus βοί^ός7 vgl. βυθός, βάσσων dor. aus 
βάθjωv; ντ mit j wird (mit Verlust des ν) σσ in der Femininform der 
Adjektive auf εις, εσσα, εν, als: χαρίεις, χαρίε(ν)^α =  χαρίεσσα; aber σ in 
der Femininform der iibrigen Adj. und Partic. auf ντ, als: πάν^α 1

1) Ygl. G. Meyer ,  Gr. 2012f. — 2) O s t h o f f ,  z. Gesch. d. Perf., S. 596, 1.
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=  (πάνσα, 80 tliessal. U. 8. w.) πάσα, στοίβα =  στάσα, βουλευθέν^α =  βου- 
λευθεϊσα, γράφον^’α =  γράφουσα, δεικνύν^α =  δεικνυσα, έκόν^’α =  έκουσα. ·

5. π^ 9J* werden πτ oder σσ (att. ττ),1) entspr. β  ̂ (βδ Oder) ζ, in 
folgender Weise:

a) Entweder wird zwischen den Lippenlaut und j  ein Zahnlaut 
eingeschoben, hintcr dem j  ausfallt; zunftchst liegt der Zahnlaut δ, der 
sich gern mit j  verbindet, s. § 20, c). Die Tenuis -  konnte sich vor 
δ in β erweiehen, wie vicll. in ράβ-δ-ος aus ράπ-ρος, | /  £απ, vgl. £απ-ίς; 
aber gewbhnlich trat Assimilation der Media δ hinter π und φ ( =  π )  
ein, d. h. die Media δ wurde die Tenuis τ, die Aspiration aber ver- 
soli wand wie sonst vor τ (κέκρυπται). So wurde aus τύπ-δ/ω . erstens 
τύπ-τμω, sodann nach Wegfall des j  τύπ-τ-ω, aus σκέπ-δ/ομαι, sk. pac- 
j-ami, 1. spec-i-o, σπέπ-τ/ομαι, σκέπ-τ-ομαι, aus κρύφ-δ/ω κρόπ-τ-jti), κρύπ- 
τ-ω. Βλάπτω, St. βλαβ hat einen Nebenstamra auf π (kret .  βλάπω, 
άβλοπές =  άβλαβες), νίπτω ist sp&te Analogiebildung statt νίζω, aus IvuJjot, 
νίψω. FUr βδ aus βj fUlirt man £οΐβδος an, das neben £οΐζος steht; 
Curtius freilieh filhrt diese Formen auf pot/jo; zuriick.

b) Oder es wird aus πj tj* (viell. durch πτj hindurch), aus βj 6j, 
und weiter nach Nr. 3 aus t j'  σσ, ττ, nach Nr. 2 aus δ ^  ζ, wobei in- 
des nicht aus der Acht zu lassen, dass zu den betr. Worten grossen- 
teils entweder im Griech. selbst oder doch in den verwandten Sprachen 
zugehorige Bildungen mit Guttural- (Palatal-) Laut existieren. So οσσε, 
οσσομαι, vgl. οψις, οψομαι U. S. w., άμβλυώσσειν, vgl. άμβλυωπός, aber auch 
boot, οκταλλος =  δφθαλμός, sk. ak-sham, ak-slii, Auge, 1. oculus; οσσα, 
/οσσα (/έπος, /ό ψ , /ειπειν), vgl. sk. vi-valc-mi, rufe, valt-as, Wort, 1. 
vox, G. vocis; φάσσα, vgl. φάψ, φαβ-ός, wilde Taube; πέσσω (πέπων, 
πέψω), sk. palc-ami, 1. coqu-o, ένίσσω (ένιπή, ήνίπαπε, ένένιπε); — νίζω, 
waeclie, Fut. νίψω ( j /  νιβ, χέρνιψ, G. χέρνιβ-ος), vgl. sk . ne-ne£-mi, 
reinige; ion. u. Horn, λάζομαι, λάζομαι ( =  λαμβ-άνω, ] /  λαβ, doch 8.
G. Meyer 198).2)

6. λ mit j wird durch progressive Angleichung λλ, als: φύλλον aus 
φύλjov, vgl. folium, άλλος aus άλ^ς, vgl. alius, μάλλον aus μάλ^ν v. μάλα 
(wegen der att. Dehnung s. Nr. 2, 3, 4), vgl. melius; αλλομαι aus &jo- 
μαι, vgl. salio, στέλλω aus στέλ]ω, wie stellan ahd. st. steljan; ebenso 
verschmilzt l e s b .  the  seal ,  pj nach ε, ι, υ zu pp und vj zu w, als: 
<ρθέρρω (att.  φθείραν) aus φθέρ)ω, κτέννω (att.  κτείνω) aus κτέν)ω, κρίννω 
aus κρίν|ω, οίκτίρρω aus οίκτίρίω, δλοφύρρω aus δλoφύpjω, vgl. goth ,  
than-ja, dehne aus, ahd.  dennan st. denjan.

7. Nach αν oder ap (op) tritt Epenthese ein, d. h. j tritt als Vokal 
i in die vorangehende Silbc und verschmilzt mit dem Vokale dcreelben

*) G r a s s m a n n  a. a. 0., S. 40 Π*. H. Ebel ,  K. Ztschr. XIV, S. 34 it.



1 0 6 Jo d  in  Y erb in d u n g  m it K o n so n an ten . § 21.

zu einem Diplithongen, als: μέλαινα aus μέλα^’α, μάκοαρα aus μάκαρ^α, 
μοίρα aus μ<^α; φαίνω aus cpavjo, σαίρω aus oapjio. Anscheinend ist 
dasselbe aucli nach εν, ερ im Attischen, Ion., Dor. der Fall: χείρων, 
φθείρω, κτείνω u. s. w.; aber in φθείρω wird ει vielmehr Dehnung sein 
(uneclites ει), entspr. dem l e sb .  φθέρρω und dem ark ad. φθήρω ;1) 
ebenso ist fur χείρων χέρρων ao l . ,  und wir werden auch κτείνω (aol. 
κτέννω) nicht anders beurteilen, aucli niclit τέρείνα, wofiir sich lesb.  
(Ale. 61) τερένας mit vereinfachter Gemination findet. Andererseits hat 
άμείνων nach Ausweis der alten Inschr. echten Diphthong; Δάεφα 
(Bein. der Persephone) wird zu Δαίρα; oder ist dies aus Δάαιρα vgl. 
ίοχέαιρα, und πρώρα nicht aus πρώειρα (Herodian II, 410), sondern aus 
πρόαιρα vgl. νείαιρα? — Bei ιν, ιρ, υν, υρ ist Dehnung: κρίνω, οικτίρω, άμυνω, 
φυρω. Das K^prisclie zeigt Epenthese auch bei αλ: αΤλος =  άλλος, 
καιλαί =  καλαί.2) Dehnung bei λ hat das att. όφείλω ΟΦΕ^Ο (aber 
όφέλλω, vermehre, in d. gew. Weise; bei Horn, auch όφέλλω, schulde).

8. Aus pj ist in einzelnen Fallen anscheinend vj geworden und dies
dann in iibliclier Weise umgewandelt: βαίνω ] /  gam sk., χλαίνα vgl. 
χλαμύς. Sodann aber wandelt sich wie Ahrens,  Formenl. § 157, e 
wohl mit Reelit annimmt, das μj auch in μν; d. h. es schiebt sich der
filr j bequemere N-Laut zwischenein, und j fallt dann aus: so ist auch
'Ρωμαίος, μία in neugriech. Volksausspraehe romnjos, mnja. Dahin also
τέμνω =  τέμjω, κάμνω =  κάμ]ω, w&hrend bei νέμω, δέμω, γέμω, τρέμω
keine Form mit v gebildet ist, d. li., wenn es ein νέμ]ω gab, das j 
einfach ausfiel.

9. Aus den Verbindungen oj, / j  wird, durch Ausfall des σ u. / ,  
vokalisches t, welches sich mit dem vorgehenden Vokale verbindet. So 
καίω aus κ ά ^ ω , κλαίω aus κλά/^ω (att. mit Dehnung des a vor dem 
ausfallenden f :  καίω, κλαίω, καω, κλαω), γραία aus γρά^α , γλυκεία aus 
γλυκέj j a ,  δίος aus δ ί^ ο ς ; ναίω aus vaajto (vgl. νάστττμ)* άληθεσ ’̂α άλήθεια. 
Doch άήθεσσον II. κ, 493 (St. άηθεσ), πτίασω, St. πτισ, νίσσομαι, St. νισ 
νεσ (nach Osthof f ,  d. Verb, in d. Nominalkompos. S. 339 if. von πτίν^ω, 
νί-νσ^ομαι), Λίβυσσα aus Λίβυ^*α von Λίβυς, vgl. Αιβυστικός. (Daher aucli 
boot.  Λίβυσσα, nicht -ττα.)

A nm erk. Der Prozess der Angleichung des t =  j nach Konsonant hat sich 
im Thessalischen fortgesetzt: es findet sich hier a) Angleichung, b) wo der Kon
sonant nicht verdoppelt werden kann, Ausstossung des i, c) in der Schreibung 
auch Yerdoppelung des Konson. mit Beibehaltung des t, d. h. Obergang zur 
Assimilation. Beispiel ftir a): κΰρρος =  κύριος, Eigenn. "Ασσας =  ’Ασίας, Άγάσσας, 
Άμείσσας wohl =  Άμειψίας, Μνάσσας =  Μνασίας (Bull, de corr. hell. 1889, 400); 
fur b) "Αντοχος nb. Άντίοχος, τρακάδι =  τριακάδι (auch Διοννύσοι, Eigenn. Dial.-

0  Nicht mit Recht beruft sich C u rtiu s , Et.5 682,741 ftir echtes El in diesen 
Verben auf σπείρεν in einer j ungen  kretischen Inschr. (C. I. Gr. 2556, Cauer ,  
Del.2, 119), in der auch νε[ί]μγ] steht. — 2) Meis ter ,  Dial. II, 268.
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Inschr. 1329 muss =  Διονυσίοι sein); ftlr c) Παυσαννίαιος, D.-I. 1286, 12, Παυσαννίαο 
Mitt. d. arch. Inst. 1889, 59 f., καθ’ Ιδδίαν D.-I. 361, B, 12, ττροζεννιοΰν προξεννίαν 
al>er προξένοις Bull. 1. c., ττόλλιος aber ττόλι das. Vgl. auch das Epigr., Bull, de
corr. VII, 61: σώιζων μέν πίστιν, τιμών οάρ[ετάν] θάνες ώδε Καλί ας  (------ ) Ά[ρκά;
έών] ratpioo; έκ Τεγέας. Vgl. Pre l lwi t z ,  Bzz. Btr. XIV, 298 ff.

§ 22. Spiritus asper und lenis. *)
1. Der Spiritus a s p e r  ist, soweit er uberhaupt eine etymologische 

Begrundung hat (vgl. unten 11), aus dem Spiranten a, sowie ver- 
einzelt aus den Halbvokalen /  und j hervorgegangen. (S. §§ 15, 1; 
16, 3 , a, δ; 20 , d.) Sowie aber die griechische Sprache eine grosse 
Abneigung gegen die eben genannten Laute hatte, so sehen wir, dass 
auch der Spiritus a s p e r  selbst vielfach weichen und in den Spiritus 
l e n i s  ubergehen musste. Diese Erscheinung zeigt sich in den Dialekten 
von der friihesten Zeit ab, bis zuletzt der Spiritus a s p e r  in der 
Kaiserzeit auch aus der Gemeinsprache allm&hlich verschwand, wie 
er denn im Neugriechischen ganzlich fehlt. Schon bei Homer tritt 
bei mehreren Wortern gleicher Abstammung ein Schwanken zwischen 
dem Asper und Lenis hervor, s. Nr. 8 .

2. Der l e sb i sche  A e o l i s m u s 2) entbehrt von den fruhesten 
bekannten Zeiten an des rauhen Hauches, wie die Grammatiker lehren 3) 
und die Inschriften bestatigen. Beispiele aus den letzteren sind: 
χατεστακδντων, μετ’ Ήρακλειτω, κατείρωσις d. i. κατϊρ. =  καΟιέρωσις, κατι- 
δρύσει; ferner aus den in Steinschrift erhaltenen Epigrammen der 
Balbilla: τ’δ, κώ, κώσσ’, τ’ ο σ’, τίτ’ αλις. A h r e n s  irrte, wenn er ein 
Grammatikerzeugnis4) dahin deutete, dass die Aeolier n u r  έν ταΐ; 
ίδίοης λέξεσιν (den speziell aolischen Worten) keinen Asper gehabt 
hatten, und sich nun um die Aufstellung von Gesetzen und Regeln 
bemuhte, nach denen der Asper bald gefehlt hatte, bald nicht. Was 
in den Fragmenten der aolischen Dichter sich Entgegengesetztes zeigt, 
muss korrigiert werden (das alte Berliner Sappho - Fragment hat 
OVKOVTtt); was auf Inschriften der alexandrinischen und rbmischen 
Zeit, gehort mit zu den vielen Verf&lschungen durch die κοινή.

Aninerk.  Nach den alten Grammatikern haben die Aeolier auch bei p, pp die 
Psilose angewandt. l)

l) Vgl. Giese,  Aeol. D. 218 O'.; C u r t i u s ,  Et.& 683 ff.; Alb. T h u m b ,  d.Spir. 
asp. imGr., Strassburg 1889. — 2) S. Giese  a. a. 0 ., S. 338f.; Ah r e n s ,  Dial. I, 
p. 19sqq.; Meis ter ,  Dial. I, 100ff. — 3) Z. B. Apollon, de constr. p. 38 Bekk.: 
άλλοι μέν "Ελληνες δασύνουσι τα φιυνήεντα, Αίολεΐς δέ ούδαμώς.  — 4) Schol. ad 
Dionys. Thr. p. 716, 9: κανών γάρ έοτιν δ λέγων, δ τι οΐ Αίολεΐς έν ταΐς ιδίαις 
λέξεσι την δασεϊαν ολω;  άγνοοδαιν,  was sich auf Homer und die bei diesern 
gefundenen aolischen Worte bezieht Obrigens hat A h r e n s  in dem Progr. Han
nover 1868, S. 26, seine Ansicht zurQckgenommen.
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3. Hingegen haben die anderen aolischen Mundarten, das 
B o o t i s c h e  und T h e s s a l i s c h e ,  den Spiritus asper gehabt. Fur 
das erstere1) bezeugen dies zahlreiehe Belege auf Inschriften, als 
ΗΑΓΕΣΑΝΔΡΟΣ, ΗΙΣΜΕΝΙΟΙ (in diesen Namen von 'Ισμηνο-, als 'Ισμείνα,
‘ Ισσμεινίας u. s. w., steht immer der Asper [ausser der verdachtigen Inschr. 
D. I. 698], so auch eine korinthische Vase ΗΥΣΜΕΝΑ, wahrend wir bei 
den Attikem ’Ισμήνη, Ί  σμηνίας schreiben, ohne Grund und Beweis); auch 
die Grammatiker reden bei diesem Dialekte von einem Asper (s. uber 
ιών unten § 160). tlber anlautendes u s. unten 11; Άρίαρτος ist 
die echte einheimische Form fur 'Αλίαρ-ος. — Das T h e s s a l i s c h e  
weist in den Inschriften καθ’ ίδδίαν u. s. w. auf.2)

4. Die d o r i s c h e n  Mundarten haben nicht alle den Asper, die 
meisten indes wenden ihn an, wenn auch mit einigen Eigentumlich- 
keiten.3) Auf den herakleischen Tafeln, die trotz des im ubrigen 
ionischen Alphabets doch die Zeichen /  und (- bewahrt haben, findet 
sich der Asper im ganzen wie in der gewohnlichen Sprache, auch 
mit der Verwandlung der Tenuis in die Aspirata, als: δ, ά, olo;, οσος,
ώς, αμα, άμες ( =  ήμεΐς), Εκαστος, έκάτερος, ίαρό; ( =  ιερός), δραν, Εφορος, 
Εφορεύω, ύδωρ, ύπό, υπέρ U. s. w.; Εργω (aus Γέργω entst.) wie im Att., 
άφέργω, Εφέργω; auch in der Mitte des Wortes (in den Kompositis) 
ist er fast stets hinzugefugt (ausser wo die Tenuis in die Aspirata 
verwandelt ist, s. § 23, 3), als: άνέλόμενος (neben ποθέλωνται), σονΙργω; 
— aber Asper st. d. Lenis: άκροσκιρίαι I, 65. 71 (so καί)’ ακρον 
Korkyra Dial.-Inschr. 3204), αρνησις I, 156, οκτώ, έννέα (nach έπτοί), 
οίσόντι ( =  οΓσουσι) I, 150 (in Τσος I, 175 ist der Asper Vertreter 
des / ,  /ίσος, aber ίσος I, 149. 170); Ηάσων bietet eine Vase (Thumb 
p. 10); hingegen Lenis statt des Asper: ορος mit den Derivatis (aber 
H 0PF02 Korkyra), άλία (Versammlung), αμαξιτός wie Homer (att. 
άμαξ., arkad. παρ-αμαξεύη ohne B geschrieben); liber Fi; st. εξ 
s. § 16, 2 a).

5. Der l a k o n i s c h e  Dialekt bietet zahlreiehe Beispiele des (in 
den alteren Inschriften) als H geschriebenen Asper, im Anlaut wie 
auch im Inlaut (vgl. § 23, 2). Darnach ist falsch unsere Schreibung 
’Αγησίλαος (Inschr. Ηαγηιστρατος, Ηαγησιλα-, Papyrus des Alkman 
Άγησιχόρα, aber Άγιδώ); dagegen άνιοχίων Inschr. des Damonon fur 
ήνιοχών; auch eine korinth. Vase (Dial.-Inschr. 3151) Άνιοχίδας; ωιτ’ 
αλιον Alkman Papyrusfr. Col. II, 7. Umgekehrt 'Οπωρίς eine wahr- 
scheinlich lakonische Inschrift, R o h l ,  J. Gr. ant. nr. 61, vgl. χώπάραν

0  Giese,  Aeol. S. 375; A h r e n s ,  Dial. I, p. 168 sq.; Meis t e r ,  Dial. I, 
250 ff. Vgl. Boeckh ,  Corp. Inscr. I, p. 719. — 2) Meister ,  1. d. 299. — 
3) A h r e n s  II, p. 35 sqq.; vgl. Giese a. a. 0., S. 380£f.
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d. i. και όποίραν Alkm. fr. 76. Auf Alkman wird sich gleichwohl 
beziehen, was Apollonius synt. 335, b bemerkt, dass „unzahlige Male" 
im Dorischen der Spiritus bei der Synalophe vernachlassigt werde, 
unter Anfuhrung von Beispielen wie κώ, κά; B e r g k  meint dies auf 
alte Schreibungen KHO, KHA zuruckfuhren zu konnen (Lyr. I l l 4 p. 697), 
wie sich in der That Dial.-Inschr. 3170 (Phleius) A]ITH0P90N findet.

• Ausserdem verzeichnen wir noch folgende dorische Beispiele des 
Asper st. des Lenis oder des Lenis st. des Asper: a) έφακείσθων u. 
έφακεΐσίΐαι (v. άκεισΗαι) Delph. 1688 , 37. 4 1 5 καθ’ ένιαυτόν Tlier.  2448 , 
VI, 25; κασάνεις b. Hesycli. lak. st. καΟάνεις V. ανω, vgl. at t .  άνύω st. 
άνύω; έγκαΟιδών (Spir. st. Dig.) und πένθ’Ιτη Epidauros; Ιστέ st. Ιστέ 
Theokr. 1, 6. 6, 32. 7, 67 n. Ahrens; — b) auf einer alten argiv. Insclir. 
Refill 30 stebt der Artikel Ho, abcr ’ Ιπομεδον ( =  Μππομέδων), vgl. ta rent .  
Γχχος =  Ιππος, equus; das. nr. 37 οπλίταν; auf e. ther&iscli. Inschr. 
Rbhl 43 8  Ιαρον (= Ί ά ρ ω ν ), aberΊάpωv auf d. Ilelme des Iliero, Rbhl 5 1 0 ;  
ίαρός auf d. l ierakl .  Taf. u. auf lak. Inschr. R. 14, 38, 39 a, 3 9 b u. s. w. 
(arkad. ίερομνάμων u. s. w.); doch auch me gar .  έπ’ ίαρεύ; D.-I. 3025  
oft Rhodos, 8. Thumb S. 2 4 , Akarnanien (das. 39); ferner Άρμονύα 
Ambrakia R8hl 331 (vgl. Άρμοξίδαμος Petilia das. 5 4 4 ); in Messene 
Caucr,  Del.2 47 κατ’ άμέραν (Z. 102), vgl. lokr. αμάρα D.-I. 1478 , 1479, 
desgl. a rka d .  Bull, de corr. hell. 1889, 281, Z. 9 ,  1 3 , 1 6 , έπάμερος, 
πεμ-άμερος Bind., episch ημαρ; mess. das. (Z. 55, 116) κατεσταμένοι^ 
womit Thumb S. 12 das gew. Ισταλκα neben seltenerem Ισταλκα ver- 
gleicht; vereinzelt Kalymna C. I. Gr. 2671 μετ’ ομονοίας; Epidaur. 
Έ φ . άρχ. 1885, 65 if. (D.-I. 3342), Z. 26 κάμων.*)

§ 22. .

6 . Von den d o r i s c h e n  Mundarten hat das Kretische von alter 
Zeit her den Asper ganz eingebusst, wenn auch dies sich nicht auf 
alle Stadte gleiehmassig erstreckt; in Hierapytna wenigstens wurde, 
wie Herodian zu Od. γ, 444 aus der Schrift eines von dort geburtigen 
Gramrnatikers anfuhrt, noch spaterhin αίμνιον mit Asper gesprochen. 
In den altesten Inschriften, die wir aus Kreta haben, wie den 
gortynischen Tafeln, findet sich das H entweder uberhaupt nicht, oder 
nur in vokalischer Geltung; auch in der Synalophe bleibt die Tenuis. 
Vgl. T h u m b  S. 24 if. Ferner ist in den a l t l o k r i s c h e n  Inschr. 
zwar das 11 als Spiritus gebraucht, aber der Hauch fiussert in der 
Synalophe keine Wirkung; er mochte also dem Erloschen nahe 
gewesen sein (das. 39). Hierzu stimmt, dass in der dem Lokrischen 
nahe verwandten e l e i s c h e n  Mundart, wie die alten olympischen 
Inschr. beweisen, der Hauch von alters her nicht mehr vorhanden

!) Έπάπτοιτο, Delph. Annal. 1881, p. 69, wird durch W e s c h e r - F o u c a r t ,  
Inscr. de Delphes nr. 435, nicht bestfitigt (έ[φ]άπτοιτο).
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war (das. 32 f.). Im A r k a d i s ch  e n dagegen ist Spiritus asper gewesen 
( M e i s t e r ,  Dial. II, 103; hervorzuheben Άγεμώ =  ίΗγεμόνη; auf der 
Inschr. von Tegea, Bull, de corr. a. a. 0 . (oben 5) άμέρα s. o.; einmal Ηάν 
=  αν Z. 9, doch αν 5; οτι 5, 9, 0Σ =  ος od. ώς 9, παρΗεταξαμένος 
20), wahrend das mit dem Arkadischen so nahe verwandte Kyprische 
ihn nicht schreibt und ein h wie es scheint erst aus s neu entwickelt 
hat (das. 240 ff.).

7. Mit dem asiatischen Aeolismus stimmt in betreff der Psilosis 
auch die n e u i o n i s c h e  Mundart Asiens uberein. l) Aber auch schon 
in dem a l t e n  I o n i s m u s  Homers zeigen sich ziemlich viele Spuren 
der Psilose, indem aspirierte Worter in gewissen Formen den Asper 
in den Lenis ubergehen lassen.2) tJbrigens ist zu beaehten, dass 
mehrere Worter, die in unserem Texte mit dem Asper anlauten, bei 
Homer mit dem /  anlauteten, als: ίνδάνω, Ικηλος, und ferner, dass 
die Setzung von Spir. asper oder lenis in diesen Gediehten von den 
Grammatikern herruhrt, die nur in den Fallen von Synalophe hie 
und da einen handschriftlich uberlieferten Anhalt hatten, ubrigens 
aber entweder nach Analogien entschieden, oder darnach, ob ein 
Wort etwa aus diesem oder jenem Dialekte zu stammen schien. 
Einzelnes: άθρόος Aristarch u. Herodian wie att.  (La Roche ,  Horn. 
Textkr. 180); desgl. αραιός (aber άραιος), das. 201; andere schrieben 
άθρόος, αραιός; Streit war auch liber αδην — αδην αδδην, άδινός — άδινός 
(das. 178 ff.). Den Lenis hat ήέλιος (lak. άλιος oben 5, υπ άλίωι Korkyr. 
C. J. Gr. 1907 =  K a i b e l ,  Epigr. 185); άλέη Sonnenwarme, att. άλέα 
ειλη; ήμβροτον άβροτάζω nb. αμαρτάνω (άμβρότην aol.); von αλλομαι lautet 
der Aor. II. Μ. αλσο (αλσο), άλτο, άλτο (έπαλτο II. φ, 140), άλμενος; έπ 
άμαξαν II. μ, 448, κατ’ άμαςιτόν χ, 146 (La Roche  187), att. θάμάςιον 
Eust. 1387, ΙΟ3); neben αμα αμυδις (aol.) sehr oft; αμμες ( =  ήμείς), 
άμμε ( =  ήμάς), άμμι(ν) ( =  ήμιν), desgl. aol.; neben άνδάνω (̂ ταανδάνω) 
ηδος (als a o l i s c h ,  La Roche  270, doch Tryphon ηδος); neben εκηλος 
(^έκηλος) ευκηλος (aus έ/έκηλος, S. § 18); neben Εωσφόρος ήώς, neben 
ήμέρη ημαρ; — neben ίδρώς ίδιον (Impf. V. ιδίω) Od. υ, 204; ίρης 
(Sp i tzner  ad II. ο, 237, σ, 616); ίστωρ (/ίστωρ) Spi tzner  ad II. σ, 501; 
έττίστιον- Od. 1), 250; — neben όμου δ-αρ, ό-αρ-ιζειν,  ό-αρ-ιστύς, ό-αρ- 
ιστής, δ-6ρις,  οί-έτης (d. i. ό-/έτης) II. β, 765, δ-πατρος; neben δδός 
ουδός, ή, Weg, Od. ρ, 196, αύτόδιον, selbigen Weges, ft, 449; st. ολος (sk. 
sarvas =  omnis, al t lat .  sollus) ουλος; ουρος, Grenze, st. ορος. — Bei den 
nachfolgenden Epikern findet sich: Hymn. Cer. 88, Hes. Sc. 341 υπ 
ομοκλής st. υφ δμ.; Hes. Th. 830 u. Hymn. Horn. 27, 18 or! ιεισαι st. 
o'f ίεΐσαι (s. Goe t t l in g  ad Hes.); Hes. Op. 559 τώμισυ st. θίομυο v. τδ

1) Eustath. ad Od. 1564, 9: ψιλωτ ικοι  γάρ ώςπερ ¥Ιωνες ουτω καί Αίολεις. 
— 2) Vgl. T h i e r s c h ,  Horn. Gr., § 171. — 3) Hippokr. VII, 96 έ ψ  αμαξαν v. 1. έπ\
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ήμισυ, έπ Ηφαίστοιο θύρησιν ein Dichter bei Hdn. II , 839, mit besonderer Ent- 
schuldigung.

8. Dass in dem neueren Ionismus, wie er in Hero  do t  und 
andern ionischen Prosaikern (aus serHippokra te s ,1) R e n n e r ,  Gurtius 
Stud. 1 ,1 ,151, Li t tre ,  Hipp. 1,494 f.,499) vorliegt, der Asper nicht mehr 
vorhanden gewesen sei, sieht man daraus, dass er auf eine voran- 
gehende Tenuis mit nur sehr wenigen Ausnahmen in Kompositis, die 
wir anfuhren werden, keine Wirkung aussert, als: ουκ όμολογέουσι 
Her. 1, 5, άπαμμένους 2. 121, 4, έπέδρης 1, 17, έπέδρην 5, 65 (aber 
έφεδρον 5, 41, άφεΐτο 8, 49, was man beides tlndert; docli 7, 193 έντευθενγάρ 
έμελλον ύδρευσάμενοι ές το πέλαγος ά φ ή σ ε ι ν ,  έπί τούτου δέ τω χώρφ 
ούνομα γέγονε Ά φ έ τ α ι  sehcint άφήσειν notwcndig wegen Άφέται, das 
Herodot stets so schreibt), κατύπερθε 2, 5, κατάπερ 1, 118, 131, 169, 
κατά (st. καθ’ α) 1 , 208 (aber 9 , 82 κατά ταυτά κ α ft ώ ς , pariter ac, 
wofUr Dind.  κατώς, Bred.  S. 93 κατά d. i. καθ’ ά, Sch&fcr  και, Ste in  
ώς και lesen will, aber A then. IV. 138 c hat aucli καθώς), κατίσαι 2. 
121, 5 (aber μέθες 1, 37, καθεύδει 2, 95, καθεύδουσι 4, 25 in den codd.). 
Die Komposita, namentlich die alten und festen, haben immerhin ihre 
Ausnahmestellung; denn auch in Elis finden wir ποθελομένω, und auf 
ionischen Inschriften καθημένου (Teos), κάθοδον (Halikarn.), μεθεληι 
(Chios), dagegen πέντ ήμέρηισιν (Chios), απ’ έκαστου (Milet), indem mit 
dem Verluste des Spiritus von όδος, εληι nicht notwendig die Ersetzung 
des I) durch τ in den Kompositis verbunden war. Die handschriftliche, 
von uns fortgepflanzte Schreibung des Asper bei Herodot ist wider- 
sinnig und sollte aufgegeben werden.2)

9. Betreifs des Io n i sm us  der westlicheren Inseln im ag5ischen 
Meere liegt die Sache wesentlich anders. Eub5a hatte den Spiritus 
so gut wie Attika, wie die Inschriften beweisen. Fur den Parier 
Archilochos bezeugt Athenaus III, 107, f die Schreibung έφ’ ηπατι 
(fr. 131 4 Bgk.), aus welcher er den Asper von ήπαρ erweisen will; 
auch die sonstigen Fragmente stimmen dazu, nur 70 έπ (v. 1. έφ’) 
ημέρην, 115 έπ ήβης. Vgl. Fick Bzz. Btr. XI, 246 f. Die Inschr. der 
Kykladen bewaliren gleichfalls Zeugnisse des Asper: Delos und Naxos 
ό, έκηβόλωι mit H, Keos έφ[ίστια], Amorgos 'Ιπποκράτης, Ίπποκλής, 
Siphnos ίερδν.

10. Der At t i c i sm us  bildet zu dem Aeolismus und zu dem 
Ionismus Asiens einen strengen Gegensatz, indem er eine grosse Vor- 
liebe fur die Aspiration hat. So haben mehrere Worter im Attischen 
den Asper, die in anderen Dialekten (oder in der κοινή) den Lenis 
haben, als: άνύ<υ, άνύτω nach der Vorschrift der alten Grammatiker,3)

*) Doch άξιαπηγητύτατον IX, 86 Coray  L. — 2) Vgl. Gi e se ,  &ol. Dial., 395ff., 
402 it. — 3) S. P i erson  ad Moer., p. 179; S c h a n z ,  Proleg. Plat. Symp., § 1.

§ 22. ' S p iritu s  a sp e r  u n d  lenis.
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doch steht Eur. Bacch. 1100 o5x ήνοτον; ebenso verhalt es sich mit 
άθρόος, Moschop. p. 33 Titz. Eustath. p. 1387, 7 (Herodian.  I, 
538 L.) u. αθροίζω (daher hat b. Dem. 27, 35 Dind. fur ούκ άθρουν 
ούχ αθρουν hergestellt), mit ά δ η ν ,1) άα ίς, άλέα, άλεαίνω, άλύω, άρκυς 
(Eustath. ad Od. 1535, 20), άθυρμα (Moerisp. 5), άμόθεν (alicunde), άμού 
u. s. w., άσμενος (zu ηδομαι; U s e n e r  N. Jahrb, 1865, 255 nach Bodl. 
u. Par. A des Plat.),2) αύος, αυω, αυαίνω (Ar. Eq. 394 άφαύει, Eccl. 146 
άφαυανθήσομαι), ειρκτή είρχθήναι (Herodian I, 538 L.), εν η s. Pa sso w 
Lex., u. a. m. Die altattischen Inschriften (Meis terhans,  Gr. d. att. 
Inschr. 65 2 ff.) zeigen zwar keine Konstanz in der Setzung des H, welches 
vielmehr oft genug fehlt, sie setzen den Spiritus zuweilen auch da, wo die 
geregelte Sprache ihn wegen eines h in der folgenden Silbe weg- 
lasst, als 2χω, ισχύς (vgl. ιχθύς a t t .  nach Gellius N. A. 2, 3); doch 
sind folgende W orter als im Attischen aspiriert aus den Inschr. anzu- 
fuhren: "Αβδηρα oft, Αισα Αισων Αίσωπος, ακούσιος (aus άέκ. wie "Αιδης 
aus ’ Αιδης, φρούδος aus προ δδοΰ), einmal έλπίς (auch in der κοινή einmal), 
Ινος vgl. Gramm., Ίλειθυα (an ιλεως angelehnt), 'Ιλισός (aber ίδως und 
ίσος); vereinzelt δγδόη wie in Heraklea, δπίσδιον, Bull. d. eorr. hell. XII, 
28 4 ; dagg. auffallend oft ημέρα, Thumb 63.

11. Aber auch in dem gemeingriechischen Gebrauche kommen 
einzelne Erscheinungen vor, welche den Schwestersprachen gegenuber 
als besondere Eigentumlichkeiten des Griechischen hervortreten. So 
z. B. hat jedes anlautende υ ( =  u) den Asper, wahrend das alte 
u =  oo u der Bootier nach allem Anschein den Lenis hatte, als: 
ύδωρ, boot, ούδωρ, lokr. Inschr. υδρία, sk. ud-am, 1. unda, υπέρ ύπατος 
(boot. Υπατόδωρος, Upatod. ohne H Dial. - Inschr. 1130), sk. upari; 
vgl. Thumb S. 41 f .;  der Spir. scheint mit dem Ubergange des u in u 
angetreten zu sein.3) Fernere Unregelmassigkeiten: att. εως, ion. ήώς, 
dor. άώς, aol.  αύως, sk. usas, 1. aurora (ausosa); ήγεΐσθαι άγεϊσ3αι 
neben αγειν; ίππος neben tarent .  ικκος (Et. M. p. 474, 12), sk. aijvas, 
1. equus, daher λεύκιππος Soph. El. 706 (λεύχιππος iiberall nicht), Γλαύκιππος, 
boot.Ά ντιππ ίδας und 'Ανθιππος U. S. W. ; 4) Arg l. § 23, 3.

Anmerk .  Gbrigens finden sich auch bei a t t i s c h e n  Schriftstellem einzelne 
anscheinende A e o l i s m e n  oder I o n i s m e n ,  als: Aesch. Ag. 528 άντήλως st. <£vD., 
ebenso Soph. Aj. 805; άπηλιώτης Eur. Cyci. 19, auch in Prosa; Ar. Av. 110 
άπηλιαστής st. άφ.; Soph. Ant. 251 έπημαξευμένη: Xen. Hell 4. 4, 10 Ιππαρμοστής 
(V^ap, dor.  Άρμονόα, Άρμοξίδαμος oben 5) u. s. w.5) — Umgekehrt hat die κοινή 
nachmals in mehreren WOrtern die Aspiration, welche im Attischen den Lenis 
tragen (Giese, a. a. 0. ,  404 ff.; G. Meyer ,  Gr.2, 244; Thumb,  S. 59, 70 ff):

J) S. S c h n e i d e r ,  ad. Plat. Civ. Vol. I., p. 49. — 2) Herodian liefert kein 
Zeugnis f. d. Lenis. — 3) Es heisst freilich auch ehalkidisch όπύ =  υπό (§ 24,2), Ausspr. 
doch wohl hupu, und wenn man dieses h aus s erkl&rt (1 a t. sub), so steht auch bei 
6πέρ das lat. super daneben. — 4) S. Giese a. a. 0., S. 332 f. Auch arkad. Ιερόν und 
ΓΙληστίερος,Β a u n a c k ,  Stud. 222. — 5) S. Lobe ck ,  ad Soph. Aj., p.355 sqq. (2952sqq.).
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C. J. Gr. 2329, 7 (Tenos) καθ’ Ιδίαν, ebenso 2335 , 3 (Tenos). 2347c, 8 (Syros), 
u. s. w. (καθ’ Ιδδι'αν, Thessal. oben 3); das. 2347 c, 48 καθ’ 2τος, vgl. πενταέτηρίδα, 
Tafeln von Heraklea, δεχέτης u. s. w. reichlich in der κοινή, W a g n e r ,  Quaest. de 
epigr. gr., p. 91; G. J. Gr. 2448, VI, 25 u. Bullet, de corr. hell. VIII, 24, 10. 16 
(Amorgos) καθ’ ενιαυτόν; 3137, 75 (Smyrna) έφ’ toifj, u. so oft ( D i t t e n b e r g e r ,  
Syll., p. 781); Papyr. Louvr. I μεθοπωρινό;, vgl. oben 5.

§ 23. Interaspiration oder die Aspiration in der Mitte der WOrter.
1. In dem Gebrauche des rauhen Hauches in der Mitte der 

Worter sind zwei Falle zu unterscheiden: a) der rauhe Hauch ist in 
e in f ache n  W5rtern Vertreter eines geschwachten o; b) er erscheint 
in zusammengesetzten Wortern. Der erstere Fall gehort nur einigen 
Mundarten, der letztere der griechischen Sprache uberhaupt an.

2. Dass das ursprungliche σ als Anlaut vor Vokal und als inter- 
vokalischer Inlaut bei alien Griechen sich in der Regel in den Spiritus 
asper verwandelt bezw. ausfallt, haben wir § 15 gesehen; einige 
d o r i s ch e  Stamme aber, namlich die Laked&monie r  und A rg i ver ,  
vereinzelt auch die E lee r  und (nach den Glossen, weniger nach den 
Inschriften) die K y p r i e r  verwandeln das von anderen St&mmen 
zwischen Vokalen (die Kyprier auch das im Anlaut) zuruckgelassene 
σ in den Spiritus asper.!) Der altere Lakonismus, wie der des 
Dichters Alkman, scheint diesen Gebrauch noch nicht zu kennen; 
Alkman sagt μώσα. Aber recht fruh, jedenfalls lange vor Aristophanes, 
trat diese Verfluchtigung ein. So findet sich auf Inschriften regel- 
massig: έποιεέ, d. i. έποιηέ st. έποίησε, Ποοίδάν Ποσειοών, * ΑγηΓστρατος; 
in junglakon. Inschriften ohne geschriebenen Spir. σαάμων, d. i. σααμων 
st. σησάμων, Σώανδρος =  Σώσανδρος; in der Lysistrata des Aristophanes; 
μίδα (d. i. μώά) st. μώσα, a t t .  μούσα, πάα =  πασα, έκλιπίδα =  έκλι- 
ττουσα, ορμαον =  ορμησον u. s. \ν.; nur in \venigen Wortern findet 
sich in diesem Stucke σ, wie in παυσαίμείΐα, und jedenfalls mit Recht 
da, wo σ aus einem T-Laute -f- σ entstanden ist: πείσομες v. πείί)-ω. 
A r g i v i s c h e  Inschr. bieten Θράϋλλος (C. J. Gr. 1120), έποί/εέ, u. a. m. 
Das Auffallendste sind zwei lakonische Aufschriften eines Grenzsteines 
(Rohl  J. Gr. ant. Add. nova p. 18i): Διοίκετα | Διολευι)ερ([ο], d. i. 
Διο(ς)ίκέτα, ΔίωλευΟεριιυ m. Kontraktion aus Διο(σ)ελ. ■— Aus dem 
A t t i c i sm us  wird das Wort ταώς, entstanden aus τα/ιδς (lat.  pavo), 
sicherlich ein Fremdwort, von den Grammatikern Tryphon und 
Seleukos b. Athen. p. 397, e. u. 398, a. als einziges Beispiel eines in- 
lautenden Asper angefuhrt; im iibrigen spreche man λε<«ς, νεώς, βαιος, 
Οοος u. s. w. Doch kommen noch hinzu die Interjektionen εδοι, ευάν, 
εύαι, Herodian I, 547; Apollon. Synt. p. 319.

*) S. Giese,  Aeol. D., S. i!09 ff.; A h r e n s ,  Dial. II, p. 74sqq.;  Meis t e r ,  
Dial. II, 249.

Kΰ linere auefuhrl. grieoh. Grammatlk. I. T. 8



114 In te ra s p ira t io n  o d e r  die A sp ira tio n  in  der M itte. § 23.

3. In zus amrneng ese tz ten  Wftrtern wird auf altattischen 
Inschriften der Asper in der Mitte des Wortes zuweilen ebenfalls be- 
zeichnet, i) als: ΑΗΟΡΙΟΣ άωριος, ΕΝΗΙΔΡΥΕΣΘΑ1, προοήκέτω, εύορκον 
(att. Inschr.), ebenso meistens auf den Herakleischen Tafeln.2) Dazu 
stimmt auch die lateinische Umschrift, als exhedra (exedra), Panhormus, 
parhippus, Euhemerus; der Spir. erlosch also jederifalls in der Aus- 
sprache nicht. Auch die alexandrinischen Grammatiker bedienten 
sich bei zusamrnengesetzten Wortem der »Interaspiration wie Eustath. 
ad II. p. 524, 2 berichtet, machten indes ihre Ausnahmen urid Vor- 
behalte.3) A r i s t a r c h  unterschied die wirklich aus zwei Begriffen 
zusamrnengesetzten und die (der Bedeutung nach) nur abgeleiteten 
Wo rtcr durch den Spiritus, indem er dieersteren, dasie die Bedeutung 
zweier hatten, mit dem Asper, die letzteren, da die Bedeutung des 
zweiten Teils zurucktrete, mit dem Lenis schrieb. So άκύάλος νηος, weil 
der Sinn von αλς nicht gefuhlt werde und das Beiwort einfach gleich 
ώκεια sei; ebenso ταλαύρινος (κοτολήροτον II, ύ, 34, weil von άρύο>, nicht 
von ρέω). Darnach unterblieb also die Aspiration auch in Eigen- 
namen (Ptolem. Ascal. Herodian. II, 48 L .; Ael. Dionys. schol. II. o, 705), 
als Εύρύάλος, Άγχίάλος, Φίλιππος (aber φίλίππος), Μελάνίππος; doch hebt 
Herodian als Gegeninstanz Πάνόρμος und den Eigenn. "Εφιππος liervor. 
Die Sache wird dennoch eine gewisse Richtigkeit haben, da es ja auch 
Λεύκιππος, ΓλαόχΗτπος u. s. w. heisst, wahrend wo das Wort ίππος als 
solches gefuhlt wird, der Spir. nicht wegbleiben kann, ausser in altuber- 
lieferten poetischen Worten wie λεύκιππος. "Εφιππος aber ist das zum 
Eigennamen gemachte Adjektiv έφιππος. — Irrig ist Gieses (S. 333) 
Meinung, dass der Spiritus in der Elision (ausser bei Tenues) versch wunden 
sei; denn hiergegen zeugen nicht nur die Grammatiker (πάράλος), sondern 
auch auf att. Inschriften die Schreibung ΠΑΡΗΕΔΡΟΙ, wiewohl gemass 
der Seltenheit derselben anzunehmen ist, dass der Spiritus in diesem 
Falle noch weniger als sonst gehort wurde. In Fallen, wie ύφαλος, 
οε/ήμερος u. s. w., hat die Tenuis die Aspiration aufgenommen. — 
Nach den Scholien ad Dionys. in Bekkeri An. II. p. 693 setzten die 
alten Grammatiker (d. h. die Alexandriner) auch in der Mitte eines 
einfachen Wortes uber p mit vorangehender Aspirata den Asper und 
fiber p nach Tenuis den Lenis, als: χρόνος, άφρός, θρόνος; Άτρεύς, κάπρος.

1) M e i s t e r h a n s ,  Gr. d. alt. Inschr. 072, der aber irrtttmlich sagt, dass die 
Aspiration irn Wortinnern von den alten Atlikem gewOhnlich bezeichnet werde. 
Die e ine  Inschr. D i l t e nb .  13 bietet neben ένΙδρόεσΙΙαι zwei Beispiele der Nicht- 
bezeichnung: ήμιέκτεων und ί[βΥ|]γήο<ι>ντοα. — 2) Auch arkadisch (§ 22, 6) παρ- 
ΙΙεταξαμένος, woraus sich έτάζιυ (έτάζω Herodian II, 243) ergibt. — 3) S. Le hr s ,  
de Aristarchi stud. Horn., p. 300—3253; Giese ,  Aeol. D., S. 327ff.; S p i t z n e r  
ad II. o, 705; L a R o c h e ,  Horn. Textkr., 416 IT.; von  B a m b e r g ,  Zeitschr. f. 
Gymn.-W. XXXI, Jahresber. S. 2.
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Von deni Verhaltnisse der Sprachlaute zu einander 
in den Dialekten.')

A. Vokale.
§ 24. a) Kurze Vokale.

Der Wechsel der Vokale sowohl als der Konsonanten in den ver- 
schiedenen Mundarten erstreckt sich nie auf al le Worter einer Mundart, 
sondern ist immer auf einzelne Kategorien oder gar auf einzelne Falle 
beschrSnkt. Einige Wandlungen kommen jedoeli in dieser oder jener 
Mundart vorzugsweise li&ufig vor und mtlssen dalier als besondere Eigen- 
tUmlichkciten (Idiome) der Mundart angesehen werden. Wir bemerken 
aber vorweg, dass es sich bei der folgenden Aufzahlung mit nichten 
stets darum handelt, das Urspriinglicbe oder aus einem Anderen Ent- 
standene als solches hervorzuheben, sondern zun&chst nur darum, die 
Thatsache zu verzeichnen, dass in diesem Dialekte in diesen Fallen 
dieser Laut dem anderweitigcn Laute des gewohnlichen Griecliischen 
entspricht.

1 . Wechsel der drei Vokale: α, ε, o (A-Vokale, § 9, 1):
a u. ε: Bdot. in einigen Wijrtern, als: γά (γέ), κά (κέ), ατερος (έτερος),

νΑρταμις, ίαρός (Ιερός); allcs dies auch dor., ατερος aucli lesb. und 
tlberhaupt ursprtinglich, s. § 157, 8, w&hrend lesb.  t h e  seal,  κε, 
the  seal,  ίερός (ΙαρουτοΓς Krannon, Dial. - Inschr. 361, B, 24);
thessal .  Ortsname Inschr. Κιάριον, jilngere MUnzen Κιεριείων; 
a si at. aol .  ( l esb i sch)  in einigen Orts- und Zeitadverbien auf 
Βεν (Gramm.), als: ΙνερΒα (ΙνερΘεν), έξύτποΒα (έξόπισΒεν) Adesp. 67 
Bgk., πρόοΒα u. a., doch αλλοθεν u. κήνοΒεν Ale. 86 u. a., und
die Grammatiker selbst bezeugen, dass nicht alle auf -Βεν diesem 
AVechsel unterlagen; auf die Frage „woheru batten auch die Aeolier 
Βεν, vgl. § 72, 2, i, fUr πρόσΒεν aber bietet eine lesbische Inschrift 
πρόσΒε, auch καχύπερΒεν und πάροιΒεν Aik. 15. 9 (Meis ter ,

*) Die D i a l e k t e  sind erst in unserer Zeit Gegenstand einer grflndlichen und 
wissenschaftlichen Untersuchung geworden, und zwar ist der a o l i s c h e  Dialekt 
von A. Giese  (Berlin 1837), der ( iol i sche  und d o r i s c h e  von L. A h r e n s  
(De Graecae linguae dialectis, Lib. I, de dialectis Aeolicis et Pseudaeolicis. Gottingae 
1839, Lib. II, de dialecto Dorica. Gottingae 1843; davon der I. Band in neuer 
zeitgem&sser Bearbeitung von R. Mei s t e r ,  Die gr. Dial., Bd. I, Asiat.-&ol., Boot., 
Thess., Gtg. 1882; Bd. II, Eleisch, Arkad., Kypr., Gtg. 1889), der a l t i o n i s c h e  
(Homer  is d ie )  von Fr. T h i e r s c h  (Griechische Grammatik, vorzUglich des 
Homerischen Diaiektes, Lpz. 182G), der n e u i o n i s c h e  von F. J. G. B r e d o v  
(Quaestiones criticae de dialecto Herodoti, Lips. 1846) und von E r m a n ,  Curt. 
Stud. V, 251 IT. (de titulorum ionic, dialecto) behandelt worden. Das Werk von 
M. M a i t t a i r e  (Graecae linguae dialecti, ed. Sturz., Lips, et Lond. 1807) ist vOllig 
veraltet.

8 *
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Dial. I, 40); fest dagegen ist τα auf die Frage „wannu, dor. -/«, 
als πότα, ότα, άλλοτα, wo das gew. τε ftir τεν stehen konnte (vgl. 
§ 48, 1 ), so dass auch hier der Wechsel von a und εν vorlage, 
§ 6 8 ,4 ;  — dor. 'Άρταμις (auch’Άρτεμις auf spateren Inschr.), 
* Απτά pa, e. kret. Stadt (auf spateren Miinzen ’Άπτερα), χάραδος Fluss- 
geroll =  χέραδος (vgl. χαράδρα), Ahrens,  Dial. II, 118, Meister,
0 .  St. IV, 367, άτερος, γά, (κα f. κέ[ν]), ίαρός (ιερός auf spateren 
Inschr.; ίαρός u. ιερός in d. Beschlusse der Amphiktyonen 380 v. Chr.; 
ίεράς Sophr. 98 halt Ahre ns  II, S. 116 fiir verderbt), ιάρας, 
σκιαρός Pind. 0. 3, 24. 32, πιάζω Alkm. 44; es moclite hier iiberall 
ε unter dem Einflusse des i aus a entstanden sein, vgl. ion. χλιερύς 
st. -αρός, in der κοινή υελος, φιέλη (G. Meyer,  1092 f.); ferner 
φρασί Pind. z. B. 01. 7, 24 u. sonst oft (neben φρήν, φρενύς u. s. w.), 
wo α =  εν, s. § 68 , 4 , desgl. in d. Adv. άνωθα tab. Heracl.
1, 17. 87 (von oben, άνωθεν), πρόθθα f. πρόσθα, Gortyn. Taf. (doeh 
Selinus πρόσθε); aberlvooftev, Gort., vgl. o.; fest ist a in denZeitadv. 
wie πόκα, άλλοκα (άλλοτε); i. Heraklea Dat. PL III. Dekl. auf ασσι, 
als: Ιντασσι (έόντεσσι nach dem weniger strengen Dorismus), υπαρ- 
χόντασσι, πρασσόντασσι, ποϊόντασσι; τάμνω (τέμνω), τράπω, F . τραψώ 
u. s. w., τράφω, στραφώ, τράχω (bei diesen 4, glaubt Ahrens  II, 
p. 119, stehe das a wegen des vorhergehenden p; vgl. unten S. 118 lesb. 
τρόπω, στρόφω); doch auch στρέψαι, τρέχω auf einzelnen Inschr.; 
— e l e i s c h  (mit einigen Schwankungen, M e i s t e r  II, 29 f.) und 
grosstenteils l o k r i s c h  (Al len,  C. Stud. Ill, 219) regelm. ap fur 
ερ, als jrapyov =  εργον, πάρ πολεμώ =  περί πολέμου, φάρην f. φέρειν 
(el.), άμφόταρος, /εσπάριος, πατάρα, φάρειν (vgl. φαρέτρα) lo k r . , doch 
πέρ f. περί, μέρος; ausserdem eleisch Opt. συνέάν =  συνεΐεν, vgl. 
§ 25 lib. ά st. η ; auch άποτίνοιαν, παρβαίνοιαν; vereinzelt γνό>μαν =  
γνώναι, Dial. - Inschr. 1150 (Meis te r ) ;  ευσαβέοι 1151 , μάν =  μέν 
das.; εστα „bisu das. wie k r e t .  μέστα (ion. Ιστέ, lokr .  εντε); 
Augm. ά Dial.-Insehr. 1176 9οΐός μ^πόησεν (eleisch?) nach 
A h r e n s  I, 229, der aus Hesych. vergleicht: άδειρεν =  εδειρεν, 
άβραχεν st. εβρ.; — a rk  ad. θυρδα =  θύραζε (vgl. M e is te r  II, 
117, 282, 320 ); — a l t -  und n e u i o n i s c h :  τάμνω (τέμνειν Od. γ, 
175, τάμν. Bk.); neu ion .  τράπω (an einigen Stellen b. Herod, in 
alien Codd. τρέπω), έτράφθην (aber ganz iiberwiegend τρέψω, ετρεψα, 
τρέψομαι [selten v. 1. mit a], nicht, wie im Dor., τραψω u. s. w.); 
μέγαθος.

ε u. ά: Lesb.  in κρέτος (κράτος) Ale. 25, έπικρέτει =  -κρατεί 81 (nach 
Bgk.), vgl. ion. att .  κρέσσων, κρείσσων f. κρέ^ων; θέρσος (θάρσος), 
θέρσεισ' Theokr. 28, 3 =  θαρσουσα (Bergk),  Θέρσιππος (auch boot, 
θέρσανδρος, Homer Θερσίτης, Πολυθερσείδης); ερσην, Inschr. (auch lieu-



ion., kret. ,  epidaur.),  δρέχων Gramm, (bbot. Eigenn. Δρέχων; vgl. 
δέρχομαι); γελάνα (vgl. γελάν) fUr γαλήνη, vgl. dor.  γελανής, Pind. 
0 .  5, 2. P. 4, 181 ; εν flir a n. d. Gramm, in d. Verbalendung 
μεΒεν, als: λεγόμεθεν (λεγόμεΟα), φερόμεθεν (aber φορήμεθα Ale. 10); 
— t h e 88. διέ fUr διά; — a r k a d .  Θερσίας nb. θρασέας, -κρέτης und 
κράτης ill Eigenn. (so aucll k y p r.), Ερίων =  Άρίων, δέλλω f. βάλλω, 
δέρεθρον f. βάραίΐρον; — a 11 i ο η. βέρεθρον (βάραΟρον); — n e u i o n. £ρσην 
(άρσην), τέσσερες, τεσσεράκοντα; εν f. α in ειτεν, Ιπειτεν, 8. Eust. 1158, 
Stein, Herod, ρ. LXVI, είνεκεν (auch Pind. £νεκεν, είνεκεν nb. 2νεκα, 
Mommsen zu 01. 14, 19; 2νεκεν auchi.d. κοινή); — neuion.  Verb, auf 
έω 8t. άω, als: φοιτέω, δρέω; S. § 251, 3 ; Τλεος? 8. § 111, 5 ; vor a 
s. § 4 1 ; —  att.  εγχουσα (αγχουσα) Xen. Oec. 1 0 ,2 , auch Ar. Lys. 
48 ‘/ήγχουσα =  καί ή Ι γ χ .; έρρηφορείν nb. άρρηφ. (M e is te r h a n s ,  
Gr. d. att. Inechr. 1 2 2);  — in der κοινή φιέλη, καταπέλτης (πάλλω; 
in d. att. Inschr. καταπάλτης), υελος (v. 1. bei Herodot; vgl. Phryn. 
R u t h e r f o r d  3 6 4 ; umgekehrt att. πύελος, μυελός f. πύαλος, μυαλός 
der κοινή, s. das.), σίελος st. σίαλον (Moeris, Cohn,  Philonis lib. de 
opificio mundi, p. XLIX),*) ψίεθος (Moeris), χλιερός (bei Kratin, 
fr. 143 K. in -αρός gekndert), μιερός; auch τέσσερες, τεσσεράκοντα 
(Nov. Test.), ψεκάς (b. Aesch. A gam. 1534 , Eur. Hel. 2 jetzt 
korrigiert).

a u. o: bbot .  selten: f U a x i  (είκοσι), διακάτιοι (διακόσιοι); lesb. in όπά 
(όπό, auch eleisch ύπά), υπαδεδρόμακεν Sapph. 2, 10:; — a r k a d .  
τριακόσιοι (Stymphal. τριακόσιοι) u. s. w., vgl. boot, dor. ;  — dor. ^ίκατι, 
/είκατι, ίκατι, είκατι (είκοσι), διακατίοι, τριακατίοι u. s. w., sonst sehr 
selten, ale: αναιρον (ονεφον) kret. llesych., vgl. b. dems. άναρ (οναρ); 
κά ^α  (nach A h r e n s  II, p. 120 u. 102, not. 4) vielleicht fUr κόρση 
Alkm. 4 4 ; — neu ion . :  ά^ωδέειν.

o u. ά: lesb.  in nicht wenigen Wortern vor einer Liquida und nach 
einer Liquida mit einer Muta, als: δν (άνά), ονω, όνεκρέμασσαν Ale. 
32, όμνάσΟην (άναμνησθήναι) Tlieokr. 29, 2 6 , όνέλων 3 0 , 3 2 ; auf 
Inschr.: όντέίΐην, ονΟεντα, όνθέμεναι, όγκαρυσσέτω, vgl. llesych. όσκάπτω 
(άνασκ.), οστασαν (άνέστησαν); όνία (άνία) S. 1, 3, Ale. 88, όνίαρον (άνιηρόν) 
Ale. 98 ; γνόφαλλον (γνάφαλλον, att. κνέφαλλον) Ale. 34, τομίας (ταμ.) id. 67, 
χόλαισι (χαλώσι) id. 18; ολοχος Theokr. 28, 9 ; b. llesych. δόμορτις (δάμαρ), 
σπολεΐσα (σταλεΐσα); ferncr besonders ρο, op nach Rons. st. αρ, ρα:

. στρότος Gr. στρόταγος u. s. w. Inschr., θροσέως Gr., βροχέως S. 2, 7, 
βρόσσονος (βραχυτέρου) llesych., τετόρταιος Theokr. 30, 2 ; μέμορθαι 
(είμάρθαι), ΙφΟορθαι, μορνάμενος, κόρτερα u. a. Auf den spiiteren Inschr.

0 Bei Hippokr. ist oft σίελον v. 1. fUr σίαλον, so VI, 160, 196, 214, 370 in
cod. θ; vgl. πτύαλον VI, 158, 202, II, 334 st. πτύελον (Aristot.).

§ 24. K urze V okale. 1 1 7
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sind mancke Vulgarformen, als: άναγράψαντας, άναγράψαι, άνηκόντων, 
άποσταλέντα, στρατάγοις; die Stellen bei Dichtern, als: άμπέτασον 
Sapph. 29, αν τδ μέσσον Ale. 18, άμμένομεν Ale. 41, στράτος Ale. 
66, halten Ahrens I, p. 78, Meister I, 50 ftir verderbt; in Balbillas 
Sol. Gedichten findet sich δέχοτος (arkad.), ’λόχον (λαχόην S. 9, 
ελαχον d. alteste Inschr. v. Mytilene), itotoa, γρόπτα (?) und γράππατα 
-=  γράμμ.; — thessal . :  όνέθεικε =  άνέθ., (dock άν-Pharsal. Kierion), 
κόρνοψ b. d. Oetaern =  πάρνοψ (auch boot, πόρνοψ, desgl. aol., 
Meister I, 49); — bbot. στροτός in Eigenn., έροτός desgl. (Έροτιων), 
desgl. thessal .  Έροτοκλίας; — arkad.: έκοτόν ιηΈκοτόνβοια, δέχοτος, 
δυώδεκο, έφ&ορκώς; kypr. στροπά άστραπή, ον =  άνά, χορζία καρδία; 
— dor.: τέτορες (τέσσαρες, wohl Einfluss des f  von τέτ/αρες), χοθαρός 
(καθαρός), auch e l e i s c h  κόθαρσις; άνεπιγρόφως tab. Heracl. I, 84 
neben γράφω, doch auch γρόφων Partic. Melos (Rohl  J. gr. ant. 
12. 412), άπογρόφονσι Kreta (γροφεύς Elis neben τδ γράφος), γροφά 
γροφις Epidaur., aber immer έγραψα, auch Aor. Pass, άγγραφήμεν 
Kret., wonach oauf das Prasens und seine Ableitungen (G. Meyer 27 2) 
beschriinkt. scheint; kret. άβλοπές (άβλαβες) άβλοπία (Oaxos); —  
a l t ion . :  πάρδαλις v. 1. II. v, 103. φ, 573, wo aber Aristarch πάρδαλις, 
wie παρδαλέη, vgl. Sp i t zner  ad v, 103; — att.: όσταχός (άαταχός), 
nach Athen. 3, p. 105, b., όσταφίς (άσταφι;, σταφίς), αλος (αυλας, 
Hesych. auch ολοχες); μολάχη Yase, Kre tschmer  Κ. Ζ. 29, 410. 

ε U. ο, ο U. ε; 1 esb. : Ιδοντες (όδόντες), Ιδύνα (όδύνη), aber όρράτω St. 
έρράτω είράτω ν. ε?ρω necto, έπιτρόπης =  -τρέπεις, Theokr. 29, 35 
(dor. τράπειν, was der aolischen Form zunachst zu Grunde 
liegt), στρόφω f. στρέφω (dor. στράφω); — boot.:  Ερχόμενός, Τρε- 
φώνως; Ερχόμενός hiess auch das arkad. Orchomenos b. d. Einw.; 
mitE auch att. Inschr., mit 0 erst im 3. Jahrh. v. Chr.; vgl. jungatt. 
Όρχιά f. Έ ρχιά unten; όβελός neben οβολός; auch attisch beide 
Formen, und zwar scheint o aus Assimilation an die Endung ός 
hervorgegangen, daher (Inschr.) stets οβελίσκος, δβελεία, διωβελία, 
ήμιωβέλιον (Meisterhans,  Gr. d. att. Inschr. 182); in der ursprting- 
lichen Bedeutung Spiess hielt sich das ε immer; dorisch,  arka-  
disch ist όδελός; — fei'ner dorisch έβδεμήχοντα, also auch εβδεμος 
(Ahrens II, 281), woher έβδεμαιος Epidauros; ’Απέλλων f. ’Απόλλων 
weit verbreitet, wiewokl auch ’Απόλλων dorisch; in Eigenn. wie 
Άπελλης, ’Απελλίχων, Άπελλίων auch ausserhalb des Dorismus (G. 
Meyer 32 2); γεργύρα (γοργ.) Alkm. fr. 132, /-έργανον (γέργ.) Hesych.; 
περτί pamphyl. in περτέδωχε, vgl. πρές lesb. n. d. Gramm, fur προς, 
Meister,  Dial. I, 44; umgek. Κόρκυρα d. einheimische Name, 
wofttr attisch im 4. Jahrh. Κέρκυρα (Meisterhans 172); κρέμυον 
=  κρύμυον kennen die Gramm., daher Κρεμμυών Flecken bei
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Korinth; Ινυμα lakon. f. όνομα, s. § 44, όλινύει Hesych. =  έλινύει; 
— attisck: τριακόντορος u. -ερος Inschr. (Meisterhans das.), b. d. 
Autoren mit o, was auch auf d. Inschr. haufiger, Herodot τριαχόν- 
τερος πεντηχόντερος (έρέσσω); Πυανοψιών, erst nachchristl. -εψιών 
Inschr.; ebenso * Ορχιεύς i. rom. Zeit fUr Έρχιεύς; έρχάνη Ael. Dionys. 
Euet. 969, 1, in unsern Texten όρχάνη; die Inschr. auch Κερσεβλέπτης 
ftir Κερσοβλ. der Autoren; im 5. Jahrh. nebeneinander 'Αλωπεχοννήσιοι 
und (mit Assimilation) ’Αλωποχονν. (wie Τριπτόλομος Vasen); bei 
Autoren schwankend όχυρός u. έχυρός, jenes alter (Hesiod, s. G. Meyer  
9 2); — ionisch ist έξάπεδος Herodot. 2, 149 flir att. έξάπους.

2. Auseerdem kommen noch folgende Fiille vor: 
ε u. i: Lesb.  in τέρτος (τρίτος), vgl. lat. tcrtius; χέρναν Inschr. Ale. 41 

=  χιρνάναι, χεραννύναι (ε urspr., vgl. πίτνημι-πετάννυμι, σχίδνημι-σχε- 
δάννυμι u. s. w., § 41); — thessal .  starkes Schwanken, als Ύβρεστάς, 
άπελευθερεσθές (-σθείς) wie von άπελευθερίζω, Mitt. d. arch. Inst. 
1889, 59 f. (Pherai), χρεννέμεν (χρίνν., χρίνειν), άνεθείχαεν und -iv st. 
όνέθηχαν; πατρουέαν πατρωΐαν; — dor. Σεχυών einheim. Namensform, 
vgl. Apollon. Adv. p.555,  Dial.-I. 3162, 3167, 3169; b. Horn, 
άγχέμαχοι (neben άγχιμαχητής, άγχίμολος), auch att.  Καλλένικος, und SO 

Schwanken zw. άρχε- und άρχι-, Χαιρε- und Χαιρι-(Meisterhans ,  Gr. d. 
att. Inschr. 9 0 2 f.); att.  μελέϊνος nb. -ίινος von μελία (Dissimilation); 

i u. ε: Btfot. vor einem Vokale in θιός (θεός), Τιμασίθιος, Θιογίτων, 
χρίος (χρέος), χλίος (κλέος), νίος (νέος), /ία ρ  (lap), in den obliquen 
Rasue der III. Dekl. von Wortern auf εις ( =  ης), ος n., o n., als: 
Πραξιτέλιος (Πραςιτέλους) v. Nom. Πραξιτέλεις (Πραξιτέλης), ’Αλκισθένιος 
u. 8. w., f i x ια (ετεα, ετη), fdax ιος (άστεος), /ικοςτι/έτιες, in den Pron. 
ίών (έγών), τιους (docli τεους Corinn. fr. 11, έους 2, άμίων U. οόμίων 
(ήμέων U. υμέων), τιός (τεός, σός); in der Konjug.: Ιει == εη η, ίών 
(έών), Γωνθι (εωσι), άνέθιαν (άνέθεαν =  άνέθηκαν), besonders in den 
Verbis contractis auf έω: έπολέμιον, άσεβίοντας, πολεμαρχιόντων, αύλί- 
οντος u. 8. w., δοκίει (δοχέη); der Wechsel ist also durchgehend, nur 
dues εε und εει ( =  εη) gewohnlich ει, e +  ι (ε * f ει) ΐ wird, s. § 5 0 ; 
in Thespia aber (z. T. auch in Thcben) bleibt ε; vermittelnde 
Schreibung ει in άνέθειαν, Θειογίτα; ausserdem vor σ mit Konson. ίστία 
(wie dor., arkad., ion.), πρισγεΐες d. i. πρεσβήες, πρέσβεις, ει in θεισπιεύς, 
vgl. § 2 7 ;  — thessal .  Λίων, Κλιόμαχος (Krannon), docli andere 
Orte ε; λιθίας Larisa, nach Pick fUr λιθέας, vgl. χρύσιος; — arkad.  
iv == έν, Τηλίμαχος vgl. oben όγχι- u. άγ/ε- u. 8.; — kypr. iv; vor 
Vok. /έ π ^ α , κατέθ^αν, so vor a stets, vor o dagegen auch ε, als 
θιός und θεός; — lesb.  in den Derivatis auf ιος ( =  εος), ία, ιον, 
als: φλόγιον (φλόγεον) Ale. 39, πορφυρίαν Sappli. 64, χάλχιαι und



κυνίαισι Ale. 15, σιδάριος Theokr. 29, 24, δενδρίφ ib. 12, u. in οψι 
(δψέ) Adesp. 55 Bgk., vgl. δψιμαθής u. s.; Inschr. vereinzelt γλύκιος 
D.-L 272; aber in den Stoffadj. ιος auf d. Inschr. fest, wonach 
Mei s t e r s  Vertheidigung des εως εος b. lesb. Dichtern unhaltbar 
ist; — dor. a) in ιστία (έστία), ίστιώ (έστιώ), ίστιώ ντ Epich. 19 (anf 
Inschr. auch έστία, Έστία, mit t auchboot.  ark ad.); b) vor folgendem 
Vokale, allgemeiner bei Adjekt. auf ιος (εος)· άργύριον Epich. fr. 5, 
cpotvixtat 12, βόϊον 77, φοινικιφ ν. 1. Theokr. 2,2, aber gew. Theokr. 
εος (auch auf Inschr. y. Delphi, Rhodos u. a. Ο. χρύσεος, χάλκεος), 
όστιον u. ϊστια Theokr., συκία =  συκή tab. Heracl.; ausgedehnter 
Strengdor.: θιύς (θεός) kretisch, σιός (θεός) U. σιά (9εά) lakon., θιήιον 
(θέειον, θειον) kret., περιστεριών desgl.; γαλλιώται (γαλεώται) lakon. b. 
Hesych.; Gortyn. Taf. άδελφιός άδελφιά, πλίας πλίασι vgl. hom. πλέες 
=  πλείονες, θΐνος d. i. θίινος θέινος gbttlich, sonst kret. ψούδια 
ψεύδη, Ιμμανίας έμμανεις, Κρητογενία = -νή, συγγενίεν =  συγγενείς; Gen. 
Τιμοκράτιος tab. Heracl. 1, 166 st. -εος; c) (strengdor.) Gen. Pron. 
pers. b. d. Tarent. Rhinthon: έμίο, Ιμίω, έμίως, τίω, τίος, τίως =  
έμεο, τέο; d. desgl. in dem strengeren Dor ism us bei den Verben 
auf έω VOr o und ω: Ar. Lys. 198 έπαΐνίω, 1002 μογίομες =  μογέομεν, 
1148 άδικ/ομες, 1305 υμνίωμες =  υμνέωμεν, 1003 λυχνοφορίοντες =  
-έοντες, SO auch im Fut.: δμιώμεθα1) 183 =  όμεόμεθα, όμούμεθα; auf 
den Herakl. Tafeln άδικίων, έςεπόϊον έςεποίεον, ποιόντασσι =  ποιεόντεσσι, 
ποιων, ποΐωντι =  ποιέωσι, Fut. άνανγελίοντι =  άναγγελέου,σι U. a.; 
mit ω st. ο 1): II. 18. 45 έμετρίωμες =  έμετρέομες; auf kret. Inschr. 
κοσμίοντες, δρμιόμενοι V. δρμίω =  δρμέω St. δρμάω, Fut. έμμενίω, 
βοαθησίω, προλειψίω, πραςίομες, χαρίςιόμεθα, φυλαξίομεν (doch auch 
πωλέοντα, ώνεόμενον, έπαινέομεν u. a.); — alt-  und neuion.  
in ίστίη Hom. U. Her. (έστιη, έστία), ‘ Ιστίαια Horn., ίστιητορίου, έπίστιος 
(att. έφέστιος), ιστία (Imperfekt), ίστιήσθαι, Έ τια ιεύς, 'Ιστιαίην (Alles
b. Herod., an wenigen Stellen έστ., die Bredov. ,  p. 146 korrigieren 
will); att .  ίσθι f. Ισθι sei, Ισθι Hekataeus b. Hdn. Π, 355 (Hom. 
u. aol. Ισσό).

i u. υ: lesb.  anlautend vor p in ίψήλων (δψήλων) Adesp. 60 Bgk., ίψος 
(ύψος), ιπαρ ίπέρ (υπαρ, υπέρ). So die Grammatiker; es mangelt 
die Bestatigung auf Inschr, oder in Fragm., ausser ιψοι Sapph. fr. 91 
(so cod. A corr. des Hephiistion, S t u d e m u n d ,  Anecd. p. 117). 
Indes sind die Zweifel unberechtigt, s. Thumb,  Spir. asp., 46 f.

0 Auf d. herakl. Tafeln steht uo fur εο am Schluss der Silbe vor Rons., sonst to. 
A h r e n s ,  Dial. II, p. 211 vergleicht dieses no st. to mit dem ionisch-att. εω (st. αο), 
das gleichsam in einen Laut verschmilzt. Doch ist bei Aristoph. ιο, no stets zwei- 
silbig (wiewohl in άδικίομες der Proceleusmat. auff&llt); es mOchte das ω mit der 
weitverbreiteten Scheu vor einer Folge kurzer Silben zusammenhSngen.

1 2 0  V e rh a ltn is  d e r  S p ra c h la u te  zu e in a n d e r in  den  D ialek ten . § 24.
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— Ober Schwanken zw. t u. o im Attiscben und in der κοινή 
s. § 9, 5. — Singular πτέον att. fUr πτύον Ael. Dionys. Eust. 948, 19. 

o u. a: S. § 9, 4. Lcsb.  in σύρκες (σάρκες) u. πέσ(σ)υρες, Horn, πίσυρες 
(τέσσαρες); o ist bier (Al irens I, pag. 79) aus f a  entstanden: 
πέτ/αρες, σ/άρκες (vgl. § 19, Anm. 3); Βύκχις Eigenn. (zu Βάκχος); 
arkad. κατύ f. κατά.

υ u. o: Lesb.  ziemlich oft als An-, In- und Auslaut, als: Ύδύσσευς 
(Όδυσσεύς), υσδος (οζος) Sappb. 4, υμοιος (ύμοίος) Theokr. 29, 20, 
όμάρτη ib. 28, 3, ύμαλίκων hergest. 30, 20, υμοι (δμού) Balbilla; 
υμφαλος, υπισθα, έςύπισθα; — δύνει (δονεΐ) Sappb. 40, μύγις, ονυμα 
(auch dor.; t h e s s a l . ’Ονύμαρχος, boot,  ώνούμηνε Corinn. 2, ον(ι)ουμα 
Inschr.; in Kompositis aucb in anderen Dialekten, als: άνώνυμος 
u. s. w.), στόμα Theokr. 29, 25 (^τυμάργου Hipp. V, 84); αγυρις 
Gramm, (vgl. ύμήγυρις, πανηγύρι;, aus -γυρρις -γυρσις, arkad. πανά- 
γορσ ις, όμήγορις kret. Epigr. Bull, de corr. hell. 1889, 59 f.), 
Μεγαλάγυρος b. Strab. 13, p. 617 (aucb att. άγύρτης, συναγυρμός Plat.); 
docb άγόραν Dial.-Inschr. 311; — άπύ Ale. 33, 84, άπύ Φωκάας 
Sappb. 44, άπυστρέφονται Sappb. 78, aucb Inschr. ofter, wiewolil 
frtib das vulgkre άπύ eindringt (aucb these. ,  arkad. ,  kypr.  άπύ); 
δεύρο (δεύρο); — arkad.  ausser άπύ aucb αλλυ; — kypr.  άπύ, 
-το fUr το 3. Pers. Med., als γένοιτυ; — dor.  in ονυμα Epich. 
fr. 27, ονυμα U. δνυμάζω Pind., vgl. oben; wie άνώνυμος, πανήγυρις 
ist ύπωρυφία nb. δροφά Epidaur. Dial.-I. 3325 v. 42 [aucb att.  
πευτώρυγος διώρυγος u. 8. w. von δρ(ό)γυια, Me is ter bans 2 0 2, 
W a c k e r n a g e l ,  Debnungsges. d. gr. Kompos. 49]; — e p i s c h  
in άλλυδις v. St. άλλο, αμυδις (Horn, neben αμα), beides Aeolismen, 
wie bei αμ. der Spiritus anzeigt; — neuion.  in ύπέατι Herod. 4, 
70 st. ύπέατι v. d. Nom. υπεας st. οπεας (Lobeck.  Patliol. p. 218, 
not. 32); £υφεΐν £οφεΐν Ilippon. 132, aucb Ilippokr. nacli Ildscbr. (VI, 198 
cod. 8; Erraerins  I, 658 hat mit Reclit £υφ. aufgcnommen; VII, 20. 
26 u.ο.^οφανέτω v. 1. ^υμφανέτω; auch dor. m. υ Eust. 1430); chalkidisch 
(Kyme) ύπύ =  ύπό. — Vulg&r. τρυφαλίς st. τροφαλί;, Hdn. I, pag. 91. 

o u. ύ: Lesb.  in πρύτανις, προτάνιος auf Inschr. (auf sp&teren aucb mit 
υ; προτανεία πρυτανεύω aucb auf einigen att. Inschr. um 300, 
Meieterhans,  Gr. d. att. Inschr., 192). Vgl. § 9, 5.

§ 25. b) Lange Vokale und Diphthonge.
Wechsel der zwei langen Vokale: 5 und η und Bemerkungen tlber das kurze a. 

Die langen Vokale η und ω steben mit ά in engster Verbindung, s. § 9,3.
1. Der Gcbraueh des η statt des langen a ist eine ganz besondere 

Eigentllmlicbkeit der i o n i s e  ben Mundart, und bierin zumeist sebeidet 
sich diese von der doriseben sowie den Uoliscben und pseudUoliscben,
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welche das a rein bewahrt haben. Dazwischen stebt die a t t i s c h e ,  
welche im Gebrauche des ά und η eine schone Mitte halt, indem sie 
durch Abwechslung dieser beiden langen Vokale die Eintonigkeit sowolil 
des sich so oft haufenden langen a als des η vermeidet. Man ver- 
gleiche das attische ήμερά mit dem dorischen άμέρα nnd dem ionischen 
ήμερη: jenes hat etwas breites, wie die Alten selber fanden, l) dieses ist 
allzu dlinn.

2. Aber der Gebrauch des ά erstreckt sich bei Doriern und Aeo- 
liern nicht so weit, wie der des η bei den Ioniern; denn w&hrend dieses 
sowohl aus einem ursprunglichen a als auch aus ε hervorgeht, beschrankt 
sich das a o l i s c h e  und d o r i s c h e  ά auf die Falle, in welchen ein 
a zu Grunde liegt; wo aber ein ε zu Grunde liegt, gebrauchen die 
a s i a t i s c h e n  A e o l i e r  ( L e s b i e r ) ,  die A r k a d ie r  und die D o r i e r  
ebenso wie die I o n i e r  η, die b o o t i s c h e n  und t h e s s a l i s c h e n  
A e o l i e r  ει, 2) z. B. aol.  u. dor. λάθά, ] /  λαθ, vgl. λαθ-ειν, ion. u. 
att. λήθη; aber: l e s b . ,  arkad.  u. dor.  μάτηρ (Stamm ματερ- ίηματέρες), 
i on i s ch  att.  μήτηρ, boot ,  the s s a l .  μάτειρ. Die e l i s c he  Mundart 
indes gebraucht das a auch in solchen Fallen, wo die Dorier, Arkadier 
und Lesbier η , die Bootier und Thessalier ει haben, als: μά =  μή, 
/ράτρα  st. ^τρήτρα ρήτρα, εια =  ε?η, πατάρ =  πατήρ; als Kiirze entspricht 
zum Teil a, als in den obliquen Kasus der Wbrter auf ήρ3) und im 
Optativ (συνέαν, s. § 24,1), doch geht der Gebrauch des ά anscheinend 
weiter als der des a, und lasst nicht viele η iibrig.4) Hervorzuheben 
ist noch, dass auf einigen Inseln des agaischen Meeres (nam. Keos und 
Naxos) das speziell ionische e und das (mit Ausnahme der Eleer) 
gemeingriechische in der Aussprache und darnach auch in der Schrift 
unterschieden wurden: nur jenes war e (offenes e) und wurde mit H 
geschrieben, wahrend dieses e (geschlossen) war und durch E mit- 
bezeichnet wurde: also MHTEP dor. μάτηρ spr. meter.5) In diesen 
Dialekten also fallt gemeingriechisches η mit der Dehnung von ε (ion. 
att. ει) zusammen, indem dies (unechte) ει von Haus eben e ist, und 
sie beriihren sich eng mit dem Bootischen und Thessalischen, deren ει 
urspr. auch mit blossem E bezeichnet wird; dagegen in den iibrigen

1) Schol. Theokr. 15, 88: το πλατειάσδοισαι τοιουτόν έστιν oi γάρ Δωριείς 
πλατυστομοΟσι το ά πλεονάζοντες. Hermog. π. ίδεών I, 6 ρ. 224, 10: δ Θεόκριτος 
άχθόμενόν τινα πεποίηκε δωριαζούσαις γυναιξί διά τδ πλατύνειν τήν φωνήν, τω ά τά 
πλεΐστα χρωμένάις. Aristid. Quintil. de music. II, ρ. 93 Meib.: ή Δωρις τήν θηλύ- 
τητα φεύγουσα του ή τρέπειν αότής τήν χρήσιν ώς εις άρρεν τδ ά νενόμικεν. — 2) S. 
A h r e n s ,  Dial. II, ρ. 129 sqq., I, ρ. 84sq., 181 sq.; Mei s t e r ,  Dial. I, 58 ff., 
217 ff., 295 f., II, 91 ff., 221 ff.; Bre do v .  1. d., p. 125 sqq. — 3) Indem ftir ερ 
eleisch allgemein ap erscheint, § 24, 1; Belege ftir πατάρα u. dgl. sind bisher nur 
im Lokrischen gefunden. — 4) S. M e i s t e r  II, 32 ff. — 5) D i t t e n b e r g e r ,  
Herm. XV, 225ff.; B l a s s ,  A ussp r.3, 24.
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ionischen Mundarten und im Attischen ist geraeingriech. e wie ionisches 
e ununterschieden έ gewesen, und ei (E) blieb fUr sicli.

3. Das £ol. - dorische ά und das ionische η findet sich a) in 
Sti immen,  ale: άδυς l esb. ,  άδύς, αδομαι dor., ήδύς, ήδονή ion.  und 
att., ] /  άδ-, vgl. άδ-εΐν; άγεΤσθαι dor.,  ήγεΐσθαι ion. u. att. ,  αγ-ω, daher 
στρατάγός dor., στρατηγός ion. und att.; μάκος dor., μήκος ion. und 
att. ,  ] /  μάκ, vgl. μάκ-ρός; στάλα dor. ,  στήλη ion.  und at t . ,  } /  στα, 
vgl. ί-στά-ναι; θνατός dor. ,  θνητός ion.  u. att. ,  \ /  θαν, vgl. Οαν-ειν; χάν 
dor. Epidaur. D.-I. 3340, Z. 134, χήν ion. u. att.; — b) in F l e x i o n s -  
und Able i tungsformen,  wie in der I. Dekl. und alien davon ab- 
gcleiteten Wortern und Wortformen, als: νίκα, άς, α, άν, νικαφόρος, 
ένίκασα, νίκασώ U. S. w. dor., =  νίκη, ης, η, ην, νικηφόρος, ένίκησα, νικήσω 
u. s. w. ion. u. att. ,  Μούσα, άς, α dor., ης, η ion. u. att.; ’Ατρείδας, 
δα ,δαν dor., Άτρείδης, η, ην io n. u. att.; Ableitungen γάιος von γά, γη, 
άλκάεις von άλκά, άλκή, σιγαλός von σιγά, σιγή, δδυνάρός von όδύνα, όδύνη; 
so auch die Adv. auf a u. άν dor., η u. ην ion. u. att. ,  als: ira, 
-αντα, άσοχα, κρυφά, κρύβδαν; πή, πάντη, ήαοχή, κρυφή, κρύβδην; in Ver- 
balendungen, als: έρρύαν dor., έρρύην ion. u. att. ,  namentlich in denen 
auf μάν, τάν, σθάν dor., μην, την, σθην ion. u. att. ,  als: συνεθέμαν 
συνεθέμην, ήχθόμαν ήχθόμην, ολοίμαν όλοίμην, έποιησάταν έποιησάτην, 
έκττ)σάσθαν έκτησάσθην, όλοίσθαν όλοίσθην; in der Tempusbildung der V. 
liquida, als: Ισάναν, έκύδάνεν, Ιφάνας, έσφαλε Find.; im Augmente  von 
Verbcn, die mit a anlauten, als: άρχόμαν (zu άρχομαι), άγον, άγγειλα, 
desgleichen bei Diphthongen, als: αύξησα, αυδασα (wohl mit Verkilrzung 
des ά im Dipllth.) dor. ,  ήρχ^μην, ηγον, ίιγγειλα, ηοξησα, ηυδησα ion. U. 

att.; ferner in Bildungssilben, als: in der Endung τάς, G. τατος (Lat. 
tas, G. tatis), ion. u. att.  της, G. τητος, der Substantiva abstracta, als: 
ταχυτάς, G. ταχύτατος, ταχοτής, G. ταχυτήτος, νεότας, νεότης; in der Endung 
άς, G. άκος, ion. ης, G. ηκος, att. nach p άς, άκος, der Subst., als: 
μύρμης ion. att. ,  μόρμάς dor., θώράς, άκος, dor. U. a t t . ,  θώρης, 
ηκος, ion.; in der Endung άν, G. άνος, ion. u. att.  ην, G. ηνος, der 
Volksnamen, als: ''Ελλάν, άνος, ^Ελλην, ηνος, aber nach i auch att. a, 
als: Λίνιάν, ion. Αίνιήν; fast immer in der Endung άνά, ion. ηνη, der 
Subst., ale: Άθάνα, Άθήνη, Άθάναι, Ά θήναι, Μεσσάνα, Μεσσήνη; in dem 
ereten Tcile der Komposita, in denen dor. ά statt dee gewblmlichen o stelit, 
als: Γολεμάδύκος, στεφανάφορία St. πολεμηδ., στεφανηφ., u. dieses 8t. πολεμοδ., 
στεφανοφ.; τριταμόριον, πεμπταμόριον (Archimed.); so auch im Att. 
βιβλιαγράφος; im 2. Tcile bei der Dehnung des a, als εύάνεμος εοήνεμος, 
φιλάνωρ φιλήνωρ von άνήρ.

4. Hingegen stimmcn der Aeo l i sm us  und der Dori smus  in dem 
Gcbrauche des η (bdot. thcssal. daftlr ει) mit dem I o n i s m u s  und 
Atticism us Ubcrcin, wenn η aus ε hervorgcgangen ist (Nr. 2), wie in
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dem Nom. III. Dekl. auf ης ; G. εος; η p; G. ερος (ρος), ηρ, G. ηρος? 
Vok. ερ u. Fem. ειρα, ην, G. ενός, als: ευγενής, bOot. thess.  εύγενείς; 
πατήρ, boot,  thess.  πατείρ; σωτήρ (Vok. σώτερ, Fem. σώτειρα), σωτηρία 
u. s. w. u. nach dieser Analogie δικαστήρ δικαστήριον u. s. w.; ποιμήν, 
φρήν, —  ferner in γήρας, ήθος, άκήρατος, κρημνός, vgl. γέρας, Ιθος, κερά- 
σαι, κρεμ-άσαι; θήσω, συνθήκα (συνθήνα, έπιθήνα), άρνησις, κινήσω, άκίνητος, 
γνήσιος, σκληρός, ν. \ /  θε, άρνέ-ομαι, κινέ-ω, ] /  γεν, σκελ; in den Kon- 
junktivendungen, als: βλάπτη, γίνηται, vgl. Indik. βλάπτει, γίνεται; in den 
Indikativ- und Optativendungen auf ην, als: Ιδικάσθην, ειην, δηλωθείη, 
vgl. έδικασθεν, εΤεν; in den Endungen ημαι, ήθην, ησθαι, die dem Stamme 
angesetzt werden, als: γενήθην ( =  γενηθήναι) Inschr. Kyme, Dial.-Inschr. 
311; im Augmente von Verben, die mit ε anlauten, als: ήρχόμαν v. 
έρχομαι.

Anm.  1. Bei den Verben findet vielfach ein Schwanken zwischen der Bildung 
auf -άω und der auf -έω statt, und daher ist (Ahrens  II, p. 147 sq.) das -ασα, 
-άσω bei solchen Verben zu erklaren, die nacb der gewOhnlichen Bildung auf -έω 
ausgehen, als: έπτοάθην Eur. Iph. A. 584, vgl. d. £ol. έπτόασεν Sapph. %  6; v. 
ποτάομαι έκπεποταμένα Sapph. 68, dagegen ν. ποτέομαι ποτέονται Ale. 43, πότη st. 
πότησαι Sapph. 41, ποτήμενα Theokr. 29, 30 (Ahrens  I, p. 85, Meis t e r  I, 180). 
Besonders sebwanken solche Verben, welche von einem Substantive der I. Dekl. 
abgeleitet sind, als: όινέω (ν. δίνη) έδινάθην Pind. P. 11, 38 (ν. 1. -ήθην), ώκυδινάτοις 
J. 4, 5 (-ήτοι; Mommsen), όίνασεν Eur. H. F. 1459, φωνέω (ν. φωνή) φώνασε Pind. 
(doch auch φωνήσαις, άφώνητος), ώνέομαι (ν. ώνή) ώνασεΐται Sophr. 89; aber auch 
πονέω (ν. πόνο;) έξεπόνασαν Sapph. 98, έςεπόνασεν Eur. Iph. A. 209, ποναθή u. 
πεποναμένον Pind. wie von πονάω (doch auch έπόνησα, έξεπόνησεν). Umgekehrt: 
κτάομαι κτήσασθαι (Pind. P. 9, 52) κτήμα (Mytil. Dial.-Inschr. 214), κτήσις (Kyme 
das. 311), bOot. Κτεισίας, vgl. κτέαρ, κτέανον; χράομαι ebenso durchg&ngig mit η, 
vgl. χρέος, χρεία, aber auch Pr&s. άποχρέω Epich. 114, καταχρεϊσθαι καταχρείσθωσαν 
Delphi, Dittenb. Syll. 233, 37. 58, χρηείσθω Kalchedon das. 369, 7 u. s. (s. § 343); 
[λάω] λώ icb Λνιΐΐ, λήμα Pind., λήϊς (=  λήσις, βουλησις) lakon., aber auch im Pr^sens 
statt λώ λε(ί)ω kret. u. s., s. § 343.

Anmer k .  2. Von Verben, die ihren Stamm ftir die Ableitung der Tempora 
mit Synkope oder Metathesis umwandeln, sind hier hervorzuheben: βάλλω, βλη- 
auch aol.-dor., also βεβλήμεναι Alcae fr. 15, 5, vgl. βλείης Epicharm. fr. 154, βέλος, 
arkad. δέλλω; καλέω, κλη auch &ol.-dor. (vgl. κέλομαι), daher κέκλημαι, κικλήσκω 
Pind., κατάκλητος u. έκκλησία Inschr. Dagegen von δέμω, baue, findet sich bei 
Pindar u. d. Tragg. mehrfach δμά, in θεόδματος, ευδματος; doch mangeln nicht die 
Varianten mit η, s. M o m m s e n  zu Pind. 01. 3, 7. Ferner kommt von τέμνω (dor. 
τάμνω) τμά, als έτμάθην, τμάμα Archimedes, wiewohl τέτμηνθ’ Pind. J. 5 (6), 22. 
Τέθνάκα, κέκμάκα, δέδμακα (θαν, καμ, δαμ) bediirfen kaum der Hervorhebung.

An me rk .  3. Das η bleibt dor.  in mehreren Fallen, wo der Ursprung des 
Vokales nicht deutlich ist,1) namlich: a) in den Subst. auf ης, G. ητ-ος, als: Κρής 
(Κρήτα; daf. Κρεήτη Archiloch.), Κωρήτες, λέβητες Epich. (λέβείς boot.), Μαγνής 
Pind.; b) in den Adj. auf ηρος u. ήλος, als: πονηρός, όκνηρός, υψηλός u. s. w.; vgl. 
indes oben 3, b); c) in den Zahlw. auf ήκοντα u. ηκοστός, als: πεντήκοντα, πεντηκοστός 
(πεντακοστός Archimedes), έβδεμήκοντα (έβδομείκοντα bOot.); d) in den Verbalformen, die

J) S. A h r e n s  II, p. 149sqq.; S c h r a d e r ,  Curt. Stud. X, 313ff.



\

an die Wurzel η ansetzen, samt den entsprechend gebildeten Derivatis, als: γεγενη. 
μένος (St. γεν), έκελήσατο Epicb. 48, έθελήσω, μέλημα Pind., σχήσω, ευσχήμων; auf- 
ffillig μεμενακόςArchimedes, He iberg ,  Fi.Jahrb., Suppl.XIII, 549; e) in mehreren 
besonderen WOrtern, als: άρήγω, βληχρός, βροτήσιος, δή, έπειδή (έπιδεί boot.), δήλος 
(aber Δάλος die Insel), ή , ήδη, ήβα (εφα boot, thessal.; b. Theokrit u. A. αβα, 
junglesb. Inschr. εφαβος, vgl. A h r e n s  II, 151; Me is t e r  I, 64; J. W e i d g e n ,  
Qua ratione Euripides in carm. mel. Doridem temperaverit [Jena 1874], p. 14), 
ήααι, ήμερος tab. Heracl. I, 172, vgl. άνήμερος Eur. Hec. 1057, ΕΜΕΡ0Σ mit E =  e 
Keos, B ec h t e l ,  Inschr. d. ion. Dial. 47, S. 49, s. oben 2) (άμερος Pind., Aesch. 
Ag. 721), ήμισυς und ήμι- in Kompos., als ήμιλίτριον (Theokr. αμισυ 29, 5; tiber 
lesb. αΓμισυς s. § 26; es wird auch b. Theokr. αΓμισυ zu schr. s.; aber άμισυς, 
άμιόλιος auch Archimedes, H e i be r g ,  FI. Jahrb. Suppl. XIII, 549 f.; "Ηρα, ήρως,ήσσων, 
Αήβαι (bOot. Ηειβήος =  Θειβαιος), θήλυς, θήρ (θησαυρός ζητίθημι), θρήνος, κάπηλος, κηρό; 
(Dial.-Inschr. 3325, ν. 271), κρηπίς, λήγω, μή, μήδομαι, μήλον Schaf (μεΐλον bOot.; da- 
gegen μάλον Apfel), μην-ός, lesb. μήνν-ος von μής, μείς; μηρός (boot, μειρός, Me i s t e r  I, 
222); μήτις, νήπιος, ξηρός, πήμα, τηρέω (τηρεί Alkm. 23, col. Ill, 9), χήρος u. a. 
Besonders hervorzuheben sind: πλη- trotz πιμπλάναι, vgl. πλείων, πλεϊστος, daher 
ένέ-λησαν Sophr. 30, πλήθω, πλήθυς, πλήθα lokr. (eleisch πλαθύω, πλάθος kret. 
Inschr., auch Kyme spftt D.-I. 311), πλήρης (boot, πλειάρειν Akk. Sg. Etym. M.) 
u. s. w., G. Meyer  412, Meis te r ,  Dial. 1,69; πρη- trotz πιμπράναι, so lesb. 
ένέπρησε, Herakl. έμπρησόντι; ^ήγνυμι trotz ^αγήναι, daher βήξαι, έρρηγεία Herakl. =  
έρρωγυΐα, lesb. /ρήξις, αυρηκτος =  ά /ρ ., άρρηκτος Herakl. \ ron £η, /ρ η  kommt 
£ήτωρ, /ρήτα (kypr.), (>ήτρα (doch /ράτρα eleisch, und auch der kret. Ζευς Όράτριος 
scheint hierlier zu gehOren, =  /ράτριος), £>ησίαρχος (Epicharm.), άρρητος (Alkm.) 
u. s. w. Ferner auf ήνα (oben 3): Μυπλήνα die einheimische Namensform, Dial.- 
Inschr. 213, vgl. Me i s t e r ,  Dial. I, 70; ει’ρήνα s. das. 69; II, 93, so Pindar nach 
fast einhelliger Gberl., Pe t e r ,  dial. Pind. 9 f.; desgl. Alkman 23, III, 23 [είρ]ήνας, 
vgl. dens. b. Prise. I, 22 (indes ίράνα boot, oft, auch arkad. ίράνα). Σελήνα steht 
bei Archimedes, H e ib e r g  FI. Jahrb., Suppl. XIII, 549. Bei ήσυχος schwankt die 
Dberlieferung: bei Pindar ist Ofters in alien Hdschr. η tiberliefert und wird von Hsg. 
wie Mommsen  durchweg hergestellt (dagegen a Bergk) ;  ftir η die theban. Inschr. 
Philol. 1889, 418 ΙΣ0ΓΧΙ0Σ =  Είσούχιος. Στήθος steht bei &ol. Dichtern und Pind. 
frg, 218 (239); σ]τάθος Dial.-Inschr. Sikyon 3163. t)ber Ζάν, Δάν G. Ζανός nb. Ζήν, 
Δήν, Δηνός s. § 130.

5. Ober das Verhiiltnis der a t t i s c h e n  Sprache zu der io i l i schei i  
ist Folgcndes zu bemerken: a) Statt des i on i s chcn  η gebrauchen die 
Attiker, wenn demsclben einer der Vokale ε, i odcr ein p vorangeht, 
das l ai l ge  a , als: ion.: χώρη, ης, η , ην, νεηνίης, ίητρός, θώρηξ, ηκος, 
κρητήρ, τρηχύνω, τρηχέως, πρήσσω, πειρήσομαι, θεήαεσθαι, θέητρον, άπέδρη, 
έθυμίησε, Ουμίημα, Συρήκουσαι, γρηυς, κέκρημαι, λάθρη, λίην, πέρην U. 8. W., 
att.  χωρά, άς, α, αν, νεανίας, θώράί, άκος, κράτήρ U. 8. w .; so auch in 
den metr. Inschriftcn Attikas, K ir ch ho f f ,  Iierm. V, 54, wo sogar 
ανορέαν f. ion. ήνορέην; Τράρας sagte Theopomp ftlr Τρήρας, Ildn. II, 593; 
in Kompos., als: Ion. διήκονος, διηκονεΐν, att. διάκονος; γενεηλογεΓν, att. 
γενεόλ.; sogar διάνεκής att. Inschr., lvom., Platon (Meistcrhans 132) f. 
διηνεκής des Ion.; wenn ένεγκεΐν darin steckt, wolil att. Umformung 
des im Ion. gebildeten Wortes [ebenso dor. διάνεκής, Byzanz D.-I.

§ 25. L an g e  V okale  u n d  D iph tlionge. 1 2 5
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3059; aber hellenistisch mit η? s. B e c h t e l  z. d. Inschr.]; —
b) die Abstrakta von Adj. auf ης u. ους gehen ion.  aus auf είη u. οίη? 
a l t a t t .  auf ε ι ά  u. οίά nach Aelius Dionys. b. Eustath. ad Od. η, 
p. 1579, 27, der anfiihrt: αναίδεια u. προνοία aus Aristoph., άγνοια (so 
Soph. Tr. 350), εύκλεια (so Aesch. S. 685); Buttm. I, § 34, A. 4 fiigt 
hinzu: υγιεία Ar. Av. 604, άνοια Aesch. S. 402. Eur. Andr. 519; bei 
den jt ingeren At t ikern aber gehen sie auf εια und ota aus, als: 
άληθείη, ης, η, ην ion., άλήθεια, άς, α, αν att. ,  εύνοίη ion., εύνοια att . , 
παλψβοίη ion. ,  παλίρροια att.; — c) vereinzelt ναυαγός ναυάγειν ναυάγια
ναυάγιον (zu άγνυμι) dor. att .  (-ηγύς att .  zu αγω), ion.  mit η ναυηγός; 
κάλη (κάλη Β ezz enbe rger ,  Btr. VII, 66), Bruch im medizin. Sinne, 
ion. (u. spater) κήλη, Cobet ,  Misc. 416; (ύπαδό; fiir ion. ύπηδός wie 
Tragg. auch Plato); ferner αν st. lav, ion. ήν [Ιπάν st. Ιπεάν Ιπήν nicht 
gut attisch, indem ausser bei Xenoph. έπειδάν daftir gesetzt wird]; das 
a steht hier um der Deutlichkeit willen, wie in όστά aus όστέα.

An me rk .  4  A u s n a h m e n :  a t t i s c h  scheinbar: χρήσθαι, χρήμα; βήγνυμι, 
άληκτος, ρήγμα u. s. w., was auch dem Dor. u. Aeol. gemeinsam, gleich-
wie £ήμα u. s. w.; ausserdem zuw. auf Inschr. in fremden Eigenn., als Αόλιήται, 
’ίουλιήται ( M e i s t e r h a n s  132); tiber die Kontraktion ύγιή s. § 123, Anm. 8; 

' ίήλεμος θρήξ u. s. w. Tragg., vgl. S. 32; ion.  b. Herodot mehrere dor.  und fremde
Eigennamen, als: Άρχέλαοι, Θήρας, a (Gen.), αν (aber d. Insel θήρη, ης, η , ην),
θαννύρας, α, Άμίλκας, α, αν, Αριστέας, Όνεάταί, 'Υάται, Χοιρεάται, Τιθορέα 8, 32, 
Κράθις; mit k u r z e m  α μεσαμβρίη, att. μεσημβρία (von ήμέρα), άμφισβάτέειν, άμφισ- 
βασίας (auch Inschr. Zeleia B e c h t e l ,  Inschr. d. ion. Dial. 113 άμφισβατήι), λαξεσθαι 
7, 144, λελάμμαι, att. είλημμαι; aus euphon. Grunde ’αήρ (b. Hippokr. auch ήήρ)1) 
aber ήέρος u. s. w., Ιάσας 1, 90 (wie auch Horn., der ebenso έάόότα, έάνός hat);, 
auffallig καραδοκεΐν 7, 163; dazu kommen aber sehr viele Wtirter und Formen, wo 
aus Ersatzdehnung Oder Kontraktion auch im Ionischen ά hervorgegangen ist 
( H a r d e r ,  de a vocali ap. Horn, producta, D.-I. Berl. 1876): πας, πάσα aus πάνς, 
πάνσα (doch Ιμπης Horn., ίμπάς Tragg.), νικήσας, -ασα, Akk. plur. τάς (Nom. acc. 
Du. ά), Ινίκα, νικάσθαι, άτη (aus ά/άτη), δαλός Horn, (aus δα/ελός, neuion. nach 
Schol. V II. 15, 421 δαυλός), κάλον Holz (καίω, St. κα/ )  Hymn. Merc. 112, Hes. 
op. 427, δανός (δαίω, St. δαf )  Horn., vgl. bei den jtingeren Ioniem κέκράγα, κεκράκτη; 
Hippokr. VI, 388 (mit υ haben wir κραυγή); λάρός (λαύω); αριστον Frtihmahlzeit 
Horn. u. Sp. (aus ά/έριστον, vgl. ήερίη in der Morgenfrtihe; αυριον), s. C u r t i u s ,  
Stud. II, 175. Ferner καλός schOn Horn, (ά auch sp. ion. Dichter wie Archi- 
lochos, H a r d e r ,  S. 22 f.; G. Meye r  782 will diesen wie dem Horn, καλλός 
aufnOtigen), aus καλλός; αρή, αράσθαι aus άρ/α Horn., ders. Ικάνω, κιχάνω, 
ανομαι, φθάνω (?), vgl. έλαύνω; b. Κάρ scheint Zusammenziehung zu sein, Fern. 
Καειρα, L u g e b i l ,  Bzz. Beitr. X, 303f.; ά vor p auch in φάρος (Horn.; att. Dichter 
φάρος u. φάρος), θυμαρέα Horn. nb. θυμήρες (v. 1. θυμαρές) Od. t, 362. p, 199 (Harder ,  
S. 72, bringt θυμαρής mit αράομαι zusammen, herzerwtinscht), Λάρισα Horn. (Λήρισαι, 
Ληρισαϊος Herod.). Vor Vokal αίσσω, άκράής u. dgl. s. § 38, 4; vgl. auch unten 
Anm. 7; λάας, κράατι u. s. w., s. § 140 u. 130; nach Vok. άάγής wie Ιάγη. Im

l )  In der Schrift π. άέρων δδάτων τόπων, s. I lb erg,  Stud, pseudhippocr. 
(Lpz. 1883), p. 36, wtihrend sonst άήρ, so V I, 94 L. (v. 1. VI, 524). Ftir jene 
Schrift wird auch bei L i t t r e  wenig handschriftliches Material geboten.
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spftteren Ionismus aufftillig φαρμάκός Hipponax frg. 5 if. (n. Eustath. φάρμακο; ion., 
g. Be r gk ,  Lyr. I I 4,462); dieselbe Quantity scheint auch Demosth. 25, 80 beobaclitet 
zu sein, s. B l a s s  z. St. Bei den Nr. 5 angeftihrten Abstraktis schwankt bei 
Herodot der Gebrauch zwischen beiden Formen: προνοίη, εδνοίην, παλ^οίην neben 
εύνοιαν 3, 36 (εύνοίην Stein),  διάνοιαν 1, 46. 90. 2, 162. 9, 4-5, διάνοια 2, 169, 
άληθείη, άτελείη, ύγιείη, προμηθείη, μεγαλοπρεπείη, άτρεκείη, εύμαρείην u. s. w. neben 
εύμένεια 2, 45, άδειαν 2. 121, 6, έπιμέλειαν 6, 105, ίμμέλειαν 6, 139, περιφάνεια 4, 24 
(είη Qberall Stein) .

Anmerk .  5. Uber das dor.  ά bei den a t t i s c h e n  D i c h t e r n  s. Einleit. 
S. 32 f.

Anmerk.  6. Das k u rz e  a bleibt auch i o n i s c h ;  daher die Subst. auf 
οι a , als: μυΐα (ΏρείΟυιαν u. ΏρειΒοίην in d. Hdschr. schwankend Hdt. 7, 189] (aber 
die Oxytona mit langem a haben υιη, als: μητρυιή), auf αιά,  ειά,  οιά,  als: 
Νίσαια, Έλάτεια, Εύβοια (aber immer * ϊστιαίη b. Herod, in alien codd., b. Horn, aber 
* Ιστίαια, s. Bredov,  p. 129; ferner Herodot Φωκα(η (z. B. 1, 165 dreimal) neben 
Φώκαια; Μηδείην 1, 2 (Μήδειαν Bekker) .  Von den Femininis auf eta von Mask, 
auf εύς u. ης, als: βασίλεια, regina, macht nur ίρείη eine Ausnahme, das nach der 
Lehre der alten Grammatiker (s. Pierson, ad Moerid., p. 191) auch at t .  Ιερείά, in 
der κοινή aber wie bei Homer Ιέρεια lautete, vgl. § 106, 1, γ). Wo bei Herod, μίη, 
ούδεμίη, μηδεμίη st. μία u. s. w. gelesen wird, ist die Lesart verderbt; ebenso 
wird sich die Sache beim Hippokr. verhalten; ingleichen findet sich bei Subst. auf 
ρά an sehr wenigen Stellen Herodots η, offenbar verderbt, als: μοίρην 1,204. 2,17, 
da an fast alien Stellen sowohl dieses Substantiv als andere a  (άν) haben. 
S. Bredov . ,  p. 132 sq.; ebenso ist πρψρην 1, 194 (vgl. 7, 180) gewiss verderbt, 
obwohl es L e h r s  auch bei Apoll. Rh. I, 372 herstellt. Ferner gebraucht Herodot 
πρύμνη, σμύρνη (diese beiden auch bei den Trag.), Σμύρνη, aber τόλμα 7, 135, wie 
zumeist b. d. Attikern, s. § 105, 1 , b), aber dor. τόλμα). —  Statt der Endung 
άσιος der Zahladjektive sagt H e r o d o t  ήσιο;, als: διπλήσιος, πολλαπλήσιος, πεντα- 
πλήσιος, έξαπλήσιος; ftlr πεντάκόσιος hat Homer, Od. γ, 7 aus metr. Bedtirfnis nach 
gew. Lesart πεντηκόσιος, nach Aristarch u. Herodian aber πεντάκόσ. wie πάναπάλιρ 
u. dgl., s. § 75. Verd&chtig ist auch άναπλήσσουσι ftir άναπλάσσ. Hippokr. II, 58 L.

Anmerk.  7. Ober das Homer, ά in gewissen WOrtern der I. Deklination 
s. § 103, 1. Homer hat auch (gegen d. ion. Dial.) vor ο, ω in weitem Umfange 
a, als Gen. I. Dekl. Mask. 5o, Plur άων; λαός, ναός, Άμριάράος (daftlr Zenodot 
Αμφιάρηος, vgl. Dt in t ze r ,  Zenodot p. 50; Zen. schrieb sogar Άριήδνη f. ’Αριάδνη). 

Umgekehrt findet sich im Dor.  ’Αμφιάρηος, Άμφιάρης, s. § 109, Anm. — Aus 
euphon. GrQnden ψήρας neben ψαρών, s. § 41; in Eigenn. Λάρισα (s. ο.), ^Ασωπός, 
Φάρις, ^Ασιος, Θεανώ u. a., H a r d e r ,  de a vocali 93 f. — Endlich heisst es bei 
Horn, μάν nb. μήν (II. a, 302, β, 291 u. s.) und μέν (ή μέν, ού μέν, so auch 
Herodot, Kr t iger ,  Gr. II, 2, 189), att. μήν, dor. μάν. Aber ftir πολυπάμονος II. δ, 
433 ist bessere Lesart πολυπάμμονος, vgl. Πάμμονα ω, 250; B r u g m a n n ,  C.St. IV, 100.

§ 26. Fortsetzung tiber den Wechsel der langen Vokale und Diphthonge.

a u. ω: Bttot. u. dor.  πρατος, i on . ,  a t t . ,  l esb.  ( t h e e s a l . ,  kypr. )  
πρώτος, aus πρόατος, s. § 50,4;  im weitesten Umfange dor.  u. 8. w. 
i  aue αο, αω, wofllr att. meist ω , ale 'Ατρείδα, Ποτειδάν, 'Ατρείδαν, 8. 
dae.; θωχος ion.  (Horn, auch θόωκος), att .  θάκο; ( lakon.  Οάβακος, 
d. i. θά/αχός), das Vb. θάσσω (θαάσσω Horn.) u. θοάζω Tragg., vgl.
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§ 56, 1, a). Συναγαγαί f. συναγωγαί kret. Inschr. Bull, de corr. hell. 
IX, 17.

η ( =  d) u. ω: neu ion .  in einigen Substantivis gentilibus, als: Μαιήτις 
(Μαιώτις), G. Μαιήτιδος, A. Μαιήτιν, Μαιήτην, Μαιητέων (aber Herod. 4,3  
Μαιώτιν in alien codd., u. so'Hippokr.), c Ιστιαιήτιδος v. 1. -ώτιδος 
8, 23 das Gebiet von 'Ιστιαια (aber 'Ιστιαιώτιδος alle Hdschr. 7, 175, 
vgl. 1, 56), Άμπρακιητέων, -ήται 9 , 28 U. 31, V. 1. -ωτέων, -ώται, 
wie in alien Hdschr. 8, 45. 47 steht (immer Πελασγιώτις, Φθιώτις, 
Φθιώται, θεσσαλιώτις, Ίταλιωτέων).

ω u. αυ: ώλας dor. (αυλας), vgl. ep. ώλκα § 1 8  (att. άλος); ferner dor. 
αύσωτου f. αύ(τδ)ς αύτοΰ s. § 168 Anm. 5 ; Καππώτας, Benennung 
eines gew. Steinblocks in Lakonien (Pausan. I l l ,  22, 1), von 
καταπαύω;cΡωκίονς d. i. 'Ραυκιους kret. Inschrift; neuion.  διαφωσκούση 
(v. 1. διαφαυσκ.) Her. 3, 86, 9, 45 διαφαυσκούση (v. 11. mit ω u. mit
a), 7, 36 ύπόφαυσιν; τρώμα u. seine Derivata Her., Hippocr. =  
τραύμα (u. SO auch att. τιτρώσκω, τέτρωμαι, ετρωσα), θωμά, θωμάζειν 
u. s. w. neben θωύμα Oder θώϋμα, welche Form S t r u v e ,  Quaest. 
de dial. Herod, spec. III. p. 11 ff. u. Bredov,  p. 142 sq. als die 
allein richtige anerkennen, indem sie meinen, dass in diesem Worte 
nicht wie in τρώμα αυ einfach ω, sondern das a in dem Diphthonge 
αυ in ω verwandelt und daraus ωυ entstanden sei. Es mochte 
aber doch eher θώμα richtig u. θωύμα wie τρωύμα nacli der irre- 
fiihrenden Analogie von έωυτού έαυτού daraus verfalscht sein 
(Lindemanm,  dial. Ion. recent. 29 f.), vgl. den dor i schen E. N. 
Θωμάντας (von θαυμαίνω) Inschr. Phleius, D.-I.  3172a (HI, p. 190). Bei 
Hippokr. θαυμάζω, L i t t r e  I, 499 ; doch θωμ. VI, 496 nach θ.

η \ η und ω statt des gewohnlichen nicht (echt diphthongischen)
ω ° * ει und ου wird von den L e s b i e r n ,  ω st. ου auch von den 

B o ot i e r n  gebraucht, Λνβηη Dehnung oder Kontraktion stattfindet, 
a) η st. ει als: χήρ (G. γέρ^ος) =■ χειρ, κηνος ( =  κείνος) Sapph. 
2, 1 u. δ. Ale. 86, κη ( =  έκεΐ), τρης aus τρέε; (τρεις); Infin. Akt. 
der V. auf ω, als: φέρην =  φέρειν, άρκέην, συνέχην auf Inschr., 
ειπην Ale. 55, Sapph. 28, άγην Sapph. 1 , 19, έπιδεύσην 2, 15, 
κρέκην 90, φροντίσδην 41; λ̂ Ι. § 210, 9; ebenso 2. Pers. Sing. 
Akt., S. § 209, 2, als: πώνης (πώνεις =  γίνεις) Ale. 52, εχης S. 99, 
ναίης Melinn. 3, vgl. Choerob. Diet. 497,  5, Apoll. Synt. p. 92 
(wonach A h r e n s ’ [I, p. 91 sq.] Zweifel an der Richtigkeit dieser 
Form nicht zulassig sind); aber die 3. Pers. Sing, hat (echt- 
diphthongisches) ει auch im Lesbischen; — im A u g m e n t e ,  als: 
ηπον besser ηπον =  εειπον, ειπον (echtes ει), ηχε; Sapph. 28 ( =  ειχε;)· 
— b) ω st. ου: Gen. S. II. Dekl., als: άνθρώπω (aus άνθρώποο); Gen.



v. αίδώς u. ίδρώ; und derer mit Nom. auf u>, als: αιδώς (aus αΐδοος) 
st. αίδους, Γδρως, Σάπφως v. Σαπφό>; so auch in der Krasis, als: 
τώπος aus τδ έπος; δίδων Theokr. 29, 9, vgl. oben φέρην st. φέρειν; 
ών (aucli n e u i o n . , so b. Herod, ών, ουχων u. ούκών, γών, τοιγαρών, 
δσονών 2, 22, desgl. bbot . ,  dor.) st. ούν; ώρανος Ale. 17, Sapph. 
1, 11 neben ορανο; (ούρανός); boot.  Μώσα =  Μούσα, θέλωσα =  βέλουσα 
Cor. 19, Akk. PI. auf Insclir. έσγόνως, σου7γράφως, Ar. Acli. 879 
σίελούρως, entst. aus ονς; ferner: βωλά st. βουλή, Ευβωλος. Auch 
das Arkadi sche ,  ( K y p r i s c l i e , ) E l e i sc l ie  hat η und ω ent- 
eprechend dem ion.-att .  eiundou. In Beziehung auf den dor i s c he n  
Dialekt ist zu bemerken, dass der s t rengere  Dor i s inus  η u. ω, 
der mil der e dagegen ει und ου hat, wenn Kontraktion oder Ersatz- 
dehnung stattfindet, als: φιλήτω =  φιλεέτω φιλείτω, im Augm., als: 
ήχον =  Ιεχον =  είχον; die Silbe χλη, entst. aus χλεε, in Eigennamen, 
als: Κλησ6ένης =  Κλεισθένης, 'Ηράχλητος} — ω (entst. aus oo) =  ου 
im Gen. S. II. Dckl., als: ποντίω =  ποντίου, τώ =  του, γλυχυτάτω 
(auch lokr. Δ AMO =  δάμω, wicwohl- das. τούς u. so im Ubrigen 
d. raildere Dorismus, vgl. v. Wi lamowitz ,  Zeitschr. f. Gymn.-W. 
1877, S. 642), im Gen. 8. der Subst. auf ώ, als: Σαπφώ, G. Σαπφώς 
(aus ύος) =  Σαπφούς, έλάσσως (aus οε; =  ονες) Arist. Lys. 1260 =  
έλάσσους, von der Konjug. auf ύω: μισ&ώντι =  μισιΊούσι, in Kom- 
positis, als: δαιδώχορ lak. (aus δαιδόοχο;) st. δαδούχος, ζευγωχος 
Hermion Dial.-Inschr. 3385. — Ersatzdehnung:  ής =  είς t. Ileracl. 
u. tarentin., χαταλυμσκωθής t. Hcracl. st. χαταλυμαχωβεις, μής t. 
Heracl. =  ion. u. att.  μείς =  μήν; Dat. PI. III. Dekl. auf ωσι, 
als: διδωσι aus οιδονσι ( =  διδουσι), μετέχωσιν Ivret.; die Endung 
ωσα (aus ονσα) =  ουσα, als: αγωσα =  οίγουσα t. IIcracL, Ιωσα kret. ,  
Μώσα lak.; Akk. PI. II. Dekl., als: νόμως =  νόμους (aus ονς); 
ήμεν, mild. Dor. είμεν, aus Ισ-μεν; ήμεν steht auch auf Insclir. aus 
dem Gebiete des mild. Dor., so Argos Dial.-Insclir. 3277, lvos 
Bull, de corr. hell. VI, 254 if., Kalymna (nb. είμεν) das. X, 240 f., 
Rhodos έςήμειν =  έςεΐναι; entspr. ήμί f. είμί Thera, Kohl ,  I. Gr. 
ant. 449 (vgl. 446), Rhodos das. 473. Ferner steht η b. Vb. liqu., 
als παρσγγήλωντι (Aor.) kret . ,  Ιστηλαν desgl., δήληται Praes. Kos 
Bull, de corr. hell. V, 239,  von δήλομαι =  mi ld  dor. (lokr.) 
δείλομσι =  βούλομαι. Poet. Dehnung ist in Πηρίβοος =  Πεφίβοος 
(f. ΠερίΟ.). Iniinitiv ην (Kontraktion aus εεν nach Curt ius)  seltener, 
indem der streng. Dor. mehrenteils mit Klirze εν hat (§ 210, 9): 
άνδάνην Alkm., χαίρην Theokr. 14, 1, 2ρπην 15, 26, εύρήν 11, 4; 
dazu entspr. dem μειν der Rhodier u. s. w. kret.  μην: ήμην, δόμην 
Gortyn. Einzeine Worter: απηρος =  ήπειρος, χήρ, G. χήρος =  χειρ 
(έχεχηρία auch Delph. 1688 ν. 48 f., was Ah rens  nicht mit Recht

Kiih tie rs  auefUhrl. grlech. Clrainmatlk. I. T. 9

§ 26. L an g e  V okale u n d  D ip h th o n g e . 1 2 9



130 V erh& ltnis d e r  S p ra c h la u te  zu e in a n d e r  in  d en  D ia lek ten . 26.

bezweifelte), σηρά f. σειρά Hdn. II, 579, βωλά =  βουλή (auch Argos 
D.-I. 3277, Nemea 3320), βώλομαι =  βούλομαι, κήνος =  κείνος, κώρος 
=  κούρος Theokr. Kallim., u. so kret. Inschr. Κώρα, Κωρήτες; 
κωραλ£σκος kret.  nach Phot., auch lakon.; sonst aber mit Kiirze: 
κόρα Aristoph. Lys. 1308 (urspr. κόρ/α); ώρανός; nur b. Theokrit 
μώνος (μουνος ion.) und τό ώρος (ουρος ion.),  nach Ahrens II, 
p. 162 poet. Dehnungen nach Analogie. Ferner steht ω in ώς, 
άίατος st. ους, ούατος, s. § 130. Dagegen fur echtdiphthongisches 
ου hat auch im streng. Dor. ου zu stehen, ebenso fiir echtes ει ei; 
damit hat nichts zu thun die von den Grammatikern als dorisch 
(und aolisch) angegebene Ersetzung des ει durch η in Wortern und 
Wortformen, in denen auf η ( =  ει) ein Vokal folgt, als: ορηος =  
όρειος, Λύκηος =  Λύκειος, όςήα == όςεΐα, πέληα =  πέλεια, πασιχάρηα =  
πασιχάρεια, πλήων =  πλειων, μήων =  μείων, a o l. Κυπρογένηα, Κυθέρηα, 
Τυρραδήφ, παχήα u. s. w. (Meister ,  Dial. I, 92), wo uberall i 
ursprunglich ist, vgl. ορειος aus όρέ-ϊος, όςεΐα aus όςέια, πλειων aus 
πλε-ίων. Soweit n^mlich hier die tJberlieferung richtig und nicht 
vielmehr η zu schreiben ist (έπιμεληιας Inschr. Kyme, D.-I. 250, 5, 
spat), liegt doch ηι zu Grunde, wie auch im arkad.  πλήστος =  
πλήιστος, πλεΐστος; wir werden diese Erscheinungen einerseits § 43, 5, 
andererseits, da sich tq von ηΐ schwer trennen lasst, bei der Lehre 
von der Diaresis § 55, 4 behandeln. Oder aber, wenn auf dor. 
Inschr. romischer Zeit sich solches η zeigt, ist dies der allgemein 
damals erfolgte Lautiibergang von ει vor Vokal zu e, so auf einer 
Inschr. von Byzanz, D.-I. 3059 χρήας, πλήονας, άσαμήωτον, έπιτάδηον. 
Was ου betrifft, so gebraucht zwar Theokr. 9, 7 βών ( =  βουν), 8, 
48 Akk. PI. βώς u. sehr oft βωκόλος, βώτας (auch b. Horn. II. η, 
238 βών), aber nicht nur Epicharm. 97 βους, sondern auch tab. 
Heracl. Βουβήτις; βώς ist also wie dor. νας st. ναυς zu fassen, 
§ 1 2 8 , 3 ;  Schubert ,  Misc. z. Dial. Alkmans 63 f. Statt χους 
sollen die Argiver nach Athen. 8, 365, d. χώς gesagt haben, aber 
auf d. t. Heracl. 1, 103 steht Akk. PI. χους, s. Ahrens II, p. 165 sq. 
Δούλος lautet auch bootisch so, und Δ0ΥΑΙ0Ν hat eine altattische 
Inschrift; gleichwohl wird in Gortyn ΔΟΛΟΣ δώλος geschrieben, und 
diese Form steht bei Theokrit, Kallimach., Hesych.(Ahrens II, 163). 
— ών durchweg b. d. alteren Dor. ,  sowie auch b. d. Aeol. und 
Ion. (s. oben) st. des att. ουν, das sich auch bei den spateren 
Doriern findet; auch πώλυπος (att. πουλύπους) kommt ausser bei 
Epicharm fr. 33 bei dem ionischen Iambendichter Semonides 
aus Amorgos b. Athen 7, 318 f. (Bergk,  fr. 29) vor1), ist also

i) Auch bei Hippokr. VI, 214 L. hat die beste Hdschr. θ πώλυπος (die Vulg. 
πόλυπος) von dem Gew&chs in der Nase; das. 550 θ πουλύποδες, andere πολύποδε;
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gleichfalls ein Wort besonderer Art, 8· A hr. II, p. 167 sq., unten 
§ 148, II.

Boot i sche  Wandlungen der Diphthonge (vgl. Einl. S. 9): 
ae u. at: |  Auf al tcn bootischen Inschriften, insbes. von Tanagra, wird 
οε u. oc I fill* AI (gemeingr. αι und ct) AE, ftlr 01 (gemeingr. οι u. ω) 

OE geschrieben, welche bbotische Schreibung auch Priscian kannte 
und mit der lateinischen Weise (comoedia, tragoedia f. χωμωιδίσ, 
τραγωιδία) verglich (I, § 53). Beispiele: Αέσχρόνδας ( =  -ώνδος),
’Αβαεδδορος (d. i. -δωρος), έπι ’ Αμεινοκλείαε (Dat.), Μοέριχος, Πολυαράτοε 
(Dat.). Auch auf altkorinthischen Denkmalern findetsich dergleichen: 
ΑΘΑΝΑΕΑ; doch bedeutet in diesem Alphabet E das att. ei, so 
dase ’ Αθαναεία zu transkribieren ist, vgl. auf lat. Inschr. der Ober- 
gangszeit zw. altlat. ai u. neuerem ae die Schreibungen wie quaeistor. 
Anderweitig, so auf att. Vasen, ist AE, OE busserst selten. Teren- 
tianus Scaurus VII, 16 Keil: antiqui quoque Graecorum hanc 
eyllabam per ae scripsisse traduntur. B l a s s ,  Ausspr.3, 55 f.; 
Meister ,  Dial. I, 235, 238.

η u. αι (a): Im jllngcren Boot . ,  doch bereits seit Ende des 5. Jalirh. 
(und zwar hat dieses η nacli den Gramm, wie das gewohnliche at 
am Ende des Wortes in der Flexion keinen Einfluss auf die Betonung, 
ale: τύπτομη =  τύπτομαι): I. Dekl. als: ίππύτη (Dat. Sg. u. Nom. PL), 
ευεργέτης, της, φίλης άγκάλης Corinna (die indes selbst noch nicht so 
geschrieben haben kann) =  φίλαις άγκάλαις, λιγουροκωτίλης ένοπής dies.; 
in d. Adj. auf ηος ( =  αιος) v. Subst. d. I. Dekl. als: Θειβηος =  
Θηβαίος, den Patronymika, als: Καλλιήος =  ΚαλλιαΤος; tlber die 
Endung ειος 8t. ηος 8. ει U. at; in d. Konjug., als δφείλετη =  οφεί
λεται, κεκύμιστη, δεδόχΟη =  δεδόχθαι, άπογράφεσΟη =  άπογράφεσθαι; 
endlich ilbcrall sonst, als: ή =  lesb.  u. dor. αί (εί), κή =  καί, 
χήρε =  χαϊρε, πήδα Cor. =  παιδα, Ήολεια =  Αίολέα u. s. W., 
Meister,  das. 238 ff.

ί u. (cchtdiphthongisches) ει: Boot,  schon seit alter Zeit: αρχι =  άρχει, 
άπέχι; Subst. auf ta =  eta, als: άσφάλια, Adj. auf ιος =  ειος, als: 
Άργίος =  ’Αργείος, Patronym., als Ψιλοκρατΐος, auf ίδας =  είδας, als: 
Καλλικλίδας, ήι =  αίεί, Θεογίτων, ίράνα, πλίονα, Τμι =  ειμ,ι, άΐδων 
Cor. 18, κίμενος u. a. In anderen Dialektcn ist dieser Obcrgang 
in klassischer Zeit entweder gar nicht odcr nur ganz vereinzelt zu 
konstatieren, wbhrend in nachklassischer jedes ει (ausscr vor Vokal,
8. oben η und ει) mindestens in der Aussprache in ϊ Uberging. In 
dem attischcn Monatsnamen Ποσιδεών (ion. Ποσΐδηίών Anakr. 6) ist

(das Tier); VII, 50 , 52 πώλυπος, πώλυπον \) u. a., v. 1. mit o u. ου (d. Gew&chs); 
das. 222. 226 πολύποδας 1), a. Hdsch. πουλ. wie 276 (das Tier).

9 *
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Verktirzung (vgl. § 27. X u. ει), die auch ftir das dor. Ποτιδάν, 
Ποτιδας anzunehmen; das Verhaltnis von dor. /ίκατι (tab. Heracl.) 
zu /ε ίκατι (das.), είκατι ist unklar (nach Ahrens,  Philol. XXIII, 202 
ist der Diphtli. hier missbrauehlich; s. auch G. Meyer  S. 375 2). 
tjber χίλιοι nb. χέλλιοι (lesb.) χείλιοι (boot.,  ion. Chios) χηλίοι (streng 
dor.) aus χ ίλ ιο ι, χέσλιοι s. § 66, 3. 184, 1. 

ΰ u. οι: Boot, spat, erst im 3. u. 2. Jahrh., u. auch da ohne Konsequenz 
(wenn υ am Ende des Wortes steht, nach den Gramm, ohne Ein- 
wirkung auf die Betonung), als: /υκία =  οικία, καλύ =  καλοί, έμύ 
=  έμοί, α Ομηρο =  Ομηροι, τύ =  τοί (οί), τύδε =  τοίδε (ο?δε), Dat. 
Ρ1. τυς αλλυς, ?ππυς; doch auch οι, als jroixia, u. so fast immer 
Boto>το ίJ βριμώμενοι Cor. 18, λευκοπέπλοις 20, doch scheint die 
Schreibung ΰ auch in Corinnas Gedichte nachmals eingedrungen zu 
sein, da die Gramm, ihre Kenntnis eben aus Cor. liaben werden, 
u. so Bergk λευκοπέπλυς.

ϋ u. ψ: Boot.  Inschr. in gleicher Weise wie ϋ fur ot, als: τυ δάμυ (τό> 
δάμω), τυ, αυτυ, δδυ, indem der Diphth. φ von Alters her fehlte. 
Die Gramm, lehren πατροιος, ήροιος als boot isch,  Meister,  Dial. I, 
249 f.; Blass ,  Ausspr.3, 57.

Lesbi s che  i-Diphthonge durch Epenthese und durch Schwund 
eines v vor folgendem σ :1)

αι und ά (η): Die Epenthese eines i (j) aus der folgenden Silbe in die 
vorige, wodurch Diphthong entsteht (§ 21, 7), hat im Lesbischen  
noch folgende Belege: ιτταιμι, νίκαιμι (§ 284, 2), αιμισυ; st. ημισυς 
(ημ. auch dor., § 25, Anm. 3) Gramm, u. Inschr. Mytil. D.-I. 213; 
αίμίονος, Αίαίοδος ('Ησίοδος) Gramm., μαΐνις (μάνις, μήνις), παίτρα f. 
πατρα (dies beides nur Tzetzes) .  Die letzteren eigentiimlichen Er- 
scheinungen sind noch wenig aufgeklart.2) Ferner gebrauchen 
die Le sb i er  a t st. a ,  Avenn v vor σ ausgefallen ist, a) Norn. S. 
III. Dekl., als: τάλαις St. τάλας (τάλανς), μέλαις st. μέλάς, παις Adesp. 
Bgk. 59 st. πας (aus πάν[τ]ς); b) Fem. v. πας π α ΐ σ α  st. πάσα (πάν[τ]σα); 
C) Partic. im Mask, und Fem., als: ίσταις, ϊσταισα, γέλαις (v. γέλαιμι 
=  γελάω), γέλαισα, κέρναις Ale. 34. 41 st. κιρνάς, SO. auch dor. 
Lyr. χαλάςαις Pind. P. 1, 6, £ίψαις 45, τελέσαις 79, συντανύσαις 81, 
θρέψαισα 8, 26, s. Hermann,  Opusc. I, p. 259; Mommsen, Fleckeis.

l) S. A h r e n s ,  Dial. I , p. 96. 69 sqq.; Meis t e r ,  Dial. I , 77 if. — 2) Da 
an αιμισυς (αίμίονος) nicht gezweifelt werden kann, so will Meis t e r  S. 83 in dem 
αι die Wiedergabe des frtiher durch η (ήμιτ63ιον Sapph. 116) ausgedrtickten Lautes 
a sehen, d. h. er erklart einen besonderen Fall aus allgemeinem, aber merk- 
wilrdiger Weise sich nur hier zeigendem Lauttibergange des at in & (wie boot.). 
Ebenso G. Meyer  452. Es ist doch ganz offenbar, dass in alien diesen Fallen 
(πάτρα f. πατρία) ein i der folgenden Silbe im Spiele ist.
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Jahrb. 1861, 40 ff.; Peter ,  dial. Pind. 57 f.; d) Akk. PL, als: ταίς 
δίκαις =  τάς δίκας (aus τάνς δίκανς), οχθαις ( =  οχθας) Ale. 9, κυλί- 
χναις μεγάλαις II. πλέαι; 41, νύμφαις, ταίς, τετυγμέναι; 85, άπάλαις, πλέκταις 
Sappli. 46, λύγραις Theokr. 28, 20, αύλείαις θύραις 29, 39; e) 3. Pers. 
PL, als: φαΐσι 8t. φασί (aus φάντι, φάνσι) S. 66, δίψαιοε V. δίψαιμι 
Ale. 39, wonacli man auch Aik. 34 πεπάγασίν in πεπάγαισιν korrigiert. 

oi u. ου: Lesb.  analog dem at fUr a : a) Nom. Partic., als: υψοις v. 
υψωμι =  υψόα> (aus ίίψον[τ]ς), ορθοις; b) Femin. Partie., als: 
παθοίσας Ale. 4 2 , πνέοισα (πνεύοισα) 66, πλήθοισα Sappli. 3, λίποισα 
84, δοισαι 10, Ιχοισα 85; so aucli Μοϊσα St. Μοΰσα (f. Μύνσα); 
Akk. PL II. DekL, als πασσάλοις Ale. 15 ( =  πασσάλους), aus πασσά- 
λονς), στεφάνοις Sappli. 78, άνδρειοις πέπλοις, μαλάκοις πόκοις, δόμοις, 
νόσοις Theokr. 28, 10. 12. 16. 20; d) 3. Pers. PL, als: κρύπτοισιν 
Ale. 15, φορέοισι Theokr. 28, 11 st. φορέουσι aus φορέονσι; έμμενέοισι, 
οικήσοισι Inschr. Das Fem. der Partic. auf οι σα st. ουσα findet sich 
auch bei dor. Lyrikern, wie καχλάζοισαν Pind. 0 . 7, 2, θέοισαν 6,12,  
άιοισα 26, παπταίνοισα 28, έχοισα 30, πταίοϊσα 7,  26,  αίθοίσας 48; 
ebeneo die 3. PL auf οισι(ν), als φιλέοισιν Pind. P. 3, 18, besonders 
wo das v parag. erfordert wird, welches an -οντι nicht antreten 
kann, Pe te r ,  dial. Pind. 55 f. Die Endung οισι zeigt sich auch 
auf dem ion. Chios: πρήςοισιν B e c h t e l ,  Inschr. d. ion. Dial. 174 
(fllr πρήςουσιν, Konjunkt. Aor. mit kurzem Modusvokal). 

ω und ω: Lesb.  im Konjunktiv, doch nur auf den Ulteren Inschr. 
(spUter ω oline t): γινώσκωισι D.-I. 304, A, 39, γράφωισι 213, 3, 
aus γινώσκωνσι, γράφωνσι. Ebenso auf dem ion. Chios: λάβωισιν 
Bechte l  a. a. 0 .

Bei εισ fUr ενσ, als τίθεις, τίθεισα trifft das Lesbische mit dem 
Ion.-Att. scheinbar zusammen; doch ist das ει im Lesb. wirklicher 
Diphthong, im Att.-Ion. nur verliingcrtcs e.

Ausserdem kommen noch folgende FUlle vor:
at u. a (dor.) od. η: Lesb.  θναίσκω, μιμναίσκω, dor. θνάσκω, μιμνάσκω, 

besser θνάσκω, μιμνάσκω, s. Inschr. Mitt. d. arch. Inst. VI, 304 
ΘΝΛΙΣΚΩΝ, att. θνήσκω, μιμνήσκω (so mit t ZU schr., aus θνη-ίσκω, 
μιμνη-ίσκω). Ferner lesb.  μαχαίτας Aik. 33, μαχατάς dor. ,  μαχητής 
Horn., unklarer Entstehung.

ά u. at: Att .  έλάα, Olbaum und Olive, κάω, κλάο>, gew. έλαία, καίω, 
κλαίω. Dicsem attischen a wird a zu Grunde liegen: κ ά ^ ω , xajo>, 
κάω, vgl. § 2 1 , 9 , so auch έλάα aus έλαι-ία von Ιλαιον (Cauer,  
Curt. Stud. V III, 270), indem att zu a verschmilzt ( W a c k e r n a g e l ,  
Kuhns Zeitschr. XXVII, 278), ale Κωπάδων (Aristoph.) aus Κωπαιίδων, 
ματάζειν aus ματαιίζεΐν, ώράζεσθαι aus ώραιίζ., Φιλς[δης (Riemann,



Revue de philol. IX, 178) aus Φιλαιίδης von Φίλαιος, σπηλάδιον aus 
σπηλαιίδιον von σπήλαιον. Die Grammatiker lehren κάω, κλάω als 
attisch (s. d. St. bei V o e m e l ,  Dem. Cont. p. 36, Weck le in ,  Cur. 
epigraph. 63 ff.); die hdschr. Dberlieferung ist sehr schwankend, 
bietet aber iiberwiegend a t ; 1) inschr. Zeugnisse mangeln, wahrend 
fiir έλάα (im 5. Jahrh. auch noch ΕΛΑΙΑ, Mei s t erhans ,  Gr. d. 
att. Inschr. 2 5 2) solche vorhanden sind. (Bei Homer wird vor t 
έλαινος, έλάΐνεος geschrieben.) Fiir den Verlust des t von a vor  
V o k a l  (vgl. § 39, 2) sind zu vergl. λώον, σωώ (att. Inschr.) fiir 
λώον, σωώ, ’Αμφιαράον f. Άμφιαρά-ιον (Meis terhans  das.). Die 
Sache scheint hiernach keine iibergrosse Bedeutung zu haben, indem 
in Athen sowohl ΚΑΙΩ (d. i. κάω) als ΚΑΩ beliebig geschrieben 
sein wird; in der hellenistischen u. ionischen Form καίω war a 
kurz und Diphthong at. Noch stellen die Gramm, mit κάω, κλάω 
att.  άετός fiir αίετός zusammen; indes bieten hier die Inschr. der 
klassischen Zeit durchweg at (Mei sterhans  das.), und das a in 
άετός (so Delos, D i t t e n b e r g e r  Syll. 367, v. 191; αέτωμα Athen 
Afg. 3. Jalirh., Άετίων Jasos, B e c h t e l ,  Inschr. d. ion. Dial. =  ep. 
Ήετίων?) kann als kurz genommen werden. Ferner άεί fiir αίεί 
(urspr. αί/εί), s. V o em e l ,  a. a. 0 . 28 if., und zwar behauptet 
Apollon, adv. p. 600 die Lange des a, die sich aber schwer erweisen 
l&sst. (Vgl. § 27 unter ά und at.)

at u. et: Le sb . ,  dor.,  ep i s c h  ai —  εί, αϊθε =  είθε, so auch e l e i s ch  
al U. αιτε (boot,  aus ai ή, S. 0.); dor. κύπαιρος (κύπειρος), κυ-αι- 
ρίσκω Alkm. 38; άναιρον kret.  (ονειρον), φθαίρω Gramm, (φθείρω, 
doch auch lokr. Inschr. φθείρω); lesb.  κταίνω (κτείνω) Mei st er ,  
Dial. I, 181; dagegen dor. κλας (κλείς) hat a entspr. dem ion. ηι 
(κληίς); unklar λαία Pind. 0 . 10, 44 (λάα?), ion ληίη, att.  λεία; 
vgl. λαΐον, Saatfeld, Theokr. 10, 21. 42, λαόν Bergk mit Ahrens
n. Apollon, adv. 567, ion.  λήιον. Endlich Kompos. von γή: dor. 
μεσόγαιον (μεσόγειον), κατώγειον, άνώγαιον (Gramm.), εγγαιος (Inschr. 
Thera); att .  ει ist auch hier aus ηι hervorgegangen.

et u. at: Boot,  spat in d. Endung αιος, als Θειβεΐος ( =  Θηβαίος), vordem 
θειβήος; das et vor Vokal wird in hellenistischer Weise ein e 
bezeichnen. M e i s t er  I, 241. Aber ziemlich ausgedehnt ist der 
libergang von at zu ει im T he s s a l i s c l i en :  Verbalendungen Med. *)
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*) Bei Aristophanes insgem. κάω, κλάω, dagegen bei den Tragg. καίω, κλαίω; 
έλάαund έλαία Aristoph., Tragg. έλαία, Ger th ,  Curt. Stud. I, 2, 204 (Soph. 0. C. 17 
έλάας Laur.?). Ober Plato s. S c h n e i d e r  ad Civ. 10, 614 e, T. I ll , p. 273 
(ganz Uberwiegend κλαίω, wie auch in S des Demosth.); bei Xenoph. fast immer 
καίειν, κλαίειν, s. S a uppe ,  Lexilog. 75 (Dindor f  schreibt iiberall a).
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з . Sg. τΐΐ (βελλειτει =  βούληται), 3. Plur. νβείν, I nil η. σθειν; ferner 
Είμουν =  Αίμων, Άνδρείμουν =  Άνδραίμων.

ει u. η: Boot. ,  the seal,  ist die Ersetzung des dor.-lesb. η durcli et, 
welches in iilterer Zeit E geschrieben wird (also das geschlossene, 
allmahlich nach i tibergehende e statt des offenen; Mittelstufe zum 
Itacismus), SO boot,  εύγενείς, ευσεβείς, πατείρ, μάτειρ, είρως =  ήρως, 
πονειρός =  πονηρός; τίθειμι =  τίθημι, φίλειμι, Ι9εικα =  Ιθηκα, 
έπόεισε =  έπόησε (έποίησε), ποειτάς, έβδομείκοντα, εί =  ή, έπΐδεί =  
έπειδή, μεί —  μή, Θειβηος, Φωκείος =  Φωκήος ν. Φωκεύς, είμεν =  
dor. ήμεν (att. είναι); das unechte att.-ion. ει lautet demnach 
aucli boot, so (strengdor. ,  lesb. η), so auch χείλιοι, strengdor.  
χηλίοι (χίλιοι), οφείλω, παρμείναντα, Φαεινός, Χειρίας U. S. W., W&hrend 
das echte ει bbot. zu i wird (s. o.). Auch fUr η (Konjunkt.) steht 
boot, ει, als fei (£η, η), δοκίει (δοκέη, δοκη); vgl. ark ad. η, als 
νέμη, was auch im Boot, vorausliegen wird. — Thessal .  δνέθεικε 
=  όνέΟηκε, ίερομναμονείσας, οίκοοόμειμα, μειννός =  μηνός, Κιεριείων
и. s. w.; Inf. Aor. Pass, -θείμεν, Konj. -θεί. Vgl. unten den analogen 
thessal. Obergang des ω in ου. Eine merkwlirdige Ausnahme bildet 
in beiden Dialekten der Name Herakles mit seinen Ableitungen, 
als 'Ηρακλίδας boot . ,  'Ηρακλείδας thessal .  (dock Έρακλίος, Bull, de 
corr. hell. 1889, 400, Είρακλεί das. 435 =  Dial.-I. 1286), wahrend 
die von f,Hpa gebildeten Namen den gew. t)bergang zeigen, als 
Είρόδοτος; ebeneo die von ήρως: Είρωίδας boot. ,  Είρουίδας thessal .  
— Dor. steht ει mit η wechselnd oft ftir ηι in der 3. Pers. 
Konj., 8. § 213, 2.

ει u. υι: Das Femin. Perf. hat bei den meisten Doriern die Endung εία 
statt υΐα, als: έρρηγεία, έπιτετελεκεία, έστακεί^, συναγαγοχεΐα auf
Inechr. (ion. -οία Gramm. Hippokr., s. § 145, Anm. 7). So auch 
n e u a t t i s c h  γεγονεΐα (vom 3. Jahrh. v. Chr. ab); man kann neu-  
att. ει fiir oi in δυείν, οίκει =  οίκοι (Menander) vergleichen (Herodian I, 
504. II, 463); dazu τοίς λοιπείς, C. I. Att. II, 467, 12 f. (100 v. Chr.), 
Blass ,  Ausepr. 56 3 f.

ot u. αι: Ark ad. -tot fllr -ται im Medium 3. Pers., als βόλητοι =  βούληται.
οι u. ει: ονοιρος lesb. st. ονειρος; ark ad. Ποσοιδάν, lakon.  ΙΙοοίδάν; auch 

boot. Ποτοιδάϊχος, Prel lwi tz ,  Bzz. Btr. IX, 329, Dial.-I. 474, 12.
ου u. ευ: Kret.  ψούδια =  ψεύδη Phot., so auch auf einigen kret. Inschr. 

βωλουομέναις, έςοδούσαντες, έπιτάδουμα, έλούθερον (Bull, de corr. 
hell. IX, 11). Der erste Laut hat sich dem zweiten angcglichen, 
gleichwie im Lat. altes eu durchgiingig zu ou (u u. s. w.) geworden ist.

ου u. ω: Thessa l i s ch ,  dem Cbergange von η in ει (s. o.) entsprechend, 
als: Σουσίπατρος, Κραννουνίουν, γνούμα, όνάλουμα; Dat. II. Dekl. (mit 
Verluet des t), als τού κοινού, ίαρού st. τώ u. s. w., G. Plur. κοινάουν
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ποθόδουν, τουν, πολιτάουν, s. Meister,  Dial. I, 297 f. In Pharsalos 
indes findet sich auf etwas alteren Inschr. noch Ω, als Άφθονε(0τω; 
D.-I. 328, vgl. Bull, de corr. hell. 1889, p. 403. 

ΰ u. ot: Allgemein vor Konsonanten (§ 43, 2), indem υι nur vor Vokal 
(bei Homer u. s. w. auch am Ende) vorkommt (ausser dor. υΐς 
fur ot, ol, l esb.  τυΐδε): ίχθυδιον st. ίχθυ-ίδιον, έκδυμεν Horn. st. 
έκδυιμεν (§ 214, 1; § 281, Anm. 3). In Athen ist aber schon im
4. Jahrli. auch das υι vor Vokal regelmassig ϋ geworden, als υός, 
κατεαγΰα, s. Cauer ,  Curt. Stud. VIII, 275. R iemann ,  Rev. de 
philol. I, 35. Me is terhans  4 6 2 ff. (der irrig das υ als kurz 
ansieht, wahrend kein att. Diehter υός mit kurzer 1. Silbe gebraueht). 
A l l e n ,  Arch. Inst, of America IV, 71 f. 

ΰ u. ω: Lesb.  (vgl. lesb. υ fur o § 24) n. d. Gramm, in χελύνα χελώνη, 
τέκτυν τέκτων, s. indes Me i s t er ,  Dial. I, 75 f. (τέκτονες Sapph. 91; 
zu τέκτυνες ware τέκτΰν analog). Doch zeigt sich dieser Obergang 
in άμύμων Horn. nb. άμώμητος (μυμαρ, ψόγος Hesych.); Κόμη d. i. κώμη.

§ 27. Kurze Vokale und lange Vokale oder Diphthonge. 
a u. at: Die ι-Diphthonge neigten vor Vokal zur Abwerfung des i, welches 

leicht halbkonsonantisch wurde und dann ausfiel; daher die pro- 
sodischen Verktirzungen wie τοιαυτα, § 75, 13. Es gehdrt dahin 
auch ω, a st. ω, cl vor Vokal, § 26 unter ά u. on. Der as ia t i sche  
A e o l i s m u s  nun gebrauchte oft a st. αι, als: ’Άλκαος, ακμαος, 
αρχαος, Θήβαος, πάλαος, βεβαιότερος, Ά&αναα Ale. 9 , Theokr. 28, 1 
n. Emend., Φωκάας Sapph. 44 , μάομαι 2 5 , at st. aid (s. Ahrens  
I, p. 100, M eis t er  I, 89 ff.), vgl. unten o u. οι, ε u. ει; doch 
kommt auf Inschr. wie bei den Dichtern ebenso auch at vor. — 
Boot ,  selten (Πλαταεΐος =  Πλαταιέως, Άικλιδας); thessal .  δικαοι st. 
δίκαιοί, Γεννάος (s. Ahrens ,  Add. II, p. 533, Meister  I, 299). 
I o n i s c h  Άθηνάης Delos, Be ch t e l  nr. 54, ofter Euboa, s. Fri tsch,  
Vok. d. Herod. Dial. 37 ff.; a t t i sch  Πειραεύς u. dgl., ΆΟηναα u. 
daraus ’ Αθήνα; die urspriingliche Form von άεί ist α?/εί, wie sie 
sich in einer krisaisch. Inschr. erhalten hat (s. Ahrens  II, p. 378); 
vgl. sk. eva-s, gehend, beweglich, 1. aevum, goth, aiv-s, Zeit(s. Curt.  
Et., p. 3 8 5 5); daraus entstand die Form αίεί (vgl. αίών), die sich 
im ionischen Dialekte (bei Herodot fast durchweg, sehr selten άει, 
aber d. Komp. άείναος 1, 93. 145, wie auch Horn. Od. v, 109 
sogar αενάοντα steht, mit v. 1. αίεν. bei Eustath., u. Hes. Op. 295 
αέναου, Harder  de a voc. 62 ff.) und in der Dichtersprache, zu- 
weilen auch in der attischen Prosa1) neben άεί erhalten hat; auch

l )  S. E l l e n d t ,  Lex. Soph. v. άεί; S c h n e i d e r  ad Plat. Civ. 3. 396, e.;
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die att. Inscliriften kennen -attet nb. αεί, Mei s t erhans  252. Man wird 
darnach bei den Attikern otiei schreiben, sowie der Vers die L$nge 
fordert (wie in der That der Med. des Aesch. 11. Soph, in der 
Regel bietet), auch gegen Apollonios, der (adv. 600) den Attikern 
αεί beilegt, vgl. § 26 unter ά u. at). — Singular ist tarent. ανεγμα 
f. αίνιγμα. — Umgekehrt hat sich at fliV a eingeschlichen in παλαιστή, 
wofUr die att. Inschr. stets παλαστή liaben (Me i s t erhans  142) ,1) 
Γεραιστό; u. Γεραστό; (Riemann,  Bull, de corr. hell. Ill, 497), also 
vor στ, vgl. Τροιζήν st. Τροζήν, οι st. o vor ζ =  σδ.

o U. oil Dor. v. ποιέω auf Inschr. έπόησε, έποησάταν, πεπόηνται S. Ahrens  
II, p. 188; so auch lesb. έπόησε, ποήσασΗαι u. s. w., πόης Theokr. 
29, 21, έπόησε das. 24; att. Inschr. ποεΐ, ποητής u. s. w., doch nicht 
vor folgendem O-Laut, Meisterhans  442; auch in Hdsclir. bewahrt, 
so selir oft Demosth. or. XLIV in cod. S, s. B l a s s  z. das. § 20, 
doch ebenfalls nur vor η ει; vgl. lat. poeta, poema; die ion. Wbrter 
ποίη, ^οιή, στοιή, χροιή lauten att. πόα, £οά, στοά, γρόα (doch auch 
ποία, χροιά Aristoph., Eur., στοιά Aristoph. Eccl. 684 u. 686); aber 
fllr att. χλόη (so mit η, also oline Anzeichen eines i vor der Endung) 
steht auch Ildt. 4, 34 χλόη, wiewohl F r i t s c h  S. 46 χλοίη verlangt; 
ders. halt 1, 74 das όμοχροιίη der Hdsclir., als von χροιή mit (η 
abgeleitet (Ste in δμοχροίη); att. auch όα (Aristoph. frg. 228 K.) οΓα ψα 
Schafpelz, w0a ("Ωα) att. Demos, vgl. ο?α =  κώμη Ilerodian I, 302, 
Οίιάται d. i. ’Οϊάται (a. Rhodos) C. I. A. I, 226, 7, b ; τρίττοα u. τριττοια 
Inschr.; dor.  πνοιά u. πνοά Pind., στοιά u. στοά Inschr. (στωια lesb.); so 
auch offers l esb. :  πόα; Sapph. 54 (aber ποιας 2, 14), έπτόασεν 
Sapph. 2, 6 (έπτοήθη Anakr. 51), εόνόας u. ευνοαν Inschr., λαχόην 
st. λαχοιην Et. M. 558, 30 (s. A h r e n s  I, p. 101, Me is t e r ,  Dial. 
I, 89 if.). Bei den Derivatis der Eigennamen auf οια, als: Εύβοια, 
wird das i in unseren Tcxtcn in der Regel ausgelassen, als: Εόβοεύς, 
Εύβοΐς (Εόβοιδα S. Tr. 74, Eur. Heracl. 83 , El. 442, aber Εόβοιίς 
im Nomin. S. Track. 237, 401), Εύβοϊκός (Eur. Ilel. 767); so auch 
Hdt. Hdsclir. Εύβοεός u. s. w., F r i t s c h  45 f. Umgekehrt oi fiir o in 
dem spateren Τροιζήν ftir Τροζήν, B l a s s ,  Ausspr. 533, vgl. oben 
unter a f. at; sodann vor η att. vom 4. Jahrh. ab, als βοιηθείν, 
ογδοίη, das. 5 2 3, Mei s t erhans  4 5 2.

ε u. ει: Die Abschwiichung des (echtdiphthongischen) ει in ε vor einem 
Vokale ist ebenfalls tiberall verbreitet. Ne u i o n .  die Adj. auf 
εος,  εη,  εον st. ειο;, εια, ειον, als: βύεος (auch Horn, ncbcn βόειος u. 
Pind. P. 4, 234 βοέου;), αΓγεος, οΓεο;, χήνεος (aber nach S t e i n  ήμιόνειος,

Poppo ad Thuc. P. I, Vol. I, p. 211; Voemel,  Dem. Cont. p. 28 ff. — 
*) Πολιστή schreibt auch Phrynichus vor, Rutherford,  Phryn. 356.
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μήλειος; noch weiter geht im Eintreten fllr ει F r i t s c h  S. 43 ff.); 
ferner έπιτήδεος, τέλεο; (so auch Aesch. Suppl. 515 u. o., Plat, 
haufiger als τέλειος; b. Her. 9, 110 τέλειον, sonst -εος), (ύπώρεος), 
daher ή ύπωρέη od. υπώρεα (oft mit ει Uberl.); dagegen έπέτειος 
annuus mit ει nach S t e i n  (Praef. LXII), ‘Ηράκλεος ('Ηρακλέοισιν 
Inechr. Teos), 'Υπερβόρεος (Ύπερβύρειοι Hellanikos), ’Αριμάσπεος; (δθνέην 
οδύν ein Dichter b. Hdn. II, 558 v. δάνειος); dann πλέος, πλέη, πλέον 
8t. πλεΐος Horn.; Kompar. v. πολύ; b. Herod, πλέων, πλέον od. πλέον, 
G. πλευνος, πλέονι, πλέονα, πλεύνα, πλέω, πλευνες U. πλέους, πλέοσι, 
πλεύνων U. πλεύνων, πλεύνας, πλεόνως *) (aber 1, 192 πλειον, 1, 167. 
2, 120. 121, 4 πλείου; in alien Codd.); Fem. auf εα st. εια s. 
§ 126 v. Adj. auf υς, als: θήλυς, θήλεα, θήλυ, θηλέης, θηλέτ), θήλεαν, 
θήλεαι, ήμίσεα (ν. ημισυς), ήμίσεαι, ήμισέας, τρηχέα (ν. τρηχύς), βαθέα, 
εύρέα, ίθέα, βραχέα, βαρέα, δασέα (auch Inschr. Milet), ταχέα, όςέα, 
πλατέα (daher auch die Insel Πλατέα); die Iambographen indes 
-εια, auch Demokrit ίθειη ( R e n n e r ,  Curt. Stud. I, 175); εωθα Hdt. 
Hippokr. (II, 284. VI, 160); die Inschr. bieten auch ποιήσεαν (Teos); 
νικηθέη (Zankle R o h l  518); ferner vor e. Konson.: alle Formen 
des Verbs δείκνυμι ( ] /  δικ, sk. dic-ami, zeige, 1. indic-o) nebst 
seinen Kompositis ausser Praes. u. Impf., also: δέςω, δέξομαι, Ιδεςα, 
έδεςάμην, δέδεγμαι, έδέχθην (Herod. 2 , 30. 4, 79. 6, 61. 9, 82 
δείςαντα, δείςω, δεΤςαι, έπιδειςαι, δεΐςαι andert Bred ov ,  ρ. 153 und 
ebenso S t e i n  in δέςαντα u. s. w .); auch im Pras. άποδεκνύντες Inschr. 
Chios; aber Hippokr. άπόδειςις u. s. w., L i t t rd  I, 499; κύπερος st. 
κύπειρος; vgl. αιγερος fUr αϊγειρος Hdn. II, 411 mit einem Senar als 
Beleg; ερεγμα att . ,  έρημα ion.  ν. έρείκω, [ /  έρικ; εργω (auch b. Horn, 
neben έέργω [u. II. 23, 72 iiberl. είργω]), drange ,  ν. /έργω έέργω, 
aus welchem letzteren ειργω entstanden scheint, s. § 343. — 
L e s b i s c h :  άλάθεα st. άλήθεια Theokr. 29, 1 (εια Hdschr.), πλέαις st. 
πλειαις Ale. 41; — d o r i s c h  bei Sophron fr. 39 ωψεον st. ώψειον 
ν. δψείω, άσάλεα st. άσάλεια (Et. Μ. 151, 47), γενεατις (von γένειον) 
fr. 55, άδέαι Epich. 34, Theokr. 3, 30 άδέα, 7, 78 εύρέα; ήμίσεα 
ofter b. Archimed., sodann auf dor. Inschr. άτέλεα st. άτέλεια, ϋγιέα, ίαρέαι 
st. ίέρειαι, 'Ηράκλεα, Name der Stadt, st. Ηράκλεια, Νικοκράτεα, Εύκράτεα, 
ΝικύκλεαJ) u. a.; πλέων, doch nicht gleichmassig, s. Ahrens  II, p. 188; 
vor e. Rons.: [άπο]δεςάντω fiir -δεις. Inschr. Kos, nach B e c h t e l ,  Gtg. 
Nachr. 1890, 31 ein importierter Ionismus; μέζων Epich. 32, κρέσσων 
Pind., Theokr. (beides auch ion., doch ist μείζων, κρείσσων das 
weniger Regelrechte, vgl. § 21; iibrigens dies ει wohl gedehntes 
ε). Im Attischen findet sich ausser τέλεος πλέον (§ 156, 3) ver-

!) S. Bredov., Dial. Herod., p. 154 sq.

t
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einzelt ήμίσεα, θρασέα u. dcrgl. b. Autoren (§ 125 Alim. 12); ferner 
ist οστρειον ursprUnglicher (Athen. 3, 44) als οστρεον (bei Platon 
beides, S c h a n z ,  Prolcgom. Phaedr. p. VI); έπιθειάζω (von θείος) 
als έπιθεάζω (letzteres Aesch., Eur., Pherekr., bei Plato scliwankt 
die Lcsart, Schanz  das. VII, Rutherford,  Phryn. 275, der aucli 
περιθεουν von θείον Schwefel aus Menander anflilirt; geradc die 
Kompos. und Ableitungen neigen zur Verktirzung, wolier aucli 
Ποσιδεών aus [Ποσιδειών] Ποσιδηιών [letzteres a l t a t t . ] ,  Αίνεάται VOI1 
ΑΓνεια u. dgl., Hdn. II, 278, Mei st erhans  42 2, ’Αρεοπαγίτης von 
*Αρειος πάγος); δωρειά (att. Inschr. in klassischer Zeit tlberwiegend, 
Meis terhans  3 1 2 if.) alter als δωρεά, welches in unseren Texten 
ausschliesslich erscheint (Herodian kcnnt beide Formen, I, 285. 
II, 601). Vgl. v. Bamberg ,  Ztschr. f. G.-W. 1874, S. 620. P i e 
man n, Rev. de pliil. IX, 52 u. A. (bei den Tragg. ist tiberall 
δωρειά zulassig, nicht mehr in der neuercn Komodie). Auf den 
att. Insclir. aber begegnen seit altestcr Zeit zahlreiche Sclireibungen 
wie έπιμελέας, ίέρεα, πολιτέα, γραμματέον, Θησέον (έν τιρ θησέφ d. 
Kom. Pherekrates, N a u c k ,  Mdl. Ill, 116, K oc k  fr. 49) u. s. w., 
Meist erhans  3 1 2 if. Umgekehrt aber wild nam. im 4. Jahrli. 
v. Chr. nicht minder hiiufig st. ε vor Vok. ει geschrieben, als 
ειάν, είαυτου, ίερείως u. a. m., das. 3 5 2 if., Blass ,  Ausspr. 3 3 3 ff., 
jedenfalls ohne Anderung der Quantity u. mit der Aussprache des 
t als eines schwachen j; auch ausserhalb Athens findet sich diese 
Schreibung (vgl. βοιηθέω u. dergl., oben unter o u. ot). 

ε u. ευ: Analog vor Vokal, asiat . - i iol .  u. dor.,  aber spilt: έπισκεάσαντα 
Kyme,  Dial.-I. 311, έπισκεάζειν, σκεοθήκα Korkyra das. 3195; auch 
in der κοινή; vgl. G. Meyer 137 2 if., B l a s s ,  Ausspr. 7 8 3. 

ά u. αο: άτου έατοΰ vom 1. Jahrh. v. Chr. ab nicht selten, B l a s s ,  
Ausspr. 7 7 3 f.; αλος — αυλας — ώλαξ S. § 26 ω und αο. 

ei (uncchtes, d. i. gedehntes ε) u. κ: Al t -  u. neuion.  ςεινος (entst. 
aus ξέν/ος, £έννος; auch b. d. Tragikern, s. Wunder ,  Exc. ad Soph.
0 . C. 925, Gerth,  C. Stud. I, 2 , 239) l) mit seinen Derivatis, 
doch ςένιον ζενίη achtmal in dcr Odyssec; στεινδς, κεινός (aber Od. 
22, 249 κενά, Herod. 4, 123 κεκενωμένον) wohl ebenso zu crklHren 
(Nbf. κενεύς d. i. κενε/ός, vgl. kypr. κενευ/ός; Uber d. att.  Komp. 
στενότερος s. d. Lehre v. d. Kompar., § 154 Anm. 2 ); εϊνατος (aber 
ένατος II. β, 313), είνακόσιοι, είνάκις 8t. ένατος (έν/ατος) U. 8. W .; 

εΤνεκα Ilom. (doch ένεκα II. α , 110, ένεκ’ α, 94, ένεκεν Od. 17, *)

*) Die Tragiker ziehen indes die gewOhnl. Form vor, so wie der Vers beide 
vertr&gt (ausser Soph. 0  C. 928 ξείνον irn Laur., Eurip, I. T. 798 ξείν’). Euripides 
hat die gedehnte Form im Dialog nur hier, Aesch. wendet sie im Dial. Uberhaupt 
nicht an (in e. lyr. St. Sept. 942).
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288. 310), είνεκεν Herod. ; εϊριον (aber έρίοιο Od. δ, 124), είρίνεος 
Herodot; besonderer Art ist ήνεικα, ένεΐκαι u. s. w. § 343 st. ηνεγκα 
(att. auch ήνειγκα geschr., in anderen Dial, mit 1, als dor. άνηνίκαμες, 
άνήνικε, Mylonas ,  Bull, de corr. hell. X, 143 f., Baunack,  Inschr. 
v. Gortyn 56 ff.); — a l t ion .  elv f. έν(ί), auch Soph. Ant. 1241 
είν "Αιδου δόμοις, είνάλιος Pind., Chris t ,  Philol. XXV, 619; ferner 
Horn, ύπείρ f. υπερ(ί); πειραίνω (Pind., Soph. Tr. 781), πεΐραρ πείρας 
(Pind.); δειρή δειράς (letzteres auch att., W. S c h u l z e ,  Qu. Horn. 23; 
kret .  δηράς); — neuion.  δείρω st. δέρω, als Prasensverstarkung, 
ygl. φθείρω, doch auch Arist. z. B. Av. 364 δείρε, ebenso Kratin. 
fr. 361, K o c k  (δαΐρε Lo b ec k) ;  — im Anlaut bei folgenden a l t -  
und ne u io n .  Verben: είλίσσω (auch b. d. Tragikern nach Bedarf 
des Metrums, Gerth,  C. Stud. I, 2, 243; auch att .  Inschr. u. Plat., 
so Polit. 270, d. 286, b), ne u ion .  (§ 343), ygl. volvo (έλιγμοί 
Herodot 2, 148); είλύω (Horn., doch έλύσθην), εινυμι, att. εννυμι, 
είρωτάω, είρύω (Horn, auch έρύω) aus i f  p., § 343, auch Soph. Tr. 1034 
εϊρυσον; — b δ o t. vor σ mit Konson. in Θεισπιεύς u. s. w. st. θεσπ., 
Θιόφειστος st. θεόφεστος θεόθεστος; auch vulgar είσχηκα είσχημαι, 
B l a s s ,  Ausspr. 3 3 3; G. Meyer  123 2 f.

X u. et: Al t -  u. neuion.  ικελος(ΐ) st. εϊκελος (beide Formen bei Horn.) 
d. i. ^ίκελος; doch προσεικέλην Herod. 2, 12; Ποσΐοήιον Horn. u. 
Herod., Ποσείδων und Ποσίδειον att. Inschr. (Me i s terhans  4 2 2), 
Ποσιδηϊών Monatsn. Anakreon 6, att.  Ποσιδεών, dor. Ποτιδάν Ποτιδας, 
vgl. § 26 unter tu . ει, Ahrens ,  Philol. XXVIII, 193 ff. Dagegen 
heisst es Ποτείδαια, Ποσειδανία.

ου (unechtes, d. i. gedehntes 0) u. 0 : Al t -  u. neuion.  in einzelnen 
Wortern vor Liquidis und σ: νουσος (auch Pind.) st. νόσος (b. Horn. 
Beides), aber immer ν ο σ έ ε ι ν  νόσημα (so in π. ίερής νούσου cod. 9 
stets; s. auch die v. 1. bei L i t t re  II, 224 ff. u. s. w., L indemann ,  
dial. Ion. rec. 7 f.); μοΰνος (auch Pind. u. zuweilen b. d. Tragik., s. 
W u n d e r ,  Exc. ad Soph. 0 . C. 925, Ger th ,  C. Stud. I, 2, 238) *) st. 
μόνος (b. Horn. Beides; ού μόνον codd. Herod. 7, 9), u. dessen Derivata, 
als: μούναρχος u. s. w.; ουλόμενος, verderblich, ep. 11. poet.; πουλύς alt- 
u. neuion. st. πολύς, s. § 146; Ούλυμπος Ούλυμπία auch Pind., b. Horn, 
auch ” Ολυμπος, so regelm. Herod. 1, 43. 46; 7, 128 u. s. w., wie auch 
^λυμπίη , τά Όλύμπια, Όλυμπιάς, Όλυμπιονίκης, Όλυμπιόδωρος; ουνοαα 
und ονομα Homer (vgl. § 38, 5), bei Herodot ist grosses Schwanken 
d. Hdschr. (G. Mey er  9 4 2; auch F r i t  sel l  Vok. d. herod. Dial, 
p. 8 leugnet ουνομα und erkennt nur τουνομα an; so ist auch 
Hippokr. II, 190. VI, 392 L. ουν. aus τουνομα verdorben); κούνομα-

l) Auch hier gilt das iiber ξεΐνο;- ξένος Bemerkte. Aesch. hat die Dehnung
nur in μουνώψ Pr. 804.
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κλυτον Semon. 7, 87 beweist nichts (κώνομ. leicht herzustellen); ftlr 
ούνομάζειν auch S t e i n  wie b. Horn, δνομάζ., ebenso δνομαστί 5, 
1. 6, 79. ’Ονομαστός 6, 127, ’Ονομάκριτος 7, 6 ; κούρος (auch Pind. 
κουρά), adolescens, St. κόρος urspr. κόρ/  ος, κουρίδιος, Διόσκουροι, dies 
zuweilen auch a t t . , wie Thuc. 3, 75. 4, 110 Διοσκούρων, Διοσκούριον 
(Herod. 4, 33 u. 34 κόρας, κόραι, mit o auch Hippokr. IX, 44. 48); 
δ ουρος (Inechr. Chios u. dor. Thera) st. ορος, altdor. nocli op/ο ς , dazu 
πρόςουρος, ομουρος, δμουρέειν, ούρίζειν (auch Tragg. in Komp. stets ου, als 
πρόσουρος, απουρος, Eichler ,  de form, epicarum in trag. Aesch. atque 
Soph. U8U, p. 35); το ουρος st. ορος (b. Horn. u. Herod. Beides, obwohl 
Stein filr Her. ουρος verwirft; oJpeotv Semon. 14; auch b. Pind.; δρέων 
Anakr. 2, ορεα ορεσι Hippokr. II, 58. 70. 72 u. s. w.), ουρειος b. Horn, 
u. den Trag. (όρείας Ilippon. 35); ούλος al t ion.  b. Horn, statt ολος 
(urspr. ολ/ος), vgl. (altlat.  sollus, ganz?) sk. sarvas, omnis (Curt.  
Et., p. 5515); ούλαί Gerstenkorner b. Opfer, att. δλαί; κουλεόν st. 
κολεόν (b. Horn. Beides, κολεόν Hekatacus b. Hdn. I, 61); die Kasus 
von γόνυ u. δόρυ: γούνατος, Horn, auch γουνός u. s. w .; δούρατος 
(Horn, auch δουρός) u. s. w., s. §130  (b. Herod, auch δόρατα, δόρασι; 
δοριάλωτου 8, 74. 9, 4); auch Pind. gebraucht έπιγουνίοιος, δούρατος, 
δουρί; tiber d. Trag. s. Gerth,  C. Stud. I, 2, 242; einzeln vor δ 
6 ουδός, Schwclle, st. οδός, aber ή δδός, W eg (nur Od. p , 196 
ή ούδός); vor Vokal τά ουα Hippokr. II, 500 L. =  att.  οα (Arlesbeeren). 

o u. ου: Die Verliingerung des o zu ου unterbleibt in den Dial, zuweilen 
auch da, wo die gew. Sprache sic hat: lesb.  nb. ωρανος ορανος 
Sapph. 64. Aik. 34 (so auch κόρα S. 62. 65. Aik. 14); βόλομαι 
ark ad. nb. βωλά f. βουλή. Ausstossung st. Kontraktion (vor zwei 
Konsonanten) zeigt das dor . -arkad .  (el e i s che )  δαμιοργός, dor.  
auch δαμιεργός, nb. dor. (phok.) δαμιουργός, i on . -at t .  δημιουργός, 
dock ea mi sel l  δημιοργός, au8 δημιο(/)εργός Horn., s. Me is ter ,  
Dial. II, 41 f.; vgl. die Lclire v. d. Kontraktion § 50, 4. 6. — 
Ferner: Συρηκόσιος ion. ,  Συρακόσιος dor. u. att .  st. Συρακούσιος 
(d o r. auch Συρσκόσαι Συρακόσσαι, Pind., s. § 50, 4). 

o u. ω: Neu ion .  in ζόη (paroxyt.) st. ζωή ( lesb.  mit t ζοΐα Theokr. 
29, 5); ζοός n. Emend. Archil. 63; dor.  Epich. fr. 158 ζοός, 
Theokr. ep. 17 (18), 9 ζοάν; in einigen AVbrtern der II. att. Dekl.: 
ion. -dor.  λαγός st. att.  λαγως, Horn, λαγωός, al t -  u. neuion .  
κάλος St. χάλως, Κέον Herod. 8, 76, att.  Κέων, πλέος lidt., Ικπλεον 
dor.,  att.  ττλέως, Horn, πλεΐος, s. § 109, Anm., I l l ,  5 . 

ω U. o: Bbot. ,  ep. U. b. Pind.  Διώνυσος st. Διόνυσος, wofUr l esb .  
Ζύννυσος, the s sa l .  Διόννυσος, ion. Διένυσος (Amorgos) oder Δεύνυσο; 
(Anakr. 2, 11) aus Δεόν., vgl. G. Meyer  2842. (Auch Pind. 
Διόνυσος I. 7, 5.) — Cbcr dor. κώρος u. 8. w. s. § 26 ω u. ου.



— Ein bes. Fall ότίς — ώτίς (Vogelart), Hippokr. VI, 356 und dazu 
L i t t r  e.
A n m erk . fiber [die V ejrktirzung und D e h n u n g , W eg la ssu n g  und 

H in z u fU g u n g , K o n tra k tio jn  u n d K ra s is  der V o k a le , iiber die D i& resis 
d|er D ip h th o n g e  in den D ia le k te n  s. im tibrigen d. W o h lla u ts le h re .

142 Verh&ltnis der Sprachlaute zu einander in den Dialekten. § 28.

B. Konsonanten.
Das verschiedene Verhaltnis der K o n s o n a n t e n  zu einander in 

den verschiedenen Mundarten beruht ziemlieh tiberall auf dem Gesetze, 
dass g l e i c h s t u f i g e  K o n s o n a n te n  (§ 7) mi t  g l e i ch s t u f ig e n  und 
g l e i c h n a m i g e  (§ 7) mit g l e i c h n a m i g e n  weeh se ln .

I. W ec h se l d e r g le ic h s tu f ig e n  K o n s o n a n te n  u n te r  e in an d er.

§ 28. A. Mutae.
a) Tenues .

x u. π: Die Pronomina interrogativa und indefinita lauten neuion.  
(d. i. bei den as iat .  Ioniern, dagegen nicht auf Eubda)J) χοΰ, 
οχου, κόθεν, δκόθεν, κώς, οκως, χώ, ουκω, κη, κότε, κοτέ, δκύτε, ούδέ- 
κοτε, κοιος, κοίη, κοιον, δκοίος, κόσος, δκόαος, κότερος, δκδτερος, aus 
κ /ο -  vgl. § 16, 3, c (ygl. sk. kas, wer, kutas, wohex*, kada, wann, 
katai’as, wer von zweien, katamas, wer von vielen, lat.  (ali)cubi, 
(ali)cunde, quis, (ali)quis u. s. w., λύκο; u. lupus, ίκκος t arent .  in 
Etym. M. p. 474, 12 u. ίππος aus ϊκ /ος, sk. ac-vas, 1. equus, durch 
Angleichung, s. § 64, 4); in alien iibi’igen Mundarten steht π, also: 
που, οπού u. s. w .; thessal .  aber κίς fiir τ ις , πόκκι f. on, s. unter 
κ und τ; ferner thes sa l .  Κιέριον Κιάριον =  Πιέριον, Κύδνα urspr. 
fiir Πύδνα nach Steph. Byz. v. K., bei den Oetaera (Strab. 13, 
p. 613) χόρνοψ =  πάρνοψ (πόρνοψ 1 esb.-boot.); boot,  οχταλλος =  
οφθαλμός, doi\ οπτιλλος; in der gew. Spr. ist άρτοκόπος Korruption 
aus άρτοπόπος (vgl. πεπτός, πόπανον, Phrynich. Rutherf.  303, 
Cobet ,  Misc. 148.

π u. κ: πύανος b. Pollux 6, 61, woher att.  Πυανοψιών, aber auf Samos 
Κυανοψιών, G. Meyer  1 9 1 2, K ir ch ho f f ,  Berl. Ak. Ber. 1859, 
751, lak. πούανος b. Hesych. (πυάνιος Alkm. 75) =  κύαμος? —  
e l e i s c h  δπτώ f. οχτώ, wohl nach έπτά, Meiste’r, Dial. II, 56. 1

1) Bei Archilochos tiberwiegt κ: πη 60, ποιον 94 u. s. w., auch steht auf e. 
thas. Inschr. όπως. Doch δκοίην tiberl. Archil. 70, u. R e n n e r , Curt. Stud. I, 1, 
156 will darnach die tibrigen St. korrigieren, ebenso F ick; anders v. W ilam o- 
w itz , Horn. Unters. 318. Bei Hippokrates ist und war schon im Altertum grosses 
Schwanken, nach G a l e n  schrieb Artemidorus Capito in seiner Ausgabe desHippokr. 
stets οπόσησι u. dgl., L i t t r e  I, 480.



x u. τ: Dor.  die Advcrbien der Zeit auf ο κ α:  πόκα, ποκά, ουποκα, οόπώ- 
ποκα, οκά, τόκο, δπύκα, αλλοκα =  πότε, ποτέ, οτε, τότε, δπότε, άλλοτε; 
όκκα =  οτε κα, όταν. T h e  s e a l ,  κίς =  τις, πόκκι =  οτι, 8. § 175 
Anm. 2.

τ u. κ: Als dorisch wird von Schol. Theokr. 1, 1 τήνος =  κείνος, 
έκείνος angeflihrt, aber Ahrens  II., p. 270 leitet es von dem 
Demonstrativetamme το (vgl. τοσσήνος v. τόσος) ab mit der Bedeutung 
i s t e ;  τ st. κ ist nicht dor. S. § 173, 3. 

π u. τ : 1) Bdot.  in πέτταρα =  τέσσαρα, πετταράκοντα =  τεσσαράκοντα, 
πετράς =  τετράς, πέτρατος =  τέτρατος τέταρτος; beides aus κ /  vgl. 
quattuor; lesb.  πέμπε (G. πέμπων Ale. 33) =  πέντε (auch Od. δ, 
412 πεμπάσσεται), vgl. quinque (aber boot ,  πέντε πεντακάτιοι); 
πέσ(σ)ορες =  τέσσαρες, πήλυι =  τηλόσε (πήλε auch im Btfot. Πειλεστροτίδας, 
doch auch Τειλεφάνειος bdot.), σπέλλω =  στέλλω, Fut. κασπολέω 
Sapph. 80, σπόλα =  στολή; doch άπέστελλαν, άποστέλλαντα, άποσταλέντα 
d. Inschr.; the seal ,  πέμπε, πεισάτου =  τεισάτω ν. τίνω, so auch 
kypr.  Fut. πείσει (vgl. ποινή); boot, ποταποπισάτω D.-I.  488, 85 
nach B a u n a c k ,  Philol. 1889, 411; dor. σπάδιον (vgl. 1. spatium)
=  στάδιον.

b) Mediae .
•γ u. β: Bijot.  u. dor. γλάχων, ^λαχώ Ar. Ach. 861, 874, Theokr. 5, 

56, alt- u. neuion .  γληχών, γληχώ; att.  βληχών, βληχώ ; dor.  
γλέφαρον Pind. =  βλέφαρον att.; bei Alkm. 23, col. I l l ,  7 wie es 
echeint ποτιγλέποι =  προσβλέποι (doch epidaur. Inschr. βλέφαρον βλέπω). 
Ferner πρισγειες boot. =  πρεσβήες, πρέσβεις; kret.  πρειγυς, πρεισγευτάς, 
πρειγευτάς, πρισ^ευτάς, πρεγγευτάς, b. Ilerodian σπέργυς; dazu kret. 
πρείγιστος =  πρέσβιστος, Komp. πρείγονα. Vgl. § 11. 

β U. γ: Bdot. βανά, G. βανηκός Cor. 21 =  γυνή, γυναικός 8t. γ/α νά  
(vgl. Goth, qvino); aus γ /  hat sicli β gebildet, wiihrend in der 
gcw. Form aus f a  u entstand. Als dor. wird γανά von Gramm. 
angefUhrt. S. Ah ren s  I, p. 172. Curt., E t.5, S. 175 u. 479 und 
oben § 11, 1. The seal .  Βύλιππος, Βυλιάδας vgl. Γύλιππος, Γύ/.ων, 
Γυλις.

β 11. δ.*2) Bdot.  U. l esb.  βελφίς (βέλφις), Βελφοί =  δελφίς, Δελφοί Vgl.
I. bis aus duis, bellum aus duellum, doch scheint bei den griech. 
Wdrtern wiederum y f  zu Grunde zu liegen. Vgl. Curt ius  Et.,
S. 4 7 9 5. Ferner lesb.  βλήρ nb. δέλεαρ; nach A hr. I, p. 41 f.,

*) Vgl. J. S c h m i d t ,  K. Ztschr. XXV, 135, welcher aufweist, dass dies τ 
vor h e l l e m  Laute zu stehen pflegt. So auch τ ftir π in τείον =  ποιον, k re t. 
n. Hesych. (ότεία =  ήτινι, § 176, Anm. 3); ΤενΛεύς n. Phot. s. v. fUr Πενθεύ; b. 
Hekataios (παρ’ έκατέρψ cod.), Fick,  Bzz. Btr. VIII, 331. — 2) Auch dies δ vor 
hellem Laute, J. S c h m i d t ,  das. 161 IT.

§ 28. Mutae. 143



144 V e rh a ltn is  d e r  S p ra c h la u te  zu e in a n d e r  in  den  D ialekten . § 28.

Curt. Et.5, S. 237. 483 steht βλήρ f. δλήρ, da δλ sich nicht spreehen 
liess, vgl. F i c k ,  Bzzb. Btr. 6, 2 1 1 ; l esb.  u. anderweitig σάμβαλα 
Sappb. 98. Eumel. b. Pausan. 4. 33, 3. Hipponax 18. Anakr. 14 
(ποικιλοσάμβαλος); nach S c h w a lb e  de Deminutivis p. 83 stammt 
das Wort σάνδαλον aus dem Persischen sandal  (calceus); the s s a l .  
Βωδών od. Βωδώνη =  Δωδώνη, womit der thessal. Eigenn. Βούδουν 
zusammenzuhangen scheint: ΒωδωναΓε war 11. π, 223 v. 1. f. Δωδωναιε. 
Vgl. § 11, 3.

δ u. β: Dor. οδελός Epieh. 58, Ar. Ach. 762 =  όβελός (Bratspiess): dazu 
auf e. delph. Inschr. sowie in Gortyn u. arkadisch όδελός =  όβολός; 
aber auf jtingeren dor. Inschr. ήμιώβελον, όβελισκος (vgl. § 24 unter 
ε u. o). Ferner dor.  δήλομαι (Kos) oder δείλομαι (lokr.) =  boot,  
βείλομη, thess .  βελλειτει =  βούληται (arkad. βόλομαι, in anderen 
dor. Mundarten βώλομαι, lesb.  βόλλομαι Theokr. 28, 15); arkad.  
δέλλω =  βάλλω Inschr. Tegea, wahrend die Gramm, als arkadisch 
vielmehr ζέλλω, εζελεν angeben; ebenso fur δέρεθρον (Hesych. ohne 
Angabe des Dial., d. i. βάραθρον βέρεθρον) als arkad. ζέρεθρον. 
M eis t e r  II, 105 f. Die Natur dieses ζ ist wenig klar; vielleicht 
entstammen die Formen einem arkad. Lokaldialekte, der wie das 
Eleische fur jedes δ ζ schrieb. Noch wird έπιζαρεΐν (Eur. Phoen. 
45, Rhes. 441) als arkad. fur έπιβαρειν angegeben (Eustath. 909, 27; 
M eis t e r  das.).

δ u. γ: Die alten Grammatiker fuhren fiir diesen Wechsel die dor.  
Worter δά =  γά, γή, Δάμάτηρ, δάπεδον =  γάπεδον, ferner δνόφος 
u. δνοφερός (b. Horn., Hippokr., auch b. d. Trag., Lyrik. u. spat. 
Att.) =  γνόφος Sol.) an; allein dieses δά kommt nur in Inter- 
jektionen, als: φευ δά vor, wahrend anderweitig auch dor. γά er- 
scheint. K yp r. indes ζά; Hesych. auch dialektisches δή =  γή, Meister  
II, 254. Andererseits tiberall Δημήτηρ, Δαμάτηρ mit δ, nirgends mit 
γ . l) Auch δάπεδον mit kurzem a kann nicht von γάπεδον (ά) her- 
kommen (δάπεδα Aesch. P. 829 ist von P o r s o n  in γαπ. emendiert, 
vgl. Hdn. I, 378); Curt. Et.5, S. 621 f. meint, die Silbe δα sei 
wie in δα-φοινός δά-ακιος von ζα =  διά abzuleiten, und so steht 
ζάπεδον Xenophan. 1 , 1 ;  Epigr. Paros K a ib e l  750 a, 3. Die 
Worter γνόφος, γνοφερός sollen nach A hr. I, p. 73 des Wohllautes 
wegen fiir δνόφος, δνοφερός gesetzt sein, wie γλυκύς St. δλυκύς (dulcis), 
vgl. δεΰκος =  γλευκος, άοευκής (Horn.) =  άγλευκής (sicil., Epicharm., 
Rhinthon, auch Hippokr. Xenoph., lakon.  άγλευκέρ =  άηδές Hesych., 
Ahrens II, 101). Wahrscheinlicher ist die Ansicht von Curt. ,  Et.5

l) B a u n a c k ,  Rh. Mus. 1882, 475 leitet Δημήτηρ von Δημο-μήτηρ ab; vgl.
dens. Stud. 64 f. Dazu stimmt aber nicht die Nbf. Δωμάτηρ, Bechtel ,  Gtg.
Nachr. 1890, S. 30.



§ 2 9 . L iq u id ae  u n d  σ. 145

S. 535 , in γνόφος eei γ eine Erweickung von x (κνέφας), δ aber 
durch den Einfluss des v entstanden, so άδνόν kret.  st. άγνον, 
Άριάγνη Vasenaufschrift st. Αριάδνη. — Fenier dor. δέφορα Kreta 
( Compare t t i ,  Mus. Ital. II, 635), lakon.  δίφουρα Hesyeh., 
=  γέφυρα ; ale tkeban. orscheint in den Hdschr. Atken. 14, 622, a 
βλέφυραν, woftlr βέφ. M ein ek e ,  Kock  (Com. I, 725).

c) A s p i r a t a e  (vgl. § 12, 2).
φ und 0 : A e o l i s c h  wird genannt φήρ =  θήρ, φηρίον =  θηρίον, und 

damit das Homeriscbe φηρσίν όρεσκψοισι II. a, 246 (vgl. β, 743) 
erkliirt, was riektig sein wird trotzMeister  I, 118 f.; πεφειράκοντες 
=  τεΒηρακύτες und Φιλόφειρος =  Φιλύθηρος tkeesa l .  Insehr. Fenier 
bdot.  Θιύφειστος ( =  -φεστος) zu θέσσασΒαι =  ευςασθαι, Θέστωρ, άπό- 
θεστος =  απευκτος, vgl. lat .  festus (wiewokl Curt ius ,  Et. 5 205 
die Wdrter nickt mekr so auffasst); boot .  Φετταλύς, th e  seal .  
ΠετΟαλός — Θετταλύς; Alkman fr. 22 φοίναις =  Οοίναις. So | /  φεν 
(Ιπεφνον) u. θείνειν, ferire; φλαν b. Pind., Tkeokr., Ilippokr., Aristoph. 
υ. φλίβειν Od. 17, 221, Tkeokr. 15, 76, Ilippokr. (so VI, 292. 300) 
=  Ολαν, θλίβειν werden von den alien Gramm, als iiol. angegeben 
(vgl. M e i s t e r  I, 119).

φ u. */: Lesb.  αυφην Ioann. Gramm. =  αύχήν, aber όμφήν nack Hesyeh., 
u. so αμφενα Tkeokr. 30, 28.

*/ u. 0: Lesb.  πλήχω =  πλήθω in Cramer,  Anecdot. Oxon. 1. 149, 6 j 
aber Sappk. 3 πλήΒοισα; dor. nur ορνιχος u. s. w. ( =  ορνιθος) v. 
opvt; (kret.  indes οννιΒα).

χ  u. φ: Tkessa l .  άρχιδαυχναφορείσας auf e. Insehr, =  άρχιδαφνηφορήσας.

§ 29. Liquidae und σ.

a) L iqu ida e  unter einander.
λ u. p: Dor.,  ne u ion .  Her. 2, 92, selbst att. b. Aeschyl. fr. 309 D. 

κλίβανο;, att. κρίβανος; κριβανίτας u. κλιβανίτας Sopkron 56. 57. κριβανίτας 
Epich.; ark ad. κραρος =  κλήρος, vgl. att. ναύκραρος neben ναύκληρος, 
Meis t er  II, 104. 319, G. Meyer  1722. Im att.  "Αγλαυρος ftir 
νΑγραολος kaben p u. λ ikren Platz gewechselt; auf e. att. Insehr. 
stelit Κλωπίδης f. Κρωπίδης. Mei s t erhans  63 2 f. — Kret.  λάκη =  
£άχη; aber λαχίς, λαχίζω u. die Derivata sind att .  Vgl. § 13 .67 ,4 .  

v u. λ: vor t u. θ dor. in Κένται =  Κέλται, δέντα =  δέλτα (Et. Μ. 503, 47), 
φιντάται Epich. 31 =  φίλταται, Φιντίας tab. Her., Φίντις Sicilier b. 
Pind. =  Φιλτίας, Φίλτις, χέντο Alkm. 141 =  χέλετο, βέντιστος Thcokr. 
5, 76 =  βέλτιστος, ένθεΐν oft Tkeokr. =  έλΒεΐν, ebenso ένΒοίσα 
Alkm. 23, col. Ill, 5 ; ένθών D.-I. Korkyra 3188 5 aber daneben im 
Dorismue βέλτιστος, βέλτιον, έλΒεΐν (dies z. B. Kreta; auch lakon.

KUhners  ausfubrl. Oricch. Grammatlk. I. T. 10



Aristoph. Lysistr. Ιλσοιμι, Ιλση mit σ ftir ft); Curt ius  (Et.5 S. 450) 
sielit diesen tJbergang als eine seltene Art der Assimilation an, da 
die dentalen Mutae dem dentalen Nasal naker stehen als dem λ. 

λ u. v: Der Ort Νάπη auf Lesbos hiess b. Hellanikos (Hdn. I, 338) 
Λάπη; sodann λίτρον st. νίτρον; νίτρον ist ein Lehnwort, kebr. neter 
(s. Curt., Et.5, S. 450), das b. Hippokr. neben λίτρον, sowie bei 
Sappho vorkommt, aber erst seit Alexanders Zeit allgemein gebrauch- 
lich wird, s. L o b e c k  ad Phryn. p. 305, Rutherford,  Phryn. 361; 
Herodot 2 , 8 6 , 87, 92 und die acht att. Sckriftsteller gebraucken 
nur λίτρον. Ferner νίκλον Hesyek. =  λίκνον ([/ νικ); άλλος alius, sk. 
anjas. L. Meyer ,  Bzz. Btr. II, 105; Vgl. Gramm. I 2, 2 , 848.
G. Meyer  177 2 f. t)ber πλεύμων st. πν. s. § 14. 

v u. μ : Dor.  vtv, a l t -  u. neuion.  μίν, nack Dod er l e in  iiltere Form, 
aus ίμ-ιμ entstanden, wie das altlat. em-em, y. d. Pronominalstamme 
?; vgl. Curt. Et.5, S. 543 u. oben § 14, 2.

b) Liquida p und Spirant σ. Ygl. § 15.
In der vulgaren lakon.  und in der e l e i s chen Mundart wird 

im Auslaute, z. T. auch im Inlaute vor Konson. p statt des urspriing- 
licken σ gebrauckt;1) so b. Ilesyck. lakon.  έπιγελαστάρ st. έπιγελαστής, 
άδελφιόρ st. άδελφός, άκκόρ st. άσκός, δαιδώχορ st. δαδούχος, πίσορ st. 
πίθος, σιορ st. θεό;, τίρ St. τις, νέκυρ st. νέκυς, άβώρ st. ήώς, πόρ st. 
πούς, ζύγωνερ st. ζύγωνες (d. i. βόες έργάται), φουλλίδερ st. φυλλιδες, 
βίωρ (d. i. /ίω ρ ) st. ίσως, einmal in der Lysistr. παλεόρ γα 988, auf 
Insckr. erst sekr spat; im Inlaute- z. B. πουρτακος st. πύστακος, 
μίργωσαι st. μίσγουσαι; [kret. τεόρ b. Hesych. st. τεός =  σός; auf 
Insckr. nock nirgends derartiges, ausser κόρμος =  κόσμος, doch 
iibenviegend κόσμος]; e l e i s c k :  jiingere Insckr. ausnakmslos p statt 
ausl. σ, als Δαμοκράτηρ, Αγήτορορ, Τενέδιορ, Διονυσιακοΐρ, τάρ, πλείονερ, 
auf alteren wenigstens vielfack, als μάντιερ, τφ ; inlautend nack 

. Pausan. 5 , 15 , 4 Απόλλων Θέρμιος =  θέσμιος, welcke Deutung 
indes zweifelkaft, Mei st er  II, 51 Anm. In anderen Diaiekten 
sporadisck vor Media', als Πελαργικόν att.  (Meisterhans 63 2) =  
Πελασγικόν, Θεόρδοτος tke s sa l .  =  θεόσδοτος. Besonderer Art aber 
ist der Rkotacismus von Eretria (Oropos), den Platon (Kratyl. 434, c) 
irrig durch ein angeblickes σκληροτήρ st. σκληροτής kennzeichnet; 
die Insckr. zeigen vielmekr, dass ausser vor weichen Rons. (Eigenn. 
Μίργος, Bech te l ,  Insckr. d. ion. Dial., S. 10. 13) das σ auck 
zwischen Yokalen in p libergekt; dagegen am Ende nirgends, also 

- δημόριος, παραβαίνωριν. Vgl. lat. generis fur genesis, floris fiir 
floris u. s. w., d. kiesen u. ktiren.

. . l) S. A h r e n s ,  Dial. II, p. 71sqq.; Meis t e r ,  Dial. II, 49ff.

146 V erh& ltnis d e r  S p ra c h la u te  zu e in a n d e r  in  den  D iaiek ten . § 29.

♦



Kehllaute. 14730.

^  st, des ftltercn ρσ gebraucbt ein Teil der Dor i er  (auch die 
Eleer) und mit ihnen die At t ike r ,  dock so, dass die Tragiker u. 
die alteste Prosa diesen Atticismus niclit annahmen, gleichwie derselbe 
auch in die κοινή niclit tiberging, als: Megara Ό ρριππος, Χερρίας, 
Helm des Hieron Τυρ(ρ)άν* d. i. Τυρσηνά, Thera θαρ(ρ)υπτόλεμος, 
Alkman 44 κάρρα =  κόρρα Tlieokr. 14, 34, κόβ^η att., κόρση i on. ; 
κάρρων dor. (aus κοφτίων, κάρσσων) =  κρείσσων, κρείττων, Οά(^ος m. 
den Derivatis st. θάρσος (θαρρεί Epich. 153), α(^ην st. άρσην (ερσην 
kret. Epidaur.), μυ(^ίνη att. St. μυρσίνη, Χε(>ρόνησος st. Χερσόνησος, 
Τυβ^ηνός st. Τυρσηνός; att. Insclir. Φερρέφαττα, ταρρός U. a., Mei st er -  
hans 7 6 2 f. Dock bleibt das σ att. in βύρσα (Inschr. Aristoph.), 
σΕρση, fremden Namen wie Πέρσης, Μαρσύας, sowie in Flexionen und 
Ableitungen, s. § 64, 5. Von Schriftstelleru der Prosa hat Thukyd. 
ρσ, pp und ρσ Xenopk., pp die Redner (seit Andokides) und Plato.1) 
Anmerk. Πυρσός, rOtlich, hat Euripides, so πυρσαϊ; γένυσι Phoen. 32, was 

Hesych. u. Photius (dieser mit -υρραΐς) ciiieren; aber die Form ist falsch, da πυρ/ός 
(Korinth D.-I. 3119, h) zu Grunde Jiegt; mit Unrecht also hat man Aesch. Pers. 316 
πυράν (Med. pr.) πυρράν in πυρσήν emendiert. Πυρρός steht auch Herodot 3, 139, 
Hippokr. II, 74. VI, 74 L.; vgl. die Heroennamen Πύρρος, Πόρρα (letzteres auch Orts- 
name), die Eigenn. Πυρρος, Πυρρίας, Πυρρων (Πυρών Thessalier Isokr. 17, 20) auch 
in Thessalien u. BOotien.

c) Liquida v und Spirant σ:
Statt des σ, das die Dor i er  in der 1. Pers. PI. Akt., als: φέρομες, 

sk. bhilramas, 1. ferimus, καλέομες, πεπόνθαμες, und in tk =  erat 
bewahrt haben,’ gebrauchen die Aeo l ie r ,  Ioni er  und At t i ke r  v, 
als: τύπτομεν u. s. w., ήν. Ferner: dor. αίές, άές, l esb.  αΤι(ν) αϊ, 
these,  άΐν, ep. poet, αίέν, welches indes auch dor. ist, wie ali u. 
άέ; dor. πέρυτις u. πέρυτι =  πέρυσι(ν), Ινδός (u. Ινδοί) =  Ινδόν; 
umgekehrt αύτιν Gortyn (αυθιν die Rlieginer) =  αοθις, Ιμπάν u. 
Ιμπα Pind. nb. Ιμπας (ion. Ιμπης); τετράκιν u. s. w. lakon. Inschr. 
(auch lesb.  nach Theokr. 30, 27 όπποσσάκιν), ohne Rons, πολλάκι 
poet., τουτάκι nb. -κις, έςηκοντάκι, τετράκι, Θαμάκι (u. -κις) Pind., vgl. 
Herodian I, 506; έςαν Inschr. Rhod. Kos Thera f. έςής.

II. Wechsel der gleichnamigen Konsonanten unter einander.
§ 30. a) Kehllaute.

•7 u. κ: Att .  γναφειον, Γνίφων nb. Ulterem κναφεύς, Κνίφων (Mc is ter -  
hane 58 2), so auch χνάπτω altatt . ,  έκνάπτετ* Soph. Ai. 1031 nach 
Laur. pr., aber γναπτόμενοι Aesch. P. 576 [xv. Dindorf];2) Herodot

*) S. Poppo ad Thuc. I, 1, p. 209 sq. u. ad Xen. Cyr. p. XXXIV; Bornem.  
ad Cyr. 4. 6, 2 ed. Lips. — 2) S. Poppo ad Thuc. 3, 58; Schneider ad Plat. 
Civ. 10, p. 616, a.; Invernizzi ad Aristoph. Plut. 166; Reisig, Conject. in 
Aristoph. I, p. 107 sq.

10*



148 V erh& ltnis d e r  S p ra ch la u te  zu e in a n d e r  in  d en  D ialekten . § 31.

κναφεύς, κναφήιον, Hippokr. γναφεύς (II, 666 L.)· Ferner γνά(μ)πτω  
(Horn.) κνάπτω κνάμπτω κάμπτω beuge, S i eg i smund ,  Curt. Stud. V, 
192 f. J καμψώνυχες U. γαμψώνυχες fiir γναμψ., Adj. γαμψός U. S. w .; 
hellenist. γράστις f. att. κράστις, Hdn. II, 537. Ygl. cygnus st. 
cycnus, grabatus κράβατος. S. § 10, 1. 

κ U. γ: κλάγος b. Hesych. kret .  st. γλάγος Horn. ( =  γάλα); att. κωλα- 
κρέται (so auch Inscbr.) st. κωλαγρέται. 

κ u. χ :  Lesb. ,  dor. u. neuion.  (doch nicht Hippokr.) δέκομαι, ep.,  
att. δέχομαι, das sich zuweilen auch auf dor. Insckr. findet; in 
Ableitungen auch ep. att. κ, als ίστοδόκη, δωροόοκειν, ξενοδοκειν, 
πανδοχέων (L o be c k  ad Phryn., p. 307, Rutherford,  Phryn. 362), 
nachklass. πανδοχέων, πανδοχεύς u. S. w.; neuion.  ούκί == ουχί; 
Horn, τετυκειν, τετυκέσθαι ν. τεύχω; dor. (sicil.) κιτών (Sophr. 62) u. 
χύτρα, wahrscheinlich nur sikel. Solocismus, da Epicharm χύτρα sagt, 
s. Ahrens  II, p. 82; ygl. den Skythen in Aristoph. Thesmoph., 
der fiir jede Aspirate die Tenuis setzt. — tlber σχ st. σκ, χμ  st. 
κμ , γ μ , χν st. γν u. s. w. s. § 63, 1. 2; fiir das vulgSre βέγχω 

ist die att. Form £έγκω; umgekehrt att. θυηχοΰς f. θυηκόος, Weckle in ,  
Cur. epigr. 42 f., Roscher ,  C. St. I, 2, 80, der eineMenge sonstiger 
Belege nam. aus Inschr. beibringt.

§ 31. b) Zahnlaute.

τ u. δ, δ u. τ: τρύφακτος f. δρύφ. Hdn. II, 595; dor. Άρτάμιτος =  Άρτέ- 
μιδος V. νΑρταμις =  ”Αρτεμις, θεμιτός, att. Θέμιδος, ion. θέμιος, S. 
§ 130. Δάπις att. st. τάπις, Ar. Plut. 527, Suid. ν. δάπιδας; nach 
Ael. Dionys. (Eust. 1369) ist auch δάπης d. alte Form fiir das τάπης 
d. Jiingeren (welches indes auch in unserm Homer steht). Schwanken 
zw. δ U. τ ist ferner in Άτραμυτηνός Άδραμ. (’Αδραβυτ.) auf att. 
Inschr., wie auch bei Autoren in diesem Stadtnamen Schwanken; 
ahnl. άδράφαςυς nb. άτράφαξυς(-ις) (ψευδατράφαζυς Ar. Eq. 630) und 
άνδράφ. (Hippokr. YI, 560 L .); att. Inschr. κρατευτής (II. i, 214) u. 
κραόευτής; regelm. die Inschr. ένφδιον Ohrgehang (man erwartete 
ένωτιδων), nicht ένώτιον, wonach Aesch. frg. 101 zu berichtigen. 
W a c k e r n a g e l ,  Philol. Anz. 15 , 199 ; M e i s t e r h a n s  6 1 2, nach 
Riemann,  Rev. de philol. IX, 56. Πελιτνός att. st. πελιδνός, Thuk. 
(2, 49) nach Ael. Dionys. b. Eustath. 735. — Anderes G. Meyer 202 2.

t u .  9 : τιριος (b. Hesych.) kret. st. θέρεος, auf d. Gortyn. Tafeln άντρωπος, 
τετνακός, τνατών (aber θάνη wie gew.); e l e i s ch  Dial.-Inschr. 1149 
ένταΰτα st. ένταυθα oder ion. ένθαυτα, ferner e le is ch  nach σ, als 
προστιζιων =  προσθιδιων, und in den Endungen σται, ατάν, στω, στων f. 
αθαι, σθαν, σθω, σθων (Meister,  Dial. II, 54), ebenso lokrisch 
(Al len,  Curt. Stud. I ll, 241 ff.; B l a s s ,  Ausspr. I l l 3); a l t -  u.



§31* Z a h n lau te . 149

neuion.  αυτις =  αυθις (auch Polyb. αύτις, Kli lker ,  Lpz. Stud. Ill, 
228), kret. αυτιν; tiber Ταργήλιος (Anakreon) s. Roscber ,  Curt. 
Stud. I, 2, 114 ff.

θ u. t: Btiot. 3. Pere. PI. έχωνθι st. Ιχωντι (att. Ιχωσι), ΐωνθι st. Ιωσι, 
άποδεδόανθι st. άποδεδώκασι, so aucli ira Med. -νθη (== νται), -νθο, 
-νθω, u. thessal .  ·νθι, -νθειν ( = ν τ α ι ) ,  *νθο, s. § 63, 2, u. tiber 
σθ nb. στ das. 1. Verschreibungen auf Inschr. Ro scher ,  S. 85 f.

0 u. δ: Att.  seit Alexanders Zeit ganz gewtilinlich und sclion erheblich 
frtlher auftauchend ούθείς, μηθείς st. οόδείς, μηδείς, indem die 
Media mit dem Hauclie von είς sich zur Aspirata vereinigt 
hat (s. § 187, 1); so scheint auch sonst auf att. Inschr. zuweilen 
ουθ’ vor οί, υγιές st. ούδ’ zu stelien, Mei sterhans  8 0 2; auch dor. 
μηθαμεΐ =  μηδαμού (μηδ* άμεΐ) Inschr. EpidaUl’OS.

λ u. δ: λαφνη b. Hesych. pergaisch =  δάφνη, Όλυσσεύς (1. Ulixes) b. 
Eustath. 289, 38; so auch altatt. Yasen Όλυττεύς, Meis terhans  
64. 77; Ούλιςεύς kennt Prise. VI, 92, vgl. B e rg k  zu Ibyc. 11 A. 
73, Οδλίςης sicil. Plut. Marc. 20, s. Jordan,  krit. Btr. z. Gesch. 
d. lat. Spr. 39 ff., G. Meyer 1 7 9 2, K r e t s c h m e r ,  K. Z. 29, 
430 ff; vgl. 1. lacrima u. δάκρυ, levir u. δαήρ. '

v u. δ: νύναμαι νυνατός Gortyn. Taf. ftir δύναμαι δυνατός, wo entweder 
bier Dissimilation oder dort Assimilation im Spiele ist.

δ u. σ vor μ : Al t -  u. neuion.  όδμή =  δσμή, ?δμεν =  ΐσμεν; b. Horn, 
auch Infin. Γδμεναι, wie Ιδμεναι v. Ιδω ; es wird dies iiolisch genannt, 
Mei s t e r ,  Dial. I, 151. Ferner φράδμων II. π, 638, προπεφραδμένα 
Hes. Op. 655, πεπυκάδμενος Sapph. 56 ; κεκαδμένος Pind. Ο. 1, 2 7 ; 
όδμή auch b. Eurip. Hipp. 1391; Aesch. Prom. 115, vgl. D indorf ,  
Thes. 5, 1733; Xenophon wird wegen des ion. όδμή von Phrynichus 
getadelt, Rutherford 1 6 0 ff.; Pollux 2, 76 ftilirt όδμάς u. εύοδμία 
(so L. D indor f ,  Ildschr. mit σ) aus Antiphon an. Bei Aesch. 
Pers. 417 schwankt die Lesart zwischen άφρασμόνως (Med.) u. 
άφραδμόνως, aber Lobeck.  ad Aj. 23 zieht wegen des gewohnlichen 
Gebrauchee der Tragiker άφρασμ. vor. Vgl. K re t sc hm er ,  K. Z. 
XXIX, 429 f. (arkad. ‘Οκλοδμία Phyle nb. "Ηρα 'Οπλοσμία u. a.; 
Μεδμαίων u. Μεσμαίων d. Mtinzen von Medma in Italien); § 61, Anm.

θ u. σ vor μ : Bei Horn, ε&ήλουθμεν, κεκορυθμένος, έπέπιθμεν; ion. άνα- 
βαθμός Herod. 2, 125, att. καταβασμός Aesch. Pr. 817; βαθμός 
Soph. fr. u. Sp., βαθμίς Pind., aber άναβαζμός d. i. -σμός att. Inschr.; 
κλαυθμός u. die Derivata allgemein gebrtiuchlich (aber άνακλαυσμός? 
Dioil. Hal.), σταθμός, ^υθμός1) (doch £υσμός Archil, fr. 66 Bergk u.

*) S. Lobeck ad Phryn. p. 324 sq.; Paralip. p. 393.



Demokrit), δυθμή Callim. (fr. 539, Hymn. 6, 10) st. δυσμή. Vgl. 
oben δ u. σ u. § 61, Anm.

σ u. τ (vgl. § 63, 3 ) :1) Das urspriingliche τ , das die Bod t ier,  
T h e s s a l i e r  nnd Dor ier  samt den E le e rn  gemeiniglich treu 

. bewakren, und wodurcb diese einen Gegensatz zu den anderen 
Mundarten bilden, erweichten die Lesbi er ,  die Arkadier  und 
K y p r i e r ,  die a l t en  und neuen  Ionier  und die At t iker ,  ins- 
besondere vor t, in σ, s. § 10, 3, was man Assibilation. nennt. 
Im Anlaut zeigt sicli dies kaum, desto mehr in der Mitte der 
Worter, und zwar a) in den Adj. auf τιος dor. =  σιος, als: πλού- 
τιος =  πλούσιος, ένιαύτιος =  ένιαύσιος, πλατίος =  πλησίος; in den 
substantivierten Adjektiven dieser Endung, als: ’ Αρταμίτιον (ν .νΑρταμις, 
dor. G. ’Αρτάμιτος), =  ’Αρτεμίσιον, Άφροδιτία, e. Stadt, =  ’Αφροδισία; 
Σελινουντιοι =  Σελινούσιοι u. s. w.; in den Zahlwbrtern der 
Hunderte, als: διακατίοι =  διακόσιοι, τριακατίοι =  τριακόσιοι u. S. w., 
dock sind aucli die Formen auf όσιοι sehon fnihzeitig bei den 
Doriern im Gebrauche und auf den Inschr. nacli Alexanders Zeit 
allein tlbliclx, s. Ahrens  II, p. 61 sq. u. p. 281, gleichwie die 
Inschr. dieser Zeit auch ένιαύσιος aufweisen (Kretschmer,  K. Z. 
XXX, 584); — b) in den Abstraktis auf τία (bei einigen auch att. ,  
s. L o b e c k ,  Parerg. p. 505 sqq., Cjobet, Misc. 215 f., als δημο
κρατία u. andere auf -κρατία) als: άδυνατία (v. άδύνατος) dor. — 
άδυνασία, ion.  άδυνασίη, γερόντια, lakon. Wort b. Xenoph. R. L. 10, 
1 u. 3 , das Amt eines spartanischen Senators, v. γέρων, οντ-ος, =  
γερουσία (auf jiingeren dor. Inschr. die gewohnl. Form, als: ευεργεσία); 
— c) die dor. Abstrakta auf τις sind selten, als: f o ινάρυτις =  
οίνήρυσις n. A h r e n s  55 (die Amphiktyoneninschr. C. I. Gr. 1688 
hat nicht δωτις =  δόσις, sondern λωτις, ein unerklartes Wort); 
gewdhnlich auch dor. σις; ebenso herrscht σι in den Komposita 
vor Verberi, als 'Αγησίλαος, wiewohl ’Ορτίλοχος Paus. 4, 30, 2 die 
Urspriinglickkeit des τ auch in diesen Bildungen zeigt, G. Meyer  
2892, Mt l l lens i e f en  de titul. lac. dial. p. 182; — d) boot,  
yrixcrci, dor. ^είκατι /ίκατι εικατι =  ε?κοσι, wie auch dor. vom 
3. Jahrh. ab; dor. πέρυτις od. πέρυτι =  πέρυσι, vorigen Jakres, 
ποτί u. kret.  πορτί (Horn, προτί u. ποτί) =  πρός; — e) dor. in der 
3. PerS. S. U. PL, als; φατί =  φησί, φαντί =  φασί, δίδωτι =  δίδωσι, 
τύπτοντι =  lesb.  τύπτοισι, att .  τύπτουσι, τιθέντι =  τιθεΓσι; SO auch 
boot, τίθεΐτι u. s. w., im Plur. aber v3t wie auch thessal .  (s. oben 
θ u. τ); — f) Ποτειδάν dor.,  aber auch Ποσειδάν und mit Verhauchung

1) Eine sehr sorgfaltige Zusammenstellung des Materials, verbunden mit 
problematischen Erklarungsversuchen, weshalb das τ hier geblieben sei, dort nicht, 
giebt K r e t s c h m e r ,  K. Z. XXX, 565if.
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dcs σ lakon. Ποοίδάν; dazu mit X Ποτιδάν Ποτιδάς; Ableitungen 
Ποτείδαια Ποσειδανία, vgl. § 122 Anm. 5 ; bdot. Ποτ(ε)ιδάων Kor. 1, 
t he ssal .  Ποτειδούνι (Abltg. Ποσιδίουν Eigenn.); lesb.  Ποτίδαν und 
Ποσείδαν. Zu πίπτω, d. i. πι-π(ε)τω, dor. lesb.  Aor. Ιπετον (wiewohl 
έμπέίίων Sapph. 42 tlberl.); liier ist kein nacbfolgendes 1 Grand 
der Assibilation, sondeni vielleiclit die Analogie des Fut. πεσούμαι, s. 
§ 226 Anm. 2. — Assibilation im Anlaute vor t kypr. σίς σις =  
τίς τις (sonst tlberall bier und in anderen Wbrtern τ erhalten); vor 
o in σύ σοί σέ u. s. w., dor. τύ τοί τέ u. s. w., aucb boot ,  τού u. 
s. w., aber lesbiscb scbeint σ gewesen zu sein, s. § 160 f.; ferner 
ist boot, τυχόν fllr σύκον, vgl. (nacli Alirens) Τυκή =  Συκή, e. 
Toil von Syrakus (doch συκία =  συκή tab. Heracl.); τυρίσδω (st. συρίζω)
b. Tbeokr. in den scblecbteren Codd. — Dieser Dorismus des τ 
=  σ erbiilt sicli nur in der Konjugation und in der Proposition 
ποτί zu alien Zeiten; in alien tibrigen Wortern und Wortformen 
wic-h er seit Ende des 4. Jabrh. dem gewohnlichen Gebraucbe mit 
σ. S. Al irens II, p. 59 sqq. Hingegen gebraucben statt eines 
anscbeinend ursprilnglicben τ merkwlirdiger Weise die Do r i e r  σ 
in σάμερον u. σατες, wOhrend die Att iker  das τ bewahrt haben: 
τήμερον (aus τύ u. ημέρα?) und τήτες (aus το Ιτος?), lieuer; in dem 
Dor. σατες fOllt aucb das a auf; ion.  immer σήμερον, σήτες, so dass 
die Scbeidung der Dialekte bier wie bei σσ — ττ ist ( the ssa l .  
τάμον =  τήμερον n. P r e l l w i t z ,  Dial.-I. 345, 44; P re l lw i t z ,  dial. 
Tliess. 48 verweist auf Apoll. Rb. 4, 252 τήμος); ebenso in dem ion.  
und gem. σηλία, att.  τηλία, vgl. σάω (σήθω) siebe, aber att. δια-ττάω 
έττημένα, W a c k e r n a g e l ,  K. Z. XXVIII, 121; ferner beisst es im 
Ion. und g erne in σεύτλον, σύρβη, att.  τεύτλον (auch Hippokr., so 
VI, 248. 252; v. 1. 560; II, 482) τύρβη; liber σίλφη u. att. τίλφη od. 
τίφη Ar. Aeh. 920. 925 s. L o b e c k  ad Pbryn. p. 300, R u t h e r 
ford 359; nach G. Meyer  2 5 8 2 Anm. ist indes τίφη (vgl. lat. 
tipula) von σίλφη zu trennen. Das megar. σά st. τίνα gehdrt zu 
ion. ά-σσα att. άττα, also gls. σσά f. Tja τία, s. unten ττ u. σσ. 

σ u. 6 : Lakon.  σιύς =  θεύς, σιά Alkm. =  θεά; val το> σιώ =  θεώ 
(Dioskuren), b. Alkm. auch σαλασσομέδοισα ( =  θαλ.), σάλεσσιν =  
θάλεσίν, σάλλει =  θάλλει, Ισηκε =s Ιθηκε, παρσένος =  παρθένος u. 8. w., 
in Aristopb. Lysistrata: σέλει =  θέλει, σέτω =  θέτω, σιγήν =  θιγεΐν, 
σιά, άγασος =  άγαθύς, μυσίδδω =  μυθίζω, Ιλση =  Ιλθη u. a.; viele 
sonetige lakoniscbe Wbrter mit σ st. θ werden von den alten 
Grammatikern und bei Hesycbius angefiibrt, s. Al i r ens  II, S. 68 
sq., der p. 70 bemerkt, dass dieses σ st. θ niclit zu jedcr Zeit 
von den LakedOmoniern gebraucbt wordcn sei, indem in der lakon. 
Kolonie Tarent sicb niclit die geringste Spur davon zeigc. Aucb die
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Inschr. haben erst in hellenistischer Zeit etwas davon, in Eigenn. 
wie Έλευσία =  Έλευθία ( =  Έλευθώ, 'Ιλε(θυα), wahrend librigens 
in vorchristl. Inschr. nichts als θ erscheint (u. nach σ anscheinend 
τ, vgl. oben τ und θ). Das θ bleibt femer (S pi e s s ,  C. Stud. X, 
362) in den Texten (Alkman, Lysistr.) nach σ (ποτήσθω), v (έπανθει 
U. a. Alkm., πεπύνθαμες, Κορινθία Lys.), vor λ, p (άεθλοφόρον, δρθρίαι), 
nach φ (φθέγγεται) u. jedenfalls auch χ, endlich, was auch die 
Grammatiker hervorheben, wenn die naehste Silbe mit σ beginnt 
(θωστήρια); anderweitiges θ ist in den Frg. Alkmans fur entstellt, 
in der Lysistr. (θείκελος, ϊθι, θάγοντας) fiir nicht echt lakonisch zu 
nehmen. S. B l a s s ,  Ausspr. 1 0 8 3 f. Die Sache kann nun nicht 
anders als so sein, dass die Lakonier schon zur att. Zeit statt f  
(engl.) th sprachen, welchen Laut die anderen Griechen, wenn sie 
Lakonisches wiedergaben, mit σ ausdriickten; so kam auch in 
Alkmans Gedichte dies σ hinein, wahrend der Dichter selbst 
jedenfalls θ schrieb. (Blosse Korruptel ist νεί τώ σιώ im Munde des 
B o o t e r s  Aristoph. Ach. 905, st. νει τώς θιώς [τους θεούς gl. Viet.]; 
der Booter kann nicht bei den Dioskuren schworen. Meister  I, 
2 60  hatte dies nicht als Beweis fiir den vermeintlich spirantischen 
Laut des θ bei den Bootern benutzen sollen.) — Ein besonderer 
Fall ist αννηθον (Ar. Th. 486, codd. άνηθον) ανητον aol. ανησον ανν. 
Hippokr. II, 274. VIII, 170 (mit θ VI, 558), lat. anisum. 

θ u. σ: Nach Strab. 13, p. 912 sagten die Rhodier  έρυθίβη st. έρυσίβη 
und nannten daher den Apollo Έρυθίβιος. 

ττ u. σσ: Statt der aus einem K- oder T-Laute mit j oder σ entstandenen 
Lautgruppe σσ, welche die meisten D o r i e r ,  die L e sb i e r ,  Arka-  
d i e r ,  K y p r i e r  und der grossere Teil der Io n i er  gebrauchen, 
haben andere Stamme mit umgekehrter Assimilation ττ; gemeinsame 
Grundlage fur beides ist τσ , was auf den altesten kretischen 
Inschriften in der Gestalt von ζ noch zuweilen erscheint (B la s s ,  
Ausspr. 1 2 0 3). Die seit A s c o l i  (Krit. Stud. 324 ff.) herrschende 
und auch von Curtius  statt der dargelegten fruheren angenom- 
mene Erklarung, wonach σσ tiberall zuerst entstand und daraus sich 
erst ττ bildete, entbehrt durchaus des genligenden Grundes und 
wird s. Z. wohl wieder aufgegeben werden. Am weitesten durch- 
gefiihrt ist das ττ im B o o t i s c h e n :  oft θάλαττα, dann φυλάττι, πίττα 
(aus Guttural mit j ,  § 21 , 3), aber auch δπόττα f. δπόσσα, δποσα 
(τ mit j ,  § 1 7 8 , Anm. 3), im Aor. έκόμιττα u. s. w. (aus δ-σ, τσ) 
fiir έκόμισσα, έκόμισα; so auch έπεχαρίττω (-α) γ?ώ ξένε Ar. Ach. 867, 
wie st. έπιχαρίττω Rav. έπιχαρίττως vulg. zu lesen, =  έπεχαρίσω, u. 
das. 884 κήπιχάριτται (so zu schr.) =  έπιχάρισαι, wahrend das 
Attische in οσος, δπόσος u. s. w., in έκόμισα u. s. w. das τ von τσ
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gleicliwie ip χάρισι, παισί ausgestossen liat (μέσος aus μ έθ ^ς aucli 
bdot. Dial.-I. 491). Im tibrigen ist ττ aucli a t t i s ch ,  u. zwar von 
jeher (Meisterl ians 77 2); sogar Κατ(τ)άνδρα, Όλυτ(τ)εύς =  Όδυσσεύς 
iindct sich auf att. Vasen, nur einmal τέσ(σ)αρα. Die Tragodie aber 
hat diesen Atticismus so wenig wie pp st. ρσ angenommen, sondern 
wandte das ion. σσ an; ihr folgte die iilteste Prosa (Gorgias, 
Antiphon, Thukydides), withrend die Komodie und die sp&tere Prosa 
(Lysias, Isokrates, Plato u. s. w.) denDialekt folgerichtig wiedergab.1) 
Somit att. πράττω, τάττω, γλώττα, θάλαττα, μέλιττα, χρείττων, ήττων 
u. θ. w., auch χαττύω aus χατ-σύω; ein besonderer Fall ist att. 
τέτταρες, bbot.  πέτταρες, ion.  τέσσερες, dor. τέτορες, wo x f  zu 
Grunde liegt, § 16, 3 c). Ausgenommen sind im Att. die Worter 
πτήσσω, πτίσσω, πτύσσω (wegen πτ, indem πτήττω zu hart, L o b e c k ,  
Paralip. 31); aber βασίλισσα ist nicht echt attisch (Phrynich. 
Rutherford 306); ebensowenig βυσσός (βύσσος Fremdwort), χαρίεσσα 
(dagegen μελιττουττα aus -τύεσσα, οίνούττα). Mit dem Bootischen u. 
Attischen teilt auch das benachbarte E u b o i sc h e  samt demOropischen 
diese Eigenttlmlichkeit: Κιττίης Styra, Ιλαττον Oropos, dazu έκπρηττόν- 
των B e c h t e l  Nr. 22, dessen Zweifel (S. 13. 37) an eubdischem ττ 
nicht gentigend begrlindet erscheinen. Doch mogen die Chalkidier 
σσ geliabt haben (οσσα Rhegion B. 5 , πίσσης Olynth 8, b). Im 
T h e s s a l i s c h e n  finden wir: Πετ9αλοί =  θετταλοί wohl besonderer 
Art; Μολόσσειος Pherai (D.-I. 328), aber ΜολοτοΓ Larisa Bull, de 
corr. hell. 1889, 381 f. (die Schreibung mit e inem τ auch dem 
Stcph. Byz. bekannt); wiederum Lar. (D.-I. 345) οσσα u. πρασσέμεν, 
dazu ένεφανίσσοεν =  ένεφάνιζον, Phalanna Μέλισσα D.-I. 1331. Die 
Graramatiker schreiben ττ fUr σσ auch den Thessaliern zu (Meister  
I, 265, 1), desgleichen den Kitiern auf K ^ros. Endlicli findet sich 
ττ auf Kreta: ύπόττοι, δάτταΟΒαι =  δάσσασΟαι, χαρτών d. i. χάρττων 
(anderweitig doriseh χάρρων aus χάρσων) =  χρείττων Gortyn (dock 
das. frllher ζ: οζος οσος, άνδάζα0(6)αι, s. ο.); auf anderen spateren 
kret. Inschr. θάλαττα und auch θάλαθθα, doch auch das gew. dorische 
θάλασσα. Vgl. G. Meyer 2732. Dies ττ steht dann kret. auch filr 
δδ ζ, ale φροντίττοντας (Inatos) Bull, de corr. hell. XIII, 73, έσπρεμ- 
μίττεν =  έχπρεμνίζειν (Gortyn) das. IX, 9; sogar im Anlaut, wie 
Ττηνα =  Ζηνα; G. Meyer 2562, B l a s s , ’ Ausspr. 1203. 

ττ u. στ: Bdot.  in der Redensart Ιττω Δεός, per assimilat. st. Γστω, Ar. 
Ach. 911, Plat. Phaed. 62, a, epist. VII, 345, a; gcwohnlich aber *)

*) S. P o p p o ,  Proleg. nd Tliuc., Vol. 1, p. 210sq. u. p. 405sq. ad 4, 29 ed. 
Goth.; Praefat. ad Xen. Cyrop., p. XXXIVsq.; B o r n e i n a n n ,  Praef. ad Xen. Anab. 
p. XIII; S c hn e i d e r ,  Plat. Civ. 332, e. 511 d; B l a s s ,  Att. Beredsamk. I 2, S. 56, 
126, 210.



wird στ beibehalten, als: κεκόμιστη, Ιστω n. s. w .; lakon.  βεττόν 
(Kleid) =  μεστόν (έστόν) v« εννυμι, vestio, άττασι =  ά(ν)σταθι,. άνάστηθι, 
desgl. wolil lakon. έττία =  εστία, εττασαν =  εστασαν; tarent.  in 
νΑφραττος b. Hesych. st. νΑφραστος.

τθ (θθ) u. σθ: όπιτθοτίλα f. σηπία boot ,  nach Strattis (Meister,  Dial. I, 
265), Inschr. indes tiberall σθ; ferner Οθ Gortyn in den Verbalendungen, 
als χρήθθαι, ώνήθθαι, άμφαινέθθω (nie τθ geschr.), auch in προθ(θ)α, 
und zwischen Auslaut und Anlaut in τάθ θυγατέρας u. s. w., Bau-  
nack,  Inschr. v. G. 18; G. Meyer,  2612f. In spateren kret. 
Inschr. findet sich θθ auch fiir στ: ίθθαντι, ίστώσι (s. das.).

(Spir. asper u. σ: s. § 23, 2 ; hier sind Laute, die weder* gleichnamig 
noch gleichstufig sind, vertauscht.)

§ 32. c) Lippenlaute.
π u. β: Kret .  άβλοπές st. άβλαβες, auch Pras. βλάπω, vgl. § 21, 5, a; 

boot,  πούλιμος b. Plut· Symp. 6. 8, 1 st. βούλιμος, von Plut. aus 
πολύλιμος abgeleitet.

β u. π : Delph.  nach Plutarch, Q. Gr. 2. p. 292, e βατείν u. βικρός st. 
πατεΐν, πικρός; Μηκύπερνα u. -βερνα att. Inschr.; Schwanken zwischen 
β u. π auch in den Verhindungen μπρ μβρ st. μρ, μπλ μβλ st. μλ, 
als ^Αμβρακία u. Άμπρακία (die Mtinzen d. St. tiberwiegend mit β, 
s. Dial.-I. 3185, ebenso Xen. u. A., doch mit π Herodot Thuk., 
att. Inschr. beides, Meisterhans 5 9 2) ; άμβλακειν u. άμπλακειν § 343, 
s. auch § 69, 1.

φ u. π, π u. φ: Dor. (aber auch in anderen Dial.) in έφιορκέω durch 
Hauchverschiebung st. έπώρκέω, u. so auch in a. dor. Inschr. (Kreta) 
έπιορκήσαιμι έπιορκόντι (Cauer,  D el.2 116 f.), s. § 53, 4, C; auf 
l esb.  Mtinzen Φίττακος St. Π.; σπόνδυλος, λίσπος, άσπάραγος, σπυράς, 
σπογγία gew., σφόνδυλος (Inschr.), λίσφος, άσφ., σφυράς, σφογγία att.; 
hier scheint das σ aspirierenden Einfluss gehabt zu haben, s. § 62, 1. 
Fiir τράπηξ att. τράφης, Meis t erh ans  6 0 2, f. πιθάκνη πιθάκνίον 
att. φιδάκνη φιδάκνιον, L o b e c k ,  Phryn. 113. Moeris p. 393.

> Wecklein Cur. epigr. 42. M e i s t e rh an s  802; iib. φανός u. (friiher) 
πανός b. d. Attikern s. Roscher ,  Curt. St. 1, 2, 72; l okr i s ch  
φρίν f. πριν. —  π fiir φ in μεσοπέρδην f. μεσοφέρδην Hes.

φ U. β: D o r .  κολυμφαν St. κολυμβάν.
β u. φ: νΑμβρυσ(σ)ος st. νΑμφρυσος (Ahrens II, 84 f .; Bull, de corr. hell. 

V, 431 u. Dial.-Inschr. 1520 mit β); maked.  allgemein: Βερενίκη, 
Βίλιππος, βαλακρός, γαβαλά u. S. W. st. Φερ., Φίλ., φαλ., κεφαλή, 8. 
Einl. S. 23 f.

μ u. π : πεδά l esb.  u. boot .  st. μετά, das in beiden Dialekten ebenfalls 
vorkommt, doch iedenfalls nur aus der κοινή eingeschleppt ist;

154 V erh a ltn is  d e r  S p ra ch la u te  zu e in a n d e r in  d en  D ialekten . § 32.
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πεδά auch dor., als argiv. πεδα/οίκοι (Dial.-I. 3265. 3269), πεδαφορας 
Epidaur. 3325, 276 u. s. w., besonders kret., s. § 325, 6 ; aucli 
-ετά in Πεταγείτνυος Monat in Kos u. Kalymnos, Πεταγειτνιος in 
Kalchedon, rhod. Πεδαγείτνίος, Bull, de corr. hell. V III, 42, Di t t en -  
berger ,  Syll. p. 5 3 4 ; Ahrens I, p. 152 glaubt mit P o t t ,  Et. F·
II, S. 515 (12, 517 f.), dass beide Formen von verschiedenen
Wurzeln herkommen, und erklart πεδά als verwandt mit πούς, so auch 
Osthoff  u. A., § 325; ματεΐν (μάτεισαι Sapph. 54 =  πατουσαι) 
wird als aol.  st. πατείν von Grammatikeni angegeben; so auch 
μάτης Theokr. 29, 15 έτέρω δ’έτερον (scil. κλάδον) μάτης (die
Zweifel von Ahrens  I, 45, M e i s t e r  I, 125 nicht gerechtfertigt); 
lakon.  θεράμναι ( =  θεράπναι) b. Steph. Byz.; αμαχις, das Hesych. 
als kret., u. αματις, das er als tarent. fill* απα£ erklart, stellt 
A hr. II, p. 85 mit der ] /  άμ (lat. sem, vgl. semel, simplex) zusammen, 
vgl. § 188 Anm. 2.

μ u. β: Aeol.  κυμερνήτης (riclltig -άτας) st. κυβερνήτης, aucli kypr. mit 
μ, Meis ter  II, 254; aber βάρμιτος ( =  βάρβιτος) stellt A hr. I, p. 
45 m. βάρμος od. βάρωμος (dies Sapph. 154) zusammen; l akon.  
b. Hesych. άμάκιον =  αβας, abacus.

β u. μ : Epidauros βόλιμος rhod. βόλιβος =  μόλυβδος, vgl. § 69, 1 ; 
βαρνάμενοι att. Epigramm Mei s t e rha ns  5 9 2, auch dor. Epigr. 
D.-I. 3175. 3189, vgl. sk. mrnami kiimpfe (μαρνάμενοι in e. anderen 
att. Epigramm, 749 Kaibel)1); ferner att. Inschr. Σερμυλία und 
(seltencr) -βυλια, ^Αδραμυτηνός und (seltener) -βυτηνός, M e i s t e r h a n s  
GO -: b. Hesych. βόρμαί =  μύρμηί, Meister ,  D. II, 219; Antiphan. 
fr. 44 K. (II, 28) βύστας f. μύσταξ, u. a. m., R o s ch er ,  C. Stud.
III, 129 if. IV, 201; A n g er m a n n ,  Dissimilation (Lpz. 1873), S. 35. 
Die Verwandlung des μ in β in βλίττειν st. μλίττειν (vgl. μέλι), in 
βλας st. μλάζ (vgl. μαλακός), in βλώσκεΐν v. μολείν gehbrt niclit den 
Dialekten an, sondern ist in der Wohllautslehre zu erkliiren, s. 
§ 58, 5.

ππ u. μ μ : A e o l . ,  wenn μμ aus πμ (βμ, φμ) en tstanden ist, a ls: οππατα 
ΛΓ. } /  όπ st. ομματα, αλιππα St. άλειμμά ν. | /  άλιφ.
Anmerk .  Fttr den Wecbsel nicht verwandter Konsonanten in den Dialekten 

lassen sich keine Beispiele aufweisen; denn μόλις u. μόγις, κοώ b. Epich. 19 u. 
νοέω (das Ep. gleichfalls gebraucht, sowie auch νόος), μινύρεαθαι u. κινύρεσθαι u. dgl. 
gehOren verschiedenen Wurzeln an. t)her den Gebraucli von μόγις u. μόλις ist 
Folgendes zu bernerken: μόγις wird von den I o n i e r n  gebraucht, so bei Horn, (auch
II. χ, 412 hat d. Ven. μόγις) und stets b. Herod., μόλις bei den A t t i k e rn  ungleich

*) Das Verbum hat offenbar weder dem attischen noch dem dorischen 
Dialekte angehOrt, sondern kam in solche Gedichte aus dem Epos. Darnach muss 
bei Homer in alten Zeiten βάρναμαι fQr μάρναμαι v. 1. gewesen sein. ■ Vgl. 
Ubrigens § 58, 5.

/
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h&ufiger als μόγις, so bei Thukyd. (nur 7, 40. 8, 27. 34. 92 μόγις in alien Codd.), 
s. P o p p o  I, 1, p. 208, III, 1, p. 132; bei Sophokles stets μόλις, bei Aeschylus und 
Euripides auch μόγις; *) μόλις durchaus vorherrschend bei Xenophon,2) so auch bei 
Demosthenes3) u. Aristoteles; aber bei Aristoph. u. Platon ist μόγις vorherrschend.4)

§ 33. d) Die Doppelkonsonanten ζ, ξ, ψ. 
δι u. ζ: Lesb.  ζά (entst. aus 6ja) st. διά, als: ζά νύκτος, ζαβάλλειν (Hesych.) st. 

διαβάλλειν, ζάβατος (Sapph.) st. διάβατος, ζαελεςάμαν (Sapph. 87) st. 
διελ., ζά τάν σαν ιδέαν Theokr. 29, 6 ; inschr. (sp&t) ζά D.-I. 255, 
Ζόννυσος st. Διόνυσος 271 (die &lteren Inschr. nur διά); ζηνεκές st. 
διην. Callimach.; so auch das ζά intensivum, entst. aus διά =  durch 
u. durch, d. i. sehr, als: ζάδηλος Ale. 18, ep. poet, ζάθεος, ζάκοτος, 
ζατρεφής, ζάλευκος, ζαμενής, ζάπεδον, ζαπίμελος, ζαθερής, ζάπυρος, ζά
πλουτος; als Inlaut in κάρζα aol. Et. Μ. 407, 18 st. καρδία; so auch 
kypr. κόρζα (tiberl. κορζία) Hesych., ζάει =  διάει ders., s. Meister  I, 
127 IF., II, 253. Κάρζα hat des Metrums wegen D i n d o r f  b. Aesch. 
Sept. 288; Suppl. 71. 799 gesclirieben. Das ζ mochte im Aeolischen 
weickes s (ds) bedeutet haben, B l a s s ,  Ausspr.3 118. 

σδ u. ζ: Andererseits losen die Lesbi er  nach den Grammatikern ζ (d.
i. σδ) in seine Bestandteile auf, so b. den Gramm. Σδεύς, σδυγός, 
μελίσδω, κωμάσδω, βρίσδα st. Ζευς, ζυγός, μελίζω, κωμάζω, ρίζα; 
παρίσδων, Ale. 52, άχνάσδημι 124, υσδων Sapph. 4, υσδω (οσδω) 93, 
φροντίσδην 4 1 , έϊκάσδω 104 , σδεύγλα Melinno, χθίσδον Balbilla; oft 
wird aber ζ beibehalten, als: Ζευς, Ζεφύρω, κωμάζοντα Ale., 6πο- 
ζεύςαισα, ίζάνει, μείζων Sapph., so auch auf alien Inschriften, die 
freilich in die altesten Zeiten nicht zuriickfiihren; nur auf der 
kymaischen Inschr. aus rom. Zeit D.-I.  311 steht προσονυμάσδεσθαι 
(archaisierend). M e i s t e r ,  Dial. I, 129 ff. Es mochte dies σδ nur 
graphisch von dem gew. ζ verschieden sein, indem im A lt lesb.  der 
Buchstabe Z in anderem Werte verwandt wurde (s. oben δι u. ζ), 
und die damit in Zusammenhang stehende getrennte Schreibung 
des gew. ζ sich in den Hdschr. fortpflanzte, wiewohl nattirl. ohne 
Konsequenz. B l a s s ,  Ausspr. 1 1 8 3; vgl. auch unten σκ u. £)· 
Auch bei dor. Dichtern, als Alkman und anderen Lyrikern (aber 
nicht b. Pindar), und besonders bei den Bukolikern linden sich 
Beispiele dieses Gebrauches (sogar b. Xenophan. Eleg. 1, 6 όσδό- 
μενος), aber n ie  in dem reinen Dorismus, der mit Ausnahme der 
lakonischen, kretischen (und megarischen) Mundart tiberall ζ unver-

1 5 6  V e rh a ltn is  d e r  S p ra ch la u te  zu e in a n d e r  in  d en  D ialek ten . § 33.

!) S. Lo b ec k  ad Aj. 306; E l l e n d t ,  Lex.Soph. v. μόλις; Dindor f ,  Thes.5, 
1128f. — 2) S. P o p p o  ad Cyrop. p. XXXIII; Kt ihner  ad Comment. 1. 3, 13, ad 
Anab. 3. 4, 48; S a u p p e ,  Lexil. v. μόγις. — 3) S. Voemel ,  Dem. Cont., p. 144sq. 
— 4) S. S c h n e i d e r  ad PI. Civ. 6, p. 502, c.
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iindert bewahrt. Hieraus schliesst Ahrens  H, p. 95 mit Reclit, 
dass der Gebrauch dee σδ st. ζ nicht dor. ,  sondern aus der l es-  
bi schen  Mundart entlehnt sei.

δ u. ζ: Bijot.,  l akon . ,  kret. ,  e l e i s ch  δ statt anlautendem ζ (entst. 
ails 6j ) , als Δέος b. lak., b. Δάν =  Ζευς, b. u. 1. δυγόν st. ζυγόν,
b. Δήθος St. Ζήθος, 1. δωμάς =  ζωμός5 boot .  Inschr. Δεύ£ιππος, 
Δωίλος, δώει =  ζώτ), ζή, δαμιώοντες ζημιουντες; kret .  Inschr. Δήνα 
(nb. Τηνα, Ττήνα, s. ιι.), Gortyn δώτ) =  ζώη; e l e i s c h  ύπαδύγιον. 
In anderen Dial. Δάνχλη, Mtinzen d. St. Zankle (Messene) u. Inschr.

• Rijhl 518, vgl. Hesycli. δάγκολον (δάγκλον Ahrens )  δρέπανον; 
δορκάς, δόρς und ζορκάς (Herodot nb. δορκάς) ζόρ£, b. Homer neben 
ζα δα- in δαφοινός st. σδαφ. ζ. (metr. Not), δάσκιος (euplion. st. σδάσκ. 
ζάσκ.), δάπεδον, Bl as s ,  Ausspr. 1163. Vgl. auch μέδεα (Archil.) 
μέζεα (Hesiod) μήδεα (Homer), Hdn. II, 572. 

δδ u. ζ: Bijot.,  l ako n . , kret.  in der Mitte der Wijrter (vgl. § 64), 
so b. Aristoph. Ach. 958 θερίδδω st. θερίζω, in der Lysistrata: 
γυμνάδδομαι St. γυμνάζομαι, μυσίδδω st. μυθίζω, ποτόδδει st. προσόζει, 
ψιάδδω 8t. ψιάζω, θυρσάδδω, παιδδω, παραμπυκίδδω; ausserdem finden 
sich mehrere (lakon.) Wijrter mit δδ b. Hesychius, s. Ahrens  II, 
p. 96 sq.; δπιδ(δ)όμενος lakon. Inschr., κομιδδεσθη, τράπεδδα boot. 
Inschr.; kret. Gortyn δικάδδω, Oaxos (Bull, de corr. hell. VI, 460) 
φροντίδδοντες, Gortyn auch πράδδω, σάδδω, als von γ-Stltmmen (gleichs. 
πράζω, σάζω); El i s  βραΐδδει =  £αιζει Ilesych., Inschr. χραίδ(δ)οι, 
δικάδ(δ)ωσα u. s. w., Meister  II, 53; so auch bei den Megareern  
nacli Aristoph., als: μάδδαν Ar. Ach. 732 st. μάζαν, χρηδδετε 734 
st. χρίζετε, wahrend die megar. Inschr. gleich den korinth. und 
sonstigen dorischen ζ haben. In Kreta wild auch σ δ zwischen 
Auslaut u. Inlaut oft zu δδ assimiliert, als τάδδίκας, G. Meyer  2622. 

ττ u. ζ: Statt φράζω soli Korinna φράττω gesagt haben, s. A h r e n s  I, 
p. 176; vgl. att. άρμόττω f. άρμόζω, αφάττω f. σφάζω, u. das kret. 
έσπρεμμίττεν u. s. Λν., oben unter rc u. σσ; ferner unten σσ und ζ. 

σθ u. ζ: μασθός (dor. n. Heraklid.) Xen. An. 1. 4 , 17 (v. 1. μαστός), 
Aesch. Ch. 545 (-στ- B lorn f ie  Id); Dial. - Inschr. 3246 (Akrai b. 
Syrakus).

στ u. ζ: μαστός (ion. Hdn. I, 144) Aristotel., Pind., die Trag., u. μαζός 
Horn.; b. Herod. Ilippokr. beides;1) μαζός auch Aesch. Ch. 531 
(-στ- Blomf.) ,  Eur. Ba. 700, Ilec. 144 (liier v. 1. -στ*), 

ζ u. σσ: Statt σσ gebrauchen die L e s b i e r  in einigen Wortern ζ , als: 
Ιιττάζον Ale. 27 st. επτησσον, έ:;π:λάζοντα Sapph. 17 statt έπιπλήσσοντα

*) Bei Hippokr. ist meistens ausschliesslich μαζός ttberliefert; Schwanken zw. 
μαζός, μαστός, μασθός in den Hdschr. IV, 544, 550 L.; μαστός V, 118; das. 318 mit 
ζ Hdschr., mit σθ Galen.
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(ά Herodian II, 929), aber σταλάσσον Sappli. 116. Es sind dies 
Schwankungen im Kennlaut des Verbalstammes, vgl. oben kret. 
πράδδω U. dgl.

σσ u. ζ: Statt ζ gebraucbten die T a r e n t i n e r  in einigen Wortern σσ, 
als: σαλπίσσω, λακτίσσω, φράσσω; tiber die denselben Tarentinern 
beigelegte Yerbalendung άζω f. άσσω, als άνάζω f. άνάσσω, s. 
Ahrens  II, 101. — T h e s s a l .  ένεφανίσσοεν st. ένεφάνιζον.

ζ u. γ: ολιζον st. ολίγον wird als t h e s s a l .  od. aol.  von den Grammatikern 
angefiilirt; Ahrens I, S. 219 halt es fur eineErfindung der Grammatiker, 
die den Namen der tkessaliscken Stadt Όλιζών davon ableiteten; 
doch hat es auch Lykophr. 627.

δ (d. i. δδ) u / σ σ :  A uf einer kret. Inschr. διαφυλάδων (gls. -ζων) st. δια- 
φυλάσσων.

ζ u. σσ (σ): Die D o r i e r  bilden von den Yerben auf ζω (d. i. oj«)) 
das Fut. u. den A.or. mit $ st. σ, als: χωριςω, έχώριςα, Ιγδικαςαμένοι, mit 
Ausnalime von δανείζω (δανεισαι) u. σωζω =  σωίζω, das beide Formen 
hat (σωίαι u. σωσαι); so auch Pindar, der indes auch σ u. zuw. σσ 
gebraucht, P e t e r ,  dial. Pind. 59 f . ; ί auch in den von V. auf 
ζω abgeleiteten Abstraktis auf ςίς st. σις, als: χείριίις, έγδίκαςις, und 
in dem ersten Teile der Komposita, als: Αρμοξίδαμος; auch arkad.  
παρετάςωνσι von παρετάζω; aber in anderen Verbalformen, sowie in 
Derivatis findet sich Gutturallaut st. σ nur selten und nur in der 
lakon. und sikel. (ital.) Mundart, daher bei Tkeokrit, nicht bei 
Pindar, als: άρμοκται =  ηρμοσται u. νενομίχθαι =  νενομίσθαι Pythag., 
Ικεκρατηρίχημες Sophr. 71 =  έκεκρατηρίκειμεν v. κρατηρίζω, έλυγίχθης 
Theokr. 1 , 98; μελικτάς Theokr. 4, 30 ν. μελίζω; auf Inschriften 
kommt in diesen Fallen nur σ vor, als κατεδικάσθεν, νενόμισμαι, λογισταί, 
οί άρμοσταί, auch lakon. άρμοστήρ. Darnach kann man nicht fiiglich 
bei diesen Verben ein Schwanken zwdschen gutturalem u. dentalem 
Kennlaut annehmen (Cauer,  Sprachw. Abh. a. Curt. Gesellsch. 127ff.,
G. M ey e r  466 2), sondern wird glauben, dass aus altem τσ (s. § 31 
rc u. σσ) unter den Einfllissen der Analogien von Aoristen auf -αία 
u. s. w. ί  geworden ist, statt wie sonst σσ. (Δικασσέω Kalymna 
Bull, de corr. hell. X, 240 nb. ψαφίςηται, offenb. aus euphon. Griinden; 
SO δικασσαίεν έδικάσσαν Argos D.-I.  3277; desgl. (γ) έργά(σ)σασθαι 
Epidaur. D.-I. 3325; von σχίζω nicht nur Pind. σχίσ(σ)ε, sondern auch 
die epidaur. Inschr. D.-I.  3339, 99 άνσχίσσαντα.) Ein bes. Fall ist 
κλαιγω (d. i. κλάγω) schliesse (κλείω) auf den tab. Heracl., wo das 
Pras. den Guttural mit samtlichen anderen Formen teilt: κλακτοί, 
Andania, κλαίω άπόκλαςον Theokr., Subst. κλαί, κλακός. Mors bach,
C. Stud. X, 18 ff.; G. Meyer  2182 Anm. — Die S ikuler  sollen 
nach Heracl. b. Eust. 1654, 18 eine Neigung gehabt haben, die Y.
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auf άω in V. auf άζω umzubilden, als: σιγάζω, άνιάζω, άτιμάζω, so άκροαζο- 
μέναΕρίοΙι. 75 ν. άκροασθαι; daher b. Tlieokr.: έγέλαξε, γελάξας ν. γελάω 
(Morsbach,  C. Stud. X, 21 f.), χαλάξαι (χαλάξαις auch Pind.) ν. 
χαλάω (aber auch Ιφθαξα (ν. 1. έφρασσα) Theokr. 2, 115 ν. φ3ά-ν-ω); *) 
auch in der gew. Sprache erkliirt sicli hieraus έγέλάσ(σ)α, έχάλά(σ)σα. 
— Ferner steht ξ flir σσ (ττ) in neuion.  διςός, τριξάς, att. διττός, 
τριττός, gew. (auch ep.) δισσός, τρισσός.

σ u. ξ: Bdot. ,  the 8 sal . ,  ark ad. wird die Prap. H vor einem folgenden 
Koneonanten in ές, bdot. auch vor einem Vokale in έσσ verwandelt, 
als: B. έσ Μωσάων, έσσάρχι St. έςάρχει, Ισγονος =  Ικγονος; thess. 
έσγόνοις, έσδόμεν, abcr έξεργασθεισεσιΊειν, ark. έσδοθέντων, εστεισίν, 
aber έξέστω; so auch auf eincr bdot. Inschr. sonst vulgiiren Dialektes 
έν ταίς πέρις πόλεσιν St. πέριξ; ebenso έ'σ fill* 2ξ (έσκηδεκάτη), vgl. 
§ 72, Anm. 4. Die Priipos. ξύν wird im At t i s c he n  etwa um 
410 von σύν abgelost (Me is t erhans  1812), in anderen Dial, aber

, ist σύν schon althergebracht, s. § 325, 5. Im Ausl. σ ftir ξ i t a l i o t .  
βάννας (Hesych.) st. αναξ, dor. χόίς st. κύιξ, Akk. κόϊν Epicharm.
b. Poll. 10, 174; e l e i s c h  κύλλας (χύλλα Is. Voss, M e i s t e r  II, 
59) =  σκύλας.

σχ ll, ξ: Statt ξίφος dor. σκίφος, 80 σκιφύδρια, σκιφίας Epich. 23. 29, 
σκιφατόμο; lakon. Inschr. 55b, v. 62 MU l i e n s i e f e n ;  aber ξίφος Ar. 
Lye. 156. Die alien Grammatiker legen scheinbar diese Eigen- 
tUmlichkeit auch den Aeoliern bei (aber Ale. 33 ξίφεος), ebenso σκ 
st. ψ, als σπέλιον, σπαλίς f. ψέλιον ψαλίς; in der That aber haben 
die betr. Angaben (s. A h ren s  I, p. 49) nur so einen Sinn, wenn

/ man κσίφος (Uberl. Bk. An. 815, 32), πσέλ(λ)ιον (Uberl. cod. Barocc. 
b. K. Schneider ,  Bodleiana p. 43) liest; denn es soil gezeigt 
werden, dass ξ ψ ζ Doppelkonsonanten sind, und.dafUr wird die 
Holische Sc h r e ib u n g  (γράφουσι) angezogen. Die Aeolier also, wie 
sie vor alters niclit ζ schrieben sondern σδ (s. o.), so gleiclizeitig 
κσ fUr ξ u. πο flir ψ. Vgl. die anderen, bierfiir unzweideutigen 
Stellcn Ahrens  I, 48 (Meister I, 126), wo ίέρακς, Πέλοπς, νΑραπς 
als Bep. erscheinen.

ξ u. κτ, κ: Im Zusammenhang mit dem Wechscl zw. σκ und ξ steht der 
zwiechen ξ und κτ, κ, auch σκ, s. darUber G. Meyer  247 2 f., unten 
§ 57, 1. Κτ ist ein spcciell griechischer, in den .verwandten 
Sprachcn sich nicht fin dernier Anlaut; das Sanskrit hat dafUr ks. 
Ebenso χί), πτ, φθ, s. das. 255. 249 if.; dem πτ φθ entspricht in den 
verwandten Sprachen im allgem. sp. Im Griech. vgl. man: ion.  
ξυνός (ξύν, σύν), gew. κοινός, rliod. κτοίνα D i t t e n b e r g e r ,  Syll. 305; l)

l) S. Ahrens, Dial. II, p. 91 u. 285; Morsbach, C. Stud. X, 22.
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κτανεΐν κανεΐν (Pras. χαίνω) kret. σκενέν in κατασκένηι Gortyn (Blass,  Rk. 
Mus. 1886, 313 5 Baunack, Stud. I, 4), κτείς u. ξαίνω (ξάνιον =  κτένιον 
Hesych.). Im gortyn. Dial, kommt auch inlaut. κτ nicht vor (daf. xt). 

ψ u. σπ, σφ, π, φ, πτ, φθ: σφίν σφέ, syrakus. ψίν ψέ, lakon. (Empedokl. 
188 St.) φίν; πτύω, dor. ψυχτώ, έπιφ&ύσδω Theokr., ψυττόν πύελον 
Hesych., lat .  spuo, d. speien (spiuwan althochd.); ψίσις ψείρει 
Hesych. st. φθίσις, φ\3είρει (Rosel ler,  Curt. Stud. 1, 2, 125, der 
freilich dies anders erklart, wie auch G. Meyer  2122) ; im Lakon. 
(Dor.) ψίλον =  πτίλοv (Pausan. 3, 19, 6) vgl. αψιλον =  απτιλον 
Hesych. { ] /  πετ fliegen) scheint tJbergang von πτ in ψ vorzuliegen, 
vgl. R o s c h e r ,  Curt. Stud. H, 423 ff. Fiir den Wechsel zw. πτ und 
π vgl. πτόλις πτολίεθρον Horn., auch kypr. πτόλις, desgl. arkad. Pausan. 
8, 12, 7, οί ττολίαρχοι (ττ aus πτ) thess. D.-I. 1330; πτόλεμος Horn, 
u. nach Gramm, kypr., s. auch § 57, 1 ; πτελέα Ulme u. πελέα 
Epidaur. D.-I.  3325, Z. 44 (s. Pre l lw i t z  z. St., Meister II, 
260); πυκνός und πτύσσω Hdn. II, 233; anderes b. Meister a. a. 0. 

ψ u. σ: Ψάπφοι Sapph. 59, Ψάπφ’ 1, 20 (aber Sohrepot Aik. 55). 
σ u. ψ: T a r en t .  ασεκτος Rhinthon b. Hesych. st. αψεκτος.

§ 34. e) Wechsel der Vokale und Konsonanten. 
υ u. λ: Gewisse K re t er  verwandelten λ vor einem Konsonanten in υ, 

SO b. Hesych. αόκάν =  άλκάν, αύκύονα =  άλκύονα, αυμα =  άλμη, αυσος 
=  άλσος, θεύγεσδαι =  θέλγεσθαι, αυγειν =  άλγειν, εύθεΓν =  έλθειν; Vgl. 
im Franz, autre aus alt(e)rum, chaux aus ealeem, beaux aus bellos. Auf 
kret. Inschr. hat sich noch nichts derart gefunden, ausser viell. auf den 
Gortyn. Taf. 5, 18 άδευφιαί (sonst das. stets mit λ). G. Meyer  179 2 f. 

t u. σ, p: Kret .  πρεΐγυς =  πρέσβυς, πρείγιστος, πρειγήϊα, πρειγευταί U. S. w. 
auf Inschr., s. § 28, b; kret .  μαιτυς st. μάρτυς; umgekehrt ’Απόλλων 
Αίγλήτης und ’Ασγελάτας (D.-I. 3430) auf Anaphe. 

γ u. t: Boo t . ,  l esb.  u. dor. άγρέω (theSsal.  άνγρ.) =  αίρέω, αγρει U. 
κατάγρει Sapph. 2, 14. 43; b. Horn, αγρει, fass an =  auf denn, 
άγρεΐτε (Antimachos mit Umstellung άργειτε, Herodian H, 383), 
αύτάγρετος =  αυθαίρετος, παλινάγρετος (Theokr. 29, 28), ζωγρείν; ferner 
αγρα, άγρεύειν J).

ν u. α: in d. 3. P. Plur. ion.  u. att., als: έστάλάτο, τυπτοίατο, πεπτεαται 
u. s. w. st. Ισταλντο u. s. w. S. § 214, 4 —8, u. iiber andere hierher 
gehorige Erscheinungen § 68, 4.
Anmer k .  Ober die A s s i m i l a t i o n ,  Ve rd o p pe l un g ,  Ums te l l ung ,  

A b w e r f u n g  und E i n s c h i e b u n g  der K o n s o n a n t e n  in den Dialekten siehe 
die W o h l l a u t s l e h r e .

0  S. B u t t m a n n ,  Lexilog. I, S. 129 if.; unten § 343.
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Z w eite s  K ap ite l.

W o h l l a u t s l e h r e .

§ 35. Allgemeine Bemerkung liber den Wohllaut.

1. Der AVohllaut einer Sprache beruht vorzugsweise auf dem 
eb en m ass ig en  W e ch se l v e r s c h ie d e n a r t ig e r  L a u te , indem 
sich ein Konsonant mit einem Vokale, eine Muta mit einer Liquida, 
der Spirant σ mit einer Muta, eine Muta mit dem Spiranten a ver- 
bindet, als: έ3θϋλεύ0ησαν; πλέκω, γράφω; σπείρω; ψεύδω ( =  πσεόδω), 
γράψω (aus γράφ-σω). Denn, wie schon Plato bemerkt (Soph. 252, 
E f.), einige Laute passen zu einander, andere passen nicht; bei 
welchen dies oder jenes der Fall, ist Sache des Grammatikers zu 
erforschen. Aber jede Sprache hat auch in dieser Hinsicht ihre 
Besonderheiten und ihren eigenen Geschmack.1) — Dass durch die 
Spaltung des A-Lautes die griechische Sprache vor der altindischen 
(dem Sanskrit) einen grossen Vorzug habe, indem dadurch ein 
gr6sserer Wechsel der Vokale und somit ein grosserer Vokalwohllaut 
bewirkt wird, ist § 9, 2 bemerkt worden. Dagegen steht die 
griechische Sprache ihren Schwestem darin nach, dass sie durch 
Ausstossung der ihr unangenehmen Laute j, / ,  σ oder durch Ver- 
wandlung derselben in Vokale in vielen Wortern und Wortformen 
an grosser Anhaufung von Vokalen leidet, als: οϊς st. ο /ις , ovis, 
αίών, aevum, βοος, bovis, δαήρ st. δαι/ήρ, sk. devaras, 1. levir, ειην 
st. eqjr(v, 1. essem, sk. (a)s-jam, έαγα st. /έ/άγα . Daher hat die 
griechische Sprache viele Worter und Wortformen ohne Konsonanten 
und selbst vielsilbige, die aus lauter Vokalen bestehen oder nur 
einen Konsonanten haben, als: ψά (st. ώ/ιά), ova, άίω (ά/ίω , sk. 
av-ami, beachte), οΓοιο, εΓη (st. eojirj), ίη, ίειη v. Γημι, εύαεα (st. εόα/έα 
v. σ/ημι), οηϊοιο ν. οά/ιος (Alkm. fr. 79 Bergk. πυρ τε δά/tov), δηιδω, 
άάω st. ά/άω, ήέλιος st. αύ(σ)έλιος α/έλιος, άάατος st. άά/ατος u. S. W. 
Die Griechen fanden solche Haufungen von Vokalen nicht durchaus 
unangenehm, im Gegenteil bemerkt der Rhetor Demetrios (π. ερμη
νείας § 69), dass W6rter wie Αίαίη, Ευιος gar nicht ubellautender, 
eher sogar μουσικώτερα als andere seien; der Zug der (nachhomerischen) 
Sprache geht indes auf eine Verminderung der Vokalfulle ent- 
schieden hin.

2. Durch den Zusammenstoss gleichartiger Laute, wie zweier 
•Vokale, sowie durch die Anhaufung von Konsonanten, die sich schwer *)

*) Ober dasGriech. u. Latein. vgl. Pott, Lat.u. Gr. in einigen ihrer wichtigsten 
Lautunterschiede, K. Z. XXVI, 113 fT.

Kuhn ere  auefiihrl. Grlech. Grammatik. I. T. 11

Si.'



mit einander aussprechen lassen, entsteht leicht ein D b e lla u t, zu 
dessen Hebung die Sprache verschiedene Mittel anwendet, die wir 
im Folgendem auseinander setzen werden.

3. Sowie jede Sprache, so hat auch die griechische gewisse 
Konsonanten, deren Natur sich mit einander nicht vertragt. Wenn 
daher durch Flexion, Ableitung oder Zusammensetzung solche Kon
sonanten an einander treten, so sucht die Sprache den dadurch ent- 
stehenden tlbelstand zu heben, indem sie den ersteren dem folgenden, 
seltener den folgenden dem ersteren gleich oder gleichartig macht 
(A n g le ich u n g , A n a h n lic h u n g ) , als: έλ-λείπω aus έν-λείπω, λέλεκται 
aus λέλεγται. Zuweilen jedoch scheut die Sprache auch den Gleichlaut 
und stellt statt gleichartiger Laute ungleichartige her (D issim i
la tio n ) , als: Σαπφώ st. Σαφφώ, oder in zwei auf einander folgenden 
Silben, als: πε-φίληκα st. φε-φίληκα.

4. Die Konsonanten sind wenigeren Veranderungen unterworfen 
als die Vokale. Denn die Konsonanten bilden den festeren, die 
Vokale den leichteren Bestandteil des Wortes; jene sind gleichsam 
der derbere Korper des Wortes, jene die beweglichere Seele. (Τά 
φωνήεντα τή ψοχή έοίκασι, τά δέ σύμφωνα τψ σώματι, B ekker, Anecd. II, 
ρ. 796), oder, wie Plato sagt (Sophist. 253, a), die Vokale sind das 
zusammenhaltende Band, welches durch alles hindurchgeht.

162 Wohllautslehre. — Steigerung der Vokale. § 36.

A. V o k a l e .
§ 36. Steigerung der Vokale 1) (starke und schwache Wurzelform).

1. Die Sanskritgrammatik lehrt eine zweifache Steigerung der 
kurzen Vokale, wodurch dieselben zu langen Vokalen bezw. zu Doppel- 
lauten werden; der eine, niedere Grad der Steigerung wird Guna, der 
andere, hohere wird Vriddhi (Vrddhi) genannt. Guna ist der Vorschlag 
eines kurzen a vor Ϊ i, u u, r r , wodurch aus diesen Vokalen e 
(eig. ai), δ (eig. au), ar entsteht; Vriddhi ist die Steigerung von a zu 
a, von i x zu ai (d. i. ai), von u u zu au (d. i. au), von r r zu ar; 
es wird also (abgesehen von dem Falle des a a) ein a vorgeschlagen. 
Diese Erscheinungen sind in der Flexion und Wortbildung des Sanskrit 
ausserordentlich weitgreifend.

2. Im Griechischen zeigt sich wenigstens die dem Guna analoge 
Erscheinung ebenfalls in bedeutendem Umfange, und es andert an 
dieser Analogie nichts, wenn man heutzutage geneigt ist, die gunierte 
Form als Grundform und die andere als deren Verkurzung anzusehen, * S.

l) Vgl. Schleicher,  Komp. d. vergl. Gr. S. 622ff.; Christ, Gr. Lautl.,
S. 63 ff. u. a. m.
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also z. B. nicht mehr von einer Wurzel £υ, sondem von einer Wurzel 
£ευ zu sprechen.1) Der Begriff Wurzel ist uberhaupt ein Hilfsmittel 
grammatischer Erkl&rung, mit nichten etwas aus empirischer Beob- 
achtung Festgestelltes. Da nun'im  Griechisehen dem indischen a die 
drei Vokale α, ε , o entsprechen, so besteht im Griechisehen die 
Steigerung darin, dass einem wurzelhaften t oder υ die Vokale a , ε, 
oder o vortreten und mit dem i oder υ zu einem Diphthongen ver- 
schmelzeri. Also a) <x +  z. B. αΓΒ-ω, brenne; αίθ-ος, Brand, αΐθ-ων, 
brennend, αίΒ-ήρ, Atlier, αΓΒ-ρα, heitere Luft, ] /  ίθ , sk. idh, indli-6 
(zlinde an), idh-mas, 6dh-as (Brennholz); b) ε +  i u. o - f  t, als: λείπ-ω, 
λέ-λοιπ-α, λοιπ-ός, [ /  λιπ (λιπ-εΐν), πείΒ-ω, πειΒ-ώ, πέ-ποιΒ-α, ] /  πιΒ (πιΒ- 
έσΒαι), εΐδ-ος, οΐδ-α, ] /  {δ (ίδ-εΐν), έρειχ ■ω (έρικ-εΐν), έρειπ-ω (έριπ-ειν), λείβ-ειν 
(λιβ-άς), δέ-δοι-κα, | /  δι (δέ-δι-μεν), στείχ-ω, στοϊχ-ος, ] /  στιχ (στιχ-ειν); —  
ΰ ) α  +  υ , ε - | - υ , ο - | - υ ,  als: αυω, dorre, sk. ] /  <jush f. sush, είί-ω, 
senge, sk. ] /  ush, osh-Smi (st. aus-dmi), 1. uro, us-tor, λευκός ] /  λυκ, vgl. 
λύχνος, 1. lux, luc-eo, κραυγ-ή, sk. kruc (kruk), kroc-as (Schrei); φεύγ-ω, 
πέ-φευγ-α, ] /  φυγ (φυγ-ειν, φυγ-ή), ζεύγ-νυμι, } /  ζυγ (ζυγ-ήναι, ζυγ*όν), ψεύδ-ω, 
ψεύδ-ος, ] /  ψυδ (ψυδ-ρός), σπεύδ-ω, σπουδ-ή, ] /  σπυδ, έ-ρεύΒ-ω, ] /  
(έ-ρυθ-ρός), έλευθ- in έλεύ(Β)σομου, Horn. ε&ήλουΒ-α, ] /  έλυΒ in ηλυθον. Die 
Steigerung ου kommt selten vor; gew6hnlich wird dafur ευ gebraucht.

Anmerk. 1. Die Steigerungen at und αυ mtissen im Griechisehen bald 
erstarrt sein, da dasselbe keine Wurzeln mit einfachem i oder u daneben auf- 
zuweisen hat. Aber auch sonst fehlt bisweilen die Wurzel und kann nur nach 
Analogie anderer WOrter angenommen werden, als: onuo zu σπεό-δω, σπουδ-ή.

3. Der r-Vokal des Sanskrit fehlt im Griechisehen; indes zeigt 
sich eine Analogie zu der sk. Steigerung des r in ar auch hier: 
pa (ap) kurzer Stamm, ερ (ρε) gesteigerter, oder nach anderer Auf- 
fassung: ερ (ρε) starker Stamm, pa (ap) schwacher. Wie ελιπον und 
λείπω, εφυγον und φεύγω verhalten sich εορακον und οέρκομαι, επραΒον 
und πέρΒω; jene Formen zeigen einen kurzsilbigen Stamm, diese 
einen langsilbigen. Aber schon in den Aoristen ημαρτον (aol. άμβροτον, 
mit o fur α), έτάρπην (nb. έτράπην) zu τέρπω, in den Prasentia τρέπω, 
τρέφω u. s. w. (Aor. ετραπον, ετραφον) ist diese Analogie gestort, 
indem entweder der Aorist lange, oder das Pr&sens kurze Stamm- 
silbe hat; auch lautet dialektisch das Prasens mit α τράπω, τράφω.

4. Die Neuereni) 2) lehren ferner einen schwachen vokallosen 
Stamm gegenuber einem starken mit ε: πτ schwach, έπτόμην, πετ  

stark, πέτομ αι, SO εσχον ZU έ χ ω , έσπόμην ZU έπ ομ α ι, πί-πτ-ω St. πετ, 
έπε-φν-ον St. φεν u. s. w. Indes zeigt sich schon an diesen Beispielen,

i) Nach A. Fick, Bezz. Btr. IV, 16IT. — 2) s. Fick a. a. 0.; G. Meyer, 
S. 102IT., der auch (wie Brugmann in seiner griechisehen Grammatik) beztkglich 
des folgenden sowie des vorhergehenden Punktes zu vcrgleichen ist.

11*
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wie wenig feste Regel und einheitlicher Grand in alien diesen Sprach- 
erscheinungen ist. Denn nach Analogie von έπτέμην musste es nicht 
επετον (επεσον) von πίπτω heissen, sondern έπτον; γί-γν-ομαι hat den 
angeblich kurzen Stamm γν im Aorist keineswegs, sondern es heisst 
έγενόμην und auch in der poetischen Verkurzung nicht ε-γν-ετο, sondern 
,έ-γεν-το. Wir werden diese Vokalausstossungen in der Lehre von der 
Synkope (§ 43) behandeln, und wollen hier nur noch hervorheben, dass 
εσχον, έπτόμην u. s. τν. sich auch auf dem Wege der Metathesis erklaren 
lassen, indem thatsachlich die Wurzeln πετ, σεχ als πτε (πτε-ρόν, πτή- 

σομαι) oder πτα (έ'πτατο, επτη), σχε (αχή σ ω , σ χή μ α , σχές wie 'ες, Οές) 
erscheinen. Im Sanskrit ist von einem derartigen Bildungsgesetze 
vollends wenig Spur vorhanden; denn die Wurzel as (gr. έσ, Vb. 
substant.) ist am wenigsten von alien geeignet, zum Belege allgemeiner 
Spracherscheinungen zu dienen, und die Flexion asmi, asi, asti (stark), 
smas, stha, santi berechtigt nicht, dem Griechischen ursprungliche 
Plural- und Dualformen von εϊμί ohne anlautendes ε aufzunotigen.

5. Dagegen zeigt sich im Griechischen weitverbreitet eine zwie- 
fache Gestaltung der Wurzel in Bezug auf den Nasallaut: stark εν 

(ον), schwach a; dazu (seltener) stark tv, schwach t, stark ov, schwach u. 
So in mehreren epischen Perfekten: γέγον-α, Du. γεγά-την, Plur. γεγά-ασι, 
εν auch im Subst. το μένος; SO μέμον-α, μεμά-ασι, μένος; ferner τείνω 
St. τεν, Aor. Pass. έτα-θην, Pf. Pass, τέτα-μαι, Adj. verb. τα-τός| mit t 
κλίνω St. κλιν, έκλίθην (doch auch Ικλίνθην) κέκλιμαι; analog κρίνω, πλόνω; 
mit folgendem Konson. παθεϊν, πείσομαι d. i. πέν(θ)®ομαι, πέπονθα; 
λαχεΐν, λέλογχα u. a. m. Aber auch hier ist weniger Folgerichtig- 
keit, als es nach diesen Beispielen scheinen konnte. Der Stamm 
γεν, als stark erscheinend in γένος, erscheint als schwacher Stamm in 
έγενέμ η ν , wofur sich freilich έγαόμην nicht gut bilden liess. Nur vor 
(ursprunglich) konsonantischer Endung flndet der Verlust des stamm- 
auslautenden v statt; daher auch von κτείνω (Aor. Pass, κτάμενος) 
Aor. Akt. έκτανον, kretisch sogar mit ε έσκενον. Ferner zeigt sich das 
a haufig auch da, wo starker Stamm erwartet werden musste: πάίίος 
(nb. πένθος), βάθος (nb. βένθος); vgl. iiber parallele Geltung von εν (αν) 
und a § 68 , 4.

6 . tfber die Dehnung von a zu a u. s. w. s. § 37, 2, § 38.

§ 37. Ablautung.
1. Die Umwandlung des W u r z e l v o k a l e s  ε zu ά und o wird 

A b l a u t u n g  genannt. Sie findet nur bei Wurzelwortern oder solchen 
statt, welche unmittelbar von Wurzelwortern stammen, und dient 
zur Bildung von Z e i t f o r m e n  und A b le i tu n g e n .  Die Ablautung 
in der deutschen Sprache stimmt mit der im Griechischen zuweilen
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auffallig uberein, wiewohl das wirkliche Verh&ltnis ein etwas ver- 
schiedenes ist, vgl. κλέπτω, κέκλοφα, έκλαπην und stelile,  ges tohlen,  
stalll, τρέφω, τέ-τροφ-α, έ-τραφ-ην, τροφ-ός, τροφ-ή, τροφ-εύς, τραφ-ερός, 
φλέγ-ω, φλός, φλογ-μός, στέλλ-ω, Ι-σταλ-xot, έ-σταλ-ην, στόλ-ος, στολ-ή, στολ-μός.
Von der Wurzel βελ hat sich durch Ablautung gebildet βόλ-ος, βολ-ή 
und das Verb βολ-έω, von dem βεβολήατο II. t, 3 , βεβολημένος t, 9. 
Od. x, 247 vorkommt, st. des gewdhnlichen βέβλημοκ v. βάλλω. Die 
Regel ist, dass ε im Prasens, Aor. I, Fut. u. s. w. steht, aueh in 
den abgeleiteten Subst. auf ος, G. εος, o im Perfektum II (seltener 
in dem Perf. I), dazu in den Ableitungen auf -ος, -ή, -εύς u. a.; 
a im Aor. II, bei den Vb. liqu. aber auch im Perf. I und im Passiv. 
Die Form mit ά ist als schwachste anzusehen. Fur βάλλω erscheint 
demnach das arkad. δέλλω in Bezug auf den Vokal als regelmassiger, 
w&hrend ά in εβαλον der Analogie entspricht. — Sowie ε zu o, so 
verhalt sich ει zu οι, ευ zu ου. Hat die Wurzel den Vokal e, so 
ist der Ablaut o u. a; hat sie aber t, so entspricht dies dem α, ει 
dem ε, οι dem o, als: ] /  φΟερ, Priis. φθείρ-ω (d. i. <pOlp*jci>), Pf. ε-φθαρ-κα, 
Aor. έφθάρ-ην, Pf. II Ι-φΟορ-α, φθορ-ά, φθορ-εός, ]/ κτεν, χτείν*ω, Ι-κτάν-ον, 
πολύ-κτον-ος; —  | /  πιθ πείθ-ω, πέ-ποιθ-α, έπέ-πιθ-μεν, \ /  λιπ λειπ-ω, Ιλιπον, 
λέ-λοιπα, λοιπ-ός. Die Ablautung von ευ in ου zeigt sich in σπεύδ-ω, 
σχουδ-ή, σπουδ-αιος U. 8. w., κέλευθ-ος, ά-κόλουθ-ος, ά-κολουΙΜα. Die voll- 
standige Reihe von υ, ευ, ου findet sich in dem epischen ήλυθον, 
έλεύσομαι, εΐλήλουθα; kretisch indes heisst es άμφεληλεύθεν, Comparetti, 
Mus. It. II, 630.

2. Die Ablautung von η in o> (selten) entspricht der von ε in o ; 
die vollstandige Reihe ist ά, η (auch dor. η), ω , wie in [/ pay (£αγ- 
ήναι), (ιήγ-νυμι, Ι£-£ωγ-α, £ώξ, G. ^ωγ-ός, £ωγ-ή, £ωγ-αλέος, £ωγ-άς, £ωγ-μή; 
άρήγ·ω, άρωγ-ή, άρωγ-ός; καταπτακ-ών, πτήσσω, πτώσσω, πτωχός J bei τρώγω 
( \ /  τραγ in τραγ-εΐν) fehlt das Zwischenglied τρηγ. Nach A h r e n s  
(Btr. 83 f.) entspricht diese Ablautung genau der ersterw&hnten: es 
sei dem a ein ε bezw. o vorgeschlagen, wobei aus εα η ,  aus οα ω 
entstellt; also (^εαγνυμι). ^ήγνυμι wie μείγνυμι, λείπω, (έρροαγα) ερρωγα wie 
λέλοιπα. Sie findet sich insbesondere noch in der zweiten Silbe von 
attisch reduplizierten Perfekten, Substantiven und Adjektiven mit ε 
Oder a als entsprechender Kurze, als: Ιδ-ω ep., έδ-ωδ-ή, έδ-ώδ-ιμος 
(aber Pf. Ιοηδα), έχ-ω , ep. Pf. οχ-ωκ-α (οκ-ωχ-α), όκ-ωχ-ή, αγ-ω, άγ-ωγ-ή, 
άγ-ωγ-εύς, άγ-ώγ-ιμος, in Kompos. έπ-αγωγ-ός ecit dem 5. Jabrhundert 
(Wackernagel ,  Delmungsges. 58) st. -ηγύς (eigenttiml. χοληγαγός Ilippokr. 
VI, 322 L., dock χοληγός nach Cod. A); άκ-ή, άκ-ωκ-ή. Fick ,  Bzz. Btr. I, 17. 
Die Ablautung von ε in ου kommt nur ganz vereinzelt vor, als: 
κείρ-ω (} / χερ), κουρ-ά, χουρ-εύς, χουρ-εΐον, vgl. F ick  das. 18, CurtillS
i. d. Stud. I, 1 , 252 u. A.
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A nm e r k .  Von άείρ-ω (ά /ε(ρω ) findet sich das Plpf. άωρτο II. γ , 272. τ, 
253 st. ήορτο, ήερτο (vgl. άορτήρ); das ω erscheint als unregelmassig, wahrend sich 
das von Hesych. aufgeffihrte εωρτο als ionische Umbildung (§ 40) von ήορτο ver- 
stehen lasst, gleichwie att. μετέωρος, ep. μετήορος (&ol. πεδάορος). Dagegen είωθα, 
V  έθ, ή  θ (έθος, εθω, ήθος) ist mit ερραιγα u. s. w. zu vergleichen.

§ 38. Dehnung ?der Vokale.

1. Die D e h n u n g  der Vokale besteht darin, dass die kurzen 
Vokale ά, X, o, ε, o in die langen Vokale bezw. unechten Diphthonge 
a, i, ο, η und e i, ω und ou verwandelt werden. Sie ist entweder 
eine F o r m a t i o n s d e h n u n g ,  d. h. eine solche, welche in der 
Flexion oder Wortbildung angewendet wird, oder eine Ersa tz  d e h n u n g , 
d. b. eine solche, welche zum Ersatze schwindender Konsonanten 
dient (GelliusN. A. Π, 17, 8 : detrimentum litterae productione syllabae 
compensatur, s. B r u g m a n n ,  G. Stud. IV, 61), oder eine m e t r i s c h e  
(rhythmische).

2. In der F o r m a t i o n s d e h n u n g  wird ά in η (nach ε, i, p 
att. in a); ε in η; o in ω; X in t; o in ΰ gedehnt. So im Prasens 
der Vb. muta: λήθω ZU λαθ, ήδομαι ZU άδ, σήπω ZU σαπ, τρίβω ZU τρΐβ, 
ρίπτω ZU βϊ<ρ, τοφω ZU τοφ, φρύγω ZU φρυγ. Doch entspricht dem X u des 
Aorists haufiger et, εο , als λείπω , φεύγω . Der lange Vokal zeigt sich 
dann auch in sonstigen Tempora und Ableitungen, als (λαθ) λήσω,
Χέληθα, λέλησμαι, (λαβ) λήψομοα (ion. λάμψομοα, λαψομαι) είληφα εϊλημμαι 
λήμμα λήψις U. S. W., (άδ) ήδός ήδονή U. S. f. (einzeln μέμηλα Pf. ZU μέλω). 
Eigentumlich ist, wie dabei als gleichwertig mit der Dehnung die 
Nasalierung erscheint, als λαμβάνω, λανθάνω nb. ληθάνω , άνδάνω, s. 
Joh. S c h m i d t ,  Indog. Vokalism., S. 118 ff. Vgl. auch λιμπάνω mit 
λείπω , φογγάνω  mit φεύγω , λέλογχα  mit ειληχα . Sodann ist Dehnung 
im Sing. Pras. der Verba , auf -μι: ίστημι — ίατάμεν, τίθημι — 
τίθεμεν, δίδωμι — δίδομεν, δείκνϋμι — δείκνομεν (im Sanskr. bei den 
entspr. Vb. — no mi d. i. naumi — numas), aber εΐμι —  ιμεν, nicht 
Τμι. Ferner wird der auslautende Vokal der Verbalstamme ublicher- 
massen beim Antritt konsonantisch anlautender Suffixe gedehnt:
τιμάω τιμή-σω Ιτίμη-σα τίμη-σις τίμη-μα) φιλέω φιλή-σω φίλη-μα; μισθό-ω 
μι<χθώ-σω μίσθω-μαι. Denselben Gesetzen folgt die Augmentierung der 
mit einem Vokal anlautenden Verba: αγω ήγον, έλθεΐν ήλθον, ΐκέσθαι 
ικόμην, όνομάζω ώνόμαζον, υβρίζω υβριζον. Endlich auch die Nominativ- 
bildung konsonantischer Stamme in der ΠΙ. Deklin. auf v p o, als 
πατερ — Nom. πατήρ, βητορ — Nom. ρήτωρ, ποιμεν — Nom. ποιμήν, 
δαιμον — Nom. δαίμων, άληθες — Nom. άληθής, ήος — Nom. ήώς; auch 
die ντ-Stamme bilden grossenteils so ibren Nomin., als λεοντ — λέων, 
λεγοντ — λέγων. Einzeln steht άλωπεκ — Nom. άλώπης.
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3. In der E r s a t z d e h n u n g 1) wird a in ά oder η; ε in ει (dial, 
η); n in ου (dial, ω); X in c; υ in ύ gedehnt. Der Grund dieser 
Dehnung liegt in dem Ausfallen eines von mehreren Konsonanten; sie 
erfolgte aber zu einer Zeit, wo ε und o in der gew. Sprache bereits 
den geschlossenen Laut angenommen hatten, weshalb auch ihre 
Dehnung ein geschlossener Vokal und weiterhin unechter Diphthong 
wurde.2) So mit ausgefallenem v in γίγά; st. γίγαν(τ);, όδούς st. ύδύν(τ)ς, 
μέλάς et. μέλανς, φέρουσι st. φέρονσι φέροντι, sk. bhAranti, λύκους st. λύχονς, go til. 
vulfn-ns, πασα, Μούσα, τούς, χιθεις; (die Argiv. u. Ivret. bewahren das 
ursprUngliclie νσ, als πάναα, τιΟένς, τύνς =  τούς, ένς =  εις, πρειγευτάνς 
et. πρειγευτάς; ζ. Τ. auch die Thessaler u. Arkader, als arkad. κελεύωνσι, 
thessal. πάνσα, jcdoch nicht in Endsilben, s. d. Anra.); ferner mit aus
gefallenem σ :3) Ισφηλα 8t. Ισφαλσχ, ήγγειλα st. ήγγελσα, Εφθειρα st. ίφθερσα, 
ενειμα st. Ινεμσα ; εϊμΐ st. έσμί, δρεινύς st. ύρεσ-νύς V. τΐ ορος, St. ύρες; 
mit ausgefallenem / :  ion. ξεΐνο; fUr ξένιος, δ ουρος Grenze f. ορ/ος, 
κούρη f. κύρ/η; mit ausgefallenem j: κρίνω f. xpivjto, φύρω f. φύpjω, 
φθείρω f. φί)έρ,)α>, ύφείλω f. ύφέλ3*ω, κτείνω f. XT£vju>, Vgl. § 2 1 , 6. 7. In 
diesen letzteren Fallen (ausgenommen den des v vor Rons.) liegt 
der Dehnung des Vokals die Verdoppelung des verbliebenen liquiden 
Konsonanten voraus, welche im Lesbischen und Thessalischen bewahrt 
ist, weshalb § 66 zu vergleichen; es hat also auch keineswegs ein 
unmittelbarer Ersatz des verschwindenden Konsonanten durch Dehnung 
des Vokals stattgefunden, sondern der Konson. ist zunachst angeglichen 
worden.

Anmerk. 1. Ober die Ersatzdehnung des ε, o zu η, ω, ferner aber αι st. a, 
ot st. ου in den Dialekten s. § 20 unter η u. et, ω u. ου, at u. a, oc u. ου. Zu 
bemerken ist aber, dass einige dorische St&mme, Λνίβ ein Teil der Kreter, sodann 
die Kyrenfter, Therfier, Koer, die alteren Delphier u. a., dazu die Thessaler und 
Arkadier, in der Endsilbe der WOrter die Ersatzdehnung nicht anwenden, sondern 
die Silbe kurz gebrauchen.4) Diese EigentOmlichkeit wurde von Dichtem nach 
Bedarf des Verses benutzt, so von Alkman, Pindar (selten), Hesiodos, Tyrtaios, 
Epicharrn. Es sind folgende Ffille zu unterscheiden:

a) Akk. PI. I. Dekl. auf a; st. ας (ανς) nur b. Dichtem hervortretend, als: 
Alktn. 33 τάς τροπάς (- ^ E p i c h .  5 μωρας, G8 πλευράς, 84 άφύας. Stesich. 5 παγας. 
Chelid. (Cami. popul. Bgk. 41) 2 καλας ώρας; sehr oft b. Theokr., als: 1, 83 τΛζας, 
134 οχνας. Hesiod. Th. GO κούρας, 184 πάαας, 2G7 *Αρπυίας, 401 μεταναιέτας, 534 
βούλας, 801 είρέας (coetus), Op. 5G4 τροπές, 673 δείνας, fr. 190 (222 Kink.) Χκύ&ας.*) 
Tyrt. fr. 4, 5 δημδτας, 7 δεσπότας. t)ber den Accent s. § 80, 4; tiber die bereits 
in ανς eingetretene Verkttrzung des urspr. langen a s. § 39.

*) S. Brugmann, Curt. Stud. IV, 61 iT. — 2) Dietrich, Kuhns Zeitschr. 
XIV, 48fT. — 3) s. Ahrens, Dial. II. p. 104sqq.; Solmsen,  K. Ζ. XXIX, 338 fT. 
— 4) Ahrens das. p. 172sqq., 177 sq.; Morsbach, C. Stud. X, 4 IT.; aber die Thes
saler und Arkadier Meister, Dial. I, 307. II, 107. — 5) S. Goettling ad Hesiod, 
p. XXXII.
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b) Akk. Pl. II. Dekl. auf ος st. ους (ονς) auf kret. Inschr. τδς θεό;, τδς νόμος, 
τδς κειμένος, τδς προξένος, τδς κόσμος u. s. w., einzeln auf den Gortyn. Tafeln (die 
im allgemeinen νσ bewahren), als τούτος £χεν, τδς καδεστάνς (also ohne jede Ruck- 
sicht auf anlautenden Yokal oder Konsonant des n&chsten Wortes, s. G. Meyer 
3472), auf kyrenaiscben τδς κοινός, * Ρωμαίος, ποττός (=  πρδς τούς), auf ther&ischen 
τδς γενομένος, στέφανος, τδς νόμος u. s. w., auf koischen ές τδς θεδς Σεβαστός, 
τδς άναγεγραμμένος (Bull, de corr. bell. VI, 249 £f.), in dem Dekrete der Amphikt. 
τός, Αίγιναίος u. s. w.; thessal. τδς ταγός, ark ad. τδς έπισυνισταμένος; oft b. 
Theokr., als: 1, 90 τάς παρθένος. 4, 11 τώς λύκος. 5, 112 τάς όασυκέρκος άλώπεκας. 
114 τώς κανθάρος; Hesiod. Sc. 302 λαγός; b. Pind. selten, als: Ο. 1, 53 κακαγόρος. 
N. 3, 28 έσλός, s. § 109, 4.

c) Nom. S. III. Dekl. auf ας (st. άς), G. αντος und ανος, und ;ες (st. εις), 
G. εντός. Hes. Th. 521 alte Lesart δήσας; Alkm. 68 Αίας; Theokr. 2, 4 τάλας, b. 
Rhianos μέλας, χαρίες, τιμήες, αίματόες, άστερόες st. -εις; auch thessal. εύεργετές 
st. εύεργετείς, Particip. ν. εόεργέτειμι =  εύεργετώ; sogar Φυκός b. Hesych. st. ΦυκοΟς, 
G. οΰντος Vorgebirge der Kyrenaika, s. § 50, Anm. 2; ferner: πός dor. st. πούς, 
G. ποδ-ός; — endlich (d) Prap. ένς argiv., kret.,1) gew. είς, aber dor. ές, auch 
ion. (Herodot, Hippokr., Littre I, 494)2), poetischb. Horn.Tragg.,fixr das Altattische 
(Thukyd.) u. das Ion. bezweifelt von Meisterhans 1742f., mit Erfolg gesttitzt 
von Erman, G. Stud. V, 283, s. § 325, 4; so auch εσω nb. εισω Tragg. Hippokr.

Anmerk. 2. Dehnung unter Beibehaltung des v zeigt άγώνσανς Nemea 
Dial.-I. 3317; darnach kann auch eleisches άνταποδιδώσσα D.-I. 1172, 17 aus 
-διδώνσα erkl&rt werden (vgl. att. ές Σάμψ st. έν Σάμψ u. s. w., G. Meyer 2642). 
Vgl. im Latein. die Dehnung des Vokals vor ns, als consul, ingens, insuper.

4. Eine Art ersetzender Dehnung findet auch vor Vokal bei 
ausfallendem Digamma statt, vgl. § 16, 3, b ; B r u g m a n n ,  C. St. 
IV, 131ff., 142if.; H e y d e n r e i c h  das. X, 151ff.S o bei Homerήείδης fur 
έ/είδης, § 199, 6 ; ferner νΑϊδος mit langem α, αείδω u. s. w. (doch 
wird fur Homer diese Dehnung jetzt bestritten, so von B ru g m a n n  
selbst); daher attisch a(/)t zusammengezogen fast stets zu a d. i. at, 
nicht zu at, so Αηδής, άδω, αττω, δάς, s. § 50, Anm. 5. Fur o/  findet 
sich bei Homer ot in οίέτεας II. β, 765, οιιες Od. t, 425; attisch ist 
das Ergebnis der Kontraktion aus o(/)i ot, als οίς, πλοΐον; doch ψα 
u. ofa (oa), Schaffell, aus δ(/)ι-ία, B r u g m a n n  S. 145, vgl. die 
Kontraktion von all in a (Κωπαιίδων — Κωπάδων); auch κλψός nb. 
κλοιός, χρφζω nb. χροίζω (Sapph. Eurip. u. A.). Besonderer Art ist 
πλακμος πλωίζεσθαι att. πλψζ. (Herodian I, 444. II, 571), wofur bei 
Spateren πλόιμος πλοιζεσ9αι, s. L o b e c k  ad Phryn. 614 sqq.; neben 
πλε/ πλεο namlich liegt der Stamm πλω- vor, s. § 343. Wurde 
o zu ω, so ware das nicht nur eine Anderung der Quantitat, sondern 
auch der Qualitat des Vokals. — Fur ε steht ει in λειοοσιν Π. ε, 782 
u. sonst, von λέων d. i. λέ/ων, vgl. ahd. lewo, j. Lowe; H a r t e l

1) Tafeln von Gortyn ένσ-είηι d. i. είσίτ]; sonst (vor Konson.) das. ίς, Bau- 
nack, Inschr. v. Gort 23. — 2) So auch in π. Ιερής νούβοο insbesondere nach 
der besten Handschr. θ, x. B. VI, 366 L.
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verlangt λεύουσί, ebenso πνεύει st. πνείει, χεύω st. χείω (καταχεύεται 
Hes. Op. 583), vgl. § 16, 3, b, § 231, Anm. 1. Es kann jedenfalls 
nicht geleugnet werden, dass ει fur ε vor Vokal schon in alter Zeit 
gesetzt ist: fur χρέος ( ] /  χρε) schreiben die Gortyn. Tafeln auch 
χρειος (so auch Theogn. 1196), und nicht anders mochten das. 
διπλειαν nb. άπλδον, λείοι nb. spaterem λέοι ( G o m p a r e t t i ,  Mus. Ital. 
II, 678) zu beurteilen sein. So auch είαριναί Simonid. 73 (εΓοφος 
Alkm. 26, bezw.), Εειαρινώ boot. Dial.-I. 771 (Smyth d. Diphth. El 
p. 68). Weiter aber stellt sich auf Grund der aristarchischen
Schreibungen bei Homer als Regel heraus, dass aus wurzelhaftem 
a vor Vokal in der Dehnung nichts anderes als η wird, als βήομεν, 
τεΟνηώς; hingegen wurzelhaftes ε in zwiespaltiger Weise gedehnt 
wird: ει steht vor dunklem Vokale, als θε^ομεν, έρεΐομεν, τραπείομεν, 
χέρεια, χρειος, aber η vor hellem (und auch vor υ): θήτ,ς, μιγήης, χέρηι, 
χέρηες, κληηδόνα, Όϊχλήης, 'Ηραχληεέη, ήυς u. S. W. S. die treffliche 
Darlegung Cauer s ,  Odyss. I, XII sqq., 11. I, XVII sqq. Inschriftlich 
wird dies bestatigt durch boot, κουρωθειει =  altaol. *0ήη(ι) D.-I. 1145, 
έπιμελειθεέει Bull, de corr. hell. 1890, 20. In unserer IJberlieferung 
des Homer, die in arger Weise η u. ει vor Vok. vermengt, tritt freilich 
die Regel nicht mehr hervor, und schon im Altertum bestand die 
Konfusion (um so leichter, als η u. ει in diesem Falle schon in 
alexandrin. Zeit gleich ausgesprochen wurden): weshalb eben die 
aristarchischen Schreibungen, im Gegensatz zu anderweitigen schon 
im Altertum vorhandenen, uns angefuhrt sind, leider nichts weniger 
als in alien Fallen. Ausgenommen sind (auch nach C a u e r )  von 
dem zweiten Teile der Regel die Deklinationsformen wie πόληος 
(πδληας sogar inschriftl. uberliefert, R o h l  I. Gr. ant. 349) "Αρηος 
ουσαήων, also doch auch Έραχλήος *Ηρακλήα u. a.; aber τελείεται ist 
die richtige Form, da das Verbum auch aolisch τελείω lautet, 
und steht mit τεληέσσας keineswegs in AViderstreit. Vgl. noch unten 
§ 40, 2 .

5. Die m e t r i s c h e ,  d. h. durch die Messung der Versfusse
bewirkte, Dehnung findet sich sehr haufig in den H o m e r i s c h e n  
Gedichten, in der Regel aber nur in der Hebung, indem a in η, e 
in ει (η), o in ου (ω) gedehnt wird; die Dehnung der drei Ancipites
o, i, υ in ά, c, υ werden wir in der Lehre von der Quantitat
(§ 75) behandeln. Am Haufigsten geschieht die Dehnung in W5rtern, 
welche ohne die Dehnung eines Vokales sich dem Masse des Hexa
meters nicht lugen wurden, also wenn ein Wort aus vier oder mehr 
kurzen Silben besteht oder mit drei kurzen Silben anfangt, auf die 
cine lange folgt. So: ήγάΟεος Bt. ’αγ., (Ίϊσιονήες Kallin, frg. 5 von ’Ασια), 
τιΗήμενος st. τιθέμενος, Μακηδόνα Hes. fr. 36 G. (23 K.), Μαχηδύνες
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Kallimach., Μακηδονίη Hermesianax (L oebe, de elocut. Call. I, p. 5), 
μαχεούμενος und μαχειόμενος st. μαχεόμενος, άπερείσιος und άπειρέσιος, άγεί- 
ρατος Hdn. II, 269 =  όγέρα(σ)τος, ούλύμενος st. όλ. (nach C urtius, Stud. 
V, 218 st. όλνόμενος, Prasens), έκηβόλος st. έκαβ., είλατινος st. έλ., Είρέτριαν 
st. Έρ., ήνορέη ν. ’ανήρ, ήερέίΐονται st. ’αερ., ήγερέθονται st. ’αγ., ήγερέθεσθαι
II. κ, 127 (nacli Aristarch), ήνεμόεις st. 'αν., ήμαθύεις st. ’αμ., ήϋγένειος 
st. έϋγένειος, ήΰκομος st. έόκ., ώλεσΐκαρπος st. 6Λ., πουλυβότειρα st. πολ., 
δουλΐχόδειρος st. δολ., aucli Δουλίχιον von δόλιχό;, vgl. den anderen Namen 
d. I. Δολίχα. Oder wenn ein Wort mit einer langen Silbe anlautet, 
auf welche vier kurze folgen, als: όψιπέτηλος st. όψΐπέταλος Od. δ, 
458, oder wenn eine kurze Silbe zwischen zwei langen steht, als: 
άκηχεμένη st. άκαχημένη, aber άκαχήμενος, ώτώεις (ούατόεις indes Nauck) 
v. οος, ώτ-ός (Horn, οοατος); zuweilen auch, Avenn das Wort aus drei 
kurzen Silben besteht, indem dasselbe nur so in dem Hexameter 
gebraucht werden konnte, dass seine letzte Silbe durch Position ver- 
langert oder elidiert wurde, als: έρέω δέ τοι οονομα λαών Od. ζ, 194, 
aber Άρήτη δ’ δνομ’ έατίν (es scheint nicht, dass die Dehnung in οόνομα 
durch Konsonantenausfall begrtindet ware, wie man friiher annahm, s.
G. M eyer 94 πάρ ςιφεος μέγα κοολεόν II. γ, 272, aber κολεόν δέ νεο- 
πρίστου Od. θ, 404; μείλανι πόντω II. ω, 79 St. μέλ., τείρεα st. τερ. II. σ, 
485. Die epische Sprache hat hierin noch eine wunderbare Bild- 
samkeit und Beweglichkeit; freilich ist nicht uberall zu entscheiden, 
was wirkliche Form eines Dialektes, was poetische Freiheit ist. Die 
Schreibungen et und oo sind ubrigens sehr jung, indem E 0 noch 
im 5. und 4. Jahrhundert auch fur die Langen d. i. ει, oo gesetzt 
werden konnten; somit steht ΔΟΛΙΧΟΔΕΡΟΣ, ΜΕΛΑΝΙ eigentlich mit 
αθάνατος, δοναμένοιο auf einer Linie. Anders ήγά&εος, ήνορέη u. dgl.; 
derartige r h y t h m i s c h e  Dehnung, um eine Folge von Kurzen zu 
vermeiden, lag im Geiste der Sprache, u. tritt auch in der Komparativ- 
bildung (σοφώτερος, aber κουφότερος, §154, 1), sowie bei denAbstrakta 
auf -σύνη (ίερωσόνη, aber δοολοσόνη), ferner in θιασώτης, ιδιώτης nb. 
δημότης, τοξότης, in έτεριυθι, αμφοτέρωθεν nb. άλλοθι, πόθεν deutlich zu 
Tage ( B u t t m a n n ,  Spr. II, 420; de S a u s s u r e  Melanges Graux 737 ff.; 
W a c k e r n a g e l ,  Dehnungsges. d. gr. Komposita [Basel 1889] S. 5f.). 
Ebenso auch in der Komposition, wo am Ende des ersten Gliedes 
η (dor. 5) st. 0 eintritt, als όλιγηπελέων II. o, 24, Od. τ, 356, όλιγηπε- 
λι'ης Od. ε, 468 (aber όλιγοδρανέων), νεηγενέας Od. δ, 336, (aber νεότευκτος), 
θαλαμηπόλος u. a., vgl. § 340, 2, u. ilber die Dehnungen im zweiten 
Teile der Komposita (als άνώιατος von όΐομαι, πολυήρατος, δολιχήρετμος) 
§ 341, 2 . — Rhythm. Dehnung ist auch in ήπίαλος ήπιάλης nb. έπιάλτης 
έφιάλτης, und nach A hr e ns  Btr. 138 Anm. in Ιτήσιος f. έτέσιος, aus 
welchem andererseits (mit Ausfall des intervokal. σ) ετειος wurde.



A bschw & chung u n d  V erk ttrzung  d e r  V okale. 171§ 39.

Anmerk. 1. In der Senkung kommt die Dehnung nur selten vor, als: 
II. β, 653 Τληττόλεμος δ’ Ήρακλειδη; ήΰς τε μέγας τε, vgl. ε, 628. Od. ν, 99 at τ 
άνέμων σκεπόωσι δυσαήων μέγα κΰμα ν. δϋ3άής, G. δυσαέ-ος. II. δ, 55 ούκ είώ διαπέρσαι.

Anmerk. 2. In οδοιπόρον Π. ω, 375, χοροιτυπίησιν II. ω, 261, Πυλοιγενέος
II. β, 54 u. a. ist ot nicbt als Dehnung, sondern als Lokativform anzusehen; vgl. 
d. poet, όρει-βάτης, δρει-γένης. Auftallend ist όλοοίτροχος II. v, 137, da hier die 
Dehnung wegen der Position nicht nOtig ist; weshalb Thiersch Gr. § 166, 4, 
Anm. όλοότροχος vorschlfigt, wie όλοόφρων. Aber in άνδρειφόντης ist ει, und zwar 
in der Senkung, Dehnung st. ε (ο) [άνδρεφόνος dor. Herodian II, 418]; die Alten 
erklfiren nuch Άργειφόντης so, w&hrend die Neueren (seitBekker) Άργεϊφ. schreiben. 
Der Diphthong αι erscheint in χαμαιγενή; (Lokat. I. Dekl.), ί&αιγενέεσσι Od. C» 203, 
ΊΗαιμένεος II. r, 586, Κλυταϊμήστρα, Πυλαιμένεος, μεσαιπόλιος II. ν, 361 u. a., s. § 340.

Anmerk. 3. Bei attischen Dichtern kommen metrische Dehnungen nur 
selten vor, als: άρώίΐμοι Soph. Ant. 569, nb. ήροσα, άροσις u. s. w.

§ 39. Abschwachung und Verkttrzung der Vokale.

1 . Von der Abschwachung der Wurzelvokale bezw. Wurzelsilben 
in der sog. schwachen Wurzelform haben wir § 36 f. gehandelt. In 
den Flexionssilben, die in anderen Sprachen ganz besonders unter 
allmahlicher Abschw&chung leiden, hat im Griechischen derartiges 
weit weniger Platz gegriffen. Hervorzuheben ist in der I. Dekl. die 
Verkurzung des langen a im Plural u. Dual: τιμαί, τιμάις (ion. aber 
τίμησή u. so od. τιμήσι altattisch), τιμάς aus τιμανς, indem aus τιμάνς 
τιμή(ν)ς hatte werden mussen, τιμάΐν. Vereinzelt δύο aus δύω (boot, 
auch δχτύ). In der III. Dekl. ist att. ναύς verkurzt gegenuber 
Homerischem νηυς: in ναυσικ>,υτύς u. dgl. hat auch Homer a. Bei den 
Verba auf -μι u. auch sonst in der Konjugation pflegt vor dem ν(τ) 
der III. Plur. der Nebentempora, desgl. vor dem ντ des Participiums 
u. der III. Plur. Imperat. ein in der ubrigen Flexion langer Vokal 
verkurzt zu werden, z. Bsp. von έστην III. Plur. dor. εστάν; Imp. 
στάντων, Partic. στάντος, Aor. Pass. III. PI. -Οεν dor. ,  Imp. -θέντων, 
Pic. -Οέντος. Desgl. vor dem i des Optativs, als στάίην, -Οείην. Also 
in der Deklination wie in der Konjugation liess man da gem Er- 
leichterung eintreten, wo die Silbe durch doppelte Konsonanz oder 
durch Diphthong so wie so lang war. Vgl. G. M e y e r ,  S. 2882, 
J. S c h m i d t ,  K. Z. 23, 282, der in στάντων u. s. w. urspr. Kurze 
erhalten sein l&sst. Indes ist dies keineswegs immer geschehen: vgl. 
λέγωντι λέγωσι, τετ(μηνται, lesb. προνύηνται == προνοουντοιι u. s. W. —  
Ein besonderer Fall ist das ion. έσσουν von ησσων, von S t e i n  (Herod, 
praef. LXX1V) mit νοσέειν von νουσος (§ 27ου u. o) verglichen; dagegen 
εοσων (z. Bsp. Hdt. 8 ,113 Aldina) hat;in der llberlieferung keine Gew&hr.

2 . Innerhalb des Wortes (und auch in der Flexion) unterliegt 
Vokal vor Vokal und besonders Diphthong (mit t) vor Vokal in 
starkem Masse der Verkurzung. S. daruber oben § 27 ά u. at u.
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s. w.; unten § 7 5 ,  13 . § 2 1 4 , 7 . So ist auch im Gen. der II. Dekl. 
aus oto oo oo hervorgegangen. Auch die Diphthonge α η ψ unter- 
liegen dieser Verkilrzung, durch die nicht nur das t wegfallt, wie in 
Ά μ φ ια ρα ον M e i s t e r h a n s ,  Gr. d. att. Inschr. 2 5 2 (πράος das. 50 ), 
λώ ον σώος σωώ (d. i. σωΐώ von σωίζω) θωά ion. ί)ωιή, das. 52 , sondern 
auch der erste Vokal kurz werden kann: att. Inschr. θοάσει d. i. 
&ωΐάσει von θω (ι)ά, G. I. A. II, 8 4 1 , 14  (Meis te rhans  5 2 2), Ποσιδεών 
aus Ποσιδηιών. So auch anscheinend ρεΐα ρέα Homer nb. ρήϊα Nic. 
Alexiph. 3 1 5  (cod. P) u. Hesych.!) (s. Heep,  Qu. Callimacheae 33) 
u. ρηίδιος. H ohne i ist zu ε geworden in ήχέεντα Archiloch. 74 , 8 , 
χαιτέεσσ’ Semonid. 7 , 5 7 , vgl. Herodian II, 9 2 0  f. κατά συστολήν 
ποιητικήν ή χέεις, βρωμέεις; in λεϊστή II. ι, 4 0 8  vgl. ληίζομαι.

§ 40. Metathesis oder Verschiebung der Vokale.

1 . Die M e t a t h e s i s  oder V e r s c h i e b u n g  der Vokale besteht 
darin, dass in der Verbindung eines langen und offenen (η) mit einem 
kurzen und geschlossenen (ο, ε) die Lange und die offene Qualitat 
des ersten auf den zweiten, die Kiirze u. die geschlossene Qualitat 
des zweiten auf den ersten tlbertragen wird. Ist aber a der 2. Vokal, 
so bleibt dieser in seiner Qualitat ungeandert und wird nur lang, 
wahrend der erste auch in diesem Falle geschlossen und kurz wird. 
Die Alten, die den qualitativen Unterschied auch bei ε o nicht 
beachten, nennen die Erscheinung όπερβφασμδς του χρόνου (Hdn. II, 
381, 625). Diese Verschiebung der Vokale ist eine Eigentumlichkeit 
der i o n i s c h e n  und a t t i s c h e n  Mundart.

2. Auf diese Weise wird zunachst η ο =  άο in beiden Mund- 
arten in εω verwandelt, und zwar ist das ionische εω ein halber 
Diphthong, der bei den Dichtern entschieden der Auflosung in zwei 
Silben wi4erstrebt. Die anzunehmende Mittelstufe ηο ist nicht oft 
mehr nachzuweisen; das εω aber im Attischen grosslenteils zu ω (ου) 
geworden.

I. Dekl., Gen. S. der Mask, auf ης (ας) bei Homer: Άτρείδης, 
Άτρείδαο U. Άτρεΐδεω, ικέτης, ίκέτεω neben ίκέτάο, Αλτης, Άλτάο II. φ, 85 
und gleich darauf 86 "Αλτεω, u. s. w., Adj. έρφρεμέτης έριβρεμέτεω II. v, 
264; nirgends ist dies εω zweisilbig; bei vorhergehendem Vokal steht 
einfach ω: Αίνείω, Βορέω, έϋμμελίω. Gen. PI. der Fem.: άγορέων neben 
άγοράων, πύλη, πυλέων neben πυλάων U. S. W., Adj. αότή, αύτέων, άπααα, 
-ασέων; auch dies εω ist in der Regel einsilbig; nach Vokal steht auch l

l) 'Ρέα ist bei Homer oft einsilbig, nach Ahrens 'Pa (Hannover 1873) wohl 
immer. ' Ρήϊα bei Hippokr. II, 627 K. VIII, 33 L. hat der besseren Lesart |>ηίζει 
zu weichen.
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liier wv, als Σκαιών. Vgl. § 103, 6. 9. In der neuion. Mundart ist 
die Genetivendung εω (ω) bei den mannlichen Substantiven und die 
pluralische Endung εων (ών) die ausschliessliche, s. § 104, 2. 3; das 
Attische hat έων in ων zusammengezogen, statt εω, ω aber ου eintreten 
lassen. Im jUngeren Ion. (vom 4. Jahrh. ab) kommt aucli ευ ( =  εο) 
im Gen. vor, B e c h te l, Inschr. d. ion. D., S. 118; so aucli Λευτυχίδης 
(Hdt.), έίΐεύρεον (Inschr.), W a ck ern a g e l, K. Z. XXVII, 263.

Π. Dekl. b. Homer: Άγέλεως neben Άγέλαος, Πηνέλεως (- ~  ~  -), Άκρό- 
νεως u. a., s. § 110, 3; daneben Λειώκριτος, wofiir sclion Eustath. Ληύ- 
κριτος vermutet, u. so die Neueren, Cohn, Ileraclid. Miles. 104; n eu 
ion. U. att. λεώς St. λαός (ληός Ilipponax), Μενέλεως, Άρκεαίλεως, Άμφιά- 
ρεως, att. auch νεώ; St. ναός (νηό; ion.); Adj. att. Ιλεως, ?λεων st. Ϋλάος 
(so, mit a, Archiloch.); λεπτόγεως u. s. w. aus -γηος (§ 151, 1), gleichwie 
auch im ersten Teil der Ivomposita aus γηο- ion. att. γεω- wird, als 
γεωμέτρης, γεωμόρος (docll γήπεδον att., ion. γεώττεδον Hdt. 7, 28; γηοχέοντι 
Hdt. 7, 190). Die att. Tragiker bedienen sick der Formen λαός und 
λεώς, ναός (νεώς A. Pers. 810), ΐλαος, G ertli, Curt. Stud. I, 2 , 213 ff.

III. D ekl. neuion.: Ποσειδέων, G. -δέωνος, D. -δέωνι, A. -δέωνα, 
att. kontrahiert in Ποσειδών; Άμυ&έων, G. -Βέωνος, όπέωνες Her. 9, 50 
st. όπαονες, v. όπαων, was 5, 111 u. 112 in alien codd., so auch 
Φιλάονα, nicht Φιλέωνα, 8, 11; ferner ion . att. κυκεών (sclion Homer, 
der II. λ, 624, 641 Akkus. κυκειώ) aus κυκάων, vgl. dor. κυκάν; ion. 
ξυνηών Hee. Th. 595. 601 U. ςυνεών (ςυνωνίη =  κοινωνία Archiloch.), 
dor. ςυνάων u. ζυνάν Pind., att. £υνών Soph., κοινών Xenoph. (κοινάν Pind.); 
ion. att. Άλκμέων f. Άλκμαίων, dor. ’Αλκμάν, daher Άλκμεωνίδης att. 
Inschr. (M eisterhans 2 8 2), vgl. Αλκμάονα II. μ , 394, M erzdorf, 
Curt. Stud. IX, 238. Herodian kennt Ξυπετεών -ώνος, die att. Inschr. 
Ξυ-εταιών, -όνος. Ferner a tt. νεώς von ναΰς St. νάf ,  fUr νά(^:)ός; ion. 
freilich νεός, wie Uberhaupt der Genetiv auf εως dem gewbhnlicken 
Ionischen fremd ist.

Ferner gehbren hierher: Ion. */ρέ«>νται, χρεώμενος u. s. w. aus 
χράομαι, χρήομαι, s. § 251, 5, att. zusammengezogen in χρώνται u. s. w., 
wilhrend fiir ao bei diesen Verben ion. vielfacli εο erscheint, s. das. 3. Ion. 
έατεώς, ώτος, τεΒνεώς, ώτος, bei Homer nocll τεΒνηώς, Hesiod έατηώς; 
att. kontr. έατώς, aber τεΒνεώς, wiewohl Herodian. I, 351 auch τεΒνώς 
kennt. Μετέωρος ion. att. fiir μετήορος ep.; in άπήωρος Horn, ist 
doppelte Lange, B rug mann, C. Stud. IV, 145 ; 2ως, τέως sind aus 
αος, τάος entstanden, wie dor. ας zeigt (τάως kret. nach Ilesych., 
Nauck will τάος); bei Homer ist neben iambischem sowie einsilbigem 
2ως, τέως auch ε'ίως, τείως iiberlicfert, sowie zieralich oft εως (seltene Var. 
ειος) τέως wo das Metrum einen Trochaus fordert; die Neueren stellen 
hierfilr und fiir εΐως, τείως mit Curt ius  (1th. Mus. N. F . IV, 243 f.) ηος



τηος her, und Nau ck  (Mel. II, 411 ff.) sucht auch einsilbiges sowie 
iambiecbes έως, τέως zu beseitigen. Doch kennt auch schon Herodian εΐως, 
wahrend von ηος niemand etwas weiss. Ludwich,  Aristarch. Π, 440 ff. 
let fiir εΐος, τεΐος; auf Erklarung lasst er sich nicht ein. Uber εω 
in der Augmentierung der Verba s. § 198, 6.

3. Indesist das i o n . - a t t i s c h e  εω nicht auf den Fall beschrankt, 
dass dem ersteren Vokale ein d. zu Grunde liegt. Im Attischen ist 
ε<ος Genetivendung der Worter auf εύς, entst. aus -ηος, als βασιλήος 
Horn., βασιλέως att. (βασιλέος ion.), sowie derer auf ις und υς, die das 
i bezw. o in der Flexion nicht beibehalten, als πόλεως, πήχεως; πόληος 
hat Homer, und damach auch eine ionische Inschrift von Chios 
πόλεως (Rohl  I, Gr. ant. 381, a , 13), wahrend sonst der Ionismus 
nur -o? als Genetivendung kennt (πήχεος, wie auch νεός von νηος, s. o.). 
Die vermeintliche Regel fur das Ionische (Merzdo r f ,  Curt. Stud. 
IX, 226), wonach ηο aus άο zu εω wurde, ηο mit ursprunglichem e 
zu εο, wird durch πόλεως wie durch νεός erschuttert, und wurde auch 
einen lange bestehenden Unterschied in der Aussprache des ionischen 
η voraussetzen, je nachdem dasselbe aus ά hervorgegangen war oder 
nicht, welcher Unterschied fur das Asiatisch-Ionische so wenig wie 
fur das Attische angenommen werden kann. — Sodann ist die
II. attische Deklination auch uber solche Worter ausgedehnt, wo 
der Endung ε oder et (aus η, ηι, wie man annehmen muss) voraus- 
ging: att. άξιίχρεως (ion. -χρέος oder -χρεως?) von χρέος, χρεΐος, att. 
χρέως (χρήια =  χρέα eine kret. Inschr.; vgl. unten § 141), πλέως ion. 
πλέος, Horn, πλεΐος, άρνεοίς Widder, Horn, άρνειός, ήμιέκτεων von 
έκτεύς u. s. Λν., s. § 114; auch ion. άρχιέρεως, ίέρεοις, s. §§ 111, 5. 114.

' 4. Viel weniger ausgedehnt ist der a t t i s c h e  (Jbergang von
η a in εά und von ηε in εη; er findet sich namlich fast nur in der 
Flexion der Worter auf εύς: βασιλήα att. βασιλέα, βασιλήας att. βασι
λέας, βασιλήες att. βασιλέης und daraus βασιλής. S. § 127, Anm. 5. 
Zu vergleichen ist attisch εκεα (nur im Partic. κέας, κέαντος belegt) 
aus Homer, εκηα: έκέά zwar wird nicht gesagt sein (sondem εκαοσα), 
aber immerhin κέάντος, wiewohl ein Beweis fur die Lange des a 
naturlich nicht vorliegt.

A nm erk. fiber die Betonung bei WOrtem mit diesem εω s. § 79, 2.

174 W o h lla u ts le h re . —  V erS n d eru n g  d e r V okale  d u rch  E inw . a . V ok. § 41.

§ 41. Verfinderung der Vokale durch Einwirkung eines anderen Vokales oder
eines Konsonanten.

Die V e r A nd er ung  des  V o k a l e s  d u rch  E in w i r kung  eines 
a n d e r e n  Voka les  o d e r  e ines  K o n s o n a n t e n  tritt besonders in 
folgenden Fallen ein:



V erftnderung d er V okale d u rch  E inw . a. Vok. od. e. R ons. 175§ 41.

a) Die Liquidae p !) und λ bewirken im Aor. II. fast immer die 
Ablautung des ε in a (§ 37 ), als: τραφ-ήναι (τραφ-ερδς), τραπ-εΐν (εύ- 
τράπ-ελος), στραφ-ηναι, δαρ-ηναι, σπαρ-ηναι, φθαρ-ηναι, κλαπ-ηναι, σταλ-ήναι V. 
τρέφ-ω, τρέπ-ω, στρέφ-ω (dor. τράφω, τράπω, στραφώ, τραπώ aucli neuion.), 
δέρ-ω, σπείρ-ω σπερ, φθείρ-ω φΟερ, κλέπ-τ-ω; eine Ausnahme macht λεγ- 
ήναι ν. λέγ-ω, s. § 261,2; bei den Verbis liquidis tritt diese Ablautung 
auch im Perf. Akt. und Med. oder Pass, und im Aor. I. P. ein, als: 
στέλλω (d. i. στέλ-jco), Ι-σταλ-κα, Ι-σταλ-μαι, έ-στάλ-8ην, aucli bei τρέπω 
τρέφω στρέφω im Perf. Pass., als τέτραμμαι.

b) Die at t i sche Sprache hat statt des ionischen η nach den 
Vokalen ε und i und den auf i ausgehenden Diplithongen, sowie nach 
der Liquida p langes a, als: ίδέα, σοφία, χρεία, ήμέρα, άργυρα, θώραξ, G. 
αχός, Φαίάξ, G. άχος, Ίασων, πρασσω, έπιανα, έπέράνα U. S. W. Es findet 
bei έα ία eine Diss imi la t ion  der Laute statt, durch welche das Zu- 
sammentreffen gleichartiger Vokale yermieden wird; denn auch dem 
Mautc liegt das η niiher als das a . 2) Vgl. § 25 u. unten bei der 
Flexion. Eine andere Dissimilation fanden schon die Alten auch bei 
Homer in ψήρας II. π, 583 nb. ψαρών p, 755 (Gellius N. A. XIII, 21, 25; 
Lobeck,  Paralip. 20; Harder ,  de a vocali 88).

c) Die g r i e c h i e c h e  Sprache vermeidet vielfach zwei υ in zwei 
auf einander folgenden Silben, wenn auch ein Konsonant dazwischen 
steht. Daher sagt sie φΐτυ, φίτυμα, φιτυς, φιτύω V. | /  φυ, vgl. φυτεύω; 
diese Wbrter finden sich erst in attischer Zeit, wo das u, mit dem Laute 
il, dem i ziemlich nahe stand. In alterer Zeit, wo der Laut u, war 
vielmehr ω o der niichstliegende und darum zur D is s i m i l a t i o n  ver- 
wendete Laut, so in reduplicierten Wortern, als: χα)-χύ-ειν, χόκκυς, πορ-φύρ·α, 
πορ-φύρ-εΐν, μορμύρειν, γογγύλος; aucli wohl mit Zusatz eines t (vgl. παιπάλη, 
δαίδαλος u. dgl.), als ποι-φύσσειν, schnauben, ποί-φυγμα, χοι-χύλλειν, umher- 
gaffcn, κοι-χυλίων, δοί-δυξ, Morserkeule, ποι-πνύειν, schnaufen. 3)

d) Dissimilation 1st es auch, wenn im Ionischen vor einem mit 
a beginnenden Suffixe das auslautende a des Stammes in e Ubergeht: 
έδυνέ-ατο von δύναμαι, δύνεαι f. δύνα(σ)αι, έπίστεαι f. έπίστασαι, (Ιναπεπτέαται 
f. άναπέπτανται, vgl. § 213 Anm. 4 , § 214, 7. Im Attischen gehort 
hierher Ποτειδεάται (Inechr.) fiir Ποτειδα(ι)αται, vgl. B l a s s ,  Ausspr. 3 
53 f., Meis te rhans  282.

e) Das ε hat vor folgenden zwei Konsonanten eine starke Neigung, 
in i Uberzugehcn. So L8i fUr Ισθι (letzteres Hekataeus), sei; Ιστία, ίστιώ, *)

*) Brugmann, Curt. Stud. V, 328fT. — 2) S. Dietrich in Kuhns Zeit- 
schria X, S. 431 f. — 3) S. Christ, Grundz., S. 29; L. Meyer, V. Gr. P, S. 660, 
1095 ff.; Curtius, Et.5, 716 f.; An germ an n, Ersch. d. Dissimil. im Gr. (Lpz. 
1873) S. 20 f.
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'Ιστίαια dor. ,  ion. ,  (boot. ,  arkad.) ,  § 24, 2; πίτνημι — έπέτασα, 
σκίδνημι — έτκέδασα, κίρνημι — έκέρα7α, κρίμνημι (falsch κρήμν.) έκρέμασα, 
πίλναμαι έπέλασα. So auch Ιμάτιον aus ίσμάτιον f. έηχάτιον, Fick ,  Κ. Ζ. 
XXII, 116; att. Inschr. mit t, Me i s t erh ans  42, aber EMATION d. i. 
είμάτιον Keos, εΐμάτιον είματυμός dor. Inschr. yon Andania; desgl. χίλιοι 
att. aus χίσλιοι f. χέσλιοι, aber χείλιοι ion. Inschr. Chios, ebenso boot.,  
χέλλιοι lesb., χηλίοι strengdor., s. § 184, 1 n.; Μίλιχος att. Vasen st. 
Μείλιχος (μέλλιχος lesb.), K re t s c hm er ,  Κ. Ζ. XXIX, 421.

f) Gegeniiber der Dissimilation benachbarter Vokale zeigt sich 
ebenso sporadisch auch Ass imi lat i on.  So steht fur ε o in att. Άλωπο- 
κοννήσιοι fur Ά λω πεκ ., oben § 24, 1; auch wohl in όβολός st. όβελός, 
wahrend es stets διωβελία δβελίσκος u. s. w. heisst (das.); sodann ist hie 
und da t wegen eines folgenden υ (ti) gleichfalls zu υ geworden, als 
in ημυσυ ήμυσυν, welches auf att. Inschr. bereits 378 u. in alien 
sp&teren Beispielen, auch anderweitig in Inschr. u. Papyrus erscheint, 
B l a s s ,  Ausspr. 4 0 3, G. Meyer  106 2, wahrend in den Formen mit 
ε das t bleibt, als ήμίσεος ήμίσε(ι)α. Meijsterhans  2 2 2. S. auch 
oben § 9, 5.

g) Der thematische Vokal der Verba barytona, , sonst ε, erscheint 
bei anlautendem Nasal (μ, v) der Flexionsendung in der Gestalt des 
dunkleren o, als: έβούλευ-ο-ν, βουλεύ-ουσι (aus -οντι), βουλεύ-ο-μεν, βουλεύ-ο- 
νται, έβουλεύ-ο-μεν, έβουλεύ-ο-ντο, βουλεύ-ο-μαι, βουλεύ-ω-ν St. βουλεύ-ο-ντ; daher 
auch βουλεύω in der I. Ps., wo sonst die Endung μι antritt (Konj. βουλεύ- 
ω-μι); hingegen βουλεύ-ε-ις, βουλεύ-ε-ι, βουλεύ-ε-τον, βουλεύ-ε-τε U. S. W .; 
so auch έβδ-ό-μηκοντα, dor.  freilich έβδ-ε-μήκοντα. Vgl. § 207, 2, wo 
auf Analoges im Latein. u. Germanischen hingewiesen ist. Das wurzel- 
hafte ε aber bleibt unverandert, wie in der Konjugation auf μι, als: 
τί-θε-μεν, τί-θε-νται u. s. w. von ] /  9ε, Oder wird in η gedehnt, wie in 
τί-θη-μι.

§ 42. Ab- und Ausfall der Vokale. — Apokope.

1 . A p o k o p e  (αποκοπή) nennt man die A b w e r f u n g  eines 
k u r z e n  E n d v o k a l e s  v o r  e i n e m  mi t  e i n e m  K o n s o n a n t e n  
a n l a u t e n d e n  W o r t e . l) Diese in andern Sprachen, wie auch im 
Lateinischen, gewohnliche Erscheinung der Abwerfung eines Endvokals 
hat im Griechischen nur ein beschranktes Gebiet; in der attischen 
Sprache kommt die Apokope sogar fast gar nicht vor, ausgenommen 
in έν fur ένί (letzteres erhalten in ενι =  ένεστι, oft bei Homer), wo sie

!) Bei den Alten jede VerstUmmelung eines Wortes am Ende, insbesondere 
auch durch Abfall einer ganzen Silbe (καρή aus καρηνον).
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allgemein griechisch ist, und in πρός fur (προσί) προτί; dazu in νή Δ ΐ 
far νή Δία, Hdn. II, 217, 903, Ar. Eccl. 779; auch Eq. 319 mit Recht 
hergestellt; und in παΰ fur παύε (Eust. 1408). In den Dialekten aber findet 
sie auch statt bei den Prapositionen άνά, κατά, παρά, seltener bei από, 
επί, υπό, περί, ποτί und άμφί; dazu bei der Konjunktion αρα. Der Apokope 
bedienten sich mit den Volksdialekten (von denen die i o n i s e h -  
a t t i s c h e n  auszunehmen) die a o l i s c h e n  und d o r i s c h e n ,  sowie 
auch die epi schen,  selten die a t t i s c h e n  D i c h t e r ,  zuweilen auch 
die ionise h e n  P r o s a i k e r  und in vereinzelten Formen selbst die 
a t t i s c he  Pros  a. Die verkurzten Prapositionen ziehen den Ton zuruek; 
αν geht vor den Lippenlauten in αμ, vor den Kehllauten in ά γ l) uber 
(§61), und vor λ durch Assimilation in αλ; κάτ assimiliert jedesmal das τ 
dem folgenden Konsonanten, nur dass die Aspirata die verwandte 
Tenuis vor sich hat (§ 67, 1); άρ und πάρ bleiben unverandert.

2. E p i sc he  Sprache: ανδιχα (entzwei, st. άνάδιχα) II. π, 412, 
άνσχετύ; (st. άνασχετός) Od. β, 63, άνστάς, άνστήτην, ανστησον, άνστήσων, 
άμβαίνω, άμβάλλω, άμπήδησε, άμπνεΰσαι, άμφαδόν, άμφαδά, άμφράσσαιτο Od. 
τ, 391, άμμείςας II. ω, 529, άγκρεμάσασα Od. α, 440, άγςηράνη II. φ, 347 *), 
αλλεγον (st. άνάλεγον) II. ψ, 253, άλλέίαι φ, 321, άλλυεικεν Od. β, 205 άλλυουσαν 
209; ίν τ ε  μάχην II. υ, 319, αν δέ θόας II. η, 168, αμ φόνον, αν νέκυας II. κ, 
298, αμ πόνον II. ν, 239, αμ βωμοίσι II. 3, 441; αμ μέσον Hes. Sc. 209, 
αμ φυτά Ορ. 571, αμ πέλαγος Th. 190 (aber αν λειμώνα Hymn. Η. 5, 
175); — Homer κάββαλε κάμβαλε (§ 65 Anm. 2), καμμείςας, καμμονίη (st. 
καταμ.), κάμμορο; (st. κατάμορος, nach Anderen st. κακόμορος; Hesycll. 
hat κάσμορος, aus κατ-σμόρος nach W. Schulze,  Κ. Z. XXIX, 262), 
καμμυσαι (ν. καταμύω, καμμύει auch d. Korn. Alexis, den Phrynichus 
darum tadelt, Lobeck 339 f. Ru ther fo rd  426; dann li&ufig in der 
biblischen κοινή, als Act. Apost. 28, 27), κακλείψω, κάλλιπε (ν. καταλείπω), 
καννεύσας, κα^έζουσα, κακκήαι (ν. κατακαίω), κακκείοντες II. α, 606 (ν. 
κατακείω), καδδυσαι, καδδραθέτην (ν. καταδαρΟάνω), κάτΗανε (ν. καταθνήσκω),
κατ3άψαι, κατ3έμεν, κάτΗεσαν, (Uber καυάςαις 8. § 19, 2); κάπ πεδίον II. λ,
167, κάπ φάλαρα π, 106, κάκ κόρυΒα λ, 351, κάγ γόνυ υ, 458, κάδ δέ 
ofter, κάδ δύναμιν Hes. Ορ. 336, κάμ μέσσον II. λ, 172, κάρ ρόον μ, 83,
κάρ ρά οί υ, 421, Hes. Ορ. 439 κάρ. μέν αροτρον αςειαν; — πάρθεσαν (ν.
παρατίθημι), παρΒέμενος, πάρ νηών II. θ, 533, πάρ Ζηνί II. δ, 1, πάρ δ 
Ιβαλον Od. δ, 41; — αρ f. αρα oft, als ουτ αρ φρένα; II. α, 115; daneben 
auch £α, s. § 43, 4; — ύπό nur in υββάλλειν II. τ, 80; άπό nur in 
άππέμψει Od. ο, 83, ν. 1. άμπέμψει, 8. § 65 Anm. 2 ; αββασκε (Gramm,
b. Egenolf f ,  Progr. Heidelb. 1888 p. 10) =  άπόβασκε.

I) II. φ, 347 Aristarch άνξηράνη; auch die Hdschr. schreiben v st. γ, gem&ss 
dem Alexandrinischen Schreibgebrauche, Uber den zu vgl. § 61, Anm. 1.

K u h n e r s  anefuhrl. Griech. Grammatlk. I. T. 12
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A nm erk . 1. Bei dem Zusammentreffen d re ie r  Konsonanten wird der 
Endkonsonant meist ausgestossen (vgl. ascendo st. asscendo adsc.), als: κάκτave 
II. ζ, 164 (st. κάτκτανε, κάκκτανε ν. κατακτείνω), κακτάμεναι Hes. Sc. 453, 
κάσχεθε II. λ, 702 (st. κάτσχεθε γ. κατέχω ), καστορνυσα 0d. ρ, 32 (st. κατστ.); 
vgl. κάβλημα (st. κάτβλ.) b. Hesych.; άμνάσειεν (s. Nr. 4) st. άμμν., άατάς 
(das.) st. άνστάς; doch wird in letzterem Falle (νσ m. Rons.) bei Homer nicht aus
gestossen: II. ψ, 436 άνστρέψειαν, Od. β , 63 (Theogn. 119) άνσχετός, und selbst- 
verstandlich nicht der Nasal vor Muta, als άμπνευσαι, άγξηράνη u. s. w.

Anmerk .  2. Nach dem Schol. Venet. ad Π. θ, 441 (vgl. Et. M. 81, 51) hat 
es den Anschein, als ob ttber die Schreibung von άμ βωμοΐσι, άμ πεδίον unter den 
Alten Streit gewesen ware, indem Einige (Chrysippos) in e inem Worte schrieben, 
Andere (Aristarch, Herodian) in zweien.1) Indes) war doch dazumal scriptio continua, 
und AMB^MOICI konnte so oder so aufgefasst werden. In der That aber war die 
Differenz zwischen Chrys. u. Arist. an jener Stelle grosser: άμβώμοι^ι (Proparox. 
wie es scheint) als ein  Wort (Andere [lasen sogar άμβώνεσσι) Oder άμ βωμοΐσι 
als zwei.

.3 .  B o o t i s c h e r  A e o l i s m u s : 2) άντίθειτι, άγγράψη, άνφορά, άστρέ- 
φετη U. S. W. ; πάρ τό, πάρ τον, πάρ τάν, πάρ τας, πάρ Σώφιλον, πάρ 
Διωνύσιον, παρπόρφυρον, παρραπτώς, παργενομένας; κάτ τον, κάτ τό, κάτ τάν, 
κάγ γάν, κάτ θάλατταν, καταυτά d. i. κατά τά αότά (aber auch κατά μεΐνα, 
κατάλυπον, κατασκευάττη); ποττώς, πόδ Δάφνη (also nur vor Dental, doch auch 
ποτί δαμον, ποτιδεδομένον) auf Inschriften; — Thessa l i scher  Aeolis- 
mus besonders stark: stets ον (άν in Kierion) f. άνά, desgl. πάρ, καττά 
κάτ τε κάπ παντός κατθέμεν; ποττός, ποκγραψαμένας d. i. πογγρ. (mit gg, 
nicht ng); πέρ τουννεουν =  περί τούτων (πέρ auch vor Vokal); άπό έπι 
nur vor Artikel, mit Assimilation: άττάς (aber άπυστέλλαντος), έττα (aber 
έπινοείσουμεν); υπό, doch υππρο[τ]ας D.-I. 345 , 4 3 ; — lesbischer  
Aeo l i sm us :3) Ale. 18 ov (Hdschr. άν) τδ μέσσον, Sapph. 29 όμπέτασον 
(Hdschr. άμπ.), AJc. 32 δνεκρέμασσαν, Theokr. 2 9 , 16 δμνάσθην (st. 
δμμν., s. Anm. 1, d. i. άναμνησθήναι), 30, 22 δμμιμνασκομένω; Inschr. 
δντέθην, ονθεντα, όνθέμεναι u. a. (aber άναγράψαι u. a. Vulgarformen, die sich 
gerade bei Prapos. friih eindrangen); b. Hesych. (kyprisch?) δσκάπτω 
(st. δνσκ.), οστασαν, όσταθείς; Ale. 15 πάρ δέ, Sapph. 16 πάρ δε, Theokr. 
28, 5 πάρ Διός, 25 πάρ φίλων (aber Sapph. 52 παρά δ’ Ιρχετ’ ώρα), 
Inschr. παρχωρήσαντες, πάρ τας u. a. (doch auch παρά Inschr. wie άνά); 
Ale. 15. 36 κάτ τάν, Sapph. 62 καττυπτεσθε, Ale. 36 κάδ δέ, A. 20 
κάτσανε, S. 68 κατθάνοισα, Α. 41 κάκ κεφάλας, S. 44 κάγ γόνων, Α. 39 
κακχέει, 34 κάββαλλε, S. 2, 9 κάμ μέν γλώσσα Ιαγε, Adesp. 67 καστάθεις 
(st. κατστ., 8. Anm. 1), S. 80 κασπολέω st. κατσπ. (aber S. 94 καταστείβουσι), 
auf Inschr. κάτ τοίς, κάτ τά, κατθέμεναι (daneben auch κατά wie άνά παρά); 
Α. 104 άπ πατέρων, περθέτω Α. 36, πέρ σώ 74, aber περί βωμόν S. 53,

1) S. S p i t z n e r  ad II. θ, 441; L a  R o c h e ,  Horn. Textkr. 189 f. — 2) S. 
A h r e n s ,  Dial. I, p. 212; Mei s t e r ,  Dial. I, 283. — 3) S. A h r e n s ,  1.· d. I, 
p. 149 sqq.; M e i s t e r  I, 191 f.



περί τώ 2 8 , περί ταις A. 36, δακτολίω πέρι S. 35 (Inschr. bisher nur 
περί); — arkad.  (kypriscl ie)  Mundart:1) αν (kypr. ον), πάρ, xa(t) 
nur in κατά d. i. κατά τά u. καταυτά d. i. κατά ταυτά, sonst κατύ.

4. Dor i sche  (eleische) M u n d a r t : 2) bei Pindar N. 3, 49 αν 
χρόνον. Ρ. 10 , 27 άμβατός. Ο. 8, 47 άμπνευσαι. 7 άμπνοάν. Ν. 1 1 , 38 
άμφέρονται. I. 5, 36 ανδωκεν. Ρ. 1 , 48 άμνάσειεν. 4, 54 άμνάσει. Ο. 
13, 70 παρκείμενον. Ρ. 1, 89 παρμένων. Ν. 8, 17 παρμονώτερος, 32 
πάρφασις. Ρ. 9, 44 παρφάμεν. 1, 76 πάρ μέν. 88 πάρ σέθεν. Ο. 8, 78 
κάν νόμον. Ρ. 9, 61 κατθηκάμενοι. Ν. 9, 15 καππαύει ιΐ. s. w. Sogar 
mit Beseitigung des τ statt Assimilation κάπετον 0. 8, 38, d. i. κάππετον 
κατέπεσον, wie καβαίνων Alkm. 38, lakon. κάβασι κατάβηθί Hesych., vgl. 
aucli unten Inschr. Andererseits* hat P. nach Bedtirfnis auch die vollen 
Formen άνά u. s. w. Theokr. hat ausser αν πάρ κάτ auch πότ 5, 75 
πότ τω Διός; bei Epicharm κατθέμεν, κατθανών, πότ (d. i. ποτ'ι =  πρός) 
τούτοισι, ποτθέμεν, αμ πεντόγκιον (aber κατά πόδας, κατά φύσιν, καταφαγειν, 
καταμαθειν, καταδίκα), Sophron 97 άνδούμενοι, Megar. b. Aristopli. Ach. 
αμβατε 732, άντεΐνον 766, αν τόν όδελόν άμπεπαρμένον 796, πότ τάν, πότ 
τό 732, 751 (aber άναχνοιανθτ) 791), Lysistr. Lakon. πάρ τόν 1309, 
πάρφαίνε 183, κάτ των 1259, πότ τό, πότ τάν, πότ τά, πότ τάς 117, 1006, 
1252, 1264 (aber ποτί πυγάν 82); Tliuk. in d. laked.-argiv. Vertragen 
5, 77 u. 79 κάτ τάδε, κάτ τά, πότ τώς; Plutarch in lakon. Aussprtichen 
Pelop. c. 34 κάτθανε, Lysand. c. 14 καββαλόντας, Inst. Lacon. p. 241 
κακκέχυται; b. Hesych. αττασι (wahrsch. lak. st. άνστασι, άστασι =  άνά- 
στηθι), αμπαιδες (st. άμφίπαιδες, οί των πριίδων έπιμελούμενοι, Vgl. Anm. 1 ), 
άμπέσαι (d. i. άμφι^έσαι), άγχριάνασθαι (d. i. άμφιχρ. =  περιαλείψασθαι); — 
auf I n s c h r i f t e n ,  wobei zu bemerken ist, dass auf den alteren die 
Apokope haufiger ist als auf den jllngeren, so auf den herakl. Tafeln: 
πάρ τάν, πάρ τά, πάρ Πανδοσιαν, παρδωντι, παρλαβόντες, παρμετρησόντι, αν 
τάν, αν τώζ, άνγράφεν, άγχωρίξαντες, άμπώλημα U. S. W. (diese PrUpositionen 
ausnahmslos); κατά stets u. ποτί fast stets vor dem Artikel, als: κάτ 
τάν, κάτ τάς, πότ τφ , πότ τόν u. s. w.; einzeln vor 6 u. θ : προκαδδεδικάσθω 
(aber καταδικαν 1, 156), ποτθέντες; vor anderen Konsonanten aber κατά 
u. ποτί; bruit. Inschr. άνθείη, lak. 1511 oft πότ τόν (ποτόν), Ampli. 1688 
κάτ τό, κάτ τάν U. κατάν, κατά d. i. καττά καθ7 α (aber καταδικασίΐέντα), 
πότ τός, πότ τόν, Baunack,  C. St. X, 101 ff., 109 if. Gortyn. Tafeln 
stets αν (assimiliert άλλυσαμένω) u. πάρ, aber κατά u. πορτί; Epidauros 
D.-I. 3325 ff. desgl. αν (vor στ ά: άστάς, άστάσας, doch άνσχίσσας), 
πάρ, dock κατά; fUr ποτί steht hier vor Vokalen ποτ7, vor Konson. ποτί 
nur vor Labialis: ποπβλέψας, ποτιπορευομένου, πο in ποστείχοντι (wie es 
scheint) 3342, 63, sonst aber vor Rons, synkopiert ποί (einsilbig,

§ 42. Ab- u n d  A usfall d e r  V okale. —  A pokope. 1 7 9

>) Meister II, 117 f. — 2) s. Ahrens, Dial. II, p. 353sqq.
12*
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8. das. 20 im Hexameter), als ποί o’ Άσκλαπιόν, ποιδεΐαθαι, ποιθέμεν, ποί 
τόν, ποί £όπτον (3325, 65 steht ποτό); so auch lokr. ποί τον D.-I. 1479, 
auch Korkyr. 3195. 3198 ist je einmal ποί vor Artikel tiberliefert; Ποι- 
τρόπιος Monat in Delphi. — E l e i s c h  (M eis te r  II, 68): παρά bleibt, 
nur einmal πάρ το D.-I. 1156, dagegen bedeutet πάρ περ(ί), woftir auch 
lokr. πέρ; ποτί τάν U. ποτόν; /.ατό, κατόν, καδαλέοιτο, καθυταίς, fast nie 
κατά; die Yerdoppelung der Konsonanten wird auf diesen archaischen 
Inschriften sehr oft unbezeichnet gelassen.

5. In der i o n i s c h e n  und a t t i s c h e n  Mundartist der Gebrauch 
der Apokope nur auf wenige Falle beschrankt; so bei Herodot 
άμβολάδην 4 , 181 (st. άναβ.), άμβώσας 1 , 8 (st. άναβοήαας), άμβώααντες 
3 ,  3 8 , άμπωτις 2 , 11. 7 , 198. 8 , 129 , άμπαύεαθαι 1 , 182, άμπαύονται 
und άμπαυστήριος 1 , 181; in der a t t i schen Prosa  nur Xenophon: 
άναμβάτους Cyr. 4. 5 , 4 6 , άμβολάς 7. 5, 12, άμβατών Comment. 3. 3, 2 
(y. άμβάτης neben άναβάτης de re equ. 3, 9 u. sonst), αμπωτις.1) Bei 
den a t t i sc hen  Tragikern2) ist der Gebrauch der Apokope minder 
beschrankt, und zwar nicht allein in den lyrischen Stellen, sondern auch 
in dem Dialoge, z. B. Aesch. Suppl. 350 άμ πέτρας, Pers. 566 άμ 
πεδιήρεις, Choeph. 841 (Dial.) άμ/ρέρειν, Pers. 163 (deegl.) άντρέψη, Ag. 
305 (desgl.) άνδαίοντες, Soph. Aj. 417 άμπνοάς, Tr. 528 άμμένει u. so 
biter, άμβααις OC. 1070, άγχαζε Fragm. 800 Dind., άντρέπων Ant. 1275, 
Eur. Hec. 1263 (Dial.) άμβήσΐβ, Ph. 105 Ιπαντέλλων (άντέλλειν, έπαντ., 
άντολή fast stets), 787 άμπετάσας, Or. 322 άμπάλλεσθ\ Heracl. 270 (D.) 
U. Helen. 1297 (D.) ές άμβολάς; Aesch. Ag. 1553 κάππεσε, κάτθανε, SO 
immer bei den Trag. κατθανουμ,αι u. κατθάνη, κατθάνοι, κατθανειν, κατθανών, 
ygl. Soph. 0. C. 435, Ant. 464, Eur. Cycl. 201 (iiberall D.); iiber das 
von dem Komiker Alexis gebrauchte καμμύω st. καταμύω s. o. unter 2); 
Aesch. Eum. 553 παρβάταν. 768 παρβαίνουσι. Soph. Tr. 636 πάρ λίμναν. 
Bei Aristophanes (Speck de Arist. dial. I , D.-I. Bresl. 1878, p. 39) 
in der Parodie von Dichterstellen κατθανειν u. a.; dazu άμβλαστάντ,ς Lys. 
384 Kjkt. f. άνάβλ.; umgekehrt hat man das. 116 παρταμουσα in παρατ. 
verbessert. Die Inschriften aber scheinen zu zeigen (Meisterhans 
1 7 8 2), dass im 4. Jahrhundert die Tilgung der (wiederholten) Silbe τα 
in κατά τάδε u. dgl. haufigen Verbindungen auch im Attischen iiblich 
wurde: man findet κατάδε, κατά, κατούς, was freilich auch durch Ver- 
sehen des Steinmetzen leicht erkl&rt werden kann.

l) S. Lobeck. ad Phryn. p. 339 sq.; Kiihner ad Xen. Comment. 3. 3, 2. 
— 2) S. Gerth, Curt. Stud. I, 2, 248f.
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§ 43. Synkope. — Ausfall der Vokale vor Vokalen. —· Abfall des Anlautes. —
Wegfall des i subscriptum.

1. D as A u s s t o s s e n  e i n e s  V o k a l e s  in d e r  M i t t e  de s  
W o r t e s  z w is e  h e n  zwe i  K o n s o n a n t e n  w i r d  S y n k o p e  
(συγκοπή) genannt.1) Haufig wird ε zwischen zwei Konsonanten aus- 
gestossen; so in εσται f. εσεται; εγεντο f. έγένετο; έ'Ορίσε (Aesch. Ag. 
53G) f. έΟερισε; ferner bei einigen Substantiven der III. Dekl. auf ηρ, 
als: πατήρ (St. πατερ), G. πατρός (ep. πατέρ-ος), was in uralteste Zeiten 
zuruckgeht, s. § 122, 4. tlber die Synkope in der Tempusbildung 
s. § 232; in der Wortbildung hat sie statt z. B. in πτηνός, gefltigelt 
(neben πετεηνός, πετεινός, dor. ποτάνός), von πέτομαι Aor. έπτόμην; in 
πτερόν von demselben Stamme felilt vielmehr ein τ, vgl. b. Alkman 
υποπετρίδιος flir υποπτεριοιος, also eig. πτετρον, Curt ius,  E t.5, 709; ferner 
in κρασις v. κεραννύναι, vgl. έκράΒην u. 8. w.; πρασις, Verkauf, zu έπέρασα, 
πέρνημι, vgl. έπράΟην, πιπράσκω u. s. w. Es ist ubrigens sehr schwer, 
einerseits zwischen Synkope u. Metathesis (§ 70), andererseits zwischen 
Synkope u. Vokaleinschub (§ 45) uberall bestimmt zu unterscheiden. 
Von anderen Vokalen finden sich nur vereinzelte aber z. T. viel 
sicherere Beispiele der Synkope, als: έκάτερθε zu έχάτερο-, φίλτερος 
φίλτατος ZU φίλο-, μεσόδμη St. μεσοδόμη, τίπτε ep. St. τίποτε, γνύ£ ep. (ν. 
γόνυ), πρόχνυ ep. (ν. πρό U. γόνυ), άρπέδοεσσα (έρπεδ.) ganz eben, aus άριπεδ. 
od. έριπ., Hdn. II, 247. 478, wo aol. έρθυρις aus έρίΒυρις =  μεγάλη θυρίς 
verglicben wird; thessal. *Απλουν =  ’Απόλλων Άπέλλων, bbot. Eigenn. auf 
-ώνδας flir ωνίδας, als Έπαμίνώνδας; 80 auch auf Euboea ^ππώνδης, 
anderswo Χαρώνδας u. a., Angermann,  Curt. St. I, 1, 20; ήλθ-ον st. 
ήλυΒον, ο?σπη (ungewasebene Scbafwolle) Herod. 4, 187 st. οίσύπη. S. L. 
Meyer,  Vgl. Gr. 12, l  S. 335 ff.

2. Wie schon die Alton bemerken (Apollon, in Bekk. An. III.
p. 1292, Ghoerobosk. ebendas. p. 1220, Eustath. ad II. 1047, 53), 
wird der Diphthong υι im allgemeinen nur vor Vokalen gebraucht, 
als: οργυια, μυια, λελυκυια, όπυίω, υίός, und ΛνΐΓ sahen bereits, dass 
die attische Sprache ihn auch in diesem Falle schon im 4. Jahr- 
hundert durch einfaches ΰ ersetzt hatte (§ 26 unter ΰ u. m), so dass 
wir in der attischen Prosa des 4. Jahrh. richtiger ύός, μυα, λελυκοα 
schreiben wurden. Indessen ist vor Vokalen das t aus der κοινή auch 
in die attischen Texte wieder eingedrungen, wenn auch vielleicht 
nicht uberall, wo es ursprunglich stand; denn lesbisch hiess es άλυίω,

*) Bei den Alten, wie bei Herodian, ist der Begriff der συγκοπή ein weiterer, 
indem auch der Ausfall eines Vokals neben Vokal oder eines Konsonanten (£v5ot 
aus ενδοΗι) oder ganzer Silben im Worte darunter befasst wird; wesentlich aber 
flir die Synkope ist die dadurcb eintretende Verminderung der Silbenzahl. Lobeck,  
Path. El, p. 3.
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φυίω ; θυίω rase (vgl. Θυιάς) gebraucht noch ApolloniusRhod. (Rzach,  
Stud. z. A. Rh. 27). Durchweg aber wird bei folgendem Konsonanten 
das i ausgestossen; daher die Demin utive auf ίδιον als: ίχθυ-διον st. 
ίχθυ-ίδιον kontr. ίχθυιοιον, βοτρύ-διον, μύ-διον, υ-δων Schweinchen, aber 
von υιός Solin docli gewiss υιδιον st. υΐίδιον (Ar. Yesp. 1356); ebenso 
υϊδεύς, υϊδους, vgl. αΐδιος von α(ί)εί. Ebendahin gehoren die Optativ- 
formen wie Ικδυμεν, δαινυτο, λελυντο st. έκδυιμεν u. S. W. (§ 281, A. 3). 
Wenn aber von den Grammatikern (s. Bekk. Anecd. III. 1195 extr.) 
behauptet wird, dass der Diphthong auch nie am Ende eines Wortes 
stehe; so gilt das nur vom Attischen und der Gemeinsprache (vgl. 
die Dative wie Καμμυ § 137, 5, c); denn bei Homer flndet sich der 
Diphthong υι im Dative auslautend, als: ένι πληθυΐ μένεν άνδρών II. χ, 
458, άμφί νέκυι κατατεθνηώτι (§ 124 Anm. 4, n. d. Alten συνίζησις!), und 
ebenso im bootisehen Dialekte (Δέρμυι) sowie bei Pindar (γένυι 01. 13, 
82). Das Dorische sodann kennt nicht nur υι =  οι wohin, sondern 
auch gleichbedeutend υΐς (R oh l ,  I. Gr. ant. 482, a); ebenso hat das 
Lesbische πήλυι, τυιδε u. s. w. (§ 336 A. 5). — tJber die mit dieser 
Vereinfachung des υι zu υ nicht ganz gleichartigen Erscheinungen bei 
αι ει ot vor Vok. s. § 27; uber α η ω st. a η u> unten 5.

3. Zuweilen fallen im Inlaute auch Yokale vor (nach) Vokalen 
aus, was man jetzt Hypharesis (υφαίρεσις)l) zu nennen pflegt, als: 
βοηθός f. βοηθόος, δορυςός f. δορυςόος U. a. m., S. F r i t s c h ,  C. Stud. VI, 
102 ff., unten § 110, 2 ; § 113, Anm. 3—5; μελαγχρής att. aus μελαγ- 
χρ°(0ής; ebenso άχρής Dichter in E. M. 182, 47, F r i t s c h ,  C. Stud. VI, 
9, 9; bei Horn, κρέα, σφέλά, δέπα st. κρέαα u. s. w., κρέα in der Iliade 
immer vor Vokalen, in der Odyssee aber auch vor Kons. p, 331 κρέα 
πολλά, so auch Theokr. 24, 135 κρέα τ όπτά, und attisch, s. § 123, 
Anm. 2 . 3; (daher wird auch das a in κρέα elidiert Od. i, 297, γ, 65, 
470;) aber Od. γ, 33, υ, 348 κρέα vor e. Vok.-, wie κερά τ , 2 1 1 , σφέλά 
p, 231, δέπά ο, 466, υ, 153; γέρα auch II. β, 237. ι, 334 vor e. Kons., 
σκέπά desgl. Hes. Op. 532 ;2) ahnlich κλέσ άνδρών II. ι, 189. 524, Od. 
θ, 73, χρέα τε Hesiod. Op. 647, s. § 123 b, 3; δυσκλέά άκλέά vor Vok., 
ύπερδέά, νηλέά v. Kons. Horn., desgl. 'Ηρακλέά Hes., s. das.; 'Ηρακλέος u. 
s. w. ist auch die dor. Flexion; ferner Horn, σπέσσι; καλέσκετο, εασκε; 
ήλέ f. ήλεέ?; Hdn. I, 488 έτά f. έτεά; μυθέαι, πωλέαι st. μυθέ-εαι, πωλέ- 
εαι, Imp. άποαιρέο st. -ρέ-εο (§ 249, Anm. 3); ebenso neuion. δινέαε 
Anakr., έςηγέο φοβέο u. s. w. Herodot, § 251 Anm. 1 ; zweifelh. die 
Bildungen wie τάχα (st. ταχέα?), θάμα (zu [θαμ-ύς], PI. θαμέες), λίγα (zu

J) S. F r i t s c h ,  Curt. Stud. VI, 87 ff. Nach den Alten fallt indes auch dieses 
alles unter den Begriff der Synkope, ausser den Fallen, wo die Silbenzahl nicht 
vermindert wird, als Λέπρεον aus Λέπρειον. — 2) Ho f f m an n ,  Quaest. Horn. I, 
p. 86 halt dieses a fiir anceps.

1 8 2  W o h lla u ts leh re . — A usfa ll d e r V okale v o r  V okalen . § 43.
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λιγύ;); aber ziemlich reichlich vor melirfacher Konsonanz: νοσσός u. die 
Dcriv. st. νεοσσός, vgl. § 50 Anm. 13; im Dor. κοσμόντες u. s. w., 
δαμιοργός, § 50, 4, in anderer Weise θέδωρος θοκρίνης Megar. s. das., 
aucli neuion. άλοργός § 50, 6. Sodann frillt i vor Vok. aus, s. § 21 
Anm. tib. d. Theseal iscl ie,  vgl. πότνα neben πότνία b. Horn., φρήτρη 
ion., φρατρι'α att.  (L. Meyer,  Vgl. Gr. I 2, 1, 339), μηρα, τά, b. Homer 
u. auch Arietoph. neben μηρία, τά, σε-σωπαμένον Pind. I. 1, 63 st. σε- 
σιωπ. Endlich ist es in der Komposition die Regel, dass der aus- 
lautende Vokal des ersten Teiles vor Vokal ausf&llt (Elision wie 
ZWlSChen Worten): μον(ο)-όφ9αλμος, φίλ(ο)-ιππος, ^ηξ(ι)-ήνωρ, <ρέρ(ε)*ασπις.
L. Meyer,  Vgl. Gr. I 2, 1, 339.

4. Selten ist das Versehwinden eines Vokales im A n l a u t e  
eines Wortes, als: att.  ών, ουσα, ον St. έών, £ουσα, έόν, νής dor. νας f. 
ενης, libermorgen, Hcsych., neuion. όρτή, δρτάζω st. έορτ., οΐκα st. Ιοικα; 
νέρθε(ν) b. Horn, neben Ινερθε(ν), νέρτερος att. Dicliter f. ένέρτερος, zu 
Ινερος von έν, § 157, 6 (n. A. Prothcse, § 44); ^ωδιός f. έρωοιύς Hipponax 
frg. 63; μάσθλη f*. (μάσΐ)λη, Curt ius ,  E t.5, 394; auch μάσσαι ftol. =  
δήσαι (ίμάσσαι) Hdn. I, 300; σχορακίζειν nachklass. ([Dem.] 11, 11) von 
ές χόρακσς. Ein besonderer Fall ist Homer, pa fUr apa (nb. ap, s. § 42).

5. Ober den Wegfall des i adscriptum ist Folgendes zu bemerken: 
Auf den jungeren aolischen Inschriften fehlt dasselbe im Dative,!) 
als: τύχα άγάΟα, έν τώ γυμνασίω, χρυσέω στεφάνω τώ έννόμω, im Konjunkt., 
als ένδεύη θέλη ε?πη, aber die altesten Inschriften haben hier wie dort 
das i ausnahmslos (Dial.-I. 214 im Dat., dagegen im Konj. nicht), 
weshalb es auch bei Ale. u. Sappho ohne Frage zu stehen hat. Im 
Inlaute soil zwar nach d. Gramm, aol. η entspr. gew. ει vielfach 
stehen, als ΚυΟέρηα S. 62, Κυπρογένηα Ale. 60; da indes die Inschr. 
so gut wie nichts Einschl&giges bieten, so bleibt es zweifelhaft, ob 
nicht vielmehr das Aeol. ηι hatte, wie auch das Dorischedes Alkman; 
vgl. § 26 unter η u. et. Sodann hat das T h e s s a l i s c h e 2) friih 
das i adscr. verloren: Dat. τα άρχα (alte Inschr. mit ι), του κοινού (f. 
τώ κοινώ), auch im Inlaut Σαμοθρακες, * Ράόιος, άθουοι f. άθψοι. In der 
dor i schen  und a r k a d i s c h e n  Mundart fehlt fruh das t des Kon- 
junktivs3), in der letzteren sogar stets, gleichwie daselbst auch in 
π/.ήστος st. πλήιστος πλεΓστος, M e i s t e r ,  Dial. II, 95, walirend im 
Dor. z. Bsp. die Tafeln von Gortyn das t immer bewahren. Die 
B6oter u. Arkader setzen ot fur q>: πατροιοι, τοΐ, und at fur a: ται; 
desgleichen die Ionier von Oropos und Eretria ot u. et fur auslautendes 
Ψ und η: τοΐ, τει, wahrend λνϊγ in Oropos im Inlaut fur ηι η finden: l

l) S. A h r e n s ,  Dial. I, p. 99 sq. u. 221; Me i s t e r ,  Dial. I, 87 ff. — 2) s. 
Meister  I, 305f. — 3) A h r e n s ,  Dial. II, p. 190 u. 293sq.
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ϊερήον st. -ήον -ήϊον (Homer). Deutlich ionisch ist προίρης f. πρψρης 
Hesych., A h r e n s ,  Btr. 22. Auf den asiatisch-ionischen Inschriften 
fehlt das i des Dativs wenigstens auffallend haufig; eine Inschrift von 
Teos, aus dem Ende des 4. Jahrh., in der κοινή verfasst, hat bestandig 
λητοοργεϊν st. λητουργειν ( D i t t e n b e r g e r ,  Syll. 126). In Athen 
aber nimmt im Laufe des 4. Jahrhunderts ει fur jedes η immermehr 
uberhand und ist im 3. Jahrh. sogar uberwiegend (Meis terhans  
282ff.). Also auf zweierlei Weise hat man sich dieser unbequemeren 
Diphthonge entledigt: durch Verkiirzung des ersten Elements und 
durch Verfluchtigung des zweiten, welche letztere Weise dann, vom 
Ausgange des 3. Jahrhunderts ab, sowohl in den Dialekten als in 
der κοινή die allgemeine wird (das. 522 f.; Blass ,  Ausspr.3, 48 ff.) 
und das i dieser Diphthonge zum stummen Buchstaben macht (vgl. 
oben § 3, 13). Fur at =  ηι ηϊ vgl. noch εΐον Reisekost Hdn. I, 356. 
Π, 457; man las wohl ει a Od. ε, 266 u. s. fur zweisilbiges ήια. — 
Daneben gibt es noch einige besondere Falle, in denen friihzeitig 
dieses i verschwand, oder ει statt r(t eintrat. Die Worter auf ώ, οΰς 
der III. Dekl. gingen urspr. auf ώι aus, doch ist das i schon auf den 
altesten Denkmalern mehrenteils nicht mehr vorhanden (§ 129). Der 
Dativ der I. Dekl. hat im Altattischen ofter ΗΣΙ als ΗΙΣΙ, bzw. ΑΣΙ 
als Α1ΣΙ (§ 105, 4). HI steht urspr. im Attischen in den Dativen 
πόληι, άκρο-όληι, und in den Ableitungen von Wortern auf -εός: 
Άριστήιδης von Άριστεύς, Αίγήιδης fern. Αιγής von Αίγεός, u. von 
solchen auf εω; — ηος: Χαιρελήιό/,ς νοϊΓΧαιρέλεως =  -ληος, Άρρενήιδης 
von Άρρβνεως =  -νηος; aber es hat, wie es scheint, friihzeitig das ε 
der anderen Formen (als πόλεως, πόλεις, πόλεσι) auch hier ηι in ει 
ubergehen lassen (Blass,  Ausspr.3, 47), wenn auch in den Namen 
der attischen Phylen und ebenso in ληιτοοργία u. a. W. das η sich 
ebenso lange wie jedes andere η behauptete. So ist bekanntlich 
auch κλής κλήΟρον κλήω altattisch (§ 130), aber schon von Anfang 
des 4. Jahrh. ab ist κλείς u. s. w. da ( M e is te r h a n s ,  S. 282); so 
finden wir att. auch nur παρειά (Inschr. zw. 385 u. 366) fur ursprung- 
liches παρηά, und uberhaupt kaum ein η vor Vokal (νεΐον aus νήϊον, 
λεία ion. λήιη, Vgl. στέφανος άπδ ληιών G. I. Att. II, 678, a, 15, zw. 
378 u. 366; § 55, 9), weshalb auch κλείω st. κλήιω zuerst u. damach 
εκλεισα κλείς u. s. w. entstanden sein mochte. In Ποσιδεών (altatt. 
noch ΓΙοσιδηιών) ist η sogar durch ει hindurch zu ε geworden, M e is te r 
h a n s  50.J) — Die Gemeinsprache hat η (mit stummem i) teihveise 
wieder hergestellt, als in den Dativen I. Dekl., den Konjunktiven, im

!) Die betr. Inschrift mit ΠΟΣίΔΗΙΩΝ (C. I. Att. I, 283, 17) enthiilt eine 
Rechnungslegung der attischen Verwalter von Delos, und hat daher ionische Schrift 
und vielleicht auch hierin einen Ionismus.
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Augment der mit αι beginnenden Verba (doch είρέθησαν Bull, de corr. 
hell. 1890, 97, Kaiserzeit), aber nicht in λειτουργία; in den Namen 
der Phylen hat man die poetischen Formen mit Diarese eingefuhrt: 
Αίγηΐς (att. Inschr. rom. Zeit Αίγίς mit t =  ει).

Anmerk.  Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass ftir die spiiteren, die Ortho
graphic regelnden Gramniatiker die Fragen des a oder a , to oder ω, η oder η 
oder eine der hauptsSchlichsten Schwierigkeiten bilden mussten, neben den 
Fragen des ει oder i die einzige grosse Schwierigkeit. Daher sagt Marius Victorinus 
(p. 17 Keil): orthographia Graecorum ex parte maxima in ista littera (t) consistit. 
Nam . . et in quibusdam mediis interponitur verbis, u t wAt ^ ; ,  et in extremis, ut 
ευχηι et πορεύηι, et dativis casibus adiungitur; et eadem subiecta ε litterae facit 
longam syllabam cf. In neuerer Zeit sind die Untersuchungen, insbesondere auch 
mit Htilfe der Inschriften, wieder aufgenommen worden,1) und liaben eine Reihe 
sicherer Ergebnisse geliefert. Mit t ist zu schreiben: 2) ζψον, (ion. ζώϊον), ζωδων 
(aber ζωγράφος aus ζψογρ., Herodian II, 515), ωόν (lesb. ώϊον), καλφδιον (aus καλω- 
iotov), ερφδιός, ένφδιον (vgl. § 31 δ u. τ)', κφδιον Herodian II, 540, Ήρψδης (aus 
Ήρω-ίδη;\ σψζω3) (aus σω-ίζω; tlber die abgeleiteten Tempora, wo σαόω konkurriert, 
s. § 343), Σψναότης, so auch σώος, wiewohl vor Vokal das i frtlhzeitig zum Ausfall 
geneigt war, § 39, 2; daher auch Fut. σωώ, d. i. σωϊώ auf e. attischen Inschrift; 
zweifelhait ist πράος, welches sich ohne t geschrieben findet, aber vielleicht nur 
aus diesem Grunde; ματάζω, σφαδάζω, τεράζω, χρωζω, φψζω, θρφσκω, θνήσκω, 
μιμνήσκω, alles n. d. Gramm., bei θνήσκιυ (θνάσκω dor.) ν. d. Inschr. bestatigt, aus 
μαται-ίζω, τερά-ίζω u. s. w., θραησκω, θνηισκω u. s. w.; die Ableitungen sind 
zweifelhaft und das Zeugnis der Gramm, u. nam, Hdschr. daftir nicht rnassgebend 
(θρωσμός Gramm., Ven. A der Uias, Med. des Ap. Rh. ;. έμνήσθην Hdschr.); nach 
Hdschr. auch κικλήσκο), vgl. χληΐσκω Hipp. IX, 84 (aber nach allem was wir wissen 
βλώσκω, γιγνώσχω); fernernp<jipa (s. § 21, 7; oben5 S. 184); λγ)τουργία (von λήιτος =  
δημόσιος, u. dieses von ληός =  λαός, λεώς); die Adverbien auf η, a, als ή, τήδε, 
δημοσία, χοινή, πανταχή u. s. w. Dagegen ohne i die Adv. auf to, als άνω, κάτω, 
προτέρω, desgl. ώδε ftlr ώσ·δε.4) Auffallend und kaum berechtigt ist das t in 
1ΙΡΩ1ΩΝ auf e. dor. Inschr. von Thera (G. J. Gr. 2448, hellenist. Zeit), s. § 129, 
Anm. 3; dagegen hat das i natUrlich ήρψνη (Ar. Nub. 315) aus ήρωΐνη, ebenso 
ήρψσσα, άφηρψζω. — Nach χρωζω, πλψζιο u. s. w. kOnnte man auch οίμψζιο (von 
οΓμοι) erwarten, doch ist aus Herodian I, 444 in der excerpierten Verfassung d. 
St. nichts Bestimmtes zu ersehen; I, 442 lehrt er deutlich αίάζω (von αίαΐ), und 
mit diesem geht οΐαώζω in der Flexion und Wortbildung parallel (οίμωκτός, 
οΓμωγμα, αίακτός, αΓαγμα). Also mit Unrecht der Syr. Palimps. II. φ, 272 ώιμωιζεν.

§ 44. Euphonische Prothesis der Vokale.5)
Die P ro  the s i s  der Vokale α, ε, o (fiber i und η s. Anmerk. 1) 

hat bloss l a u t l i c h e  Bedeutung, indem sie dazu dient die Aussprache 
des Wortes teils zu erleichtern, teils ihr grosseren Wohllaut zu ver-

*) S. insb. U s e n e r ,  FI. Jahrb. 1865, S. 236 fl*. — 2) s. M e i s t e r h a n s ,  Gr. 
d. att. Inschr. 502 ff., der die Ergebnisse der FrOheren, als Riemai l  n,  Rev. de 
philol. IX, zusammenstellt. — 3) La Roche  in ZeiLschr. f. d. Osterr. Gymn. 1865, 
S. 89 ff.; A h r e n s  II,  189 sq. — 4) Gegen U s e n e r  n. d. Zeugnisse der Inschr., 
Blass ,  Ausspr. 493 n. 140. — 5) Vgl. P a s s o w ,  Gr. W. unter a und o; Max.  
Schmid t ,  Comment, de Gr. et Lat. pronom. Halis 1832, p. 7; D o e d e r l e i n ,
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leihen. In den romanischen Sprachen und schon in der spateren 
Latinitat seit dem 4. Jahrh. sehen wir eine gewissermassen ahnliche 
Erscheinung, wenn das Wort ursprunglich mit s und einem Konso- 
nanten anlautet, als: sp a t l a t .  ispirito, fr. espace ( =  spatium), 
esprit (=spiritus), span,  estar ( =  stare); i ta l i en .  in ispecchio, la t. 
in speculo; auch in spatgriechischen Inschr. des inneren Kleinasiens 
finden wir Ίσκυμνος, ’[στρατιώτης u. dgl., s. G. Meyer  1162, Ster re t ,  
Arch. Inst, of America III, 235 f. u. o. Im klassischen Griechisch 
findet die Prothesis allerdings haufig auch vor zwei Konsonanten 
statt, besonders vor σ mit folgendem Konsonanten, auch vor Muta
c. Liq. u. vor κτ, χθ , doch auch sehr viel vor einfachen Liquidis (und 
/ ) ,  dagegen selten (u. bestritten) vor einfachen Mutis. Der vorgesetzte 
Vokal scheint sich zuweilen nach dem folgenden Vokale zu richten; 
nicht selten schwankt er zwischen ά u. δ, έ u. 6. Beispiele der 
Prothese: άσκαίρειν neben σκαίρειν, άσπαίρειν neben σπαίρειν, άσπάλας, neben 
σπάλας, Maulwurf, άσφάραγος (Luftrohre) neben φάρυς, lesb. άσφε U. άσφι 
neben σφέ, sie, σφί, ihnen; άστήρ, sk. Ved. PI. star-as, 1. Stella, goth, stairno; 
άστράπτεΐν neben στερο-ή U. στράπτειν, άσταφίς U. δσταφίς neben σταφίς, 
άσταχυς neben στάχυς, Άσπληδών u. Σπληδών, έχθές neben χθές (attiseh 
jenes iiblicher, Rutherford,  Phryn. 370 if.), ίκτίς nb. κτίς κτιδέη κυνέη 
Horn. 11. κ, 458 (vgl. 335), Όβριάρεως Hes. Th. 617, 734 neben 
Βριάρεως, άβληχρός, sanft, schwacli, neben βληχρος (welches aber Pindar 
im Sinne von ισχυρός gebrauchte, frg. 245 Bgk; daher wollte Heraklides 
άβληχρός mit a privat., Cohn, Heracl. Miles. 41), όβριμος neben βρίθω (?), 
[όκρυόεις neben κρυόεις, κρύος, s. aber § 100, 3], δφρύς neben sk. bhrfi, 
Augenbraune, ότρυγηφάγος Archiloch. 87 (άτρυγηφ. Hesych.) nb. τρυγηφάγος 
τρύγη; έρυθρός, sk. rudhirds, 1. ruber, d. roth, δρυγμό; Horn, ήρυγον 
neben rugitus, έρεύγομαι έρυγγάνω nb. ructare, έλαχύς, klein, έλάσσων, 
έλάχιστος, έλαφρός neben sk. laghus (leicht), 1. levis, άλαπάζειν u. λαπάζειν 
Athen. 8, 362, f., λαπάςεΐν Aesch. S. 47, άλείφω neben λίπος, Fett, sk. 
limp-limi, salbe, έλεύθερος nb. liber (aus leiber loiber louber), άράσσω 
neben £άσσω, έκεΐνος neben κείνος, έκεί neben κεΐ b. Archil, fr. 170, κή 
lesb. Sapph. 51, άκούω neben κοα (Hesych.) =  άκούει, άκιδνος neben 
κιονός (Hesych.), [άκινάκης neben κινάκης Soph. fr. 899 D., Apharese? 
das Wort ist persisch], δκέλλειν neben κέλλειν, έθέλω neben θέλω, οδύρομαι 
neben δύρομαι, άδαγμός, άδάςασθαι, όδάξω neben δαςασμός, δδάξ neben οάς 
(Hdn. I, 491) δάκνω, δδούς, G. όδόντος (lesb. Ρ1. εδοντες), sk. dant-as, 1. 
dens, goth, tuntli-us, ahd. zand, όδύνη (lesb. έδύνα), vgl. δύη, άμέλγω 
neben mulgeo, melke, άμέργω, pfliicke ab, δμόργνυμι, wische ab, άμόρςαι

de ά intens., Erlang. 1830, p. 23; P o t t ,  Etym. Forsch. I I2, 1, S. 384ff.; Chr i s t ,  
Lautl., S. 33ff.; Leo Meyer,  V. Gr. I,2 1, S. 121 f. 132. 140 f. 151. 376; 
Cu r t i u s ,  Gr. Etym.*, S. 720 ff.; G. Meyer ,  Gr. 1132 ff.
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Hesych., μύρξαντο μορξάμενοι Quint. Smym. 4, 270. 374, άμύζειν neben
μύζειν, έμέ neben μέ, 1. me, έμός, 1. meus, άμέρδω u. μέρδω Hesych.,
άμαυρύς ά μ α υ ρ ο ω  U. μαυρύς μαυρύω, ονυς, G. ονυχ-ος V. νύσσα) neben sk. 
nakha (Nagel), ονομα (Homer auch ουνομα, lakon. Ινυμα in Ένυμα[κρ(τας od. 
dgl.] Rdhl, I. Gr. ant. 79, 3 5 , vgl. Ένυμαντιάδας Le Bas Inscr. 173a, 
20) neben sk. naraan, 1. nomen (st. gnomen), goth, namo, d. Name, 
άνήρ nb. sk. naras, έννέα nb. novem, sk. navan, goth,  niun, d. neun, 
u. a. m. tiber den Vorschlag des l  u. ά vor digammierten Wortern s. 
§ 16, 3, a, η u. § 19, 1.; hierher konnte auch das Homer, συνεοχμύς 
Fuge gehdren, II. ξ, 465; s. Hdn. II, 585; G. Meyer,  S. 1152.

Anmerk.  1. Der Vorschlag von i findet sich in f-κτις (oder ίκτίς), Wiesel, 
neben dem Adj. κτίδεος b. Horn. (s. o.); wohl auch in ίχθΰς; der Vorschlag von 
η anscheinend in d. ep. ήβαιός st. βαιός, in ήλύγη, Schatten, Dammerung, st. λόγη,
vgl. λΰγαίος, ή·μύα>? nicke, neben puetv, besonders von den Augen sich schliessen,
nieken, άμύειν — ήμ. Hesiod. (Hdn. II, 172); ττεδανύς d. Trag. Ion (Hdn. II, 564) 
u. ή-πεδανός Horn. (Hdn. II, 171).

Anmerk.  2. Von diesen euphonischen Lauten muss man wohl unterscheiden 
das ά  ( 6 ) ,  wenn es die Bedeutung von mit, samt hat (a copulativum, collectivum, 
άθροιστικόν, sk. sa sam, also gr. eig. ά), s. § 339, als: άκοίτης (v. κοίτη), αλοχος 
(v. λέχος), απας (v. πας), άθρόος, versammelt, οπατρος ( =  δμοιιάτριος), sowie das 
verwandte sog. a intensivum, έ ζ ι τ α η κόν, als ά-σπερχές.

Anmerk.  3. Ober den Gebrauch der WOrter θέλω und έ θ έλω,  κείνος 
und έκεΐνος ist Folgendes zu bemerken: Die iilteren Epiker, Homer und 
Hesiod, gebrauchen nur έθέλω; daher hat B e k k e r  Od. o, 317 statt δττι θέλοιεν 
δττ έθέλοιεν hergestellt (Aristarch wohl ασσ’ έθέλ., L u d w i c h ,  Aristarch. I, 613), 
und GOtt l ing Hes. Th. 446 γ’ έθέλουοα (II. a  277, Aristarch Πηλείδήθελ’ d. i. 
Πηλείδη (Οθελ*; das. 554 ασσ έθέλησθα Arist., alte Variante δττι θέλ., La R o c h e ,  
Horn. Textkr. 235). Θέλοι hymn. Ap. Del. 46, von H e r m a n n  gewaltsam geandert. 
Bei den tlbrigen Dichtem sind beide Formen gebriluchlich, sowie sie dem Vers- 
masse entsprechen; doch werden in den tragischen Iamben die anapfistischen 
Formen von έθέλω naturgemass vermieden. tiber den Pindarischen Gebrauch s. 
Mommsen  zu 01. 2, 97. H e r o d o t  gebraucht im Pr&sens beide Formen (Ste in  
LXV), doch haufiger die lSngere, in den tlbrigen Zeitformen regelm&ssig die 
langere (θέλη Inschr. v. Halikarnass zweimal, Er i nan ,  Curt. Stud. V, 287). In 
der a t t i s c h e n  Prosa ist die langere Form vorherrschend, wie sie auch auf den 
Inschr. der klass. Zeit ausschlicsslich vorkommt, M e i s t e r h a n s  1422, ebenso in 
der KomOdie mit Ausnahme der Formeln ήν θεδς θέλη, εί θεδς θέλοι, sowie tragischer 
Parodie ( R u t h e r f o r d ,  Phryn. 416); doch nach einem Vokale oder Diphthongen 
“ivird in der Prosa gem die kurzere Form gebraucht, und in diesem Falle findet 
sich zuweilen in den Handschriften die Schreibung ’θέλειν; eine Ausnahme macht 
auch hier die Forrnel έαν (5v) θεδς θέλη. Bei Thukydides kommt nur sehr selten 
θέλειν vor, und zwar besonders nach μή, wie 2, 51. 5, 35. 6, 91, doch nicbt 
gleichmassig, wie'z. B. 1, 27 nach μή έθέλειν fo lgt;1) in Antiphons Tetralogien,

*) Vgl. Lo b e c k ad Phryn., p. 7, ad Soph. Aj. v. 24, p. 81 sq. (67 2 sq.); E 11 e n d t , 
Lex. Soph. vv. έθέλω u. θέλω; v. W i l a m o w i t z ,  Eur. Herakl. II, 57; Bredov .  Dial. 
Herod., p. 116sqq., dertlberall auch gegen die codd. die langere Form schreiben will; 
C. E. Ghr. S c h n e i d e r  ad Plat. Civ. Ill, 391, a. Tom. I, p. 230; P o p p o  ad Thuc., 
P a r t i ,p .211; B e n s e l e r  adIsocr. Areop.,p.257—62; Ma e t z ne r  ad Lycurg.,p.213;



welche stark ionisieren, steht θέλω zu Anfang des Satzes 3, o, 3. 5; 4, γ, 1 (docb 
έθέλω 4, β, 7); den Demosthenes veranlasste seine rhythmische Regel betreffs der 
geh&uften Ktirzen Ofter zum Gebrauche von θέλω, als 14, 13 οσους αν θέλη τις, 
22, 51 εί γαρ θέλοιτε. Ziemlich ahnlich verh&lt sich die Sache mit κείνος und 
έκεΐνος.  Bei Homer und Hesiod kommen beide Formen vor, doch die ktirzere 
h&ufiger. Die A e o l i e r  und Do r i e r  gebraucben die ktirzere Form, jene κήνος, 
diese κήνος und κείνος, die I o n i e r  nach den Inschr. κείνος (irrig E r m an ,  Curt. 
Stud. V, 287), wahrend bei Herodot έκεΐνος h&ufiger tiberliefert ist (vgl. § 173, 4; 
b. Hippokr. κείνο; u. έκ.); die Elegiker bevorzugen die ktirzere Form, die bei den 
Iambographen die ausschliessliche scheint ( Renner ,  Curt. Stud. I, 2, 9). Die 
Tragiker haben beide Formen nach Bedarf des Verses; in einigen Handschriften 
findet sich die Schreibung ’κείνος, und zwar nicht bloss nach einem Vokale, sondern 
aucli nach einem Konsonanten. Aristophanes hat die ktirzere Form nur sehr 
selten, als: Pac. 48 im Munde eines Ioniers, Lys. 795, 818 (Chor) nach einem 
langen Vokale, wo ’κείνος geschrieben werden kann; Vesp. 751 trag. Parodie. 
R u t h e r f o r d ,  Phryn. 4. In der attischen Prosa findet sich κείνος bisweilen nach 
η (ή, ή, αυτή), sehr selten nach einem anderen Vokale oder einem Diphthongen 
oder gar einem kurzen Vokale, wie α ’κείνος Isocr. 12, 78. a ’κείνοι Dem. 9, 41; 
vgl. § 54, Anm. 2; die Hsg. schwanken, und Voemel  will τά κείνου, <S κείνων, 
wiewohl ή *κεί (Dem. 1, 27), w&hrend Andere mit Krasis τάκείνου schreiben. Hie 
und da steht in den Hdschr. die ktirzere Form auch nach einem Konsonanten, wie 
PL Conv. 219, c καίπερ κείνο Bodl., andere Hdschr. έκ., Hipp. M. 293, c έμπροσθεν 
κείνα, oder nach kurzem, der Krasis nicht fahigem Vokal, als περί κείνων Gorg. 520, 
a Bodl.; andere Hdschr. έκ. Bei Thukyd. findet sich nur einmal (8, 86) ή ’κείνοι 
nach d. Vat., die tibrigen haben ή έκεΐνοι oder ή έκεΐνο.* 1)

§ 45. Epenthese oder Einschiebung der Vokale.2)

1. E p e n t h e s e  heisst die zur Erleichterung der Aussprache 
von Konsonantengruppen angewendete E i n s c h i e b u n g  der Vokale 
ε und a, seltener o und t, zwischen die ursprunglich verbundenen 
Konsonanten (Muta c. Liquida, Liq. c. Liq., Liq. c. Muta). Man be- 
dient sich dafur auch des Ausdruckes Vokalentfaltung, Anaptyxis 
(άνάπτυξις Cramer An. Ox. I, 63,13), sowie der fremdartigen in d i s ch en  
Bezeichnung Svarabhakti d. i. Vokalbruch. Sehr haufig nimmt bei 
dieser Erscheinung der eingeschobene Vokal von dem der benach- 
barten Silbe seine Farbung an.

2. Der am Haufigsten zu diesem Behufe gebrauchte Vokal ist ε, 
als: στυφ-ε-λός neben στυφλός, στροβ-ελός neben στρεβλός, αφ-ε-νος neben

K t i h n e r  ad Xenoph. Comment. 1. 2, 9, p. 76, ed. 2 et ad Anab. 1. 3, 6; Sauppe,  
Lexil. Xenoph. 39; Voemel ,  Demosth. Cont , p. 11 ff. — *) Vgl. L ob ec k  ad Aj.
1. d.; E l l e n d t ,  Lex. Soph. v. κείνος; P o p p o  ad Thuc. 8, 86; Bense ler  ad 
Isocr. Areop. Exc. de hiatu p. 407 sq.; S c h n e i d e r  ad Plat. Civ. H, 370, a. 
Tom. I, p. 154 sq.; S c h a n z ,  Praef. Theaet. VI sq.; Bredov .  1. d., p. 118 sqq., 
der jedoch mit Unrecht tiherall auch gegen die codd. bei Herodot die langere 
Form schreiben will, vgl. B a e h r  ad 1, 11; Vo em e l ,  Dem. Cont. p. 10 f. —
2) Vgl. C h r i s t ,  Grundz., S. 69if.; L. Meyer  V. Gr. I 2, 1, S. 376 f.; Cur t i us ,  
Et.5, S. 718 ff. u. sprachvergl. Beitr. I, S. 39 ff.; G. Meyer  1092 if.
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αφνος Pind. fr. 219 (240), άφνειός, sk. ap-nas (Ertrag, Besitz), φέρενα 
Herodian II, 939 aeol. st. φερνή, Άρεπυΐαι Et. M. 138, 2 1  u. Vasen- 
insclir. (Kretschmer K. Z. XXIX, 427) filr 'Αρπ., άλ-ε-γεινός ep. st. 
Αλγεινός, άλ-έ-ςω ] /  άλκ, vgl. άλκή, π-έ-λεθρον st. πλέθρον, Π-ε-λειάδες st. 
Πλειάδες, στ-ε-ροπή neben ά-στραπή; seltener ist ο, als: σκόρ-ο-δον, Knob
lauch, neben σκόρδον (att. Insclir. Kaiserzeit), vgl. Σκορδεία these. Patro- 
nvmikon, Pre l lwi tz  dial. Thess. 3 ; όρόγυια Pind. P. 4, 228, Aristopli. 
frg. 942 K., έκατοντορόγυιος Αν. 1131, όρέγυια Steph. Byz. v. άρ ια , nb. 
όργυιά, μόλυβδος μόλυβος βόλιμος vgl. plumbum, έβδομος dor. έβδεμος aus 
έπτ-μο;, ογδοος ογδο/ος aus οκτ-/ος; hiiufig wiederum α, als: σκινδαλ-α- 
μό; neben σκινδαλμός, β-ά-ραγχος Hipponax b. Herodian II, 220 st. 
βρόγχος, Heiserkeit, βαράγχια =  βράγχια, Kiemen, γ-ά-λα(κτ) vgl. γλάγ-ος, 
γλακτοφάγος II. ν, 6, γ-ά-λως, 1. glos, μαλακός und μαλκός (Ilesycll.), Vgl. 
βλάξ aus μλάς, χ-ά-λαζα, sk. hraduni (Unwetter), 1. grando, τ-α-ράσαω neben 
Ορασσω, παλ-ά-μη neben palma (? oder ist letzteres aus palima geworden? 
L. Meyer I 2, 1 , 335), πλόκ-α-μος neben -λοχ-μός; selten i, als: ταριχεύω 
neben ταρχύω, πυκ-ι-νός neben πυκνός, π-ι-νυτός ] /  πνυ neben πε-πνύ-σθαι (s. indes 
Bezzenberger Btr. II, 272). Es versteht sich ubrigens von selbst, dass wir 
nicht entfernt in der Lage sind, uberall mit genugender Sicherheit zu ent- 
scheiden, was Vokaleinschub und was umgekehrt Vokalausstossung ist.

3. Anders beschaffen ist das „pleonastische“ η in Wortern wie 
εύ-η-γενέος II. λ, 427 u. εύηγενέων ψ, 81, wofUr aber Bekk. richtiger 
εύηφενέος, εύηφενέων mit Aristopli. U. Ellian. liest, V. ευ U. αφενός; υπερ-ή- 
φανος mit scinen Derivatis (υπερηφανέοντες II. λ, 694 von D oed e r l c in  
Gloss. 2192 zu αφενός gcstellt), έπ-ή-βολος Od. β, 319, so auch συν-η- 
βο/ίη Ap. Rb. 2, 1159, έπηετανός, wenn es von έτος /έτο ς  kommt (έπ-η- 
/ετανός, vgl. das dem /  vorgescblagene a u. ε), u. nicht vielmehr nach 
Curtius,  E t.5, 385 zu αίεί gehort; ferner in den Ableitungen wie πολιήτης 
(st. πολίτης) bei Horn, und anderen Dichtern und immer bei Herodot1) 
(vgl. die Kompos. πολιάοχος Pind. [πολιάχος lakon. Inschr. Rblil 79], 
πολιανομεΐν Plat.), μυ^ήτης, ύφιήτης (Bekk. An. II. p. 524. Eust. ad 
Dionys. Perieg. 1010), λοφιήτης, Μουλιήτης u. a .2)

4. Die ion i s ch e  Mundart schiebt vor der Endung der Pro- 
nomina ούτος, τοιούτος, αυτός, έωυτου im Gen. u. Dat. Sg. u. Plur. Mask. 
Neutr. (Akk. PI. M.) ein ε ein; wenigstens steht bei Hippokr. unzahlige 
Male τουτέου, τουτέω, τουτέων,τουτέοισι, αύτέων u.s.w., vgl. § 1 1 1 , 2 , L i t t r e  
Hippokr. I, 496. Die Inschr. haben bisher nichts dergleichen geboten; 
auch aus Herodot haben die Hsg. τουτέων αύτέων (als Gen. masc.) 
beseitigt, und so beseitigt Gomperz (Apologie d. Heilkunst, S. 88) dies 
ε auch bei Hippokrates. *)

*) S. Bredov. ,  dial. Herod, p. 33sq. — 2) S. L o b e c k  ad Phryn. p. 699 sq.
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Zusammentreffen zweier Vokale in zwei auf einander 
folgenden Silben oder Wortern.

§ 46. Allgemeine Bemerkung. — Hiatus.

Das unmittelbare Zusammentreffen zweier Vokale oder Diph- 
thonge oder eines Vokales und eines Diphthongen in zwei auf ein- 
ander folgenden Silben oder Wortern bewirkt eine Harte in der 
Aussprache, die man H i a t u s  (das A u s e i n a n d e r k l a f f e n ,  χασμωδία, 
der Vokale) *) nennt. Im Griechischen waren durch die Beseitigung 
der Laute o, / ,  j eine Menge solcher Hiaten im Worte entstanden, 
und auch die Anzahl der mit Vokal anlautenden Worter sehr ver- 
mehrt, so dass zwischen den Wortern um so mehr Hiate sich 
bildeten. Die Sprache und die Schriftsteller suchten nun den tJbel- 
laut vielfach zu vermeiden. Die Mittel, deren die Griechen sich zu 
dem Ende bedienten, waren die K o n t r a k t i o n ,  K ra s i s ,  Syn izes i s  
und El is ion .  Aber auch die freie Wortstellung der griechischen 
Sprache war ein bequemes Mittel zur Vermeidung des Hiatus zwischen 
Wortern. Wo dieses aber nicht ausreichte, so namentlich bei gewissen 
Sprachteilen, wie dem Artikel, den Prapositionen, vielen Konjunktionen 
und Adverbien, welche einen festen Platz behaupteten, nahm man 
seine Zuflucht zu den angefuhrten Mitteln. Endlich wurden zu diesem 
Z.wecke die sog. beweglichen Konsonanten im Auslaute (§ 72) benutzt. 
Zuvorderst aber wollen wir erortern, inwieweit der Hiatus zwischen 
Wortern in den verschiedenen Gattungen der Litteratur gestattet 
oder nicht gestattet war.

§ 47. Von dem Hiatus in der epischen Poesie.2)

1 . In dem heroischen Hexameter der epischen Poesie kann 
eigentlich nur der Fall als ein wirklicher, d. h. dem Ohre unan- 
genehmer, Hiatus angesehen werden, wenn ein elisionsfahiger Vokal * III.

t) Q u i n  til. 9. 4, 33 vocalium concursus, qui quum accidit, h i a t et inter- 
sistit et quasi laborat oratio. Vgl. Cicer.  or. §§ 77. 150 u. B e k k e r  Anecd. II, 
p. 697 sq. — 2) Sehr grtindlich und umsichtig hat diesen Gegenstand behandelt 
C. A. J. H o f f m a n n  in den Quaest. Homer. I, p. 53 sqq. Hiermit ist zu ver- 
gleichen A h r e n s ,  Progr. 1851, wo aber den Hiatus in der weiblichen C'isur des
III. F. und am Ende des IV. F. gesprochen wird, u. H e r m a n n  ad Orphica 
p. 720 sqq. Fr. S p i t z n e r ,  de versu Graecorum heroico p. 106sqq., bietet zwar 
reichlichen Stoff, ist aber \veniger tief in das Wesen des Gegenstandes eingedrungen. 
Neuerdings K n o e s ,  de digammo Homerico I (Upsala 1872) S. 35 £f>; Ha r t e l ,  
Horn. Stud. II. I ll  (Ber. d. Wiener Akad., Bd. 76, S. 329 if.; Bd. 78, S. 7 ff.); 
G r u l i c h ,  de quodam hiatus genere quaest. in Homeri carminibus institutae, D.-I. 
Halle 1876.
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am Ende eines Wortes mit einem vokalisch anlautenden Worte zu-r 
sammenstosst. Einen solchen Hiatus sucht die Homerische Sprache 
zwar zu vermeiden, doch nicht sehr angstlich. Daher findet sich in 
ilir eine nicht geringe Anzahl von Stellen, in denen der Hiatus vor- 
kommt, SO Z. B. a) bei a: II. a, 203 η ha ίίβριν, 532 είς αλα αλτο, ε, 
90 ούδ’ αρα Ιρκεα, π , 404 ή via ήίχΗησαν im I. F., β, 87 Ιθνεα εΐσι im 
II. F., δ, 75 άστέρα ηκε II. F., λ, 678 πώεα οίών V. F ., δ, 2 πότνια 
"Ηβη u. oft ποτνια "Ηρη V. F .;  scheinbar in der Mitte des Wortes II. u>, 
455 άναοίγω, αψ άναερχομένφ δ, 392 (Rzach, Stud. ζ. Apoll. Rliod. 17), 
Od. i, 122 καταΐσχεται. Vollends ανα St. άνάστηθι u. πάρα st. πάρεστι 
bewirken keinen stdrenden Hiatus, zumal wenn Interpunktion hinzutritt, 
II. i, 247 άλλ’ ανα, εί μέμονα; I. F ., ε, 603 τψ δ’ αίεΐ πάρα είς, υ, 98 
αίεΐ γάρ πάρα είς (II. F.), aber πάρ’ όιστοί Od. χ, 106] — b) bei ε: II. 
β, 165 μηδέ Ια I. F., 8 ουλε (ουλος W a c k e r n a g e l ,  nach φίλος ώ Μενέλαε 
δ, 189) *Όνειρε II. F., 90 αί δέ τε Ιν6α V. F., τ, 288 ζωδν μέν σε Ιλειπον
Η. F., Od. π, 142 αύτάρ νυν, ές ου σύγε ψχεο III. F .;  — c) bei ο:
Ιπλετο, om I. F. II. ο, 227, [II. ε, 748 έπεμαίετο ίππους V. F., aber
llberwiegende Lesart Ιπ. αρ1 t.], Od. ι, 553 έμπάζετο (ρών (V. F.), mit
Proposition in der παράθεσις άποαίρεο II. α, 275, vgl. 2, b.

Anmerk.  1. Die epische Verskunst nimmt sich also mit den auslautenden 
kurzen Vokalen vor Vokalen eine entsprechende Freiheit, wie mit den inlautenden 
Kurzen (s. § 75, 6 IT.). Diese werden vielfach sozusagen um eine Mora vermehrt, 
d. h. als Langen behandelt; jene, die nach strenger Technik tiberhaupt keine voile 
Mora bilden, sondem sich mit der folgenden Silbe vereinigen mttssen, werden zu 
dein Masse einer vollen Mora =  kurzen Silbe erhoben.

2. In folgenden Fallen aber bewirkt das Zusammentreffen der 
Vokale keinen oder doch keinen storenden Hiatus:

a) Wenn das erstere Wort a p o s t r o p h i e r t  ist, weil durcli die 
Elision zwei Wflrter gleichsam in eines verschmelzen, als: άλγε1 Ι3ηκεν
II. α, 2 . Dieser Fall erstreckt sich nicht bloss auf Homer, sondem 
auf allc Schriftsteller. Eur. Or. 92 πίθοι' αν. Soph. Ph. 1429 άριστεί* 
έκλαβών. Mehr Beispiele § 53.

b) Wenn der Vokal von so fester Beschaffenheit ist, dass er die 
Elision oder die Krasis entweder gar nicht oder nur sehr selten 
zuliisst. Iiierher gehbrt 1 ) insbesondero der Vokal t, so im Dat. S.
III. Dekl. (vgl. § 7 5 , 11) II. p, 196 παιδί οπασσεν, vgl. γ , 2 4 4 , ε , 50, 
723, φ , 21 u. s. w.; in νωϊ έώ II. θ, 4 2 8 ; in d. Pron. interrog. 
τί u. indef. τι, die nie elidiert, u. in οτι, das nur selten, wenn tiberhaupt, 
clidiert wird, 11. ε, 465. Od. o, 83 ; οτι II. ω , 593 im III. F .; in Ιτι 
Π. η, 217 , p, 354, ς, 35 8 ; [fUr οΟι Od. π, 471 III. F. andere Lesart 
οθι If]; in περί, selbst περιίσταΟ' II. σ, 603 ; Γθι II. β, 8 [έσσί ε, 896, άνέσαιμι 
ς, 209 fallen unter c, α]; die Prftp. άντί, άμφί, προτί ποτί, έπί leiden
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zwar die Elision, in der Komposition jedoch bewahren sie sebr oft ihren 
Endvokal, als: άντιάνειρα, άμφίαλος, άμφιέπω (neben άμφεττον), προτιόσσομαι, 
προτιά-τω, έπίορκος, έπιορκέω (diese auch in der Gemeinsprache), έπιόσσομαι 
(έπιώψατο auch att.) aucli έπί 'Έκτορι IL χ , 206 im III. F., ποτί έρκίον 
αυλής Od. σ, 102; —  2) der Vokal υ, der sehr fest ist: II. η, 310 
αστυ άελπτέοντες (fallt unter C, a); ζ, 123 τις δέ σύ έσσι; αίπύ ελοιεν ο, 7 1 ; 
ώκύ έτώσιον £, 407 (wie η, 310); — 3) auch ο sckliesst sich in gewissen 
Fallen den festen Vokalen an, namlick a) in d. demonstrativen o, das 
niemals die Krasis erfakrt. II. a, 333 αύτάρ δ Ιγνω, γ , 379 αύτάρ δ αψ 
u. s. w.; β) in d. relativen δ, als: ε, 303 εργον, δ ου δύο γ’ ανδρε φέροιεν, 
SO auch in d. Bedeutung dass  II. υ, 466 ούδέ το ήδη, δ ού πείσεσθαι 
εμελλεν; γ) in dem Artikel τό (der b. Horn, die Krasis nicht erleidet, 
II. γ, 235 wird ricktig καί τ’ ουνομα, d. i. καί τε, gelesen), als: II. ψ, 
585 το έμόν, ζ, 201 το Ά λήϊον; δ) in d. Pr&p. π ρ ό ,  die auch in der 
Komposition ihren Endvokal behauptet, als: προαλής, προήκης, προϊάπτω, 
προϊάλλω, προερέσ^ω. II, κ, 286 προ ’Αχαιών, vgl. κ, 224. δ, 156, 382 ; 
liber die Krasis mit dem Augment s. § 51, 8 ; [ε) von άπό findet sich 
όποαιρεΐσ&αι u. άποαίρεο II. a, 230, 275 neben άφαφεΐται a , 182, vgl. 
§ 18 ; aber eine Unmenge Stellen mit Elision des o, s. Knoes  I, 37 f.].

c) Der Hiatus wird durch die Stellung des Wortes im Verse 
gemildert, indem durch die Casur ein Ruhepunkt bewirkt wird, namlich:
a) in der w^eiblichen C a s u r  des III. Fusses ,  als: κεινή δέ τρυφά- 
λεια I αμ’ έσπετο χειρ'ι παχείη II. γ, 376. Vgl. α, 4 (doch S. § 18), 
565, 569 u. s. w.; β) in der sog. bukolischen C&sur am Ende des IV., 
durch einen Daktylus gebildeten Fusses; ist hier zugleich Satzende, so 
stellt sich diese Casur als die Hauptc&sur dar. II. a ,  578 πατρι φίλω 
έτί ήρα φέρειν Διί, | δφρα μή αυτε. ο, 232 τόφρα γάρ ουν οί εγειρε μένος 
μέγα, | δφρ’ αν ’Αχαιοί. Vgl. β, 3, 218, ε, 221, 542 u. s· w .; (II. υ, 22 
μενέω πτυχί Ούλύμποιο wird durch den festen Vokal i entschuldigt).

3. Die l a n g e n  V o k a l e  und die D i p h t h o n g e  bewirken, wenn 
sie in der H e b u n g  stehen, im allgemeinen keinen erheblieh storenden 
Hiatus, gar keinen aber, wenn sie in der S e n k u n g  stehen und 
k u r z  gebraucht werden, als: άντι&έ | ω Όδο | σήϊ; οιχοιΙ|σαν. In 
letzterem Falle gehen sie mit dem folgenden Vokale in der Aus- 
sprache eine Verbindung ein, bei welcher der Spiritus lenis oder 
asper des anlautenden Vokales verschwindet, der auslautende Vokal 
aber sich verkurzt: ηα ahnlich wie εα, οι-ε etwa ο̂ ε oder οε, ωε 
ahnlich wie οε (unter Verlust des t). Diese Vokalverbindungen nun 
sind ebensowenig anstossig wie die bei Homer so haufigen inlautenden 
dies sind. — Es sind ubrigens weder alle langen Vokale und Diph
thonge, noch alle Senkungen bzw. Hebungen einander gleich. Vielmehr 
haben einige Vokale bzw. Diphthonge mehr Gewicht und Festigkeit,
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andere weniger; jene kommen Mufiger als diese in der Hebung vor 
Vokal als Langen vor, und werden in der Senkung nicht so leicht 
und oft verkurzt. Langer Vokal bzw. Diphthong vor Vokal in der 
Senkung flndet sich uberwiegend im I. und IV. Versfusse, nach 
welchen, wie auch die haufig hier eintretende Interpunktion zeigt, 
der Vers eine Art Ruhepunkt hat; in der Hebung in den C&suren, 
so auch in der Trithemimeres des II. Fusses, La R o c h e ,  Ost. Gymn. 
1871, 497 ff.

4. Schwerere Vokale bzw. Diphthonge sind: η, ψ, η, ω, ευ; 
leichtere ου, ει, οι, at. Auch diese konnen in der Hebung vor Vokal 
lang gebraucht werden, so das enklilische μοί II. x, 291, φ, 360, ω, 
716, Od. o, 435; ol (οι) Π. t, 306, π, 47, Od. λ, 103 =  v, 343, ξ, 
460; οι Relativ und ol Artikel nur Od. χ , 252 (vor !ξ, vgl. § 18),
II. γ , 278, θ, 177; καί gleichfalls seltenTll. o, 290 =  Od. χ, 372 
έρύσατο και Ισάωσεν, II. ω, 60 Ορέψα τε κα'ι άτίτηλα, Od. λ, 113 =  161, 
μ, 140 νηί τε και έταροις, II. ω, 570 και Ικέτην περ Ιόντα; επεί nur 
Od. ε, 384 u. 0, 585. *) Im ganzen zahlt H a r t e l  fur den Ausgang 
at 146 Beispiele der Verlangerung in der Hebung, fur ot 117, fur ει 
73, dagegen fur ω 511, fur η 402, far η 359, fur ου 178, fur ω 169 
(fur ευ 37). Hierbei ist indes zu beriicksichtigen, dass diese Ausgange 
in der Sprache nicht entfernt gleich haufig sind: αι ist der haufigste, 
ευ der seltenste.

5. In BetrefT der langen Vokale und der Diphthonge in der 
Senkung  gilt als Regel, dass sie kurz gebraucht werden und alsdann 
keinen Hiatus bewirken. Im einzelnen aber ist Folgendes zu bemerken.

a) η wird im Dat. S. nur seltcn kurz gebraucht (und zwar besonders, 
wenn einem Worte die zu ilirn gehbrige Proposition nachfolgt), als: II. 
β, 307 καλή ύπδ πλατανίστψ, κ, 75 εύνή Ινι μαλακή, π, 407 πέτρη Ιπι 
προβλήπ, β, 395 άκτή Ιφ’ υψηλή; vgl. β, 471. κ, 568. ν, 453, 687. ο, 
340. π, 429, 643. υ, 395, 439. χ , 61. ψ, 215. ω, 256/ 272, 494, iiberall 
in der I. Senk. — L a n g  in d. II. Senk. δ, 412 τέττα, σιωπή ήσο; in 
d. I. π, 634 σκαιή Ιγχος Ιχων. β, 209 ήχή, ώς οτε κύμα; in d. IV. δ, 
410 δμοίη Ιν&εο τιμή; dazu κούρη Ίκαρίοιο Od. ρ 562 u. sonst (Digamma? 
s. § 18). — Die Verbalendung η im Akt. und in d. 2. Pers. Med. od. 
P. seln* oft kurz, als: ζ, 364, λ, 155 u. s, w.; a, 160, β, 365, γ, 138 
u. s. w.; Adverbien auf η kurz ζ, 267 u. sonst.

b) ω im Dat. kurz, sclbst in der Synizese II. a, 15 χρυσέφ άνά 
σκήπτρφ;2) lang in d. II. Senk. II. λ, 484 άισσων φ ίγχει, χ , 199; in

0 Gegen H o f f m a n n ,  der fUr die Encliticae ol, τοι, τψ, τευ, sowie die Kon- 
junktionen x a i  und έπεί eine Ausnahniestellung zu erweisen sucht, indem sie in der 
Hebung vor Vokal nicht als Langen stehen darften, vgl. Ha r t e l ,  Horn. Stud. II, 353 ff. 
— 2) Die H&ufigkeit der Verktlrzung von ψ im Gegensatz zu der von η legt den 
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d. III. Od. χ, 386; in d. I. II. p, 40 und vor einer Interpunktion p, 
444; in d. IV. ε, 215; dazu kommen 5— 6 Stellen der Odyssee.

c) η im Nomin. lang in der IV. Senk. II. φ, 1 1 1 ; in d. I. θ, 209
;Ηρη άπτοεπές (άεπτοεπ. Wackernage l ,  Βζζ. B tr. IV, 283); die Konj. 
η, o d e r ; kurz in der III. S. II. x, 451? φ, 113, 576; in d. II. S. ψ, 
724; in d. I. π, 515; lang in d. II. S. a, 145, o, 82; in d. III. », 514, 
x, 505 und sonst; in d. IV. γ, 24, o, 161, 177, 271 und sonst;1) η,
walirl ieh,  l ang in der II. S. t, 339, τ, 56; μή lang in d. I. u. H.
S. σ, 193, φ, 536; sehr oft kurz,  z. B. a, 578, β, 261 u. s. w.; die 
V er b a le n d u n g  η im Aor. 1. u. 2. P. u. im Opt at. in der Senk. 
oft kurz.

d) ω lang αιδώ in d. IV. S. II. β, 262 (αίδόα sehr wenig euphonisch
Nauck);  σφώ in d. I. S. o, 146; von den Adv. auf ω sind in d. Senk. 
immer kurz:  πώ II. λ, 497, ουπω κ, 293, ουτω γ, 169, έκαστάτω κ, 113, 
έπισχερώ λ, 6 68 , aber lang πρόσσω in d. I. S. p, 734 πρόσσω άϊςας 
(II. μ, 274 ist statt άλλά πρόσσω ΐεσ3ε ZU lesen άλλα πρόσω ιεσθε); die
Verbalendung des Indik. Praes. selten kurz, z. Β. II. a, 184, x, 115;
des Imper. Akt. u. der passiven Aoriste sehr oft kurz, ζ. Β. β, 805,
383, ζ, 69, η, 75, 286, 411 und s. w.; 2 . Pers. Aor. I. Oder Ipf. M.
kurz o, 18, 21, φ, 410.

e) ευ im Vok. l a ng  in d. I. S. vor e. Interp. II a, 39 Σμινθευ,
ε’ι ποτέ; d. Adv. ευ immer lang: in d. III. S. II. ξ, 162, π, 191, ω,
269, in der I. β, 253; ευ in der Verbalendung sehr oft kurz, als: γ,
162 ιζευ έμεΐο, ε, 897 u. s. w., im Gen. ε, 897 τευ, u. s. Λν.

f) ου l a ng  in d. II. Senk. II. p, 9, 23, 59, o, 522, hier iiberall 
Ιίάν&ου, wofiir Παν&όου Nauck;  β, 198, ψ, 431, ω, 578; in d. III. ω, 
122; in d. I. β, 145 πόντου Ίκαρίοιο (Digamma?), ε, 666, κ, 505, vor
e. Interp. β, 332 ;  in d. IV. θ, 120, ψ, 441, π, 226, vor e. Interp. o, 
2 3 ; kurz in Φοίβου t, 405, 560, in που β, 136 u. sonst, ύψοΰ a, 486 
u. sonst, τηλου λ, 712.

g) ει im Dat. v. Subst. auf εύ; lang in d. I. S. vor e. Interp. 
II. ω, 61 Πηλεί, ος περί κηρι? (Πηλέι Nauck); d. Konj. ε ΐ  l ang  in d. II. S. 
o, 16, kurz ζ, 367 ου γάρ οΐδ1 εί In  σφιν (Bekk. η In), Od. λ, 317; 
ώςεί (ώς εί) II. χ, 410 ώςει απασα, αΙεί lang Od. θ, 468, in d. I. S.; 
έπεί lang nur in der Hebung, Od. ε, 364 (doch s. La Roche), θ, 485 ;
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Gedanken nahe (Grul ich,  de quodam hiatus genere in Horn, carm., Halle 1876, 
p. 44, A l l e n ,  On Greek versification in inscriptions, Arch. Inst, of America IV, 121), 
dass die Dativendung oi, diem wir aus dem bDotischen, euboischen und anderen 
Dialekten kennen, hier im Spiele sein moge. In Euboea freilich ist dies oi statt 
w recht jung. — 2) t)ber η vgl. Har t  el II, 359 ff.; es steht auch in der Hebung 
vor Vokal auffallend hiiufig als Lange. Man kCnnte an ήέ, ή’ denken, Mo mms e n  
zu Pind. 01. 13, 34, und so schreibt Mo m m s en ,  Pind. I. 6, Ssqq.
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die Verbalendung εΐ (aus έει ) lang in d. II. S. IL <p, 362 ζεΓ (ζέει 
Nauck), in d. IV. λ, 554 =  p, 663 τρει (Nauck vermutket τρέει), in d,
I. μ, 46 =  φ, 575 ταρβει (ταρβέει Nauck); kurz  in d. IV. t, 103 == 
314 =  v, 735; in d. I. v, 285, £, 140; in d. III. κτενεΓ o, 65, 68, in 
d. IV. κατακτενει ψ, 412, in d. I. τ, 104 έκφανεΓ; ει (aus εε) l a n g  in * 
d. I, S. ζώγρει II. ζ, 46 =  λ, 131, [in d. IV. άνώγει ε, 899 ,  1. άνώγειν, 
in d. I. ήίχκει γ, 388, 1. ήακειν], kurz  in d. I. S. ε, 698, in d. V. v, 
440, in d. III. v, 740, σ, 55 7 ; das unkontrakicrte ει lang in d. I. S. 
if 240, ω, 52, selir oft kurz.

k) oi im Nom. Plur. lang in d. I. Senk. vor e. Interp. II. λ, 35 
λευκοί, έν δέ. ψ, 578 ΐκποι, αδτδς δέ, in d. IV. vor e. Interp. ε , 484 
’Αχαιοί, η κεν αγοιεν; im Dat. μοι, οΐ (οί) in d. II. S. Π.'α, 505 τίμησόν 
μοι υίόν; in d. I. S. ε, 270 των οί ες (Digamma?) έγένοντο; sekr kkufig 
aber findet sick μοι kurz; tiber οί τοι vgl. S. 1 9 3 , Anm. 1 . Die Ad- 
verbien auf oi sind in der Senkung stets kurz: II. a, 113 ofxoi. ζ, 335, 
i, 70 ουτοι (ου τοι). ζ, 201, 404 u. sonst ήτοι (ή τοι); οι im Optat. in 
d. Senk. nie lang, oft aber kurz, wie x, 505.

i) αι in der Dekl. fast nur in der Hebung lang, dock Od. υ, 109 
αλλαι (-  - )  ευδον; in den Adverbien, als: χαμαί, πάλαι, kurz; in d. Verbal
endung lang in d. I. S. vor einer Interp. II. ε, 685  κεισΒαι, άλλ* έπά- 
μυνον, Od. ζ, 91, 41, φ, 326;  aber im Inf. Akt., 2., 3. Pers. S. Med. 
od. P. in der Senkung nickt lang, oft aber kurz; καί in d. S. lang II. 
v, 316, ω, 641, Od. β, 230 =  e, 8, β, 232 =  ε, 10, τ, 174.

k) Das sehr seltene ά [im Dual kurz II. 0, 378 γηθήσει προφανείσα 
άνά πτολέμοιο γέφυρας, aber Bekk. nack Aristarck προφανέντε]; in der 
Verbalendung Od. τ, 201.

l) a in d. kontrah. Verbalendung lang  in d. I. S. II. ς, 199 δαμν£ 
(st. δάμνασαι, was Nauck schreibt) άβανάτους, vor einer Interp. φ, 459 
πείρα, ώς; Od. φ, 400; kurz II. ω, 390, 433 πείρα έμεΐο.

m) Das Adv. αύ kurz II. κ, 292 (ap* Vrat.).
η) ηυ in d. I. S. lang Od. τ, 383 γρηυ.
Anmerk. 2. Dass die WOrter, welche ursprttnglich mit /  oder of anlauteten, 

keinen Hiatus bewirken, kaben wir § 17 gesehen.

§ 48. Von dem Hiatus bei den ttbrigen Dichtern.

1 . Die n a c h h o m e r i s c h e n  E p i k e r  verfuhren in der Vcrmeidung 
und Zulassung des Hiatus wie Homer, doch zunachst mit abnehmender 
Freiheit; l) ganz besonders bleibt er naturlich in den Homerischen 
Wortverbindungen zugelassen. Sonst vgl. nach der mannl. Cksur

!) S. H e r m a n n  ad Orphica p. 725 sqq.; ttber Hesiod Flach,* d. dial. Dig. 
des Hes. S. 16ff.; ttber Nonnos L u d w i c h ,  z. Krit. d. N., S. 16—37.

13 *



III. F.: Hymn. Cer. 99 φρέατι οθεν; nach d. weiblichen: I-Ies. Th. 605 
γηροκύμοιο, ο γ . Hymn. Cer. 105 Κελεοΐο Έλευσινίδαο. Arat. 951 ποτα- 
μοΐο έβάψατο; nach d. bukolischen (Ende des IV. F.): Hes. Op. 338 
θυέεσσί τε ίλάσχεσθαι. Th. 182 έτώσια εχφυγε. Hymn. Apoll. Pyth. 12  
αμβροτα ή o’ άνθρώπων; mehrfacher Hiatus Arat. 962 ψοφέει έ-l ύδατι 
ύδωρ. Die alexandrinischen und die nachfolgenden Dichter schliessen 
sich tiberhaupt wieder mehr an Homer an; Nonnos jedoch folgt 
seinen eigenen, sehr strengen Gesetzen, die nicht nur den Hiat, 
sondern auch fast ganz die Elision ausschliessen.

2. Strenger als Homer, in dieser Hinsicht wie in anderen Stricken 
der Verskunst, verfuhren die e l e g i s c h e n  Dichter. Dochbewirkt auch 
bei ihnen eine in der Senkung kurz gebrauchte lange Silbe keinen 
Hiatus. Dies gilt ebenfalls fur die Lyr ike r ,  abgesehen vom 
Iambus und Trochaus, bei welchen Fussen auch dies unzulassig ist. 
Ausserdem ist Hiatus zulassig bei dem Pronomen ol, 1 in Fortwirkung 
des alten Digamma, als Archilochus frg. 97 δέ ot; ferner bei ευ: ευ 
2ρδων Theogn. 3G8, εύ οισδα 375 (άλλοτε αλλα Sol. 13, 76. 15, 4, 
nach Od. δ, 236; vgl. F l a c h ,  Bzz. Btr. II, 63). — Bei Pindar1) sind 
nach H e i m e r s  (PIar te l s )  Zusammenstellungen diphthongische Aus- 
gange 206 mal als Kiirzen verwendet (darunter m 14 mal, a 8 mal), 
langvokalische nur 8 mal. Als Langen vor Vokal stehen bei ihm 
in der Hebung nicht ganz selten to u. a (nach M o m m s e n ,  Annot. 
p. 166 als ω’, ά’ zu fassen).

3. Bei den a t t i s c h e n  Dichtern, den Tragikern sowohl als den 
Komikern, mussen die Iamben und die tibrigen Versmasse wohl 
unterschieden werden. In den Ia m b e n  vermeiden die T r a g i k e r ,  
gleichwie schon Archilochus, sorgfaltig den Pliatus. Nur bei dem 
Fragworte τί ist er gestattet, wenn eine lange Silbe, die in der 
Hebung steht, folgt. Aesch. S. 208 τί οΰν; ebenso 704. Eum. 902. 
Pers. 787. Soph. Ph. 1 0 0 ; τί εστιν; 733. 753. τί ειπας; 917. Ent- 
schuldigt ist auch der Pliatus bei εΰ, nach dem Vorgange Homers 
und anderer Dichter (s. 2): Soph. OR. 959 ευ Γσ9’ έχεΐνον (σάφ’ toil’ 
Porson); ferner in dem Anrufe ώ ουτος Soph. OG. 1627; bei sonstigen 
Interjektionen, wie S. Ph. 759 th? έξεπλήσΟη (έξέ-λησ’ Elmsley) ίώ ίώ 
δύστηνε σύ. Aesch. Ag. 1256 παπαΐ otov τδ πυρ (Ρ), 1257 SOgar δτοτοΐ 
Λύχει’ 'Άπολλον οϊ εγώ έγώ. Gar nicht auffallend ist der Hiatus, wenn in 
den Senaren der Vers mit einem Vokale schliesst und der folgende 
Vers mit einem Vokale anfangt, als: Aesch. Pr. 259 δτι "ίϊμαρτες. 377

196 W o h lla u ts leh re . —  H ia tu s  bei d en  tib rig en  D ich te rn . §  48.

l) Ober den Hiatus bei P i n d a r  s. He r mann ,  Opusc. I, p. 247 sqq.; 
B o e c k h ,  de metris Pindari in ed. Pindari, Tom. I, p. 101 sqq.; Harte l ,  Horn. 
Stud. Ill, 8 ff.; M o m m s e n  zu Olymp. XIII, 34; He imer ,  Stud. Pind. 6ff.
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οτι Ό ργη ί. Soph. Aj. 916 έ,τεί Ουδείς, 1273 ήνίχα Έρχέων. El. 1362 
έγώ "Ηιχθηρα. Eur. Hipp. 715 έγώ Εύρημα.1) Die K o m i k e r  hingegen 
lassen den Hiatus haufiger zu. Ausser dem erwahnten von τί vor 
einer langen Silbe in der Hebung, als: τί είπας, τί ού, τί αύ, τι ήν, und 
οτι ούχ Ar. Eq. 101, ο π αν τις 53, kommt der Hiatus aucli bei τί, 
on vor cinem kurzen Vokale vor, als: Av. 172 τί αν ούν ποιοΐμεν; PI. 
1161 καί τί Ιτ έρεις; Nub. 21 τί οφείλω; bei περί schr oft, dock meistens 
vor einem langen Vokale, als: Nub. 97 περί ήμας, Ach. 39 περί ειρήνης 
u. s. w., vor einem kurzen: Ran. 87 περί έμού, Eq. 1005 sqq. περί 
’Αθηνών, περί έμού, περί απάντων; oft bei ουδέ εις, μηδέ εις (sclion Hipponax 
fr. 28 Bergk. μηδέ εις; oft bei dem dor. Komiker Epicharmus: fr. 79 
Ahr. ούδέ είς, ibid. 126 ούδέ Εν, 134 ούδέ εις. 137): Ar. PL 138, 1115 
ουδέ Εν, 37 μηδέ Εν, 1182 ούδέ είς; liiiiifig aucli bei den spateren Komikern 
[sehr oft aucli in der att. Prosa, wie Demostli. 5, 17. Plat. Leg. 648, e 
u. 8. w.; auf attiscbcn Inschriften des 5. Jahrli. 0ΪΔΕΗΕΝΑ u. s. w., 
aucli auf spiitercn, Meisterhans,  Gr. d. att. Inscbr. 2162; vgl. § 186, 
Anrn. 1]; bei ώ: Ar. [Lys. 572 ώ ανόητοι ~ ^  im Anapast,] PL 
374 ώ Ήράκλεις u. sonst; in παΓ ήμί παι Ar. Ran. 37. Nub. 1129. '

4. In den lyr ischen Stellen der Tragiker, sowie den Anap&sten2)
ist der eigentliche Hiatus nicht ofter als im Senar gestattet, im 
Gegenteil ist hier vielfach auch zwischen den Reihen, die wir als 
Verse schreiben, ein enger Zusammenhang, der den Hiat ausschliesst. 
Einzelne Beisp. des Hiats bei lnterjektionen, Anreden und dergl.: 
Aesch. Ag. 1530 ίώ γα γα είθε μ* έδέςω (Anap.). Soph. 0 0 .  188 αγε νυν 
σύ με παΐ, W αν εύσεβίας (Anap.). Aesch. Ag. 1125 α α ίδού ίδού* απεχε 
τάς βοός Dochmien). Soph. Ant. 1319 έγώ γάρ
σ’ έγώ Εκανον ώ μέλεας (Dochmien, σ έγώ σ’ Herm.). Ar. Ach. 971 
εΐδες ώ είδες ώ (Krctiker). Dazu (wie bei Horn. u. Arckilochos) mit ol 
Soph. Tr. 650 ά δέ οί φίλα δάμαρ. EL 196 ότε ol (codd. σοι) παγχάλκων 
άνταία. Gcrth, Curt. Stud. I, 2, 252.

5. Ausserdem aber ist hier bei Tragikern und Komikern der 
oben bei den Epikern und Lyrikern erwahnte Fall gestattet,3) bei 
welchem ein auf einen langen Vokal oder einen Diphthongen (selten 
jedoch to, η, ω, η) auslautendes Wort vor einem vokalisch anlautenden 
Worte seinen langen Vokal oder seinen Diphthongen verkurzt. Indes 
geschieht dies nur entweder in der zweisilbigen Senkung der Daktylen 
und AnapSsten (Ghoriamben, Ioniker), oder in der aufgelOsten Hebung 
der Anap5sten sowie der Dochmien, und ist ferner im Ganzen eine

!) Vgl. R. Skr zeczka ,  Archiv f. Philolog. 1841, S. 343. — 2) S. S e i d l e r ,  
de versibus dochmiacis §§ 34—39; Lobeck ,  de usu apostr., p. 8 sq. — (3 S. 
Seidler ,  de vers, dochm. p. 95sqq.



nicht haufige Licenz. Beispiele: in Anapasten Eur. Hec. 123 τώ 
θησείδα δ’, οζώ ’Αθηνών. Med. 1085 άλλα γάρ Ιστιν Μοΰαα και ήμιν. Ε1. 
1316 άλλ’ έγώ οίκων Ιςειμι πατρός. Ar. Nub. 321 έτεροι λόγω άντιλογησαι. 
324'ήσυχη(η) αύτάς. 346 sq. Κενταύριμ δμοίαν | ή παρδάλεΐ η λύκω ή ταύρω} 
in Daktyl. Ar. Nub. 298 παρθένοι όμβροφόροη 304 f. άναδείκνυταΐ | ουράνιοι;, 
307 f. ίερώταταΐ | ευστέφανοι τε; in Choriamb. Nub. 512 sq. ευτυχία γένοιτο 
τάνθρώπφ, οτι προήκων. 595 άμφί μοΐ αύτε, Φοΐβ’ άνας; in Ionikern Aesch. 
Suppl. 1020 πολιούχους τε καί οΐ χευμ’ Έρασίνου. Bei aufgeloster Arsis 
in Dochmien ist die verkiirzte auslautende Silbe meistens die erste 
Kurze, als: Aesch. S. 135 Κάδμου έπώνυμον. Eum. 255 ορα ορα μάλ’ αύ. 
Soph. Aj. 349 μόνοι έμών φίλων. 350 μόνοι !τ’ έμμένοντες. 412 πόροι 
άλίββοθοι; seltener die zweite, als: Eur. Hec. 1067 είθε μοΐ δμμάτων. 
Aber in den trochaischen, iambischen, kretischen und bakcheischen 
Rhythmen wird dieser Hiatus verschmaht.

§ 49. Von dem Hiatus in der Prosa.l)
1 . Auch die Kunstprosa scheut zum Teil das Zusammentreffen 

eines vokalisch auslautenden Wortes mit einem vokalisch anlautenden 
W orte, besonders den Zusammenstoss zweier langer Vokale oder 
eines langen und eines kurzen, wobei jedoeh zu bemerken, dass, wo die 
Interpunktion einen Ruhepunkt bewirkt, der Hiatus bei den minder 
strengen Autoren hinlanglich entsehuldigt ist, und dass ein soleher 
Ruhepunkt nicht bloss nach einem Punkte oder Kolon, sondern oft 
auch nach einem Komma eintritt, wofern nur das r h e t o r i s c h e  
Satzglied, das „Kolon", zu Ende ist. Man muss aber die verschiedenen 
Zeiten und Gattungen der Prosa wohl unterscheiden.

2. Nicht die geringste Rucksicht auf den Hiat wird in der alten 
Prosa der Ionier wie der Attiker genommen, also weder von Herodot 
noch von Thukydides. Auch Gorgias, der Schopfer der Kunstrede, 
hat sich um den Hiat anfanglich nicht bekummert, wiewohl er sonst 
seine Prosa der Poesie ahnlich zu machen suchte. Gleichwohl ist 
bereits im 5. Jahrhundert, vielleicht durch den Rhetor Thrasymachos 
von Kalchedon, das Prinzip der Meidung des Hiatus, wie es die 
Dichter hatten, auch fur die Kunstprosa aufgestellt worden, und im
4. Jahrhundert frnden wir dasselbe in Isokrates’ Kunstreden in strengster 
Anwendung.2) Nach der Praxis in diesen sind verwehrt erstlich alle i)
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i) S. G. E. Benseler,  de hiatu in oratoribus Atticis et historicis Graecis 
libri duo. Fribergae 1841. — 2) Dionys. Halic. de compos, verb., cap. 23, 
p. 367 Schaef. (184 R.): φωνηέντων μέν γάρ άντιτυπίαν (concursationem) ούκ άν τι; 
οόδεμίαν εδροι, έν γοΰν οίς παρεθέμην άριθμοΐς, οίομαι δ’ οΰδ’ έν όλω τψ λόγφ (dem 
Areopagitikos). Quin til. 9. 4, 35: non tamen id (sc. hiatus) ut crimen ingens 
expavescendum est, ac nescio negligentia in hoc an sollicitudo sit pejor (er spricht
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Hiaten, bei denen eine Tilgung durch Elision oder Krasis nicht moglich 
ist, und zwar sowohl innerhalb des Satzgliedes (Kolon) wie zwischen 
Satzgliedern; sodann aber auch von solchen Hiaten, die der Tilgung 
wohl f&hig sind, alle diejenigen zwischen selbstandigen Whrtern von 
eigenem Gewicht, und die, wo die allenfalls mogliche Krasis doch 
hSrter sein wurde. Ob nun da, wo die Tilgung stattfindet, dieselbe 
in der Schrift zum Ausdruck kommt, ist vollig gleichgultig; auch bei 
den Dichtern wird in Handschriften und Inschriften sehr oft und 
ganz nach Belieben plene geschieben, gleichwie dies im Lateinischen 
immer geschieht. Gestattet ist jedoch auch in den ausgefeiltesten 
isokratischen Reden der Hiat mit τί, xt, οτι, περί, εύ (alles dies nach 
deni Vorgange der Dichter, s. § 48, 3), προ, (αν nam. in πολύ άν), 
allenfalls καί; in den minder gefeilten, namentlich den Gerichtsreden, 
kommen hinzu solche mit ώ, εί, ή, (ουν), einzelne mit Formen des 
Artikels, und besonders solche zwischen Satzgliedern und S&tzen. 
Elidierte Vokale finden sich in den ersten sechs Paragraphen des 
Panegyrikos: δ* υπέρ. δ* ούδεμίαν. (2 ) δ* άνδρδς. (3) άλλ’ ίκανδν. άπ* αύτου. 
(4) άλλ' αμα. μαλια-τ* έπιδεικνύουσιν. πλεΐστ ώφελουσιν. (5) επειτ’ ούδ* οί. 
ώστ ηδη. (6) δ αν. δ’ είρημένα. Durch die Beschrankung der Elisionen geht 
diese Prosa noch fiber die Strenge der Dichter hinaus.

3. D e m o s t h e n e s  schuf sich fur seine praktischen Reden ein 
etwas abweichendes, vor allem minder peinliches Hiatusgesetz. Ab- 
gesehen von den jederzeit erlaubten Hiaten am Ende des Kolons 
und der vOlligen Freiheit der Elision sind darnach auch die Hiaten 
nach den kleinen, zumeist einsilbigen Formwortern gestattet: καί ή 
εί μή έπεί μέντοι καίτοι 6 ή του u. s. av. , ώ. Es tritt bei diesen 
W6rtern manchmal Krasis ein, mehrenteils jedoch nicht, und es 
werden alsdann die Langen (ausser vielfach ώ, vgl. § 48, 3) far den 
prosaischen Numerus nach dem Vorgange der Dichter der Verkiirzung 
unterworfen, wodurch der Hiat unanstossig wird.

4. Die zur Zeit des Isokrates und Demosthenes lebenden sonstigen 
praktischen Redner waren zwar weniger als diese beiden bemiiht 
den Hiatus zu vermeiden, liessen ihn jedoch seltener zu als die 
filteren Redner. Isa  us ist in den verschiedenen Reden ungleich, in 
einigen ziemlich streng. Bei Lykurgus  und D i n a r c h u s  findet sich 
der Hiatus zwar nicht &ngstlich vermieden, doch im Ganzen nicht 
sehr oft, etwas haufiger bei A e sc h in e s ,  fast unbeschrankt bei 
Hypereides.

zunftchst vom Lateinischen). «Inhibeat enim necesse est hie metus impetum dicendi 
et a potioribus avertat. Quare ut negligentiae pars hoc pati, it a  humilitatis ubique 
perliorrescere, nirniosque non immerito in hac cura putant omnes I s o c r a t e m  
secutos praecipueque Theopompuin. Vgl. Plut. Mor. 350 e.

§ 49.
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5. Die G e s c h i e h t s c h r e i b e r ,  von denen manche namhafte, 
wie T h e o p o m p u s 1) und E p h o r u s ,  aus Isokrates’ Schule hervor- 
gingen, haben sich von dessen Zeit ab der Praxis der Kunstrede 
angeschlossen, so dass auch in X e n o p h o n s  spateren Schriften sich 
manchraal eine gewisse Sparlichkeit der Hiate zeigt. P la to n s  philo- 
sophische Prosa nimmt anfanglich auf den Hiat keine Rucksicht; in 
seinen spateren Schriften jedoch (Philebos, Sophistes, Politikos, 
Timaios, Kritias, den Gesetzen) hat er sich dem inzwischen erstarkten 
neuen Gesetze der Kunstprosa folgsam gezeigt, wiewohl ohne Peinlich- 
keit, indem z. B. Hiaten mit den Formen des Artikels, mit μή, εί u. s. w., 
sowie auch Elisionen unbeschrankt zugelassen werden. Strenger ver- 
fahrt A r i s t o t e l e s ,  d. h. da, wo er sorgfaltiger schreibt, insbesondere 
in den Dialogen; T h e o p h r a s t  berucksichtigt durchweg den Hiat, 
indes nach sehr freien Gesetzen. In der Folgezeit ist alsdann das 
Prinzip der Meidung des Hiatus far jegliche Kunstprosa herrschend 
geblieben, wie wir dies namentlich an P o l y b i u s 2) und an dem 
Epikureer P h i l o d e m u s  sehen. Als jedoch die atticistische Reaktion 
kam, welche vielfach sich gerade an die alteren attischen Muster, wie 
den Thukydides, anlehnte, kam das Gesetz ins Schwanken, und bei 
den Autoren der Kaiserzeit zeigt sich die Praxis individuell verschieden. 
P l u t a r c h 3) sucht in alien seinen Schriften den Hiat zu meiden, 
ebenso D i o d o r u s  von Sicilien, dessen Muster namentlich Ephorus 
ist; dagegen Lucian, Arrian u. A. sind dagegen gleichgultig, wahrend 
wieder Andere, wie A p p i a n ,  eine mittlere Praxis befolgen.4)

6 . Die Mittel, deren sich die Sprache zur Beseitigung des 
Hiatus im Worle und zwischen Wortern bediente, waren folgende:

§ 50. A. Kontraktion der Vokale.

1. K o n t r a k t i o n  (συναίρεσις) nennen wir die V e r s c h m e l z u n g  
z w e i e r  in E i n e m  W o r t e  auf  e i n a n d e r  f o l g e n d e n  V oka l e  
(bezw. eines Vokals u. eines Diphthongs) zu e i n e m  l a n g e n  Voka le  
o d e r  D i p h t h o n g e .  Wir scheiden demnach zwischen Kontraktion 
und Krasis, je nachdem der Vorgang innerhalb eines Wortes oder in 
zwei auf einander folgenden Wortern stattfindet; die Alien dagegen 
(so C r a m e r  Anecd. Ox. IV, 347, Schol. Hephaest., p. 119 f. Westph.) 
schieden innerhalb der συναλοιφή als der Gattung die Arten εκ&λιψις, 
κρασις und συναίρεσις. Συναλοιφή ist irgendwelche Tilgung des Hiats;

l) S. Cic. Orat. 45, 151; Quint i l .  in der S. 198f. angefiihrten Stelle; 
B e n s e l e r  1. d., p. 197 sqq. — 2) S. B e n s e l e r  1. d. p. 204 sqq. — 3) S. eben- 
das. p. 314 sqq., und besonders die griindlicke Untersuchung von Carol .  S i n t en i s  
de hiatu in Plutarchi vitis parall., Zerbst 1845. — 4) tlber Appian s. A. Ze rd i k ,  
Quaest. Appianeae, Kiel 1886.
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man nannte sie εκΟλιψις, wenn ein Vokal ausgestossen wurde (παρ’ αυτόν), 
συναίρεσις, wenn zwei Vokale zu dem aus ilinen entstehenden Diphthongc 
sich vereinigten (οϊς οίς, τδ ίμάτιον Οοίμάτιον),1) κρασις endlich, wenn ein 
Mischlaut hervorging (έτ(μαε έτίμά, τδ έμόν τούμον). — Unsere Kontraktion 
nun findet entweder im Stamme eines Wortes statt, als: άείοω =  αδω, 
odor, und dies ist der haufigere Fall, zwischen dein Stamme und der 
Flcxionsendung, als: τιμά-ω =  τιμώ. Unter alien Mundarten ist die 
a t t i sche  diejenige, welche die Kontraktion am Vollslandigsten aus- 
gebildet hat. In den ubrigen Mundarten ist sie z. T. auf ungleich 
wenigcre F&lle beschr&nkt.

2. Der bOotische A e o l i s m u s 2) hat wenig Kontraktion, und 
unterscheidet sich besonders dadurch, dass er die Verbindungen ao 
7(0 belasst: Ποτειδάωνος, Cor. 1 ; -ao G. Siag. I. Dekl., -άων G. Plur. 
(liur im Artikel ταν); aucli das Th essal ische hat -άουν (aus -άων) nb. 
-αν (·ουν), im Sing, jedoch -ά. In Eigcnn. bdotisch -λαός, docb Λαδάμας; 
cine cigcnttlmliche Kontraktion ist a -j- ο =  αυ3) in Σαύμειλος, Σαυ- 
κράτεις auf Inscbr. (att. Σώμηλος, Σωκράτης), docb aucb Σωκράτεις; BO 
aucli in der arkad. Mundart im Gen., als: Άπολλωνίδαυ, Εύμηλίδαυ st. 
αο, kypriscb Όνασαγόραυ, docb andcrswo (MUnzen) Εύαγόρω, was nicht 
(mit Meister) von Εύάγορος herzuleiten ist. Die Booter halten aucb 
αα in Άρχελάα; ebcnso at (Καράιων) gleicbwie ωϊ (Πτωΐων), indent es 
die Diphthongc a, φ im Boot, nicht giebt. E +  e boot. =  ει, als: δονεΤται 
Cor. 18; auf Inscbr.: ‘Μράκλειτος aus -κλέετος, Κλεινίας (einmal ΚλεεσΟένεος, 
Κλεισμένους); die Subst. auf -κλεΐς (== κλης) crleiden stets die Kontr., 
als: Άμινοκλεΐος, Δαμοκλεΐος u. s. w. aus κλέεος, gleicbwie im Nom. -κλεις 
aus -κλέεις. E +  i wird (et) t, so im Dat. der Worter auf -εις ( =  -ης)
III. Dekl.; ε -f* cclitem ει (boot, ΐ) ebcnso (καλΐ); im Konjunkt. aber 
δοκίει aus (-έη) -έη. Vollends pflegt ε vor dimklcn Vokalen entweder 
zu bleiben oder t zu werden, s. § 24, 2 i u. ε S. 119, docb im Ptc. 
Med. καλείμενο; st. καλεόμενος, wegen der vielen Klirzen. 0 -|- ο =  ω 
im Gen. II. Dekl., als: ιππω Cor. 14; so aucb arkad.  (kypr.),  als: 
Μόσχω. Im ganzcn also fliessen im Bbotiscben nur gleiclmrtige Laute 
in einandcr, und aucb dicse nicht immer.

3. Auch der a s i a t i s c h c  A e o l i s m u s  hat nur wenige Kon- 
traktionen .*4) a  +  α =  ά: Φώκα =  φώκα(ι)α; — a +  ε =  a wie 
ionisch (nicht wie dor. zu η), Krasis κασλων aus κα(ι) έσλων; — ά - f  ε

*) Doch findet sich das Wort oil auch von sonstiger Kontraktion, z. B. 
Herodian I, 283 γία, ου γή συνηρέθη. — 2) S. Ahrens, Dial. I, ρ. 201 sq., 
p. 233; Meister, Gr. Dial. I, 2441 IT. — 3) Diese Kontraktion findet sich aucb in 
der κοινή, als Ααυδικιανός Inschr.; Usener, N. Jahrb. 1805, 234; bestritten ist 
Λαυμέδων b. Lykopbr. 052, s. Usener das.; Sclieer, Rh. Mus. 34, 401. S. noch 
Baunack, Curt. St. X, 130; G. Meyer, 1302. — 4) s. Ahrens I, p. 102 sq.; 
Meister, 97 (T.

§ 50.
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=  ά in αλιος nb. άέλιος; — α - f - o u .  α +  α> =  ά, als: Ποσείδαν od. 
Ποτιδαν aus Ποσειδάων, doch θυρωρός (att. θυρωρός) aus -άωρός*, im Gen. S. u. 
P. I. Dekl., als: Κρονίδα aus -αο, ταν σπονδαν aus τάων σπονδάων; ας 
(aucli dor. u. boot, ας) aus αος, att. 8ως (vgl. τάως kret. b. Hesych. st. 
τέως) 5 docll σαώτηρ —  σωτήρ, -λαός in Eigenn. ; — ε -f- α =  η; 
wie ηρ Ale. 45, Sappli. 39 (aus εαρ), έση Ale. 87 (aus εσεαι); — ε -f- ε 
=  η, als: ηχες aus Ιεχες, τρής aus τρέες; — ε ο =  ευ, aber selten, 
als: βέλευς (aus βέλεος) Ale. 15; — ι -f- ε =  I in Τρος, att. Ιερός, ίρηες 
u. s. w.; auf jungeren Inschr. mit ει geschr. (Ausspr. ΐ), als: κατεφων, χατεί- 
ρωσις, ειρευς, άρχεφευς; — ι t =  ϊ, als: πόλϊ aus πόλιι; auf jiingeren Inschr. 
πόλει; — o - f - a U .  ο -|- ε =  ω (Krasis ωνηρ, τώμον =  τδ έμόν), doch 
ο -f* ά =  ά in βάθόεντι d. i. βοηθουντι; — ο -f- ο =  ω, als: άνθρώπω 
aus οο, αιδώς aus αιδοος. Offen bleiben εο, εω, εα in der Deklin. (Verba 
contr. mangeln), dann vielfaeh αϊ, εϊ u. s. w.; s. § 55, 4.

4. In der d o r i s c h e n  Mundart fmden sieh folgende Kon- 
traktionen: *) α ε, αε ι ,  αη ,  α η werden in der Konjugation immer, αο,  
α οι ,  α ου,  αω in der Deklination und Konjug. fast immer und auch sonst 
gewbhnlich kontrahiert; aber δαελός (d. i. δα/ελός) Sophr. im Et.
M. 246, 35 st. δάλός u. άείδω (d. i. ά/είδω ) Alkm. 23, 39, Ar. Lys. 1243; 
also: a -J- ε =  η u. α -f- ει =  η, als: ορη (Impel*, aus όραε), Epich. 
94, 12, όρη 117 (aus δράει), σιγήν 115; δρης Sophr. 45, παδϊ) ( =  πήδα) 46, 
έλωβητο 66, ποτήσθω Alkm. 23, 16, δρης das. II, 16, έρώτη Ar. Ach. 800, 
δρήν Lys. 1077; b. Theokr. έφοιτη 2, 155, νίκη 6, 46; aber αε wie qhrj 
zu a ,  D it te n b e r g e r , I. L. Halle 1885/6, p. XII, als αλιος (αλιος) aus 
άέλιος, άργας aus άργάεν(τ)ς ( =  άργαεις), άργάντα, φωναντα, άλκαντα, Pind.; 
auffallend διεγέλα Inschr. Epidaur., D.-I. 3339, 35, neben έώρη, έπερωτην 
u. dgl., vgl. § 247, a); α +  η =  η, als: δρη Epich. 10, έπιβη (aus -άη) 
Heracl. tab.; — α +  ο (ου) u. a +  ω =  a, a) in Nominalbildungen: 
Ποτιδαν, Ποτειδάν, Ποσειδάν aus -άων (att. ών), dalier Ποτιδανία Thuk. 3, 96 
(Name einer Stadt), Λυκάν =  Λυκάων Hdn. I, 13, ’Αλκμάν aus -αων 
(§  40, 2), dalier Άλκμανιδαι, Ά μυθάν, Παιάν (παιάν) Pind. aus -άων; SO 

auch ζυνάν, Teilnehmer, κοινάν, G. ανος, Pind. N. 5, 27 ξυνανα, P. 3, 28 
κοινανι; daher Thuk. 5, 79 κοινανέω; κυκάν =  κυκεών Inschr. Epidauros
D.-I. 3339 (Heilungswunder); Ίάνων aus Ίαόνων Aesch. Pers. 948 f.? 
1025? (Ίάν Hdn. I, 13); Kompos. mit λαός, als: Μενέλας, G. Μενέλα, 
D. -<f9 Α. -αν, Αρκεσίλας, Νικόλας; viele mit Αα (aus Λαο) anlautende 
Eigennamen, als: Λασθένης (att. Λεωσθένης), wie auch b. Attik. Λάμαχος, 
Λαχάρης; ferner γαμέτρας tab. Heracl. (aus γαομ., att. γεωμέτρης), γαμό- 
pot (att. γεωμόροι); πάράρος, verruckt, Theokr. 15, 8  aus παράορος, ion. 
(Archiloeh.) παρήορος, Hes}rch. αόλαρυς aus αυλαωρός; b) Gen. S. I. Dekl., 
als: ’Ατρείδα aus -αο, Ατρείδαν aus -άων; c) in den Verbis contr. auf

0  S. A hr e n s  II, p. 195 sqq.
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ctto, als: γελαντι, γέλασα Theokr., att. γελώσι, γελώσα, δπτοίντες Epicli. 82; 
διαπείναμες Ar. Ach. 751 =  διαπεινώμεν, καταγελάμενος Insclir. Epidaur. 
D.-I. 3339, τιμαντι D.-I. 1587; doch auch oft unci auf Inschr. fast stets 
die gewohnlicke Kontr., z. B. b. Epicli. {στιών, ζώντα, λώντι Partie. u. 
3. P. PL, λψη Opt., Sophr. 62 τατωμένα =  τητωμένη, Ar. Lys. 1005 
έώντι, 1253 ένικων, 1162 λώμες, Thuk. 5, 77 έκβώντα;, Insclir. vtxomt,
3. pi., D.-I. 3046 Selinus, δρμωμένους u. s. w., und so gewiss stets in 
d. 1. Pers., als: τιμώ aus -άω, und bei den einsilbigen Stammen, als: 
λώντι, ζώντι, λι/η (abgeseben von den inschr. Forraen von λήν mit EO, 
EIO, 8. bei den unregelm. Verben); die neuerdings versuclite Regel, 
dass αο άω ά , άο αω ω geworden sei, bedarf noch sehr der weiteren 
Bestatigung; d) 2. Pers. Aor. I. M. b. Theokr. 4, 28 έπάςα aus 
έπάςαο, att. έκήξω. 5, 6 έκτάσα (vulgo έκτάσω); έιτρια (att. έπρίω 
aus έπρίασο, έιτρίαο) in An. Ox. 3. 241, 11 (Ildn. II, 251), πρια 
(att. πρίω Imper. aus πρίασο, πρίαο) Epich. 93 nacli A hrens’ Verbesserung/ 
(πριώ tlberl.); e) ας (att. έως), wie im asiat. Aeol., s. Nr. 3; f) in Eigenn. 
Άγλω- aus Ά γλαο-, B e c h te l  zu D.-I. 3453; — e -f- a wird in der III. Dekl. 
bald kontrahicrt, bald nicht, s. d. Formenlehre; besonders zu bemerken 
sind: κρής st. κρέας (Ar. Ach. 795), κρη st. κρέα (docli auch κρέα Epich. 82, 
Theokr. 7, 107), βλήρ Alkin. b. Hes}rch. st. δέλεαρ, so δελήτιον Sophr. 20, 
άλήτων Rhinthon b. Athen. 11, p. 500 f. st. άλε(ι)άτων v. άλε(ι)αρ, ηρ Alkm. 
76, ηρι Epich. 29, Καρνήδας kyren. Inschr. st. Καρνεάδης; Χάλκη, Στρατης 
rhod. Inschr. st. Χαλκέα, Στρατέας; aber φακέα —  φακή Epicharm. 17; 
Akk. S. ’Αλκυόνη Pind. I. 5, 33. Όδυασή N. 8 , 26; —  εαι in der
2. Sg. regelmassig zu η , s. § 213, Anm. 2; — ε - f  ε =  η in dem 
strengercn Dorismus (aber == ει in dem milderen): a) in den Eigen- 
namen Έράκλητος ( =  1 Ηράκλειτος), Κλήτα ( =  Κλειτή), Δαμοχλήτα, Κλη- 
σθένης, aber in der III. Dekl. bleibt εε im altercn Dorismus offen;
b) in der Konjugation wird sowohl εε als auch εει, εη, εη immer kon- 
trahiert, selbst in den einsilbigen Stiimmen; so in den Verbis contr., 
als: φιλήτω, νοήτω, αίρήσθαι, Ar, Lys. 1314 άγήται ( =  ηγείται), 1318 πύη 
( =  ποιεί); (aber in der 3. Pers. Priis. Fut. Akt. wird ε -f- (echtem) ει auch 
etrengdorisch =  ει;) Fut. auf d. lierakl. Tafeln έργαςήται, έσσήται; c) im 
Augm. als: ήχον, ήλκον ( =  ειχον, είλκον); auf der epidaur. Inschr. 3325 
wcchselt ήλετο mit EAETO d. i. εϊλετο EIAETO; — ε +  o == ω, Avenn 
die Silbe vokaliech auslautet, aber =  o, \venn sie innerhalb des Wortes 
konsonantisch auslautet, in dem strengcren Dorismus, so auf kret. Inschr. 
ώνωμένος =  ώνουμένους, εύχαριστώμες =  ουμεν; aucll tarcntin. έμώς aU8 
έμέος; aber mit Hypharese κρατάντες =  χρατέοντες, χοσμόντες, Fut. πρε- 
σβευσόντας st. d. dor. Fut. πρεσβευσουντα;, auf d. lierakl. Taf. οίσοντι, δοκι- 
μαςοντι, έργαξονται, έσσόνταί; entsprechend e +  ω =  ω , als: έμμενώ, 
εύνοησώ, έςώ u. 8. w ., Partie. Dat. Ρ1. εύορκώσι aus εύορκέωσι, =  ευορ-

§ 50.



κέovit, εόορκέουσι (§ 26, ω u. ου S. 129). Dber die unkontrahierte 
Endung der V. auf ίω st. έω u. d. Adj. auf ιος =  εος s. § 24 i u. ε)
S. 120; — ε -}- ο (ου) =  ευ nach ionischer Weise auf Rhodos und 
anderwarts, nam. in spaterer Zeit, a) in den Kompositis mit θεός (dies 
Wort selbst θεός Callim. Cerer. 58, vgl. -Hdn. I, 400, II, 330. 911; 
θευν Akk. das. I, 415), νέος u. κλέος auf jiingeren Inschr. u. Miinzen, 
als: Θεύλυτος, θεύφραστος U. S. w., νευμηνία, Κλευμενίδας, Κλευφαντος U. 8. w ., 
auf einer Insclir. auch Λευνπάδας st. Λεοντιάδης; entspr. εω =  ηυ in 
Τιμοκρηυν, Έρμοκρηυν Telos, Cauer, Del. 2 169; b) Gen. ευς aus εος der 
Worter der III. Dekl. auf ης u. ος, als: Άριστοκλευς, Ξενοκράτευς, ορευς, 
Νικοσθένευς, Ξενοφάνευς, Νικομήδευς, Άριστοφάνευς, Theokr. 7, 20 χείλευς 
u. s. w .; c) b. Epicharm., Sophron u. Theokr. έμευς, έμευ, τευς; d) b. d. 
Verb, contr., als: b. Theokr. φιλευντι 5, 80, έδοκευμες 13, 1, αίτεύμενος 
14, 63, βομβευσα 3, 13, Fut. βασευμαι 2, 8 u. s. w .; SO auch ήγάπευν 
Theokr. Ep. 19 , 4 v. άγαπέω st. άω, s. § 24 ε u. a; auf Inschr. προ- 
ωνεύμενος, Fut. κρινευνπ, διαλυσευντι, υτταρςευντι; — ε +  ο =  ου besonders 
auf theraischen u. anaphSischen Inschriften, die nur selten ευ haben, 
dann auf rhodischen ausser den Genetiven auf ευς, megarischen und 
korkyraischen, selten auf sikelischen: a) Gen. III. Dekl. der Worter auf 
ος u. ης, als: -γένους, Πραςιτέλους u. s. w. (Gen. PI. auf ών Ther. 2448 
συγγενών); b) Gen. Pron. Ther. 2448 μου, έμοΰς syrak. Dichter, τεους 
Sophr. 27, Theokr. 11, 25, τεου Sophr. 76, Epich. 157; c) in d. Verb, 
contr. auf Inschr.: ποιοΰντι, φρονούσα, ένοικοΰντες, έπόθουν, τιμοΰντες
(ν. τιμέω st. άω) u. s. w. [b. Epich. einzeln tiberliefert καλουσα, φθονού- 
μενος, b. Sophr. άνδούμενος]; (im Konj. ε -f- ω =  ω, als: ποιώντι, άφαι- 
ρώνταΟ; Fut. Sophr. 19 νησουντι, Epich. 167 θωσούμεθα, auf Inschr. 
έμβαλουμες, έξουντι, έγγραψοΰνται, Ar. Acharn. 750 άγορασουντες U. S. w. 
(Konj. Aor. P. έγδανεισθών™ Korkyr. 1845 == D.-I. 3206); — ε +  0 
=  ει im Partic. Pr. Med. (vgl. oben 2) in Mittelgriechenland, als καλει- 
μενος, άφαιρείμενος, entspr. Elis (strengdor.) καδδαλήμενος; es ist dabei, 
umgekehrt als wie bei der Kontraktion in ου, der zweite Vokal aus- 
geworfen, der erste gedehnt. In den Namen mit Θεο- wird auf megar. 
Inschr. das o ausgestossen: θέδωρος, auf anderen (Dial.-Inschr. 3025) vor 
doppeltem Konson. das ε: θοκρίνης, θοκλειδας, B au nack , C. Stud. X, 86 f.; 
spatlakonische haben Σει =  Σΐ (aus Σιο): Σειτιμος, Σειδέκτας, Σείπομπος, vgL 
das ebenfalls spatlakonische τον σίν =  σιόν θεόν. — (Die o f fe n e n  
Formen εο u. εω  kommen besonders im mittleren Griechenland und, 
jedoch nicht im Fut., in Sizilien vor: a) die Genetive der Subst. auf 
ος u. ης und die Komposita mit θεός, νέος, κλέος haben bei den meisten Doriern 
die offenen Formen, so auch im strengeren Dorismus auf d. herakl. Taf. 
Ιτεος, b. Alkm. 33 ετνεος; b) Verb, contr., als: auf Inschr. έφιορκέοιμι, 
στραταγέοντος, φρονέοντες u. s. w., Sophr. 74 ποιέω, 37 υλακτέων, Epich. 19

204 Wohllautslehre. — Kontraktion der Vokale. § 50.
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ί ουνδειπνέω, έπαινέω, 51 χαλέομες 11. 8. w.; Flit, nur δρκιξέω u. έχπραξέω
• auf d% Araphiktyon. Dekrcte 1688; Konj. Aor. P. sehr oft b. Arehimed., 
I ale: περιενεχθέωντι, άναγραφέωντι u. 8. w. In den Frg. des rhodischen 
|  Dichtors Timokrcon wird zwar offen geschrieben, aber einsilbig gcsproclicn, 
| als Τιμοκρέοντα -  ~  έόντσ, έπαινέω.) — οα, οε, (οου), οω werden in 
l der III. Dekl. (aueser in βους) nnd in den Vcrben auf όω immer kon- 
j* trahiert, und zwar: ο +  o u. o - f  e =  ω in dem strengeren Dorismus
• (aber =  ου in dem milderen): a) in der Komposition παμώχος aus 
' παμοοχος, δαιδώχορ lak. aus δαιδόοχος ( =  δαδούχος) u. a .; άμπελωργικά

tab. Hcracl. aus άμπελοεργ. u. a.; aber auch mit Ilypbarese δαμιοργός,
' M eistcr, Dial. II, 41 f., ίεροργός Kreta Bull, de corr. hell. IX, 19;

b) im Gen. II. Dekl., als: ποντίω, τώ γλυκυτάτω; c) im Gen. der Fem. 
auf ω, als: Σαπφώ, G. Σαπφώς (== Σαπφους); d) έλάσσως Ar. Lys. 1260 
aus έλάσσοες ( =  έλάσσους); (aber die Wdrter der II. Dekl. auf οος 
bleiben naracntlich im Kltcren Dorismus hiiufig often, als: πλόος Soplir. 6, 
έπιπλόω Epich. 8, νόος Epich, 133, auf Insclir. χόου, ευνοοι, εδνόως, άπλόως, 
δυωδεκάπλοα; das Adverb, διπλή od. διπλεΐ ist aus -εει (εη), -είει zu erkl., 
vgl. τάν διπλείαν Gortyn. Tafcln; auch die Wdrter auf οεις (d. i. οεντς) 
verschmiihen z. T. die Kontr., so auf kret. Insclir. Άρκευ9όεντα, Σπινόεντα, 
Πρινοέσσας; ausser d. Kontr. tritt liicr auch Iiyphiirese als vor zwei 
Konson. ein, wie in δαμιοργός s. o., so Όποντίοι, Όλοντίοι, B e c h te l, zu 
D.-I. 1478; Σοραχόσ(σ)αι u. dgl., Mein eke, Callim. 149; auch in Tlies- 
salien λειτοργουντος, P r e llw itz , de dial. These. 43); e) in d. Verb, 
contr. auf οω, als: μισίΐώντι =■ μισΟουσι, δουλώται =  δουλουται, ύπνων 
Ar. Lys. 143 aus υπνοεν =  υπνόειν, f ιγών (auch att.). Im ndrdlichen Dorismus 
wird bier das o gedehnt und dann ohnc Kontraktion gebildet: στεφανωέτω, 
άπαλλοτριώουσα, μασπγώων; 80 auch das. πριαηται, καΟισταοντες, συλήοντε; (von 
συλήω, συλέω); — ο -|- α ausnahmsweise zu α in πράτος =  πρώτος (aus 
πρό-ατος); so auch πραν (gew. πράν geschr.) =  πρώην, dfter b. Theokr.

Anmerk. 1. Bei Pindar sind die offenen Formen ungleich h&ufiger als 
die zusammengezogenen. Doch ist dies z. T. nur Sehein, indein in der Aussprache 
die Vokale zusarainenfliessen mtlssen, als: άργυρέω Ο. 9, 32. Ήραχλέος Ρ. 10, 3.

; διαπρεπές I. 4, 4-9. τιμάορος Ο. 9, 84. τεαισιν I. G, 50. έφάψεαι Ο. 9, 13 u. s. w.1).
)■ Indes sind doch niclit nur bei P., sondern auch hei Epicliarm eine grosse Menge 
; wirklich oflener Formen, so dass der Gegensatz gegen den gleichzeitigen attischen 
I Dialekt sichtlich ist. Dagegen das sp&tere rhodische Dorisch hat kauin weniger 
| Kontraktion als der atlische Dialekt.
l Anmerk. 2. Statt der kontrahierten Endsilbe findet sich bei den Doriern 
| zuweilen eine kurze Silhe (vgl. § 38, 3 , Anm.), als: Ιαρές (Norn. u. Akk. PI. v. 
|  Upeo;) auf kyren. Insclir., βιοπλανές b. d. Kyrcnfier Kallimach. (Bekk. An. Ill, p. 1253) 
ϊ st βιοπλανείς, Φυκδς d. i. Φυκόεις, Φυκοΰς, Vorgebirge der Kyrenaika; Λατός st. 
k Λατοΰς auf d. Dekr. der Arnphikt,; Inf. der V. contr. auf έν st. elv, als: ποιέν, 
ρ φρονέν, ένοιχέν, έπαινίν u. s. w. auf Insclir. von Thera u. Delphi, bei Aikman u. s. w.

1) S. Boeckh, de metris Pindari, p. 289 sq.
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5. Die io n is c h e  Mundart hat, Avie man meint, eine grosse Vorliebe 
fur offene Formen und eine grosse Abneigung gegen die zusammen- 
gezogenen; thatsachlich indes ist das Verhaltnis beider doch ein 
anderes, wenigstens in der n e u io n is e h e n  Sprache. In der a l t -  
io n is c h e n  Avar es den epischen Dichtern gestattet, offene und zu- 
sammengezogene Formen in bunter Mischung neben einander zu ge- 
brauchen, soAvie die einen oder die anderen ihnen fur das Versmass und 
den Rhythmus bequemer Avaren. So hat Homer II. ε, 194 nebeneinander: 
καλοί πρωτοπαγεΐς νεοτεοχέες.*) Die Kontraktionen, deren sie sich 
bedienen, sind folgende: a +  a =  ά: δέπά, σφέλδ? s. die Flexionsl. 
§ 123 Anm. 2. 3; fur ατη lasst sich, wie N a u ck 2) aufweist, meist 
άάτη herstellen (αύάτα mil kurzer 1. Silbe. Pindar; άάτη Kallim. b. Hdn. 
I, 342). — α +  ε =  ά: οράται aus άεται (ακων aus άέκων nur in der 
Formel τώ δ’ουκ άκοντε πετέσθην, hier aber nach tiberwiegender tlber- 
lieferung stehend;3) — α +  ει od. η == a: opa aus δράει od. δράη; — 
a -{- i =  at ($): κέρat, δέπαϊ, γήραι U. κέραι (-pa), δέπαι (πςι), γήραι(ρα); — 
a -p ο od. ω =  ω: άγήραος U. άγήρως (Od. ε 218); [Gen. I. Dekl. 
'Ερμείαο U. 'Ερμείω , Βορέαο U. Βορέω, έύμμελίω, Ρ1. κλισιάων U. κλισιων, 
παρειάων u. παρειών, Avas aber alles richtiger aus der ion. Form εω έων 
hergeleitet A\rird, B rugm ann, C. Stud. IV, 185]; III. Dekl. κρεάων 
Hymn. Merc. 130 u. κρεών Od. o 98, andersAvo κρειων; Verb. δροΤμεν 
aus δράομεν, δρω aus δράω; — α -{- ot =  ω: τρυπψ aus τρυπάοι; — α 
-f- ου =  ω: δρώσα aus δράουσα; liber die Ausnahmen bei den V. auf 
άω s. § 248; —  ε +  α =  η: κήρ aus κέαρ (n. d. Neueren avie G. Meyer 
326 2 fiir κήρδ stehend), Όουσσέα u. Όδυσή, Τυδέαη. ή, § 128, 4; N. A. plur. 
der Subst., desgl. und Akk. S. der Adj., als: τεύχη II. η, 207, αίνοπα&ή 
Od. σ, 201, gewohnl. offen, als: τείχεα, άολλέα, άριφραδέα; ήρος aus εαρος 
Hymn. Cer. 455 (aber b. Horn, εαρ, εαρος); — ε - |-  a =  ει: Akk. Pi. 
πόλεις? aus πόλε ας v. πόλις (richtiger Avohl πόλις, Avie B ek k er); v. Adj. 
πόλεις ? II. a, 559, v, 734 u. a. a. St. (a. L. πολέας m. Syniz.); geAvokn- 
lich offen, als: έϋπλεκέας; — ε - |-  ε =  ει: πρωτοπαγεΐς νεοτευχέες II. ε, 
194, έναργεΤς, πρηνείς (doch selten u. zumeist anfechtbar, B e ch te l, Gott. 
Nachr. 1888, 404 f.) neben δςέες, κατηρεφέες u. s. av., Vok. υίεΐς II. ε, 464, υιες 
N au ck ; Verb, ήτεε u. αίτει, φιλέει u. φάει, ε^ρεε u. ε^ ε ι;  im Innern 
des Wortes bei den Adj. ευκλεής, έϋ^ρεής: Akk. Plur. έύκλεΐας II. κ, 281 
aus έϋκλεέας, Od. φ, 331, άκλειώς (Accent?) II. χ, 304, Od. α, 241 (aber i)

i) Ich kann daher nicht die Ansicht Leo Meyers  V. Gr. I, S. 303 (gemildert 
12, 529) billigen, der uberall, avo es der Vers gestattet, zur AuflOsung geneigt ist, 
auch avo die tfberlieferung nicht schAvankt. Derselben Auffassung folgt Nauck;  
gegen diesen A. LudAvich, Aristarchs Horn. Textkr., Bd. II. — 2) Nauck,  
Melanges Greco-Romains (Bullet, de l’Acad. de St. Petersb.) Ill, 230. — 3) Nauck,  
S. 208; LudAvich,  S. 342. Άέκοντε schon Bekker.
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mit Kontr. von εε u. Dehnung vorher άκληεΐς II. μ, 318, unregelm. 
άγακλήος wie bei den Eigcnn. II. π, 738, besser Ilcsycli. άγακλεΐος); Ιϋρ- 
ρειος aus εέος II. ζ, 508 u. sonst; Nauck stellt die selir wenig wohl- 
lautendcn Formen Ιϋρρεέος, Ιϋκλεέας u. s. w. her; *) dann in den Verbal- 
formen: νειαι Od. λ, 114 aus νέεαι, μυθεΐαΐ θ, 180, αίδεΐο t, 269, II. ω, 
503 aus αίδέεο. — ε -j- e =  η in d. Dekl. der Subst. auf κλέης als: 
'Ηρακλήος ( Ηραχλέεο; Nauck),  Άγαχλήος 11. π, 571 vgl. unter ε -f- ε =  
ει; § 123, b, 3 ; — ε +  αι =  η in d. 2 . Pers. S. M. oder P .: Ιση, 
είση, δεύη, χεχλήση neben έπέρχεαι, δδύρεαι, Ιπιβήσεαι u. a., aucb mit 
Synizese, als: γνώσεαι (— ) II. β, 367. έντύνεαι und εσσεαι Od. ζ, 
33. χέλεαι ε, 174 (wo man viell. besser mit Nauck u. Cauer -η schreibt); 
__ e -}- η =  η: I. Dekl. selten, als: Έρμης aus έης, Ποδης, Ποδην; Verb, 
χήται Od. β, 10 2 , ε, 395 aus κέηται (Hdschr. κεΐται), πειρηθητον II. κ, 444 
(besser aus — Οήετον abgcleitet); δήσεν II. σ, 10 0  =  έδέησεν, F r i t  sell, 
C. St. VI, 131 f.; — ε -f- η =  η: Konjunkt. είδη aus έη (?), φανη, 
ίανθη, ίανΟής (besser aus — ήει(ς) abgel.), u. s. Λν.; — ε +  t =  ει:
III. Dekl. ουδεϊ u. ουδει, πδσεϊ U. πόσει (πύσΐ Bk.), πτύλεϊ U. πόλει (πόλί 
Bk.), Πηλέϊ u. Πηλει II. ω, 61, Λνο N a u c k  Πηλέϊ; aber ψ, 792 Άχιλλει 
Ende des Verses. In den Patronymica wie Άτρειδης, Πηλειδης, Πηλειων 
u. s. Λν. \vird jetzt richtiger getrennt geschrieben (Bk., Nauck), gleicliwie 
auch dieLyriker und Tragiker noch die offenen Formen ofters gebrauclien; 2) 
iihnlich steht es um Άργεϊοι (’Αργέϊοι Nauck);3) das ει der Endung, 
wenn es vor Vokal verklirzt ist, wollen Manche durch ε ersetzen (vgl. 
§ 53, 5 C), so Rohl  Qu. homer. (Berl. 1869), Smyth d. Diplith. El 
(Gtg. 1884); — ε +  ο =  ευ: Gen. Έρέβευς, θάμβευς, Οάρσευς U. S. w. 
neben τείχεος, κάλλεος u. 8. Λν., σέο U. σευ, έμέο u. έμευ, Ιο U. ευ; Verb, 
φράζευ, επευ, έγεγώνευν, οίχνευσι, όχλευνται, καλευντες u. s. w. neben φράζεο, 
μήδεο, ?κεο, ευχε* Άθηναίη Od, δ, 752, μή ψεύδε’ έπιστάμενος II. δ, 404, 
λλό beidemale ein ευ schon vorhergeht; Ικόσμεον, ποιεον, ποθέοντες u. s. Λν.; 
εο zu ου nur in δειους, σπειους, Λνβίΐ bei δέευς αλλεπαλληλία του ε ein- 
getreten wUre, Ildn. II, 775, vgl. unten 6 ; — ε +  ω =  o>: Verb, 
selten in Fut. u. Part.: βάλω II. p, 451 (oder βάλω? s. § 249, 1 ), Oap- 
σων II. ε, 124; gewohnlicli im Konjunkt. Aor. II. A. u. der pass. Aor. 1

§ 50.

1) Nauck,  das. 210; V, 139. Ebenso schon L. Meyer ,  Kuhns Zeitschr. VII, 
205; vgl. J. Z e c h m e i s t e r ,  Zeitschr. f. Ost. Gymn. 1877, 22; Cauer,  Odyss. I, 
p. XVI. — 2) Es ist n iem a ls  das ει solcher WOrter betont, Λvas nicht Zufall sein 
kann und Λνηβ auch durch die Beobachtung L u d w i c h s  (S. 238 IT.) Uber die 
regelmSssige Betonung molossischer WOrter: nicht gentlgend erklSrt Λνί^.
Vgl. § 55, 5. — 3) Auch bier bildet «  n iem als  die Arsis ; Άργηιων? Eur. El. 700. 
Nauck will auch Πηνεϊός (Mel. Ill, 234), wo die Anzahl der Belegslellen gering ist; 
Ιΐέϊος (das. II, 401; IV, 644), Λvas indes an 13 Stellen in den Vers nicht passt 
(Cauer, Od. I, XIX).
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μεθωμεν, δαώμεν, πειρηθωμεν u. s. w., aber nach Bedarf des Verses auch 
offen, als: μιγέωσιν (w w _ w) II. β, 475, oder gedehnt, als: θείωΐι. s. w., 
s. d. Lelire y. d. V. auf μι; ferner in ε?δω (Od. π, 236 ε?δέω, besser wohl 
ειδω, § 321, 4); — ε -f* * οι =  οι: φιλοίη, φοροι'η aus εοιη; — η -f* αι 
=  η: έπαύρη II. λ, 391 neben έπαύρηοα ο, 17, μέμνη; — η -J- η =  η: 
στήη U. στή; — η -f- ι =  η: Θρακών, II. ε, 462,1) δήουν, δηώσαντε,2) 
ήα (Bk.) Speise, aus ήϊα Od. δ, 363, β, 289); — ι +  ε =
ϊ in ιρης st. ίέρας, ίρός st. ιερός, u. den Derivatis, als: ίρεύς, ίρευω; — 
ι -(- ι =  ί : Θέτι, μήτι; — ο -f- α =  ω: αίδώ, ήώ3); — ο +  t =  οι: 
ήοΓ, Λητοί; οίων nb. όΐων; — ο —|— η === τη: διπλήν, doch s. oben 4, 
wonach dies aus όιπλέην; — ο -f- ε od. ο =  ου: νους nur Od. κ, 240 
neben vooc; III. Dekl. ήούς, Λητούς; Verb, γουνουμαι, γουνουσθαι U. s. w.; 
ferner σκηπτούχος a. σκηπτόοχος;4) Λυκούργου Ii. ζ, 139; — o -J- ει =  
οι: διδοις, διδοΐ? s. d. Flex.; — ο -j- ου =  ω in ίδρώσαι aus όουσαι 
st. ίδρουσαι II. λ, 598? eher indes aus ίδρώουσαι, vgl. ίδρώοντες; — ο -f- η 
=  ω in βώσαντι st. βοήσαντι II. μ, 337, έπιβώσομαι Od. σ, 378; άγνώσασκε 
Od. ψ, 95 st. άγνοήσασκε; vgl. νώσατο Apoll. Rhod., Rzach,  Stud. z. 
A. Rh. 14; όγδώκοντα II. β, 652 st. όγόοήκ.; — υ -f- t =  οι: διζυί, 
πληΟυι; — ω -f α =  ω: Ώρΐων aus ’Ωάριων, was Ν a u c k 5) (wohl mit Recht) 
durchweg herstellen will; — ω +  t =  φ: ήρω II. η, 453 nb. ήρωι ( - - ' - ) ;  
dort kann man auch ηρώϊ messen, wie noch bei sp&teren Dichtern oft ήρώος 
U. dgl. sich findet; — ω -f- η =  ω: δώησίν U. δφσιν; — ω -{- ω =  ω : 
γνώωσι u. γνωσι. — Die naheren Bestimmungen s. in der Formenlehre.

Anmerk.  3. Stets offen bleiben mehrere Substantive auf αων, wie Άμυθαων, 
Απισάων, διδυμάων, Ποσειδαων; liber die offenen Fiexionsendungen s. d. Formenlehre.

6 . Die n e u i o n i s c h e  Mundart hat vermeintlich eine noch ungleich 
grossere Abneigung gegen die Kontraktion als die altionische, wie sie 
in den Homerischen Gesangen hervortritt. Und doch zeigen sowohl 
die nachfolgenden ionischen Dichter (Archilochos, Hipponax, Anakreon 
u. s. w.) wie die ionischen Inschriften, dass dieser Dialekt denselben 
Principien folgt wie die ubrigen. Bei den Dichtern ist wohl vielfach 
offen geschrieben, aber das Metrum beweist in der Mehrzahl der 
Falle (bei Anakreon ziemlich in alien Fallen) das Zusammenfliessen 
der Vokale: πορφυρέ?], έπιστρέφεαι, όρέων und dazu Κλευβούλψ, γενευ,

i) N auck  (IV, 128) m il an den (ibrigen Stelien, wo η in der Senkung, Θρέϊκες 
oder θρήϊκες, vgl. C h r is t ,  II. p. 178. — 2) Das Adjekt. δήϊος erscheint entweder 
als Daktylus, oder mit ηι in der Thesis, wonach N auck  (IV, 127; V, 174) οήιών 
u. dgl. als Anapast verlangt. (Chris t  schreibt δέϊος, II. p. 212.) Gegen diese 
Verktirzung H a r te l ,  Horn. Stud. I ll, 15. — 3) Nauck will bei den Subst. auf
*ώ, -ώς durchweg die offenen Formen, was indes auf Schwierigkeiten stOsst. S. 
unten b. d. Flexion. — 4) Die von N auck  (IV, 94) verlangte AuflOsung ist nicht 
zu billigen, da hier, bei der geringen Zahl der Belege, die Regel L u d w i c h s  
(S. 207, Anm. 2) massgebend sein muss. — 5) Mel. Ill, 234.
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Δεύνυσε ( =  Δέονυσε Διόν.) Anakreon fr. 2 .!) Die Inschriften aber2) 
bieten so zahlreiche Belege auch geschriebener Kontraktion, dass 
jedenfalls auch in die Texte der Dichter und des Herodot3) erst die 
Grammatiker, zumeist wegen des altionischen Dialekts, die vielen 
Auflosungen hineingebracht haben. Zwischen Synizesis und Kon
traktion sind die Grenzen nicht leicht zu ziehen; indes zwei gleiche 
oder fast gleiche Laute werden jedenfalls wirklich zusammengezogen: 
αα zu α, εε (εει) zu ει, εη zu η u. s. w., so dass Schreibungen wie 
πορφυρέη ποιέει, die sich inschriftlich nie finden, sicher zu beseitigen 
sind. Geradezu monstros ist was wir bei Herodot lesen (z. T. erst 
durch Schuld der Herausgeber): φοβέεαι 1 , 39, έπαινέεαι 3, 34, im Fut. 
d. V. liquida, als: άπολαμπρυνέεαι 1 , 41, εύφρανέεαι 4, 9, άποθανέεαι 4, 
163, sogar χαριέεαι 1, 90. Das Ionische hat folgende Kontraktionen: 
a +  a zu a? vgl. ίστσσι, έστάσι bei der Flexion; κρέα Semon. Amorg. 
fr. 24; dagegcn εα in έπιστέαται st. -άαται u. s. w.; — a -(- ε offen in 
αεΒλον (αΟλον Insclir. Koloplion Mitt. d. arch. I. 1889, 317), άέκων, 
αελπτος, aber kontrahiert zu S in dp*/ός aus α-εργος (άεργοι Ilippokr. VI, 
22 L.), und ferner bei den Verb, contr., als: προσδόκα, χραται, χρασθαι, 
έχρατο (aber χρησΟαι [χρέεσΒαι] in alien codd. Hdt. 1 , 47, 153, 196, 210 
u. sonst; έχρήτο 3, 41; ΧΡΕΣΘΑΙ d. i. χρεΐσθαι Insclir. Keos), άνιασθαι, 
βιασΒαι, βιαται (Hdt. 4, 75 in den meisten codd. falsch θυμιήται; bei 
Ilippokratcs finden sich auf dorische Weise όρήν, άριστήν, μελετην, φοιτην, 
όδυνήται [II, 424, doch -άται A, vgl. 440 συνορην, aber -αν A, 442 δρην 
όράν desgl.], ίηται, ίήσΒαι, βιήται, υποθυμιήσΟω, also ganz besonders nach 
t, wo der Grund des Irrtums [vgl. ιατρός ion. ίητρός, ίασάμην ion. ίησ.] 
offcnbar ist); Hdt. auch σμαται 9, 110, κνάν 7, 239 (aber διψην 2, 24, 
was Merzdorf4) als aus διψάειν — διψήειν geworden halton will, wilhrend 
er das 5, 6 tiberlieferte ζην wie χρήσθαι verurteilt); — α +  η Δανα 
aus Δανάη Hekatae. Hdn. I, 256. II, 912; αδής aus άηδής, αδίη =  άηδ(α, 
Wac kern age 1, K. Z. 28, 131, wie auch nacli Phrynich. att. αδολέσχης 
aus άηδολ., wiewohl U s e n e r ,  N. Jalirb. 1865, 255 αδολ. will und eine 
andere Erkl. aufstellt; — α -f· ει offen in άείδω (αδων Archil, fr. 123, 
άδω Anakr. 45, beides neben sonstigcm άείδω nicht ganz sicher); =  ά 
in έπάρας Insclir. Ephesos a. έπαει'ρας (mit unechtera ει); =  φ bei den 
VI). contr., als φοίτα, χρας, χρα, δίψα, im sog. Fut. Att., als άποδοκιμα, 
διασκεδας; =  αι in αίκιζοίμεΒα Seraonid. 1 , 24, wonacli F r i t  sell ,  Vokal. 
d. Herod. Dial. 26, auch fllr Herod, αίκείη, αίκή; st. άεικ. verlangt; — 
* *4- 0 od. ω od. ου =  ω bei d. Vb. contr., als νικώσι, όρώμεν, νικώντες,

') A. Fick, d. Sprachform der altionischen und altatt. Lyrik, Bezzenbergers 
Beilr. XI, 257 ff. — 2) Erm an,  de titul. Ionicorum dial., in Curtius Studien V, 251; 
F* Bechte l ,  d. Inschr. d. ion. Dial., Gtg. 1887. — 3) Ober diesen vergl. (ausser 
Bredov  1. d.) Merzdorl’ in Curt. Stud. VIII, 125. — *) L. d. p. 209.
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νικωσα, έτελευτων, τελευτώσι, πειρώμεθα, έπειρωντο, i. d. SOg. Fut. Att., 
als έλώσι, Ιλών; im Konj. φωσι Hdt. 4, 68 λ*, φημί, sonst bei den Vb. 
auf μι εω (aus ηω αω), als: άποστέωσι, nnd diese Weise ist aucli 
b. d. Yb. auf -άω bei Hdt. vielfack tiberliefert, bes. b. είρωτέω, 
δρέω, φοιτέω, dazu χρέωμαι χρεωμένος S. § 40 5 ferner a -j- ο (ω) =  ω 
in κρέως (γήραος Arcliilock. fr. 116, Mimnerm. fr. 2, 6), wahrend γέρας, 
κέρας mit ε flektieren, in Ιφράσω έδέςω Arckiloch., wahrend bei Her. im 
Aor. Med. 2 . Ps. -ao tiberliefert ist, in σώφρων a. σαόφρων, Αγλωφών 
Inschr. Tliasos aus ’Αγλαοφάων, Συλοσων Her., docli ders. άείναος; — 
a ° wird (durck ηο) zu dem Halbdipktkonge εω, welcker (in diesem 
Falle) bei den jiingeren ion. Dicktern stets einsilbig ist, vgl. § 40; — 
a -f- 01 =  ω Optat. der Verb, contr., als νικωεν, ’νικψτο; — a -f- t =  
at in παις, dock πάϊ Archil, fr. 70; — ε -f- a bleibt auf Inschr. in der 
Regel offen (nach Yokal Ερέτριας Inschr. Eretria, θύη Inschr. Keos; 
είρήται aus εφέαται 3. Plur. Inschr. Oropos); die Diehter messen es selir 
oft einsilbig, was an Kontraktion wenigstens nahe herankommt; b. Hdt. 
ηρι die codd. 1, 77; so auck Hippokr. II, 42 f ., YI, 594. 600 L. rjp 
yjpt, das. 598 lap v. 1. ηρ, doch ηρος, vgl. 616. 640 f .; άλητα =  Horn, 
άλειατα? Hippokr. VI, 542, vgl. oben 4; dock hat Hipp. auch den Sing, 
αλητον; regelm. aber ήν aus έάν nb. έττεάν (έπήν Inschr. Chios, Hippokr. 
YI, 140. 148 L.) έιτειδάν (Stein,  Herod. I p. LXXIY; auch eine Inschr. 
von Zeleia); — ε -f- at entspr. offen (Archiloch. τέρψεαι, φαίνεαι, χαρίζεαι 
often, aber έ-ιστρέφεαΐ Anakr. 2); nach Yokal wird indes kontrahiert: 
χαριη Fut. Med. 2 . Ps., bzw. (nach ε) das eine ε ausgestossen (Noren 
de contr. verb, in έω ap. Her. 39 f.), wie auch bei εεα εεο: δινέαι Anakr. 
1 2 , φοβέαι, έπαινέαι, άκλέα, καταδέα (so F r i t  sell, C. Stud. YI, 93 und 
Merzdorf ,  wahrend Stein mit den Hdschr. άκλεα Hdt. 1 , 1 ), Έρακλέος; 
— ε +  ε =  ει in ήμεΐς, υμείς, σφεΐς, und so nach den Inschr. auch in 
den anderen Fallen, wahrend die codd. bei Her. iiberwiegend die auf- 
gelosten Formen geben; — ε +  et =  ει, woruber dasselbe gilt; — 
ε -f- t =  ει, als Άρει Semon. Amorg. 1 , 13 (Hipponax 11 Bergk άγεΐ, 
besser Meine eke έναγεΐ); bei Her. sekreibt man offen τείχεϊ u. s. w., 
aber wahrscheinlich mit Unrecht; — ε -}- η =  η in νήνις =  νεήνις, 
νεανις, Anakr. frg. 14, Hdn. I, 94; in d. I. Dekl., als βορής, βορήν, 
Έρμης Her., κωλήν Inschr. Milet, αδελφή Inschr. Amorgos, neben welchen 
Formen die offenen bei Her. als falsch tiberliefert zu betrackten sind, 
F r i t  sell, Vokal. d. Her. Dial. 31 f.; Μαντίνη (Μαντινή) =  -έη (Horn.) 
-έα-εια Hecataeus und auch wohl Ilerodot, s. § 104, 1 ; auf Hekat. 
ist auch zuriickzufiikren Φαναγόρη f. Φαναγόρεια (Hdn. I, 380. 341), Θυρη 
f. θυρέα (das. 284. 341), ΐ ’υττάλη Ζέλη Έρύ&η f. -εια (das. 275. 321), 
wie nach bestimmtem Zeugnis fur die lokr. Stadt Οίάν&εια Hekat. die 
Form Οίάνθη hatte (das. 276. 312; Οίανθεα die Lokrer selbst, Accent
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hier und in den kontrahierten Forraen fraglich), ebenso ftir ΑΙθάλεια 
ΑΙΟάλη (das. 275. 320); ebendahin gehoren βασίλη f. βασίλεια, πρέσβη f. 
πρέσβεια (das. 275. 322), Ιερή f. ίέρεια Bechtel ,  Ion. Inschr. nr. 123; 
ferner εη (ηη) ζιι η ira Konj. Aor. Pass., als μνησΒττε, συλλεχθήτε Hdt., im 
Aor. II. Med. v. τίΟημι, als: θήται; in ής η Konj. v. είμί, Xenophan. fr. 
5, 4, Phokyl. fr. 1 0 ; abcr ebenso auch bei den V. contr. u. s. w. nach 
den Inschr., die nur bei den Eigenn. auf -κλής z. T. offene Form zeigen, 
Erin an, C. Stud. V, 288 ff.; — e (η) +  η =  η im Konj. Aor. P., als: 
μνησϋής, φανή; im Konj. v. Τημι: άπιή, παριή, παριής; im Konj. Aor. II. 
M. v. τίθημι, als: προσ&ή; im Konj. Pras. u. Aor. II. A. v. Ιστημι: 
άνιστη, άποστή, άναβή; ebenso aber auch sonst, entspr. wie bei εη; — 
ε +  o in den Inschr. bis ins 4. Jahrh. offen, ebenso εοι εου (nach 
Vokal indee ποιοι); die ion. Kontraktion von εο εου ist sonst ευ (der 
Diphthong selbst bei den Ioniern vielfach EO geschrieben, als ΛΕΟΚ01Σ), 
und dies ist bei Herod. vielfKltig tiberliefert: πλευνες, πλευνα, έμευ nb. 
έμέο, μευ, σεΰ nb. σέο, ευ, in der 2 . Pers. Med, εο u. ευ, als άπίκεο, 
άπίκευ, πείθεο, πείθευ, εΐλευ, Ιθευ; so auch χαρίζευ Archil, fr. 75; tiber 
die Kontr. bei den Vb. auf -έω u. bei dem Fut. d. Vb. liqu., sowie bei 
dem sog. Fut. att. s. § 251; Anakreon Κλεόβουλος, Δευνυσος aus Δεόνυσος 
fiir Διόν. s. oben; liber eeo =  εο s. oben, bei einsilbigera Stamme indes 
entsteht εου: έδέου Ildt. 7, 161, vgl. Gen. δέους Hippokr. VI, 384 L., 
Homer δείους, σπείους, oben 5; — ε +  ω entspr. in der llegel so 
belassen, ausser nach Vokal (Άσιω, sogar ΠυΒω von Πυθής, Πυθέης, indem 
dicscr Kasue der Kontraktion der anderen folgt); so auch Hdt. προμα- 
χεών, ποοεών, φαρετρεών; liber d. Vb. s. § 251; — η i zu η, doch 
ist liber Offenbleiben od. Zusammenfliessen nur aus den Dichtern etwas 
zu erschen, Λνβίοΐιβ mehrenteils offen lassen, vgl. § 55, 7; — η -f- 0 
=  η in παρηρία Ilesych. a. παρηορίη (παρήορος Arcliiloch.), vgl. dor. 
πάραρος; ςυνηνες ders. == ςυνήονες ξυνάονες, Pind. ίυνανα; S. Ahrens,  
Btr. 61; — i +  * =  ΐ in ίρός st. Ιερός, ίρεύς, κατιρώσαι u. 8. w., aber 
‘ Ιερώνυμος Hdt. 9, 33; ders. (nach Stein) άρχιερεύ; καλλιερειν; Inschr. 
iiberwiegend Ιερός u. s. w., s. Renner,  Curt. Stud. I, 1 , 184, F r i t sch ,  
Vokal. d. Herod. Dial. 35 f., der durchweg Ιερός b. Hdt. herstellen will; 
aber Semonid. 7, 56 ίρά (Auflosung im Trimeter bei diesem Dichter nach 
Picks Beobachtung nicht gestattet); Ιερός Hippokr. nach L i t t r e  I, 485. 
498; aber in περί Ιερής νούσου ist nach der besten Ildschr. stets ίρός 
z. sclir.;1) dann in Ιρης, G. Γρηκος st. Ιέραξ; — t -(- ι =  ΐ im Dat. S., 
als: πόλι, δυνάμι, μάντι, Adj. άπόλι v. απολις; — ο +  α, ο +  ε> 0 +  
ου, ω in der Regel kontrahiert, u. zwar ο +  e, ο, ου zu ου (auf Samos

*) Bei Aeschyl. u. Sophokl. ist Ιρός von D i n d o r f  an vielen Stellen eingeftthrt, 
wo die Hdschr. Ιερός hieten; Uberliefert ist es nur einmal (S. O. C. 16). Gegen 

. Dindor f  E i ch l e r  de form, epicarum in trag. A. atque Soph, usu, D.-I., Gtg., p. 22
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aber mit Hyphaerese άλοργός δημιοργός, Bechte l ,  Inschr. d. ion. Dial.
S. 130, wie auch ίροργός Iidt. 5, 83 in ABC), o -f- α, ω zu ω, als im 
Kompar. έλάσσω έλάσσους, bei den Vb. contr. anf -όω, wo im Inf. auch 
ο +  ει (dem unechten namlich) zu ου wird, als δηλουν, ζημιουν; ferner 
τεσσερακοντούτης Inschr. Paros, ΤΕΙΧΙΟΣΗΣ d. i. Τειχιούασης =  -ιοέσσης 
Milet, auch Έρμωνοσσα Chios 174 Bechtel wird -νουσσα sein (ο =  ου), 
Μαραθουντα Erythrai das. 2 0 1 ; b. Hdt. freilich sind diese Namen offen, 
als: Σολόεις, Σολόεντος, so auch μελιτόεσσα 8, 41, Μυρικόεντα Hekataeus 
Hdn. I, 242; offen ist ferner νόος (auch ion. Dichter stets zweisilbig, 
nur Semonid. 1 , 3 νόος), διπλόον Hdt.; auffallige Kontr. in ευ bei Anakreon: 
άνθεμευντας fr. 62 (neben δακρυόεσσαν), wofiir F i c k  mit Recht - ου -  
verlangt (wie λωτσυντα II. μ, 283, Aristarch f. -ευντα), und bei den Yb. 
auf όω, wortiber s. § 251; ω aus oa auch in αυτώδης aus αότοάδης (att. 
αυθάδης), ion. nach Apollon, pron. 94, c; — 0 -f- η =  ω i. d. Yb. 
COlltr., dazu in όγδώκοντα; von νοέω: νενωμένου, έννώσας, έννενώκασι, έννέ- 
νωντο (auch άλλογνώσας); daneben auch νοήσας, νοήσωσι, έπενόησαν, έπενοήθη, 
άνόητος, νοήμων; Υ. βοάω: βώσαι, βώσας, άνέβωσας, βεβωμένα, προςεβώσατο, 
έβώ σθη ; ν. βοηθέω: Ιβώθεον, έβώθησαν, βωθήσαντες; daneben haufiger 
iiberl. die offene Form, als: βοηθέεις, βοήθεε, έβοήθησε u. s. w .;1) — o 
-[- η =  φ? so im Konj. υ. δίδωμ(, als: δως; — o -f- t =  ot, mit schwer 
zu bestimmender Grenze zwischen Offenhaltung und Kontraktion, vgl. 
§ 5 5 ,  7. 8 ; — ο +  oi zu oi (Vb. contr.); — ω -f- t =  φ, s. § 55, 7. 8 .

7. Die a t t i s c h e  Mundart bildet zu den ubrigen Mundarten 
darin einen Gegensatz, dass, wahrend diese oft die Kontraktion ver- 
schmahen, der A t t i c i s m  us sie fast iiberall anwendet. In ihm haben 
sich die Gesetze der Kontraktion vollstandig ausgebildet, und die 
Thatsachen liegen einigermassen vollstandig und gesichert vor, was 
im Ionischen langst nicht so der Fall. Die attischen Kontraktions- 
gesetze sind darnach folgende:

8 . Die kontrahierten Laute sind entweder solche, ΛνβΙοΒβ aus 
der n a t i i r l i c h e n  Verschmelzung z'weier zusammentreffenden Vokale 
nach W o h l l a u t s g e s e t z e n  hervorgegangen sind, oder solche, bei 
welchen das Bedurfnis deutlicher Hervorhebung, sei es eines Stammes, 
oder, was haufiger, einer Endung, eine Abweichung von der laut- 
lichen Regelmassigkeit bewirkt hat. Jene Kontraktionen nennen wir 
die l a u t l i c h e n ,  diese die g r a m m a t i s c h e n .

I. L a u t l i c h e  Kont r akt i one n .

9. a) Vokale, welche einen D i p h t h o n g e n  bilden konnen, 
werden in diesen zusammengezogen, also: ά -f~ 1 —  at> * +  1 —
ε +  ι =  ει, η +  t =  η; ο +  ι =  οι, ω +  ι =  φ, als: καικίας von
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Κάϊκος (Hdn. I, 151), γήραι γήρφ (§ 123 Alim. 3), πυρκαια πυρκαά (Eurip. 
Suppl. 1206, B las s  Demosth. I ll, LXXXVIII), γράΐδον =  γράδιον, 
^άιδιος =  f άοιος; τείχεϊ =  τείχει; κλήϊθρον =  κλήθρον, παρηΐδες =  παρήδες, 
ήϊών ήών, ήΐθεος ήθεος, Αίγηίς Α ίγής;1) αίδόϊ =  αίδοΐ, οϊς =  at 1 . οίς, 
δϊζύς =  att .  οίζύς, βοίδιον =  att.  βοίδιον, 80 άθροιζε ιν, διπλοίζεΐν, ήμιδι- 
πλοίδιον (At. Eccl. 318) [Xen. Comment. 4, 2, 18 sclireibt man άπλοΐζεσθαι, 
Cyr. 8, 8, 10  προχοΐδας; wenn X. so spracli, was wenig wahrscheinlicli 
ist, so sprach er eben niclit rein attiscli, gleiclnvie aucli sonst vielfacli]; 2) 
πατρώϊος =  πατρώος, ήρωϊ =  ήρφ, λωίων =  λψων, πρωΐ =  πρψ ; aber 
die Kontr. von υ +  t =  υι im Auslaute im Dat. S. ist ep i sc l i ,  als: 
οϊζύϊ =  δϊζυΐ, νέκυϊ =  νέκυι, s. Nr. 5 am Ende, und im Attischen wil’d 
entweder ot offen gelassen, oder zu υ zusammengezogen, als ίίδιον aus 
υ-ίδιον von υς, s. Nr. 10. Niclit kontrahiert wird in der lcbendigen 
Spraclie υ als zweites Element (ausser in der Ivrasis θουδωρ, θυδωρ, s. 
§ 51, 5 a); denn υ war ti geworden, in den Diphthongen αυ ευ ου (ηυ) 
aber u gebliebcn. Also πράΰνειν (πρευμενής bei att. Diclitern ionische 
Form aus πρηΰς; die Schreibung πρηυμ. mochte richtiger sein); εύ aus 
έΰ (Horn.) ist scbon in alter Zeit zusammeugeiiossen.

10. b) Gleiche oder v e r w a n d t e  Vokale werden in g l e i c h e  
oder v e r w a n d t e  l a n g e  Vokale kontrahiert, also: a +  a =  a; 
i 4- i =  ϊ ; υ -f. t (vor Konson. u. am Ende) =  ϋ (die Kontr. von 
υ -f υ kommt niclit vor); ε -f- η U. η +  η =  η, ε +  η =  η; ο 
ω =  ω, ο +  ω =  ψ; ε -f“ ε ~  ει (dem unechten) und ο +  ο =  
ου (dcsgl.), als: σέλαα =  σέλα, δίιος =  δΐος, Χίιος =  Χίος (aber περί, δι 
vor ι bleibt, als: περιίστημι, διιστημι); υΐδιον =  υδιον, Καμμύϊ =  Καμμυ, 
φιλέητε =  φιλήτε, φιλέη =  φίλη, πληήρης (Hdn. I, G5. II, 255, W0 πλειήρης 
Lentz mit Lehrs ;  boot, πλειάρειν Akkus. das. 11,361, =  πληάρην) =  
πλήρης);2) μισθόω =  μισθώ; άπλόφ =  άπλώ, φιλεε =  φίλει, σαφέες =  σαφείς; 
νόος =  νους, μίσθόομεν =  μισθουμεν. Ilieran schliessen sich: ε -j- ει =  ει 
(φιλέει =  φιλεΐ, έλεεινδς =  έλείνδς),4) ο +  οι =  οι (ευνοοί =  εύνοι, 
(μισθδοι =  μισθοί), ο =  ου +  ου (μισθόουσι =  μισθουσι). *)

*) Falsch sind die Schreibungen Ήϊών, ήίΒεος, ληΐζομαι, Αίγηις, ΈρεχΘηις u. s.w., 
vgl. Co bet ,  Miscell. crit., p. 212 sq.; v. Bam b er g ,  Zeitschr. f. G.-W. 1874, 26; 
Scl ianz,  Praef. PL Euthyd. XV. Die Namen der attischen Phylen werden auf den 
Insclir. voin 4. Jahrh. ab vielfacli mit ee geschrieben, welches in dieser Zeit Uberhaupt 
aus jedem η sich bildet; in der rOmischen Zeit fmdet sich dann sogar i, wozu et 
in der Aussprache mittlerweile geworden war: Αίγίς; dagegen Αίγηίς u. s. w., die 
epischen Forrnen, sind von den Grammatikern eingeftthrt worden. — 2) S. P i e r s on  
ad Moer., p. 275 sq; Lobeck ad Phryn., p. 87 sq. — 3) W a e k e r n a g e l ,  Dehnungsges. 
d. gr. Kompos., S. 4, vergleicht πληήρης: πλήος mit πλειστήρης: πλεϊστος. — 4) Ober 
έλ. .Sclianz, Praef. Phaedr., p. VII, der dern Plato kauin mit Recht (gegen 
Por son  und gegen die Dichterstellen wie Ar. Ran. 1003) die offene Form belassen 
mOchte.

§ 50.



Anmerk. 4. Dber υι s. § 43, 2; im Atticismus des 4. Jahrh. ist dieser 
Diphthong auch vor Vokalen zu ΰ vereinfacht.

Anmerk. 5. Als Kontraktionsprodukt von a 4“ 1 scheint mehrfach a zu 
stehen: "Αιδης aus Άίδης, αττω ion. άισσω, δάς aus δαις. Es ist indes unmOglich, 
dass bei der Kontraktion das a sich verlangert h&tte, vielmehr muss diese Ver- 
l&ngerung vorher eingetreten sein. ThatsSchlich iindet sich αίδης Semonid. Amorg. 
fr. 1, 14; 7, 117; αίσσω gewOhnlich Homer; έπάίω ist attische Messung: Aesch. 
Suppl. 759, Soph. Aj. 1263; Ar. Yesp. 516 (Eur. Here. f. 773 έπάειν; Aesch. Ag. 
55 αΐων, Pers. 633 out Chor n. Horn. Vorbilde; vgl. § 75, 5); auch δάιξας A. 
Choeph. 396 wie einmal bei Homer δαιζων II. λ, 497, Harder de a vocali, 65. 
Das ausfallende Digamma ist also, wie es scheint, durch Dehnung des Vokals kom- 
pensiert worden. Dagegen Aesch. Eum. 565 ist αστός aus αϊστος falsch* es muss 
αίστος heissen, da es sonst nur αϊστος giebt (Prom. 910 Trim.). Berechtigt ist a 
als Kontraktionsprodukt aus α(ι)ι, wie Κωπάδων Ar. Ach. 883 a. Κωπαιιδων, 
Cauer, Curt. Stud. VIII, 270; W ackernagel, Kuhns Zeitschr. XXVn, 278. 
Ober γήρα u. s. w. s. § 123, Anm. 3.

Anmerk. 6. Nach einem Grammatiker in Aldi Hort. Adonidis p. 187, b 
sollen δει, πλεϊ, £εΐ, ζει und ahnl. auch als Konjunktive gebraucht sein, also 
aus έη in εΤ kontrahiert, und so findet sich wirklich Ar. Ran. 265 καν με δει in 
ainigen Hdschr. (Rav. Ven. καν με δή od. δή, Par. καν με δέη; καν δέη Cobet); 
Ρ1. 216 καν δει μ’ άττοθανειν (citiert in d. Hort. Ad.) in mehreren codd., auch Rav. 
v. 2. Hand (die 1. hat den V. ausgelassen; im Ven. καί δει, Par. κεί δει, κάν γρή 
Cobet). Die att. Inschr. bieten indes ττροσδέει (ει nach damal. Schreibung ftir ηι), 
M eisterhans, Gramm, d. att. Inschr. 1402, und δέηι, C. I. Att. II, 841b, 47; 
hellenistische allerdings δή, δει (Dittenb. Syll. 353, 62, 126, 7); προσδεΐται Konj.
Dittenb. 337 (Athen um 320). Das ει ist jedenfalls nichts als das jungattische
ei =  ηι; auff&llig bleibt, dass tiberhaupt kontiahiert ware.

11. c) U n g l e i c h e  Vokale verschmelzen durch die Kontraktion 
in einen M i s c h l a u t ,  und zwar sind hier zwei Falle zu unter-
scheiden:

a) der d u m p fe re  Vokal (ο, ω, οι, ου) beher rscht  den hel leren 
(α, ε, η, ει), also: o -f- α, α +  ο, α 4~ ου, ο η, α 4“ ω, ε +  ω,
η +  ο (ω), ω -f- α, ω -(- ε —  ω; ο +  ε; ε 4“ °> ε -f- ου =  ου; 
ε 4“ ψ =  φ; ε -f- οι, ο 4" ει) ° Τί ~  015 *) α 4“ 01 — ω, als:
αίοόα —  αιδώ, βοάω =  βοω, βόας =  βώς, φάο; =  φως, κέραος =  κέρως, 
τιμάομεν =  τιμώμεν, τιμάου =  τιμώ, μισθόητον =  μισθωτόν, νη-οδός Oder 
νη-ωδός =  νωδός, τιμάω =  τιμ.ω, Ποσειδαων =  [Ποσειδέων] Ποσειδών,

1) Mit Unrecht wird die Adjektivendung ώδης als eine Kontraktion aus οειδής 
angenommen, als: ταραχώδης, ωδές, αόχμώδης, θηριώδης, λιθώδης. Dagegen streiten 
die Kontraktionsgesetze, die Stellung* des Accentes und die Zeugnisse der Gram
matiker (vgl. Bekker, Anecd. Ill, p. 1243), welche die Adj. auf ώδης ausser denen 
mit όζειν (St. όδ) zusammengesetzten, als: εύώδης, fur Simplicia, die auf οειδής ftir 
Komposita nehmen; auch die Bedeutung beider ist verschieden, nur einige, wie 
έλικώδης u. έλικοειδής, haben gleiche Bedeutung, wie auch σιληνώδες Plat. Symp. 216 a 
mit σιληνοειδές erkl&rt werden kOnnte. S. Lobeck, Pathol. El. 1, 458 f. und zu 
Buttm. II, S. 450; Bredov. Dial. Herod., p. 196sq.; Wackernagel, Dehnungs- 
ges. d. gr. Kompos. 45 ff.
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φιλέω =  φιλώ, ηρώα =  ηρω, ηρωες =  ήρως; — μίσθοε =  μισθού, φιλέο- 
μεν =  φιλουμεν, φιλέου =  φίλου; χρυσέψ =  χρυσψ, οστέψ =  δστώ; —  
φιλέοις =  φιλοις, μισθύει 11. μισθόη =  μισθοί; =  τιμάοιμι =  τιμφμι, άοιδή

=  <Ρδή·
β) bei dem Zusammentreffen von α (αι) mit ε (η, ει, η) beherrseht 

der vorangehcnde Vokal den folgendcn, also: α +  e u .  α +  η =  δ, 
a +  et =  <χ (selten =  at, s. Anra. 8); a +  η =  a; ε +  a =  η 
(liber ε +  a =  a s. Nr. II. S. 216), ε +  αι =  η (woraus neuattisch 
wie sonst ει wurde, daher βουλεύει 2. Pers. Med. st. -η, s. d. Konjugation); 
ε -|- η u. η -f- αι =  η (liber ε +  αι =  αι s. Nr. II. S. 217), als: 
τίμαε =  τίμδ (b. d. Tragik. Λάρτιος, Ααρτιάδης Soph. Aj. 1. Eur. Rlies. 
907 st. Ααέρτιος, Λαερτιάδης), άέκων =  ακων (offen άέκων in dem dra- 
kontischen Gesetze C. I. A. I, 61, 34?), τιμάητε =  τιμάτε; τιμάει =  
τιμά, τιμάη =  τιμφ, άείδω =  αδω; τείχεα =  τείχη, άληθέα =  άληθή; 
τύπτεαι =  τύπτη, τύπτηαι =  τύτττη.

Anmerk. 7. Dber die anscheinende dor. Kontr. v. o -f- ε od. o in ω bei 
£ιγόω s. § 245, 4 b, und tiber die i o n. v. ε +  ο =  ευ b. att. Dichtern § 245, 4 a.

Anmerk. 8. Bei einigen Verben auf άω wird anscheinend auf dorische 
Weise α +  ε u. a +  η =  η, a +  ει =  η, als: ζάω, ζής, ζήτον, ?ζης u. s. w. 
S. § 245, 4 a). Die Kontr. von α +  ει in at findet anscheinend statt a) in αίρω 
aus άείρω, daher d. Fut. entweder ’δρω aus άερώ, Aesch. P. 795 ’άροΰμεν, Ar. 
Ran. 377 ap8i;,ebenso an mehreren Stellen b. Euripides,1) oder, und zwar gewtthnlich, 
αρώ vom Stamme άρ; b) in φαίνω aus φαείνω, daher d. Fut. b. Arist. Eq. 300 καί σε φανώ 
τοΐς πρυτάνεσιν (Troch.) aus φαενώ und b. Apollon, de Adv. Bekk. Anecd. II, 
p. 600, 28, der φανώ neben £άνώ anftihrt, wofiir Buttm. II, S. 311 κρανώ v. 
κρααίνω mutmassi, da £>ανώ durchaus unpassend ist. Indes hat Bergk auch bei 
Arist. (wie Andere Eur. Bacch. 528 άναφαίνω) das Pr&s. φαίνω hergestellt, was gar 
keine Anderung ist, da Rav. φαινώ; das Pr&s. steht ahnlich 278. c) in αίκής aus 
αεικής (Aesch. Prom. 472 u. a. a. St.; Ellendt, Lex. Sophocl. s. v.), u. dem gew. 
αΓκεια (besser als αίκία, G. Meyer, Bzz. Btr. I, 88) aus άείκεια; Wackernagel, 
Kuhns Zeitsclir. 25, 278 will auch bei Homer αίκώς ftlr άϊκώς.

Anmerk. 9. Die Kontraktion von οει in ου ist nur eine scheinbare; sie 
findet statt in Adjektiven auf δεις, als: οίνόεις =  οίνους, σχοινόεις =  σχοινοΰς, 
πλακόει; =  πλακοΰς, Όπόεις =  ’ Οπούς, in denen der Stamm auf οεντ ausgeht, und 
demnach das n lediglich gedehntes ε ist, und im Infin. Akt. der Verben auf δω, 
wo ebenfalls nur unechtes ει =  ε vorliegt, also μισθόειν =  μισθουν; aus demselben 
Grunde lautet der kontrahierte Infin. Akt. der Verben auf άω nicht δν,2) sondern 
5v, als: τιμάν, und wird φαεινός (aus φαεσνός, φαεννδς) attisch zu φανός; entspr. 
verh&lt es sich mit den Adjektiven auf ής, als: τιμήεις (d. i. τιμήεντς) =  τιμής, 
woftir falschlich τιμής geschrieben zu werden pflegt.

Anmerk. 10. Wenn drei Vokale in drei auf einander folgenden Silben 
zusammenstossen, so werden zuerst die beiden letzten, sodann aber mit dem hieraus *)

*) S. We Hauer ad Aesch. P.781; El ms ley ad Eurip. Heracl. 505, Med. 825; 
Porson ad Med. 848. — 2) Die Schreibweise δν ist erst seit dem 12. Jahrhundert 
allgcmein geworden. S. Wolf, Anal. I, S. 419 if.; dagegen fehlt das i auf 
Inschriften und in den iilteren Handschriften.

§ 50.
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entstandenen Laute der erste kontrahiert, als: ποιέ-εαι =  ποιέ-η =  ποι-ή, τιμά-εαι 
=  τιμά-η =  τιμά, φιλέ-εο =  φιλέου =  φίλου, έφιλέ-εο =  έφιλέ-ου — έφιλου, μισθό-εαι 
=  μισθόη =  μισθοί, έμισθό-εο =  έμισθό-ου =  έμισθοΰ, Περικλέεϊ =  Περικλέεϊ =  
ΓΙερικλεΐ.

Anmerk. 11. Als Belege einer Kontraktion von ε -|- o zu ει werden an- 
gefiihrt: κείμαι als entstanden aus κέομαι, πλεΐν aus πλέον, δοκεΐν aus δοκέον, δεΐν 
aus δέον. Aber κε ΐ - μαι  hat zum Stamme κει, vgl. sk. ci, liegen (Curt. Et.5, 145); das 
attische πλει ν  in der Redensart πλεΐν ή μύριοι (s. Pierson ad Moerid. p. 294) 
ist nicht als eine Kontraktion von πλέον, sondem als eine aus πλεΐον in besonderer Weise 
verkttrzte Form anzusehen, vgl. οΐμαι aus οίομαι; δοκεΐν (Exc. e cod. Par.hinter Greg. 
G. § XII, p. 678) beruht auf durchaus unsicheren Quellenund auf einer Verwechselung 
des Einschiebsels έμοί δοκεΐν mit δοκουν έμοί, quum mihi videatur (videretur), wie 
Buttmann I, § 105, A. 22 richtig bemerkt; im Texte eines Schriftstellers findet 
es sich nicht; δεΐν st. δέον (Koen. ad Greg. Cor., p. 140; Apollon. Alex, de 
Adverb., p. 542 extr.; Dionys. Halic. de Dem., c. 43; Herodian. II, 490. 535 
u. s. w.) ist zwar Lysias c. Alcib. I, p. 140, § 7 von Bekker u. A. geschrieben: δτι 
δεΐν αύτόν μετά των δπλιτών κινδυνεόειν [ππεύειν ε?λετο (wo die codd. daskorrumpierte 
δει έκαστον bieten); allein es wird auch hier der Ansicbt Buttmanns, Mehl- 
horns und anderer Grammatiker beizustimmen sein, welche wie bei δοκεΐν eine 
Verwechselung seitens der Grammatiker mit dem Infinitiv annehmen.

Anmerk. 12. Als Belege einer Kontraktion von a f  ε zu ou werden die 
Komposita mit ZahlwOrtern und έτος, als: τριακοντοότης, τεσσαρακοντοότης u. s. w. 
angeftihrt; aber ohne Zweifel ist in diesen Komposita das a von τριάκοντα u. s. w. 
gem ass der Analogie anderer Komposita in o tibergegangen. II. III.

II. Grammatiscbe Kontraktionen.
a) ε ε =  (s ·̂ ε0 Dual. III. Dekl. ? als: πόλεε =  πόλη, πρέσβεε

πρέσβη, τριήρεε =  τριήρη; s. d. Formenlehre. 
e +  α =  ά (st. η) in der II. Dekl., als: όστέα =  όστα, χρύσεα =  

χρυσά, wegen der Analogie mit dem sonstigen Neutrum 
des Plurales; [bei vorangehendem ε oder t oder p nach 
dem § 41, b) angefiihrten Wohllautsgesetze, als: κλέ-εά 
=  κλέά, Περικλέ-εα =  Περικλέά, υγι-έα =  υγια, ένδε-έα 
=  ένδεά; SO aucb έρε-έα =  έρεα, άργυρέα =  άρ-γυρα] J 
in dem Akk. PI. Fern, der Adjektive auf εος, έα, εον, 
als: χρυσέας =  χρυσάς, um den Akk. PI. Fern, kenntlich 
zu belassen; in χοά, χοάς, ήμάς, υμάς, τριακοντούτας, Άριστο- 
φάνας, ψευδάς (§ 123 Anm. 8) aus entsprechenden 
Grtinden; in άν aus έάν (εί άν), damit αν hervortrete 
(ion. ήν).

ε α =  ει (st. η) im Akk. PI. der III. Dekl. auf εας, als: σαφέας 
=  σαφείς, SO πόλεις, πήχεις, έγχέλεις, τριήρεις, indem der 
kontrabierte Akk. PL sich gern nach der Form des 
Nominatives richtet; vergl. Choerob. in Bekk. Anecd.
III. p. 1191: δτι ομοφωνία έστί της αιτιατικής των πληθυν
τικών προς τήν εύθεΐαν των πληθυντικών;
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e at =  at (st. η) in dem Nom. PL Fern. der Adjektive auf εος, 
έα, εον, als: χρύσεαι =  χρυααί, weil die Endung at die 
gewohnliche des pluralen Nom. der I. Dekl. ist; 

η -f- α =  a (st. η) in apa (Fragepartikel; so auch bei Herodot) ans 
η αρα, nacli Alirens, de eras, et aphaer. p. 7, lesb. 
u. dor. ήρα, ebenso ion. Ilippokr. II, 658 L.; vgl. 
G. Mejrer,  Gr. 152 2; (ήρα auch Soph. Ai. 172. 954. 
A. Pers. 633, wo man ή pa schreibt [η pa S. Ai. 177]; 
s. nocli Lobeck zu letzterer St.); 

a -f" 0 °^er vielmehr ε -(- ω =  ου (st. ω) im Gen. S. der Mask.
der I. Dekl., als: (πολίταο) πολίτεω =  πολίτου, walir- 
scheinlich nach Analogic der II. Dekl.; 

b) ο -j- a =  a (st. ω) bei den Adjektiven auf οος, όη, oov, als: άπλόα 
=  άπλα, um das Neutr. Plur. kenntlich zu belassen; 
in αύθαδης aus αότοαδης (v. άνδάνω), um den Stamm 
ΑΔ nicht zu verwischen, ionisch aber αύτώδης;

[ο +  η == ά (st. ω) bei denselben Adjektiven, als: άπλόη =  άπλή, 
wenn nicht liier vielmehr άπλέα zu Grunde liegt, vgl. 
§ 113 Anm. 4; entsprcchend:

o -f- D =  7) (st· ot) bei denselben Adjektiven, als: άπλόη =  άπλή; 
o -j- αι =  at (st. ω nacli c. a) bei denselben Adjektiven, als: άπλόαι 

=  άπλαί];
ο +  α =  ου (st. ω) im Akk. PI. der Komparativformen auf ίων, tov,

• ων, ον, als: (μειζοας) =  μείζους, aus dem bei ε -f  a 
=  et angegebenen Grunde.

Anmerk. 13. Bei diesem weiten Umfange der Kontraktion bleiben doch 
auch im Attischen nicht ganz wenige Fiille, wo die Vokale nicht zusammenfliessen. 
Begelm&ssig ist dies (rnit sehr wenigen Ausnahmen) bei t und υ init folgendem 
Vokale; ausserdem wirkt sehr hiiufig ein verschwundenes Digamma nach 
(Wackernagel, K. Z. XXV, 2G9f.): (£έω, πλέω u. s. w.? Zusammenfliessen ist 
bei diesen Verben nur bei folgendem e, et), όγδοος, octavus, έννέα, novem, νέος, novus 
(aber im Komposituin νουμηνία; fttr νεοττός vielleicht Menander νοττός [Meineke, 
Men., p. 19], da die Silbe schon so lang, und νοσσεύω Herodot, νοσσός u. s. w. 
hellenistisch), θεός? welches jedenfalls ebenso behandelt wird (in liingeren Kom- 
posita vielfach Θου·, als Θουκυδίδης, θούφιλος, Meisterhans, Gramm, d. att. 
Inschr. 572, Wackernagel, K. Z. XXIX, 138 fT.; so auch ένθουαιάζειν von Ινθεος), 
μονοειδής, άειδής, κερατοειδής u. s. w.; βασιλέως (*ων), βασιλέα (aber βασιλεί, βασιλής), 
βραχέος (-ων), βραχέα (aber βραχεί, βραχείς), Ήρακλέους u. s. w., λεώς, νεώς, 2ως u. s. W. 
Εω wird auch sonst zuweilen belassen, als πόλεως, Άλκμέων; aber άγορέων zu 
αγορών, παρθενεών zu παρθενών, fur έών ων. \7gl. ferner τιΗέασι, διδόασι; κερδαλέος, 
άργαλίος u. s. w., τδ δέος, έαρ (im Nom. stets; aber ήρος, ήρ«, ήρινός, s. Dind. in 
Steph.Thes.), und manchesAndere. Melir AuflOsung flndet sich in der Dichterspracbe·.!) l

§ 50.

l) S. Ellendt, Lex. Soph. T. II, p. XI; Lobeck' ad Soph. Aj. 421, p. 255sq. 
(2113); Gerth, Curt. Stud. I, 2, 230.



2 1 8 W o h llau ts leh re . —  K rasis.

£έεθρον in Iamb. Aesch. Pers. 497, im Chore (ί>εέθρων Soph. OC. 687, Ant. 
105, (ϊ>εέθροις Eur. El. 863, καλλι^ρέεθρος H. F. 784; πμάορος Aesch. Ag. 514 
(Iamb.) und sonst, Ίαόνων Pers. 178 (Iamb.). 563 (Ch.), Ίαονίοισι Suppl. 69 (Chor), 
κερόεσσαν Eur. El. 724 (Gh.), πτερόεσσα Soph. OR. 506 (Chor), κέαρ immer b. d. 
Trag., wie Aesch. Ch. 26, Soph. 0. C. 655, Tr. 629, niemals κήρ (wie immer b. 
Horn.), άεΐδειν Aesch. Ag. 16 (in Iamb.), άοιδός Soph. Tr. 1001 (in Anap.), άοιδάς 
Ant. 883 (in Iamb.). Weiter finden sich die offenen Formen in den Flexions- 
endungen der II. und III. kontrah. Dekl., aber nur selten in denen der Verben, 
wie wir in der Formenlehre sehen werden. tiber Aristophanes, der in der Nach- 
ahmung lyrischer, epischer, tragischer Diktion nicht selten Formen wie άείδω, 
άέκων, φάος, νιφόεντα u. a. m. gebraucht, s. Speck  de Aristoph. dial. I (Breslau 
1888) 24 f.

An me rk .  14. tiber die Betonung bei der Kontraktion s. § 83.

§ 51. B. Sogenannte Krasis. *)
1 . K ra s i s  nennt man (vgl. indes § 50, 1 ) die Mischung 

(κρασις) oder V e r s c h m e l z u n g  zweier  Vokale  (bzw. Diphthonge)  
zu e i n e m  l a n g e n  V oka l e  o d e r  D i p h t h o n g e n  in zwei a u f  
e i n a n d e r  f o l g e n d e n  W o r t e r n ,  indem von den beiden Vokalen 
der eine das erstere Wort schliesst, der andere das folgende anfangt, 
als: τά αγαθά =  ταγαθά. Dureh die Krasis, welche Kontraktion ist, 
wachsen die beiden Worte zu einer Einheit zusammen.

Anmerk .  1. Das Z e i ch en  der K r a s i s  ist dem des Spiritus lenis gleich 
und wird Ko r o n i s  (κορωνίς, Windung, Schnorkel) genannt. Diese Gleichheit der 
Zeichen ist natlirlich nicht ursprunglich, sondern erst durch die Abrundung des 
Leniszeichens (eig. -1) entstanden. Urspriingliche Identitat aber ist mit dem Zeichen 
des Apostrophe: mit diesem wurde die συναλοιφή (§ 50, 1) irgend welcher Art 
bezeichnet, sofern dadurch ein Wort unter besonderen Umstanden besonders 
affiziert war. Die K o r o n i s  nimmt ihre Stelle tiber dem durch die Krasis ent- 
standenen Mischlaute ein, und zwar, wenn der Mischlaut ein Di p h t h o n g  ist, liber 
dem zweiten Vokale desselben; wenn sie aber mit dem Spiritus asper oder Lenis 
zusammentrifft, als: 'άνήρ st. δ άνήρ, so wird sie von uns weggelassen, als: το 
ονομα =  τούνομα, τδ έπος =  τουπος, ά άν =  άν, ώ άνθρωπε =  ώνθρωπε. tiber 
die B e t o n u n g  bei der K ra s i s  s. § 85, 2; tiber die Ve r wan d l un g  der Tenuis 
in die Aspirata vor dem Spiritus asper, als: τδ Ιμάτων =  θοίμάτιον, s. § 60, Anm. 4.

2. Der G e b r a u c h  der K r a s i s  gehort grosstenteils der 
Dichtersprache an. In den H o m e r i s c h e n  Gesangen wird sie, wie 
wir sehen werden, nur selten angewendet; bei den nachherigen 
Dichtern aber, besonders den attischen in dem Dialoge, namentlich 
in der Komodie, wird sie immer haufiger, wahrend die erhabene 
Sprache der Tragodie in den lyrischen Stellen sie nur selten zulasst. 
Unter den Prosaikern bedienen sich derselben die Redner am haufigsten, 
d. h., sie findet sich bei diesen am haufigsten geschrieben,2) wahrend 
ihre Anwendung im Vortrage sich nur zum Teil kontrollieren lasst,

0  Vgl. A h r e n s  de crasi et aphaeresi, Stolbergae 1845. — 2) tiber Demosthenes 
s. Voemel ,  Dem. cont., p. 14 ff.

§ 51.
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jedenfalls aber noch hSufiger war. Nicht ganz wenige Beispiele der i\ 
geschriebenen Krasis bieten die Inschriften, auch die in Prosa ver- i  ̂
fassten, wiewohl die Staatsurkunden sehr viel weniger als die Inschriften \ \ 
von Privaten. *) Nie aber wird sie angewendet, wenn der Hiatus 
durch Elision eines kurzen Vokales beseitigt werden kann. Auch 
kdnnen durch die Krasis nicht zwei Worter mit einander verbunden 
werden, welclie durch Interpunktion oder durch einen metrischen 
Ruhepunkt oder im Dialoge durch den Wechsel der Personen von 
einander getrennt sind; denn durch die Krasis verschmelzen zwei Silben 
in Eine, sowie auch die durch die Krasis verbundenen Worter im all- 
gemeinen nur mit Einem Accente gesprochen werden, da sie durch 
dieselbe zu Einem Worte verschmelzen. S. d. Lehre von dem Ac
cente § 85, 2.

3. Die Krasis findet in der Regel nur bei solchen Wortern statt, 
welche nicht nur eng mit einander zusammenhangen, sondern sich 
auch mit Leichtigkeit unter Einen Accent zusammenfassen lassen, 
indem mindestens eines da von (gewohnlich das erstere) wenig Gewicht 
hat, d. h., es wachsen durch die Krasis mehrenteils nur einsilbige Form- 
worte mit einem nachfolgenden Formworte oder BegriiTsworte zusammen.
Bei diesen aber wendet man auch dann in der Regel Krasis an, wenn 
nach der Natur des Auslautes Elision an sich moglich w are; durch diese 
namlich wurde das kurze Formwort ganz oder fast ganz verschwinden, 
was es doch nicht soil. Sonst findet Krasis haupts&chlich nur in 
einzelnen Fallen sehr haufiger Verbindung statt, als: όθούνεκα =  οτου 
Ενεκα oft b. d. Trag.; δσημέραι =  οσαι ήμέραι, taglich, Ar. Plut. 1006 
u. oftcr in Prosa; τυγάγαθή (τύγάγαΟή) Ar. Αν. 436, 675. Eccl. 131.
Ein besonderer Fall ist μάλλά, oft b. Aristoph. im Wechselgespraehe, 
z. B. Av. 109. Ran. 103. 611. 745, Thesm. 646, entst. aus μά άλλά2), 
und dieses aus der Formel μά Δί’ άλλά (Ran. 753), die soviet bedeutet 
als ου μά ΔΓ, άλλά oder ούκ, άλλά, ζ. Β. Ar. Ran. 103: Here, σέ δέ 
ταυτ άρέσκει; Baccli. μάλλά ήλεΐν η μαίνομαι, d. i. keineswegs (bloss), 
sondern. — Sowie bei der Kontraktion, ebenso ist auch bei der Krasis 
ein zweifaches Prinzip — das grammatische und logische einerseits, 
das lautliche andererseits — zu beachten. Jenes ist besonders in der 
attischen Mundart vorherrschend, welche bei der Mischung der Vokale 
gern dem Hauptworte das IJbergewicht erteilt und das vorhergehende 
minder wichtige Wort jenem # unterordnet, als: b άνήρ =  άνήρ, οί

0  Ober die Krasis auf attischen Inschriften Wec k l e i n ,  Gurae epigraphicac, 
p. 49; Gauer ,  Curtius Stud. VIII, 266; M e i s t e r h a n s ,  Gramm, d. att. Inschr.,
S. 552IT. — 2) s. Ah r e n s  1. d., p. 13 sq .; gewohnlich erkl&rt man dieses μάλλά 
aus μή άλλά; doch dieses wird immer mit dem Imperative verbunden und nicht 
als Krasis, sondern als Synizese μή άλλά geschrieben.

§ 51. Krasis. 219



220 W o h lla u ts leh re . —  K rasis.

ανδρες — ανδρες, 6 άνθρωπος =  άνθρωπος; andere Mundarten hingegen 
berucksichtigen mehr das l a u t l i c h e  Verhaltnis, als: b αυτός =  d o r .  
i o n .  ωυτός, τοί ανδρες =  d o r .  τώνδρες, δ αριστος =  ep. ώριστος. S. Nr. 7.

4. Hat das erstere Wort einen auf t ausgehenden Diphthongen 
am Ende, so fallt bei der Krasis das i ab, als: οί έπιχώριοι =  ουπιχώ- 
ριοι, οί έμοί =  ουμοί, τη ήμερα =  θήμέρα, μοι έδόκει =  μοδδόκει, και 
ένταυ&α =  κάνταυθα, αί άγαθαι =  άγα&αί, τω δχλω =  τώχλψ. Daher 
wird das ι subscriptum nur dann gesetzt, wenn das t dem letzteren 
der beiden vermischten Laute, also dem Hauptworte, angehort, als: 
και εΐτα — xqtTα, έγώ οΐδα =  έγφδα.1) Ausserdem ist zu bemerken, 
dass Krasen mit anlautendem l a n g e n  Vokal nicht haufig sind.

5. Die Krasis tritt ein :
a) am liaufigsten bei dem A r t i k e l ;  wenn ein a darauf folgt, so 

verscbmelzen die Vokale und Diphtbonge des Artikels mit dem a nach der 
Regel in ein langes a, und wenn der Artikel aspiriert ist, so geht der Spiritus 
asper auf das lange a iiber. Beispiele: δ άνήρ =  άνήρ, του άνδρός =  
τάνδρός, τώ άνδρί =  τάνδρί, οί ανδρες =  ανδρες (sollte ανδρες geschr. 
werden, nacb § 85, 2); ουδυασεύς Soph. Ph. 572 st. δ ’Οδ., ουνος Ar. 
R. 27 st. δ δνος; aber ψνος st. δ οίνος Eur. Cycl. 560 ,  woftir οίνος 
richtiger sclieint, da aus zwei geselilossenen o (o) nicht ein offenes (ω) werden 
kann,2) ωκότριψ Ar. Thesm. 426 (desgl.); Fern, ή: αλήθεια Eur. Ph. 922, 
Hdschr. ή άλ. oder ή’λήθ.; αρετή S. Ai. 1357, Hdsclir. ebenso ή άρ. oder 
ή ’ρετή, s. Lobeck z. St.; ή -f- ά =  a fordern Porson,  Reisig,  
Dindor f ,  s. K r u g e r ,  Gr., I, 2, § 14 A. 4 ; vgl. unten die Bsp. von 
τή ά- =  τά-; ήτέρα ιι. θήτέρα s. Anm. 2; ήυσέβεια Iph. Τ. 1202, [ήξα- 
μαρτία Soph. Ant. 558 st. ή ές., ήςειργασμένη 384 st. ή ήπίνοια 389 
st. ή έπ., ήπίκτησις Ph. 1344 lasst sich als Apharesis fassen, ή ’ξαμαρτία 
u. S. w.]; τουπος st. το εκ., θήρωον Ar. Vesp. 819 st. τό ήρ., τωκίδιον 
Nub. 92 =  τδ οίκ. (sollte τοίκίδιον sein,3) vgl. oben tiber φνος), θυδωρ 
Crates ap. Ath. 6, 268 a = τ δ  υδ., θοίμάτιον auch pros. =  τδ ίμ., θουρ- 
μαιον Soph. Ant. 397 st. τδ έ'ρμ., τουσχατον Demosth. 9, 34 st. τδ Ισχ., 
τουνομα das. 8 st. τδ ον., θατερον =  τδ ετ. (vgl. unten Anm. 2); τάγαθου 
== του άγ., τούλατήρος Ar. Ach. 246 =  του έλ., τουπιόντος Soph. OC.

§  51 .

1) Diese Schreibweise wird durch Inschriften bestatigt, so auf attischen: 
κάγώ, κάκεί, αδελφοί. — Se id le r ,  Excurs. ad Eurip. Troad., schreibt, τάσχρα', τατια, 
κάσχόνη nach Analogie von ιρπόλος Etym. M. 822 und nach der Regel, dass das 
lange a das i nicht neben, sondern unter sich hat (§ 6,2). Allein einmal beobachtete 
der dorische Dialekt vielfach ein anderes Prinzip als der attische, und dann ist bei 
den Krasen mit nachfolgendem Diphthonge auch sonst Ofters eher Elision, z. B. 
κεί, χοί, κού, und so auch mit at χαί, θαίμα; vgl. M e h l h o r n ,  Gr., S. 101. S. 
hides tiber χοί unten b), wonach die Alten dafur χψ bezeugen. — 2) Das. ι^νοχόος 
ftir ό οίνοχόος; die Hdschr. haben ώ οίνοχόος. — 3) Rav. τωκίδιον m. tibergeschr. οι.
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752 =  του έπ., τάπόλλωνος Ar. Αν. 982 =  του ’Απ., θουδατος Ar. Lys. 
370 =  του υδ. , ι) τούμού Xen. Comm. 1 . 6, 4 =  του έμού, τούλυμπίου 

^Αγ. \ν. 130 =  του Όλ.; τάγαθψ =  τψ άγ., τώπιόντι Soph. OC. 1532 =  
τψ έπ., τψκήματι Eupolis b. Schol. Hephaest. p. 120 Westph. =  τψ οίκήματϊ, 
τάγαθή Ar. Nub. 61 =  τη άγ., τάρετή Eur. Andr. 226 =  τη άρ. (so 
Oder τη *ρετή Hdschr.); τάγορα =  τη άγορα Ar. Acb. 838. 848, τάθηναία 
=  τη Άθ. oft att. Inschr.; τήχκλησία Ar. Eccl. 135 =  τη έκ., θήχάτη 

, =  τη Εκάτη att. Inschr., θήμέρα Soph. Aj. 756. OR. 1283. Ar. Αν.
 ̂ 1071 (mit Unrecht von Lobeck  ad Aj. 1. d. friiher bezweifelt) =  τη 

ήμ.; αγαθοί =  οί άγ., οόπιχώριοι Soph. OR. 939 =  οί έπ., ουν μέσψ λόγοι 
Eur. Med. 819 =  οί έν μ., ουμοί Hec. 334 =  οί έμ., άρχαί Ar. Nub. 

ν'1197 =  αί άρχ., θώπλα Ar. Αν. 448 =  τά οπ., ταίσχρά Eur. Troad. 
384 =  τά αία., 8. Note 1) S. 220, τάθλα Eur. Ph. 1262 =  τά αθλα, 
ταλλα auch pros. =  τά αλλα, θαίμάτια Ar. Vesj). 408 =  τά ίμ., τάναγκαια 
leokr. Paneg. § 40, θατερα =  τά ετ. (unten Anm. 2), τώφθαλμώ Ar. 
Nub. 362 =  τώ όφθ. Sehr hiiufig ist die Krasis bei δ αδτός: αυτός, 
αυτή, ταυτό (ταύτόν), ταύτού, ταύτψ, αύτοί, αυταί, ταύτά;

b) hSufig bei χαί:2) χαί +  α =  χα, χάγαθός (regelm. in χαλδς κάγαθός,
Schanz, Proleg. Tlieaet. § 1), καν =  καί άν, (aber χαί άεί macht nach 
Porson ad Eur. Ph. 1422 nie eine Krasis); καί +  αυ =  καυ, καυτός 
Soph. OR. 927; χαι -f- at =  και, καίσχύνη; καί +  ε =  κά, κάμάτευες 
Soph. OR. 1052 =  καί έμ., κάκεΐνος, κάνταύθα, κάγώ, χάν =  καί έν, (κάς 
Ar. Αν. 949. Acb. 184 =  καί εις, worin das ει nur gedebntes ε ist), 
χαί +  ει =  χα, κατα Xen. Hell. 7. 3 , 10, Demostli. 16, 2 nach der 
richtigen Lesart, 22, 70; aber χαί εί u. καί είς werden b. d. Trag. κεί, 
χείς; χαί +  == *η> χή ναυς Soph. Ph. 527; καί ι =  xt, /ικετεύετε
Eur. Hel. 1024 =  καί ίκ.; καί +  ο =  κω, κά>δύρεται Soph. Aj. 327,
χώτε =  καί οτε, χώταν =  καί όταν, χωπως =  καί όπως; καί +  ή =  χυ>
χύπό Eur. I. A. 1118, χύποχείριον Andr. 736 u. s. w.; καί -f- ευ =  κευ,
χεύτυχούσα Eur. Andr. 888, κεύαταλής Soph. Ph. 780, Laur. καί εύστ.
(aber καί ευ lasst nach Porson ad Eur. Ph. 1422 keine Krasis zu); 
καί -J-oi =  κοι, χοί /Soph. Ph. 565 =  καί οί; aber korrekter χψ nach 
Etym. M. 816, 34; XOI att. Inschr. des 6. oder 5. Jahrh.; καί +  ου =  
κου, κού, κουτέ, κουποτε (so χούκ Demosth. Mid. § 191 nach dem Citate 
Plut. Mor. 6 d; cbenso nach d. Hdschr. or. 27, 67);

c) hiiufig bei der Interjektion ώ, meist vor a, bei att. Dichtern wie 
in der ion. Prosa, als: ώνθρωπε Ar. Nub. 644, ώγαθέ, ωναξ, ώνερ, ψζυρά 
Ar. Lys. 948 =  ώ οίζ., ψζυρέ Nub. 655, auch Theokr. 10, 1, ωύριπίδη 
Thesm. 4 =  ώ Εύρ.;

*) δδατος Rav.; es kOnnte θυδατος geschrieben werden, wie bei Krates (oben) 
δύδωρ, Ameipsias b. Athen. 15, 667 f. θύδατος. — 2) S. Just. Flor. Lobeck, de 
syhaloephe pars I, Kgsb. 1839.

§ 51.
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d) ziemlich oft auch in Prosa έγωδα, έγωμαι =  έγώ οίδα, οΤμαι; 
έγψχόμην Ar. Eccl. 550;

e) seltener bei 0 u. ά, ουφόρει Soph. El. 420 =  ο έφ., ουςερώ OR. 
936 =  0 ές., ουμοί Eur. H. F. 286 =  ο έμοί, ουγώ Dem. 22 § 67 =  
ο έγώ, άκράτησα; Soph. OR. 1523 =  α έκ., άπόνησα Eur. H. F. 259 =  
a έπ., άμ’ έχρήν λέγειν Hipp. 345 =  ά έμέ, αν Soph. Aj. 1085 sq. =  a 
av, auch in Prosa, άγω Isokr. Nicocl. § 62, Dem. or. 39, § 39 =  a 
έγώ ; bei ώ: ώφυτεύσαμεν Soph. OR. 1504 =  ώ έφ. (man kann auch ώ 
*φυτ. schreiben); bei ου: ουκράτησα (ου V.p.) Aj. 1337 =  ου έχ.5 oft ουνεκα 
poet. u. ion. Pros. =  ου ένεκα, δθουνεκα oft b. d. Trag. =  ότου Ινεκα;

f) bei τοί, μέντοι, ήτοι, ουτοι, besonders in Verbindung mit αν, αρα, 
sehr selten καίτοι, als: ταν, Xen. Cyr. 4. 2, 46, μ,ενταν, ούτάρα; καιτουστίν 
Ar. Vesp. 599; l)

g) zweifelhaft bei δή mit αρα, τί δαρ έγώ σε Eur. I. A. 1228. Ar. 
Pac. 1240 (Andere δ’ αρα); mit αν, η oav έγώ . . ίκοίμην Soph. El. 314 
(a. Lesart καν); auch gehort hierher έπειδάν aus έπειδή αν, aber merk- 
wlirdiger Weise ist die letzte Silbe kurz, Eur. Rhes. 469 έπειδάν έχθρών; 
Aesch. S. 734; wozu stimmt, dass auch Herod, έπειδάν hat, 1 , 193. 8, 
144; sicher ist δηυτε aus δή αυτε b. d. Lyrikern, wie Sapph. 1 , 15. 16. 
18, Anakr. fr. 14. 15 u. 6., auch δεύτε geschrieben; 2)

h) haufig bei πρό, meist vor ε, bes. in Kompos., was also auch 
Kontraktion genannt werden kann, auch in Prosa, als: προυργου =  προ 
Ιργου, προυχων Thuk. 1 , 18, 2, προύθυμήθη 7, 86, 3 =  προέχων, προε- 
Ουμήθη, προυδωκα =  προέδ., προυπεμψα, προυστην, προυθετο, προυλεγον, 
προυκρίβησαν, προυτιμησεν u. s. w., also meist m. d. Augment, aber προέρ
χομαι, προελθεΐν, προεθίζω und viele andere immer ohne Krasis, so auch 
die mit dem Spir. asper anlautenden, als: προεορτάζω, πρόεδρος, προορώ, 
προέςω (aber προυσχόμην); vor ο: προόμόσας Aesch. Ag. 1196 == προομ., 
προυπτος =  πρόοπτος; vor αυ: πρ*οόδάν Ar. Αν. 556 — προαυδ.; vor ω: 
πρώσας =  προώσας Hippokr. VII, 314, Anth. Ρ. XII, 206; vor η 
mit Elision des ο: πρηγορεώ? Ar. Αν. 1113, Kropf der Vogel, v. πρό u. 
άγείρω (wo niemand die Koronis setzt, die auch in den Verbalformen 
tiberfltlssig ist); so auch πληροσία f. προηροσία § 67, 4; Elision ist auch 
in den Formen des Verbums [φρώ] aus προίημι (Nauck),  als εισφρες 
(vgl. πρόες), είσεφρίεμ,εν (vgl. προΐεμεν) u. S. w., s. § 343;

i) bei den Encliticis μοι u. σοι, meistens mit έστί u. έδόκει (sonst 
selten), haufig b. Aristoph., seltener b. Anderen: δήλος δέ μούστί Soph. Aj. 
1225. οτψ τω τρόπφ σουστι φίλον Ar. Ach. 339. τοιαυτα σουστι Aesch. Eum. 913. 
τοΐς προβάτοισι μουδόκει Ar. Vesp. 34; μαντευομένω μουχρησεν 159 =  μοι Ιχ .; 
σουδωκεν Eq. 1177 =  σοι έδ., άστέον μουγκώμων Ar. Nub. 1205 == μοι έγκ.;

1) Die Betonung dieser Verbindungen ist sehr zweifelhaft. — 2) Hartung, 
Partikel· d. gr. Spr, I, 322 f.

§ 51.



K rasis. m% 51.

k) d +  wirf zuniichst zu έάν, was die Form dcr attisclien
Inschriften ist, mit langem a (wie βασιλέα aus -ήα), s. Dindor f  zu Arist. 
Vesp. 228 (ed. Oxon. p. 466); daraus ην ionisch u. (mit Ionismus) bei 
den iilteren Attikern (Trag., Tliukyd., Antipli. 6, 5), [Sv bei den jtingeren; 
έπεί - f  αν (έπεάν ion.) έπήν Homer und Attiker (Aristopb., Xenopli.), 
letztere spiiter auch έπάν, Xenoph. Anab. 4, 6, 3, wie Ilippokr., L i t t rd  
I, 483; gewobnlicher aber ist bei den Attikern έπειδαν, s. oben g. 
Offenbar ist bei dieser Kontraktion zu a das Streben gewesen, das αν 
kenntlicb zu erhalten, § 50, II.

Anmerk. 2. Mit dem Worte Ετερος verschmelzen bei den Attikern die auf 
ein α, ο, ου, ψ, οι, ai ausgebenden Formen des Artikels in ein langes a; diese 
Krasis rtthrt daber, dass die Attiker bier das alte (im Dor. gebliebene) ατερος st. 
Ετερος beibeliielten: τά Ετερα =  θάτερα, ό Ετερος =  ατερος, τδ Ετερον =  θάτερον, 
τού ετέρου =  θάτέρου, τψ έτέρω =  θάτέρψ, οΐ Ετεροι =  άτεροι, at Ετεραι =  ατεραι. 
Dock ή έτέρα =  ήτέρα, τή έτέρα =  θήτέρα, Pausanias Attic, b. Eustath. Od. 
p. 1573, und so θήτέρα Laur. Soph. Tr. 272 (θάτέρςι m. zwei Hdschr. Dindorf), 
ήτέρα OC. 497 (άτέρα Elmsl. Dind.), Ar. Lys. 85, 90; s. KrUger, Gr. II, 1, 
§ 14, A. 5. Durch den haufigen Gebrauch der Formen θάτερον, θάτέρου u. s. w. 
geschah es, dass man in sp&teren Zeiten die Formen als unzusammengesetzt ansah 
und den Artikel vorsetzte. Menand. fr. inc. 200 Mein. (846 Kock) ό θάτερος  μέν 
τοΐν δυοΐν Διοςκόροιν, λυο Μ ein eke anftthrt Eustath, ad Horn. Od. p. 1573, 62 
Χρύσιππος (Irrtum?) δέ λέγων τον θάτερον τοΐν Διοςκόροιν Εσχάτως βαρβαρίζει, 
Valcken. ad Hippol. 349, ρ. 182 (Lips.), Pierson, ad Herod, p. 432 sq. Auch 
Hippokr. IX, 30 θάτερα θατέρων. Eur. Ion 8-19 seheint zu stehen θάτερον st. τον 
Ετερον; gew. (Nauck) wird die ganze Stelle fUr eingeschoben erkl&rt; doch wenn 
man die vorhergehenden Worte θυοιν έχθροΐν far Neutra halt =  zwei feindlicbe 
Wesen, so steht θάτερον bier far τδ Ετερον.

Anmerk. 3. Krasen mit nachfolgenden FormwOrtem sind sehr selten. 
Bei Aristophanes finden sich einzeln solclie mit άν oder άρα nach einer Verbalform: 
δούνάν (δούναι άν) έμαυτής Lys. 45, κλαυσάρα =  κλαυση άρα Pax 532, οέμώζάρα 
iVariante οΓμωζ*) Plut. 876; far οίμώξετάρα Thesm. 248 u. δήξομάρα Ach. 325 l&sst 
sich οΐμώξετ άρα, δήξομ άρα schreiben, vgl. κλαύσετ' άρα Thesmoph. 916. — 
Ferner geliOren hierher die Formen des unscheinenden Verbums χρή: Kjkt. χρή 
aus χρή ή, Opt. χρείη a. χρή εΓη, Inf. χρήναι aus χρή είναι (mit unechtem ει), 
Ptc. χρήν od. ablicber χρεών a. χρή ον, vgl. βασιλέω; a. -ήος, Imperf. χρήν, Fut. 
χρήσται.Ι)

Anmerk. 4. Die in Pros a haufigsten Krasen sind: der Artikel τό, τά mit 
einem Neutrum, das mit a oder ε anlautet, als: τούργον, τάλλα, τάγαθά u. s. w., 
τάμά, τάπιτήδιια, τάργα u. s. w ; seltener τό mit folgendem a oder ε, als: τάτυχημα, 
τούκεΐ, auch του +  ε, als: τοόμοΰ X. G. 1. 6, 4 u. dgl., zuweilen θοίμάτιον; sehr oft 
ταύτό(ν), oft auch άνήρ, άνθρωπος, oft κάν, κάνταύθα, κάκεΐ, κάκεΐθεν, κάκεΐνος, κάμο(, 
κάμε, κάγώ, κάγαθός, besonders bei den Bednern, s. Benseler de hialu, p. 61; 
ziernlich oft Εγψδα, έγψμαι, haufig πρού in Kompos., s. Nr. 5, h), ώγαθέ oft bei 
Herod.; zuweilen auch τάν st. τοι άν (X. Cyr. 4. 2, 46), μένταν st. μέντοι άν. Ober 
den Gebrauch der Krasis b. Thukvdides s. Poppo 1, 1, 214 sq., b. Platon s. 
C. E. Chr. Schneider ad PI. Civit. Vol. I, p. LVI sqq., Sell anz, Proleg. Sympos. VI, 
der mit Becht die vOllige Unzuverlfissigkeit der Hdschr. in diesem Stttcke hervorhebt.

Ahrens de crasi, p. G; Btr. 58IT.



224 W o h llau ts leh re . — K rasis.

6 . In dem b o o t i s c h e n  A e o l i s m u s 1) kommen folgende Krasen 
VOr: καταδτά f. κατταύτά* (κατά τά αύτά), τάλλα, κή St. κή ή d. i. καί αί, 
κάριστοκράτει =  καί Άρ. auf Inschr., χείρωιάδων Cor. 10 st. κή είρωιάδων; 
b. Aristoph. Ach. 869 τάνθεια =  τά άνθη, κήπιχάριτται 884 =  καί έπιχά- 
ρισαι; in dem a s i a t i s c h e n  Aeol ismus:2) ώνηρ S. 2. Ale. 25 st. 6 
άνήρ, wegen des Sp. len. s. § 22, τώμον S. 14 st. τδ έμόν, ώξ Theokr. 
28, 17 St. δ ές; ώνίαυτος =  δ ένιαυτός Inschr.; καί - |-  ε =  κη?: κήν 
Άΐδα δόμοις S. 68, 3? (ν. 1. κείν), κήγω, κήμε, κήπί Theokr., richtiger =  
κά: κάπιλείψω S. 8, κάπιπλεύην Α. 79 · κασλων =  καί εσλων Papyrusfragment; 
καί -{- ο =  κω: κώττι S. 1 , 15. 17 st. καί οττι (ν. 1. κοττι), κωόκ das. 
24 st. καί οδκ; Ale. 1 ώνας st. ώ άνας, 9 ώνασσ1; δηυτε S. (s. 5, g) st. δή 
αυτε, jetzt wieder, doch fr. 40 δ’αύτε tiberl., δαυτε Bergk.

7. In der d o r i s c h e n  M undart:3) a) der Artikel: δ +  ε =  ώ 
u. τδ -(- ε od. ο — τω im s t rengeren Dorism., =  ου bzw. του im 
mi lderen D., als: ώς Theokr. 1 , 65 st. δ ές, ωλαφος 135, ωριφος 5. 
24, 30, ώγώ 2, 54 st. ο έγώ, τούναντίον; τά od. ται -f- α =  τα, als: 
ταλλα, τάγαθά, ταυτά, θατέραι Epich. 23 aus ταί άτέραι; τά -|~ ε =  η: τά έμά 
=  τήμά, τά -J- ο =  τω: τώστεα Theokr. 4, 16; 6 α =  ώ U. τδ -}- α 
=  τω: ώλιεύς Sophr. 4, ωτερος Theokr. 7, 36 =  6 ατερος, τώβυσσον Ar. 
Lys. 174 st. τδ άβυσσον, τω od. του -)~ α =  τω: τώγαθου Epich. 95; 
τώλγεος Theokr. 20, 16 st. τω αλγεος; δ +  =  ωυ U. τδ U. τώ (του) 
-f- αυ =  τωυ: ώυτός Theokr. 11, 34, τωυλιον Theokr. 1 1 , 12, τωυτου 
Ar. Ach. 790 (τω -(- ευ ebenf. ωυ: τωύβούλοιο Theokr. 2 , 66 =  τω 
Εύβ.); τοί +  α — τω: τώνδρες, δ +  at =  ω: ωπόλος Theokr. 1 , 87; 
b. Pindar: ώλιροθίου, το>ργείου, τωύτου, τωυτ? st. δ 'Αλιρ. u. s. w.; (auf 
Inschr. indes ist einzeln auch in ά nach att. Weise zusammengezogen: 
αγελάδα τάργείου =  δ Άγ. του Ά. Rohl ,  Inscr. antiqu. 42); ά +  ο =  ά 
Dial.-I. 3045 άλυμπιάς =  ά Όλυμπιάς;4) b) καί -f- α =  κα: κάσδφοις 
Pind. st. καί άσ., κάπο Epich. 19, κάείσω Ar. Lys. 1243; καί -f- cd —  
καί auf Inschr., als: καικα tab. Heracl. 1, 101. Epich. 19, Theokr. 3, 
27; καί -j~ ε =  κα in κάγώ st. καί έγώ, κάν st. καί έν Pind., aber rich tig 
dorisch =  κη: κήπειτα Epich. 19, κήγω Sophr. 6, κήρυθράν Ar. Ach. 787, 
κήκ 790, κήπί Alkm. 70, κήν 74 b u. s. w.; καί +  ει =  κη: κήπε Theokr.

l) S. A h r e n s ,  Dial. I, p. 202; Mei s t e r ,  gr. Dial. I, 249. — 2) Ahrens ,  
p. 104; Meister ,  S. 99. — 3) s. Ah re ns  1. d. II, p. 220 sqq. Ober P i n d a r  s. 
H e r m a n n  Opusc. I, p. 254; Boeckh ,  de metris P. Ill, c. 18, p. 290. — 4) Ganz 
eigenttimlich ist die Behandlung der Formen des Artikels vor Vokal im Eleischen 
( B a u na c k ,  Stud. 239, Meis te r ,  Dial. II,· 43f.): es wird nicht Krasis, sondern 
Elision, sogar des langen Vokals Oder Diphthongen angewandt, als τ’ ίαρώ =  τώ 
ίαρώ, τ’ έπιάροι — τοΐ έ π ιά ρ ο ι  (Dat.), doch τοΐ ’νταυτ έγραμένοι (τφ ένταυθα γεγραμ- 
μένφ); man schreibt sogar τώρ ίαρομάωρ τ’ (ftir τώρ) Όλυμπίαι, τ αύτώ fur τώς 
αύτώ. Indes zeigt sich alles dies nur auf den alten Bronzen, w&hrend z. B. die 
grosse Damokratesinschrift τδ ίαρόν u. s. w. hat.

§ 51.



K rasis. 225

1, 97, κηπέ 2, 101, κητε 150 st. και είτε; και ευ =  κηυ: κηυγονοι 
verdorben Epicb. 23, κηύώνοι Ahrens ,  κηυ Theokr. 4, 31; και +  η =  
κη, χήσεΐτε Ar. Ach. 747 ( =  καί ησετε); καί +  ο =  κω: χώταν, χώπό- 
ταν, χώτι, χώπόΒεν Pind. st. καί όταν u. s. w .; χώ Epicb. 45. 60 st. καί 
δ, κώλίγου 31, κώςυρύγχοι 40, χώκ δρυμοιο λέων Theokr. 1 , 72 mit doppelter 
Krasis st. καί δ έχ, χώς 2, 30 =  καί ώς; καί +  οι =  κψ: χφχετο 
Theokr. 4, 10; καί -f- ου =  κωυ: κωύδέν Epicb. 19, aber b. Theokr. 
κου, κούδέ, κουπω u. s. w.; auf kret. Inschr. aucli mit ι, υ: κύιέες (Gort. 
Taf.), χίλέοι, B a u n a c k ,  Inschr. v. Gort. 21 f.; c) b. Pind. J. 4, 6 
ώνασια (Andere ώ ’νασσα) st. ύ αν., 1, 6 ώπολλωνίάς (ώ ’πολλ.) st. ω 
'Ακ.} Ρ. 4, 250 ώρκεσίλα st. ώ Άρκ. (ein cod. άρχεσ. olme ώ, wasBoeckh  
u. A. aufnehmen; Bergk ώ ’ρκεσ.).

8 . In der i o n i s c h e n  Mundart, und zwar in der a l i e n  bei
H o m e r : 1) a) bei dem Artikel: ταλλα oft, ούμύς II. θ, 360 st. δ έμός, 
(st. καί τουνομα II. γ, 235 wird jetzt gelesen καί τ ουνομα, d, i. καί τε 
ουνομα, s. S p i t z n e r  ad h. 1.,) Hes. Op. 559 τωμισυ auf aol. u. ion. 
Wcisc st. Οώμ., τδ ημισυ, S. Goett l .  ad h. 1.; SO τουνεκα b. Hom.,
Ilesiod. Th. 88, auch Pind. Ο. 1, 65; desgl. mit Spir. len. st. asper2) 
ωριστος II. λ, 288 und sonst st. δ αρ., ώριατοι II. κ, 529 nacli Aristarch, 
ωύτός II. ε, 396 st. δ αυτός (II. β, 1  ώλλοι nach Zenodot st. οί άλλοι, s. 
jedocli S p i t z n e r  ad h. 1.); nach den Alien3) auch τώμω, τήμή (λ, 
608, ι, 654), wofiir man jetzt τω έμφ, τή έμή schreibt; — b) καί er- 
leidet bei Homer nur selten Krasis4): καυτός II. ζ, 260, aber Andere κ’ 
(d. i. κε) αυτός mit Aristarch, was ebenfalls moglich; sicherer ist καότή 
Od. ζ, 282, καότός γ, 255; dazu χήμεΐς (besser als χ’ήμείς) II. β, 238; 
aber II. φ, 108 οίος κάγώ ist καί έγώ, was an selir vielen Stellen vor- 
konunt, zu lesen; doch Hymn, in Merc. 173 κάγώ im I. Fusse; in Cer. 
227 κου st. καί ού zweif. Lesart; — c) bei πρό oft, als: προυθηκεν,
προυπεμψα, προυτυψαν, προυφαινε, προυχουαι (es kann indes Uberall die 
Krasis aufgelbst werden, u. so Nau ck ) ;  — d) ουνεκα st. ου 2νεκα; — 
[e) παλίωςις II. μ, 71. ο, 69 aus πάλΤ U. ίωςις; aber lies. Th. 678 περίαχε 
ist auf aolische Weise aus περ (d. i. περί) u. *ΐαχε, s. G b t i l i n g  ad h.
1., wie 733 περοίχεται;] — f) besonderer Art und bezweifelt υίεΓ έμ<ί»-
κυμόρψ d. i. έμφ ώκυμ. nach Herodian, II. σ, 458.

9. Neuion.  b. Herod.5) ταλλα, τάγάλματα 2 , 51; ταύτά st. τά αότά, 
fast immer; [τάνΒρώπου neben του ά. ν. 1. 2. 121, 6, gegen den Dial., 9

9 S. Thiersch, Hom. Gr., § 165; La Roche, Hom. Unters. 202 ff., 283 ff. 
— 2) S. Giese, Aeol. Dial., S. 391 ff., der auch bei Ilerodot mit Recht schreiben 
will: ώνήρ, ώνθρωπος u. s. w.; die Handschriften haben meistens den Sp. asper, 
s. Bredov, Dial. Herod., p. 197 sqq. Bei Homer soil sich der Spiritus nach dem 
zweiten Worte richten, La Roche, S. 203. — 3) La Roche, S. 202, 287. — 
*) Spitzner, Exc. XIII. ad 11. p. 34 sqq. — 5) S. Bredov. Dial. Herod. 1. d.;

Kuhn ere aueftihrl Griech. Graminatik. I. T. 15
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s. u.]; τάν st. τά έν Inschr. Chios; τουνομα Hdt. oft; o -f- ε — ου: 
ουτερος 1, 34. 134. 3, 78, τουτερον 1 . 32, 186. (Auffallend 4, 157 
θατερα in alien codd., da sonst der Sp. asper b. Her. die Tenuis nicht 
verwandelt.) Inschr. (Chios) τοίκυπεδον st. το o?*/.., mit der regelrechten 
Zusammenziehung, die wir auch flir das Attische fordern mussten (oben 5 a). 
— o +  α =  ω: τώρχαιον Her. 1 , 173. 9, 45 st. τδ άρ*/., τώποβαΐνον 2, 
82, τώγαλμα 2, 42 u. sonst, τώληθές 6, 68 u. sonst, ώνήρ 2, 51 u. sonst 
sehr oft, ωνθρωττος 3, 68 (oft Hippokr.); ebenso ου +  a =  ω: τώγώνος, 
τώπόλλωνος Inschr. — ο, οι, ου, ω -|- αυ =  ωυ: ώυτος st. δ αύτύς, τώυτό 
st. τδ αύτδ Herod. 1, 1  u. so fast immer, doch 8, 43 τδ αύτό; ώυτοί st. 
ol αύτοί 2, 168 u. sonst; τώυτου 3, 72, aber τού αύτου 9, 101, τώυτφ 
1 , 5, neben τ<μ αύτψ ν. 1. 6, 58, sonst τφ αύτφ, u. so auch immer ή 
αύτή, τη αύτη, αί αύταί; ferner d. Reflexivpr. έμεωυτου, σεωυτού, έωυτού 
aue έμέο, σέο, 2ο U. αύτού; diese Krasis ist alsdann auf alle Kasus tiber- 
tragen, als: έωυτίν, έωυτοιαι, έωυτούς, αεωυτόν u. s. w .; 8. § 168 (schon 
Hesiod. Th. 126 έωυτη, s. das.). — oi -f- a =  ω: ώλλοι 1, 48 u. sonst 
(b. Horn, ώλλοι, s. Nr. 8 ; bei Her. sollte man tiberhaupt keinen Spir. 
asper schreiben); ώνορες st. οί ανδρες 4, 134; ωνϋρωποι st. οί av&p. 7, 
11; — ω -J- a =  ω: ώνθρωπε St. ώ άνθρ. 1, 35 U. sonst; ώνας st. ώ 
ανας 4, 150. 155. 7, 141; ebenso φ ~f- α =  ω: τοδκινάκη St. τω άκινάκη 
Anakreon in Et. M. 514, 29; τώπύλλωνι und τω ’At:. Inschr. Milet; — 
η +  ε =  η: τήπαρη St. τη έπ. Inschr. Teos; — η -j- η =  η: τηρη 
=  τη Ηρη Inschr. Samos; — b) και in κάμοί st. καίέμοί Her. 3, 81, κάκεινον 
9, 37, καπειτα 2, 85; κώμφαλος Hippokr. VH, 326 nach θ flir καί 6 ύμφ.; 
auf Inschr. κατιμος, κάγδικασάντων =  καί έγδ., καν =  καί ην, κοίνοπίδης =  καί 
Οίν., wo das at ausgestossen scheint, da sonst κων. entstehen miisste. Eine 
Papynisurkunde ionischen Dialekts hat κούκ und sogar κέν =  καί έν; l )  

so auch eine dorische Inschrift von Epidauros κένκαύαιος d. i. καί έγκ., 
D.-I. 3325 Z. 265; — [Komposita: δημιουργούς Hdt. 4, 194, κακούργοι 1, 41, 
υπουργέειν, ςυλουργέειν, κρεουργηδόν 3, 13, κατεκρεουργήθη 7, 181, ίρουργίαι, 
doch auch ohne Zusammenziehung άγαθοεργοι 1, 67, άγαθοεργίην 3, 160, 
δημιοεργοι 7, 31, λυκοεργέας 7, 76, woftir Stein nach Athenaus Λυκιοεργέας, 
von Lykiem gearbeitet. Vgl. oben § 50, 6. Die Proposition πρό macht bei 
Herodot keine Krasis, also: ττροεχώρεε, προετίθεε, προέφερε, πρόεθυμέετο, 
wohl aber bei ion. Dichtern: προύθηκε Archil. 38, προύπινβ Hipponax 39].

§ 52. C. Synizesis.
1. Syn i ze s i s  (συνίζηοις, σονεκφώνησις) nennt man die in der 

Schrift nicht hervortretende V e r b i n d u n g  zweier  Vo ka l e  zu 
e i n e m  L a u t e ,  sei es zu einem Mischlaute, in welchem Falle that- * S.

Uber d. ion. Dichter Renner, Curt. Stud. I, 1, 197 ff. — *) Blass,  Aiisspr.3,
S. 43, 54.
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s&chlich Kontraktion oder Krasis stattfmdet, sei es zu einem Halb- 
diphthonge. Fur uns besteht sie nur in der Dichtersprache, wenn 
der Vers uns notigt zwei Silben in Eine zu verschmelzen. Sie findet 
entweder wie die Kontraktion in Einem Worte oder wie die Krasis 
in zwei auf einander folgenden Wortern statt, als: vice, η ου, wenn 
dies einsilbig zu lesen ist. Nach dem Vorgange Homers haben sieh 
der Synizese auch die folgenden Dichter bedient.

2. A) Synizese in E inem Wor te  findet am h&ufigsten statt 
in folgenden Vokalverbindungen: εα, εα, εαι, εη, εη; eo, εοι, εου; 
εω, εω; diese Art der Synizese ist bei alien Dichtern hiiuiig, bei Homer 
am haufigsten, als: νέα (Od. t, 283, bezweifelt), £έα, κρέα, νείκεα, σάκεα, 
στήθεα, βέλεα, στέατος, Διομήδεα, θεοειδέα, άλλοϊδέα (Od. ν, 194, die 
meisten lldsclir. άλλοειδέα; άλλοϊδή sclireibt Cauer ,  und so lasst sich 
auch sonst grosstenteils mit gutem Rechte cinfach die kontraliierte Form 
einsetzen, die sicli anderwiirts bei Homer auch llberliefert findet), ήνώγεα, 
πελέκεας, άσινέας, ήμέας, υμέας, σφέας (aber II, ε, 567 wil'd jetzt richtig 
μέγα δε σφας gelesen, 8. Spi tzner  ad h. I.), έτεθήπεας; έα; 7νώσεαι, 
έντύνεαι, l^eat, κέλεαι (auch liier ist die durch andcre Stellen belegte 
Kontraktion zuliissig); — Πηλέος II. r, 21, τ, 216, Od. λ, 478 in Πηλέος 
υίέ, wofUr Bk. nach Thie rsch richtig Πηλήος υίέ mit Verktirzung des υι; 
ebenso Μηκιστέος υίός II. β, 566, ψ, 678; πλέονες (πλευνες), άελπτέοντες, 
έννεύργυιοι, ίσγζο (ίσχευ), ήρίθμεον, ωκεον, έθρήνεον, θεοί, θεοισιν, χρυσέοις, 
οικέοιτο, χρύσεον, Πηληϊάδεω, χρυσέφ, seibst mit Verktirzung i. d. Senkung,
8. Anm. 3, ήμέων, στηθέων, πλέων, όμαρτέων, είοέω, στέωμεν, τεθνεώτι, 
μεμνέωτο, Alles b. Homer; νείκεα, ιςεαι Hesiod., Νεμέα, άδελφεάν, διαπρεπέα, 
κτέανον, πολυκτέανον; τεαισιν, έφάψεαι, παραμείβεαι; πνέον, 'Ηρακλέος, Νηρέος, 
άδελφεοΓσιν, πορφυρέοις, φοίνικέοισιν, ’Αλφεου, οίκέων, άργυρέω, πενθέων, γονέων 
η. 8. w., Alles bei P i n d a r ,  8. Hermann Opusc. I. p. 253. Boeckh 
de metr. Pind. p. 290; bei den T ra g ik cr n  oft in den Endungen εως,  
εων, als: Μενέλεως, πόλεως, Θησέως, μάντεως, πόλεως, πήχεων, λεώς, νεώς, 
femer άνεωγμέναις, θησέα, Άχιλλέα, χρυσέας, χρυσέαις, εα einsilb. Soph. 
Ant. 95. OR. 1451, έασον zweisilb. OC. 1192, Νεοπτόλεμος, θεοί; b.

/  Aristoph.  selten (Kock,  zu Eq. 32): θέασαι Thesm. 280? Pax 906 
(ohne Grund Dind. θάσαι, das dorisch ist); Ια, Ιώ, νεανικήν, νεανιών, 
θεοί u. a. — Th co k r i t  wendet. die Synizese nur bei εω am Ende oder 
in der Mitte des Wortes an, als: δμαρτέω, φρουρέωμες, φωνέων.

3. Seltenere Synizesen in Einem Worte sind: αε nur δαέρο>ν II. 
ω, 769; — αοι: άοιδαις Pind. Nem. 11, 18 verdorbener Vers, λαοισι
P. 12, 12?; αο: τετράοpov, τιμάορος, χρυσάορα, Ααομεδοντίαν; αω: άωςφό*
ρο; (ν. 1. έωσφόρος), Alles b. P indar ;  — ια, ιη , ιη , ιαι,  to: [πόλιας,
wofllr πόλις mit Recht Bk., πύλιο; II. β, 811, φ, 567 m. Var. πόλεος,
κόληος], Αίγυπτίας, Αίγυπτίη, Ίστίαιαν, Αίνιήνες II. β, 749?, s. Willi. Schulze,

15*

§ 52.

f'ϊ·.

i

! 1
·. :<



228 W o h llau ts le lire . —  Synizesis. § 52.

Qu. Horn. 17; man schreibt mit den Hdschr. Ένιήνε;, wie auch Hdt. 7, 
132 die codd. ausser R; woher aber das ε st. ax kommen soil, ist niclit 
crsichtlicb; (st. (ερευουσ* Od. £, 94 Bckk. φευ.); alles b. Homer;  καρδι'α 
b. Aeschylus, wofilr Dindpr f  das aolische κάρζα einsetzt; αιφνίδιο; Aescli. 
Prom. 680 ist mit liecht von Elmsley in άφνιδιο; geandert; flir das 
angebl. τήν έπιούσαν ήμέραν Ear. Plioen. 1640 steht in den Hdschr. την 
είαιούσαν Ο. τήν ίουσαν (nur ein cod. von 1. Hand τήν έπιοΰσαν); auch 
die anderen Belege, die man aus den Tragikern und aus Aristopli. flir 
diese Synizese bcibringt,!) unterliegen ernstem Bedenken; — u: Διί 
Pind.  (besscr Δί, was Inschr. ofter); — οε: Όπόεντο; Pind.; — oo: 
ογδοον Od. η, 261 =  ς, 287, von Dindor f  in δή ύγδόατον eraendiert;
— υ α, υω, υοι: II. η, 166 Ένυαλίω άνδρειφόντη? flir Hesiod. Sc. 3 
Ήλεκτρύίυνος giebt Άλεκτρώνα auf e. rhod. Inschr. die Besserung Ήλέχ- 
τρωνος an die Hand; unglaubhaft ist viersilbiges κυανώπιδες Aesch. Pers. 
559, einsilbiges δυοΐν Soph. OR. 640 (Trimeter!); dagegen schwer zu 
beseitigen γενύων Pind. P. 4, 225, Έρινύων Eur. I. T. 931. 970. 1456 
(Έρινυν schreibt Dindorf);  — ηε: έπηετανόν Pind. ,  Hesiod. Op. 607, 
Hymn. Merc. 113; — η at: βέβληαι II. λ, 380? βούληαι lies. Op. 647?;
— ηε: βασιλήε; Hesiod. Op. 263 (Gotti, βασιλει; wie 248). 2)

4. B) Synizese  zwischen zwei W o r te rn  ist bei Homer 
seltener als bei den Dramatikern. Sie ist im allgemeinen auf die Falle 
beschrftnkt, wo das erstere Wort eines der folgenden ist: δή, ή, ή, μή, 
έπεί ,  έγώ,  ώ, selten ώ, als: ο; δή άφνειότατος II. υ, 2 2 0 ; (τίς δή αύ 
II. α, 540, d. Hdschr. δ* αυ); δή έβδομον Od. ο, 477; εί μέν δή Άντι- 
μάχοιο II. λ, 138; (άλλ* οτε δή ύγδόατον Od. η, 261, £, 287, s. oben 3); 
δή αμφοτέρωθεν Pind. Ο. 13, 99 (142); in den lyrischen Stellen der 
Drama tiker, als: Aesch. Ch. 790 προ δέ δή έχθρων (δή ’χθρών); Ar. 
Tlicsm. 1150 ου δή άνδράσίν; ή ουκ ένόησεν II. t, 537; (ή εμ1 άναειρε II. 
ψ, 724, besser ή μ\ vgl. § 90, 6 a), ή (ή) ούχ αλις ε, 349; Pind. I. 6 
(7), 9 (1 2 ) ή οτ’ άμφ’ Ίόλαον, wo Mommsen υτ tilgt, Soph, Tr. 84 ή 
οίχόμε^θ’. Eur. Hec, 1094 ή ούδείς. I. Τ. 1048 ή είδότος. Ε1. 1097 ή 
ευγένειαν; ή είςόκεν II. ε, 466; ή ου μέμνη II. ο, 18; ή ούχ δρή; Alkman

1) S. Chr i s t ,  Metr.2, S. 29 f., H a r t e l ,  Horn. Stud. Ill, 22. L. Meyer ,  V. 
Gr. I 2, 1, 551 stellt die Behauptung auf, dass die Synizese nicht nur viel zu 
hiiufig angenommen werde, sondern dass sie der Homerischen Sprache im Ganzen 
nocli frtmid sei. Er vergleicht Διομήδεα mit Τυδή, έδεύεο mit δρσευ, χρυσέη mit 
Ερμής, οψεαι mit έ'ση. Alles indes l&sst sich auf diese Weise nicht beseitigen; 
soil man denn auch θοί, UoTat ftir θεοί, θεοίσι schreiben? Fiir die spatere Zeit erhebt 
auch Meyer  weniger Einwendungen; dazu bieten die metrischen Steininschriften, 
tiltere wie jUngere, genug Beispiele der Synizese (Al len,  Greek versification in 
inscr. 102 if.); es werden also unsere Dichter nicht anders geschrieben haben, und 
auch den Homer auszunehmen haben wir kein Recht. Doch sind jedenfalls nur 
Synizesen mit hinliinglich verschiedenen Vokalen zul&ssig, also nicht συκέη, Διί.
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23, 50 j — μή άλλοι Oil. δ, 165. μή ήμείς Ar. Thesm. 536. μή ευρώ 
(μηίίρω) Ran. 160. ελΟοι (μή 'λθοι) Pax 267. μή αύτόν Eccl. 643. μή 
άλλην Thesm. 476. μή αίτιος Men anil. ρ. 61 Meinecke,  s. dens. p. 556 sq.y 
Cora. Gr. IV, 127 (Kock, Com. Ill, 59); hierher gehort die elliptische Formel
μή αλλά c. iinperat. im Zwiegesprache: Ar. Ach. 458 Eur. απελΟε νυν μοι. Die* 
μή αλλά μοι δύς εν μόνον, d. i. μή τούτο λέςης, αλλά. Aescli. Ch. 917 f. 
Or. air/ύνομαί σοι τούχ’ όνειδίσαι ααφώς. Clyt. μή άλλ’ είφ’ ομοίως και πατρος 
του σου μάτας (nicht zu venvechseln mit μάλλά s. § 51, 3, u. vgl. § 54, 
A. 3); ferner die Formel εί δέ μή αλλά (εί δέ μή mit ού), die eigentlich elliptiscli 
ist, durcli den h&ufigen Gebrauch aber die Bedeutung eines Adverbs (sonst) 
annahm. Eur. Andr. 241 Ilerm. τί o’; ού γυναιςι ταυτα πρώτα πανταχου; 
Audi*, καλώς γε χρωμέναιαιν* εί δέ μή ού καλά (eigentl. εί δέ μή καλώς 
χρώνται). 254. I. λ. 916. Ar. Thesm. 288; —  έπει ούδ’ II. ν, 777. έπεί 
ούκ Oil. λ, 249, έπεί ούδ’ αν Soph. Ph. 948, έπεί ούδέν 446; —  έγ ώ  bei 
den Attikern: έγώ είμ’ S. Ρΐι. 585; έγώ ουτ Soph. Ο. R. 332; έγώ ού 
Ar. E(j. 340 (έγώ α  ού unmetrisch die Hdschr.); — ώ (ώ) in ώ άρίγνωτε 
Od. ρ, 375. ώ Εύριποη Ar. Thesm. 4, woflir iniles nacli den Hdschr. 
ωύριιτίδη Z. schi\, § 51, 5 c, ώ Ικετεύω Ar. Eccl. 970?

Anmerk.  1. Vereinzelte Fitlle sind: είλαττίνη ήέ Horn. Od. a, 226; — la 
αυτό Ar. Lys. 945, έα αυτόν Ran. 124*3; hier schliesst sich das Pron. wie eine 
Enklitika an la; so auch, wenn sich άν an einen Infinitiv anschliesst, Lys. 116 
δούναι άν (vgl. § 51, Anin. 3); — Eur. Rhes. 685 χρή εΐδέναι; — Γττω * Ηρακλής Ar. 
Ach. 860 (boot. Schwur), sonst nirgends; — όκτώ όβολοί Crates (fr. 20Kock) b. Poll. 
9, 62 u. Lynceus b. Atlien. 4*, p. 132 B; hierfOr bieten die Inschriften die Schreibungohne 
das ο: όκτώ ’βολών C. I. Att. II, 834*1) II, 70; — II. p, 89 άσβέστφ ούδ’ υΐδν λάθεν 
’Ατρέος (wofllr Bentl. άστ:έτ<ρ, B a r n e s  u. B o t h e  άσβέστω ούδ’ υία λάθ* Άτρ. ver- 
muten). Od. to, 247 ούκ δγχνη ού πρασίη. Ar. Thesm. 269 Άπόλλω ούκ.

Anmerk.  2. Eine ziemlich unbeschriinkte Freiheit in der Anwendung der 
Synizese hahen, wenn unseren Fragmenten zu trauen, die tiolischen Dichter gehabt. 
Vgl. Sappho 1, 11 ιυράνω αΓΟερος, fr. 68 κιίσεαι ούδέ, mit Verbindung von εαι ου 
zu einer Silbe (85 Ιγω ούδέ). Das ist ( Ahr ens ,  Progr. 1868, 18) zu der lateinischen 
Behandlung auslautender langer Vokale analog. Auch Anakreon (?) fr. 72 B φιλέω 
ούτ\ wo Hephaestion die Verbindung von εω ου zu einer Silbe ausdrtlcklich bezeugt. 
Bei I* i n d a r  steht 01.13, 7 ταμίαι άνδράοιν; sehr zweifelhaft ist Pyth. 11,55 άτα (άται) ei.

Anmerk.  3. Dass aus zwei kurzen durch die Synizese versclimolzenen 
Vokalen eine l ange  Silbe hervorgeht, versteht sich von selbst. Wo also zwei 
kurze Vokale eine kurze Silbe bilden, darf man keine Synizese annehmen, sondern 
Elision eines Vokales, so wie man, wenn in κρέα, γέρα, κλέα das a kurz gebraucht 
ist, keine Kontraktion von αα, sondern Elision eines a annehmen muss. Pind. P. 
1, 56 ούτω δ’ Ίέρωνι θεός (Ίέρων. θεό; Ahrens)  όρΟιυτήρ τελοι. Praxilla fr. 1 Bgk. 
(von Hephaestion wegen des kurz gebrauchten εο angefUhrt): αλλά τεόν ούποτε 
θυμόν ένΐ οτήθεααιν IneiOov. Wenn aber in dern Hexameter die Synizese in die 
Thesis vor einem Vokale fiillt, so kann wie auch sonst eiu langer Vokal oder 
Diphthong die Synizese eine kurze Silbe bilden, als: χρυοέψ ά | νά σκήπτρψ II. α, 15. 
δενδρέω έφεζόμενοι γ, 152. άργυρέψ ούδέν δμοιον Hes. op. 141. άργαλέη ούδέποτ 
toi>λζ 646 (s. Goet t l ing) .
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§ 53. D. Elision.

1. E l i s i o n  (εκΟλιψις) wird die A b t v e r f u n g  e i n e s  d e r  
k u r z e n  V o k a l e  (ausser o), sowie in gewissen Fallen eines D i p h -  
t h o n g e n  am E n d e  e i n e s  W o r t e s  v o r  e i n e m  mit  e i nem  
Vokale  a n l a u t e n d e n  W o r t e  genannt. Das Zeichen der Elision 
ist dem des Spiritus lenis gegenwartig gleich und wird A p o s t r o p h  
genannt; dass der Apostroph (ή ά-όστροφος νϋν καλούμενη Arkad. 
p. 189) mit der Koronis von Haus aus identisch und Zeichen der 
συναλοιφή uberhaupt war, haben wir § 51 Anm. 1 gesehen. Die 
Elision findet gewohnlich in der Anreihung der Worter statt, oft 
aber auch in der Zusammensetzung, wobei jedoch der Apostroph 
weggelassen wird.

2. Die Alten fassten die Elision als eine Art der Verschmelzung 
(συναλοιφή) der Vokale auf, und lehrten auch eine mit der κρασί: 
oder der συναίρεσις verbundene Elision, wie in κάγώ, wo i elidiert, 
a  und ε zu a gemischt sind, έμούποδύνει, wo ebenfalls Elision des t 
von έμοί, o und υ aber sich zum Diphthonge verbunden haben ( C r a m e r  
Anecd. Ox. IV, 343 f.). Hier nun ist vollige Ausstossung; dagegen 
durch die gewohnlich so genannte Elision wird der Endvokal nicht 
stets ganzlich vernichtet, sondern oft nur abgeschwacht, so dass 
er keine voile Silbe mehr bildet.') Denn verschwande er ganzlich, 
so \vurde entweder der dem elidierten Vokale vorangehende Vokal 
das Wort schliessen und einen Hiatus bewirken, was aber nicht der 
Fall ist (s. § 47, 2), oder es wurden Konsonanten das Wort schliessen, 
welche die Wohllautsgesetze der griechischen Sprache am Ende des 
Wortes nicht dulden, als: εσδλ’ άγορεύων. Und sprache man, 
mit volliger Verschmelzung, ε-σ&λαγορεύων, so ginge die Inter- 
punktion, die oftmals nach dem von der Elision betroffenen Worte 
ist (s. u.), ganzlich verloren, und es ware gar kein Unterschied 
zwischen άπ’ δρών und απορών, έπέδησε von Ιπιδέω und έπέδησε von 
πεδάω. Obgleich nun aber durch die Elision zwei Worter von ein- 
ander gehalten werden und nicht, wie es bei der Krasis der Fall ist, 
in Ein Wort verschmelzen; so findet gleichwohl insofem eine gewisse 
Verschmelzung statt, als der abgeschwachte und gleichsam nur wie 
ein Hauch gehorte Vokal erst durch den Anschluss an das folgende 
W ort eine Stiitze erhalt. Eine ahnliche Erscheinung findet im La- 1

1) S. Ahrens de crasi et aphaeresi, p. 1 sq. Es wird indes von Allen 
(On Greek versification in inscriptions, Archaeol. Inst, of America IV, 155 f.) auf 
Grund inschriftlicher Schreibungen wie σώμαθ’ έλών mit Recht hervorgehoben, dass 
unter Umslanden der Vokal auch ganz verschwand; denn ohne Verschwinden des 
a hatte sich in dem angefUhrten Beispiele nicht das τ mit dem Spiritus zu θ ver- 
binden kbnnen.
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teinischen bei den auslautenden Vokalen (sowie bei den auf m 
sehliessenden Endsilben) statt, und Cicero (Orat. § 150. 152) nennt 
dies vocales coniungere, und das Gegenteil, die getrennte Aussprache 
in zwei Silben, welche auch in gewohnlicher Rede nach ihm nicht 
urban war, distrahere voces (i. e. vocales). Wie sorgfaltig die Alien 
auf eine solche Aussprache achteten, sieht man daraus, dass, als der 
Schauspieler Hegelochos in dem Verse des Euripides im Orestes 
(279): έκ κυμάτων γάρ αυΟις αυ γαλήν* όρώ, das Wort γαλήν, indem 
ihm der Atem ausging, fur sich aussprach, er von den Zuschauern 
ausgelacht wurde, als h&tte er γαλήν gesagt. S. d. Schol. u. P o r s o n  
zu dieser Stelle (273). Daher zieht A r i s t a r c h  (Schol. Venet. ad
II. ω, 331) II. 9, 206. ξ, 265. ω, 331 in: (Τρώας ά~ώσασί)αι xal έρυ- 
χέμεν) εύρύοττα Ζην* das ν zu dem folgenden Verse, also: Ζή | ν’ 
αύτου. Dieselbe Elision am Ende des Verses (έπισυναλοιφή, Schol. 
Hephaest. p. 144 Westph.) findet sich Hesiod. Th. 884 (ebenfalls 
Ζην*), und in einem Epigramme des Ivallimachos (41 Mein.): ήμισυ δ* 
ούχ οιδ* I ΕΓτ ; sonst aber nirgends im Hexameter; V e r g i l iu s  hat 
diese Freiheit ofter nachgeahmt (G. 1, 295. A. 5, 422). Bei Homer 
schreibt H e r m a n n  Ζην, s. auch G. Meyer  3142 ; doch kann es 
nicht wohl Zufall sein, dass in alien 4 Bsp. der folgende Vers mit 
einem Vokale beginnt. S. noch S p i t z n e r  ad £, 265. La R o c h e ,  
Horn. Unters. 165. Bei P i n d a r  ist die Elision am Ende des Verses 
jetzt beseitigt, nachdem M o m m s e n  01.3,25 ωρμα statt ώρμαιν’ her- 
gestellt hat, welches sogar am Ende der Strophe stand, ferner P. 4, 
9 άγκομίσαι st. άγκομίσαιβ’, N. 8 , 38 κάλυψαν st. καλύψαιμ*. Dagegen 
kommt sie vor im Dialoge der Tragiker, doch fast nur bei δέ, τε (b. 
Arist. zweimal: Eccl. 351 έμοί δ* ' Ωρα. Αν. 1716 θυμιαμάτων δ* Αυραι, 
Reis ig  ad Soph. Ο. C. ρ. XXIX), sonst selten, als: τι ταυτ νΑλλως 
Soph. OR. 332, s. H e r m a n n  Elem. metr. p. 36 und Opusc. Vol.I, 
p. 143 sq., wo er diese Elision dadurch entschuldigt, dass kurz 
vor derselben eine Interpunktion stattfindet; doch ohne Interpunktion 
Soph. OC. 1164 αοί φασιν αύτδν ές λόγους έλΟεΐν μολόντ Αίτεΐν, was 
er vergebens zu &ndern sucht. Vgl. uber diese, schon den Alten 
aufffdlige Licenz bei Sophokles (είδος Σοφόκλειον) Athen. X, 453 e, 
Schol. Hephaest. a. a. 0. Auch bei δέ, τε kann eine solche Elision 
nur dann stattfmden, wenn der elidierten Silbe eine lange Silbe 
vorangeht ( P o r s o n  ad Eurip. Med. 510), d. h. es werden die 
betreifenden Verse dann zu engerer Einheit* verbunden. Doch muss 
auch hier Aristarchs Weise befolgt und der Konsonant zu dem folgenden 
Verse gezogen werden, als: S. OC. 17: πυκνόπτεροι | ο εσω, wie auch 
der Laur. hier thatsachlich hat. — Auch steht der Elision weder die 
Interpunktion, noch der Wechsel der Personen im dramatischen

§  53.
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Dialoge entgegen, als: ατρατό; o’ ό λοιπό;. . διώλλυβ’, οί μέν Aesch. 
Ρ. 482 5 Silen.: έγώ; κακώς γάρ έςόλοί. Odyss.: εί ψεύδομαι Euv. 
Cycl. 261, αώβηθ’, οσον γε τούπ’ εμ.’. Ε1. ω χατά ατέγας φίλοι Or. 13405
Od. μ, 439 οψ’· ήμ,ος δ’ έπΐ δόρπον άνήρ άγορίθεν άνέοτη. — Alls dem 
oben erwahnten Grunde darf man, wenn dem elidierten Vokale ein 
anderer Vokal vorangeht, das folgende Wort nicht mit neuer An- 
hebung der Stimme aussprechen und dadurch von dem vorher- 
gehenden trennen, sondern muss beide in einander schleifen; so muss 
man z. B. δάκρυ’ άναπρήαας II. t, 433 so aussprechen: δάκρυαναπρήαας, 
wahrend man bei δάκρυ άναπρήσας das zweite Wort durch neue An- 
hebung der Stimme von dem ersteren trennt; vgl. δάκρυ’ ά -’ Οφθαλ
μών βαλεΐν Eur. Hel. 951 (d. i. Thranen) mit δάκρυ απ’ δ. (d. i. eine 
Thrane), δίκαι’ ήγοόμεΟα 959 mit δίκαι ηγούνται. 1st aber Interpunktion 
dazvvischen, so lasse man den elidierten Vokal schwach hOren: o4’· 
ημος wie ops(e) emos, διώλλυ6’, οί diollyt(o), hoi; es steht zu vermuten, 
dass Aeschylus hier plene ΔίΟΛΛΤΤΟ schrieb, gleichwie Π. λ, 441 
Aristarch ά δειλέ vor der Interpunktion statt α δείλ’ Oder a δεΐλ’, um 
nicht den Anschein eines Barbarismus zu geben. La Roche,  Horn. 
Textkr. 396. — Von der Kras i s  unterscheidet sich die El is ion deut- 
lich dadurch, dass aus jener stets ein 1 an g e r  Laut hervprgeht, 
wahrend durch diese zwar zwei Worter in einander gezogen werden, 
der vorhergehende Vokal aber ohne Wirkung auf den anderen ver- 
schwindet, als: τά αλλα =  ταλλα, aber: αλλά αγε =  άλλ’ ναγε; der 
Unterschied verschwindet jedoch zumeist, wenn das zweite Wort 
mit einem langen Vokale oder Diphthongen anhebt, als: τδ αυτό =  
ταύτό, τε αυτό =  τ’ αυτό.

3. Die Silben, die die Elision erfahren, sind samtlich nur 
solche, welche wenig Gewicht haben, daher namentlich die Flexions- 
endungen, und zwar am haufigsten die auf einen kurzen Vokal  
anlautenden.

4. Der G e b r a u c h  der Elision ist wohl zu unterscheiden von 
ihrer Schreibung. Wir zwar schreiben die Elision bei den Dichtern 
da, wo sie stattfindet, regelmassig; die Alten aber, wie Handschriften, 
metrische Inschriften, fur die Aristarchische Homerausgabe auch 
bestimmte Zeugnisse beweisen, ·) waren darin ganzlich ungebunden. So 
fmdet sich auf attischen Inschriften: νεΐοΟε έπΐ πραγμ’ άγαίΐόν; οίας 
χάριτας μοι άπέδωκαν.2) Demgemass ist auch in der Prosa ein δε 
είμι, was sich etwa iiberliefert findet, als ganz gleichwertig mit o’ 
εΙμ( anzusehen. Wir betrachten nun zuerst den regelmassigen Gebrauch

·) S: La Roche, Horn. Textkr. 396 ff. — 2) S. Allen, On Greek versi
fication in inscriptions (Archaeol. Institute of America, Vol. IV, Boston 1888), 
p. 126 IT.; kurz Meisterhans, Gramm, d. att. Inschr., S. 54-.

§ 53.
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der Elision, demnachst die besonderen Falle hauptsachlich dichteriseher 
Freiheit.

A) a wird elidiert: a) im S. n. PL der Neutra, als: εύρημα, άδίκημα, 
αδικήματα, βήμα, γράμματα, μέγα, πράγμα, πράγματα, σώμα, σώματα, χρήματα 
ιι. 8. w., die Pron. ταυτα, τοιαυτα, τοσαυτα, έκεινα, έ'τερα, θάτερα, ουδέτερα, 
άμφότερα, τηλικαυτα, τινά U. τίνα, άλλα, ήμέτερα, υμέτερα, πάντα, άπαντα, αυτά, 
άτια, οΐα, όσα, ποια, όποια, πότερα U. 8. w., bei den Zahlwortern auf a, 
als: τρία, διακόσια, δέκα, πεντήκοντα u. 8. w., bei dem Akk. S. III. Dekl., 
als: έλπίδα, πατέρα U. 8. W., τινά, ούδένα, μηόένα, ήντινα, Partic. έχοντα, 
λέγοντα, άπιόντα, δοθέντα, δύντα, δόςαντα, έρουντα, κατεγνωκότα, όντα, im 
Noroinat. d. I. Deklination, wofern derselbe auf a ausgeht (desgl. im 
Vokat.), als γλώσσα, βραχεία, ουδεμία, ουσα, χηρεύουσα, δέσποτα. So: πάντ 
αγαθά, Soph. Ph. 1429 άριστεί’ έκλαβών, γυναιχ όρώ, νή Δί\ έφη (selir 
oft), δέχ* ημερών X. Cyr. 3. 3, 24; ταχεΐ’ απέρχεται Soph. Phil. 808; 
— β) in den auf ά auslautenden Adverbien, Konjunktionen und Prapo- 
sitionen: μάλα, μάλιστα, άριστα, σφοδρά, κάρτα, τάχα, ήδιστα, είτα,, έπειτα, 
ένταυΟα, άμα, αύτίκα 11. 8. w.; αλλά, άρα, αρα, 'ίνα, όφρα ep., ήνίκα oft b. 
Dcmosth., παραχρημα Dem. Pll. 2 § 36., πότερα, δήτα Dem. Cor. § 324; 
διά, άνά, κατά, μετά, παρά, ένεκα, als: μάλιστ* άν, W είπης, ή παραυτίχ’
ηδονή Dem. Ph. 2, § 27, δι* οίκον; μηδεμιάς ένεχ’ ηκειν Dem. c. Aristocr. 
§ 1; — γ) in der Verbalendung a des Pf. A. und des Aor. I. A., als: 
δέδοικα, έπαυσα, Ιδωκα u. 8. w., οίδ’ οτι, olo’ εί, ο!δ’ όπως, οΤδ* οστις, 80 auch 
οΐσθ* ότι (Alice b. Xen. u. A., οΐσθ’ άκριβώ; Isokr. Panath. § 235);
εδος’ έμαυτφ Ar. Vesp. 1265; — δ) in der Verbalendung μέθα, als: 
άφικόμεθα, δεόμεθα, έποιησάμείΐα, έπαυσάμεθα, καθήμεθα, παυσαίμεθα, Ζ. Β. 
αίσχυνοίμεθ’ αν; — ε) in der Zusammensetzung der Zahlworter auf a: 
έπτέτιν Al*. Thesm. 480, έπτέτης Ran. 418; δεκέτει Soph. Phil. 715, δεκέτεις 
Eur. Andr. 306; in der Prosafindetman auchέπταετής, δεκαετής geschrieben.1)

B) e :  a) in den Vokativen II. Dekl., als ώ δαιμόνί άνδρών, ώ ξέν 
Soph. Phil. 358; — β) in den Pronominalformen auf e, als: έμέ (μέ), 
σέ; — γ) in den Adverbien und Konjunktionen auf ε, als: τότε, δέ,
ουδέ, μηδέ, τέ, ούτε, μήτε, είτε, γέ, ποτέ, πώποτε, ουποτε, μήποτε, οόδέποτε,
μηδέποτε, ούδεπώποτε, τότε, ένθένδε, of/αδε Dem. Pll. 1, § 47, οτε, όπότε, 
ώστε; in πέντε (Dem. Onet. 1, § 7); — δ) in den Suffixen τε und δε, 
als: οστε, οί'τε, όδε, τόνδε; — ε) in den Verbalformen auf ε, wie πεποίηκε 
(πεποίηχ’ υμΐν Dem. Phil. 2, § 35, συμβέβηχ’ ήμΐν Plat. Philcb. 35, c), 
έποιήσατε, είλήφατε, έθίζετε, χειροτονείτε, νομίζητε, σωφρονήτε, νομίζοιτε, 
οίεσθε, γνώσεσθε, ήπίστασθε, σκέψασθε, ψηφιεΐσθε. Von den Formcn, 
die cin v annehmen kiinnen, finden sicli bei Demosthenes noch folgende

*) S. Mnetzner ad Lycurg.in Leocr. § 102, p. 255; Lobeck, Phryn. p. 406 sqq. 
Der Hiat kOnnte nur durch das alte Digamma von έτος gerechtfertigt werdcn; es 
scheint aber bei attischen Schriflstellern auch hier Elision herzustellen.

§ 53.
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mit Elision: ειληφ’ ούτος 19, 245; παρελήλυθ’ έχεινος das, 187, άπείληφ’ 
έκεΐνος 34, 47, Ιοικ’ 21, 120, ήδίκηχ’ 19, 334 in r Ρ , also stets im 
Perfektum.

C) i: a) in den Pr&positionen auf ι: άντί, άμφί, έπί (aber nicht περί),
als: έψ’ έαυτού; aber immer έπιορκεΐν und dessen Komposita, nicht έφορ- 
κειν (Corp. Inscr. n. 1688, Z. 9 findet sich ΕΦΙΟΡΚΕΜΙΟΙ, was 
Bockh  in έφιορκέοιμι verbessert, s. p. 808, b, so auch sonst in Inschr. 
hellenistischer Zeit έφιορκειν [Di t t enberger ,  Syll. nr. 171, 69. 78; 388, 6; 
nicht ganz sicher έφορκ. Kreta C. I. Gr. 2554]; vgl. Phryn. p. 308 Lob., 
oben § 33, Giese,  Aeol. Dial. S. 402, was nach Curt ius,  Etym.5
S. 517 aus einer Hauchversetzung zu erklaren ist); ferner έπιόψομαι, 
werde besehen, Od. β, 294 u. έπιώψατο Suid. s. v. Etymol. M. p. 362, 
39 (s. P i e r s o n  ad Moerid. p. 142, K o c k  Com. I, 666); έπιόψωνται 
Plat. Leg. 12, 947, c; έπιώψατο und έπιοφθέντας att. Inschr.; — άμφί 
verschmaht in einigen Kompositis die Elision; s. d. Lexika; so auch 
Horn, άντιάνειρα; bei demselben kommt nach den Alten άντ als beson- 
deres Wort nicht vor, sondern es ist an solchen Stellen (II. o, 415 u. a.) 
άντ’ =  άντα zu lesen, La Roche,  Horn. Unters. 120; — β) in dem 
Adverb. lit (ούκέτι, μηκέτι, προσέτι); — γ) in έστί und dessen Kompositis, 
in φημί, in der Optativform auf μι, als: εχοιμι, βουλεύσαιμι, δκνήσαιμι, φήμ 
έγώ, εχοιμ’ άν, όπως, εσθ? οπίβ, Ισθ1 οτε; βελτίων εσδ’ 6 νόμος Dem.
Lept. § 145. Τούτο γάρ εστ έπ Ικείνφ ib. § 156. Ένεστ’ ευορκειν 159. 
Εί δέ τις Ιστ άνάξιος 164. Elisionsfahig ist auch das sonstige t der 
Verbalformen: τιθημ’, φήσ’, στειχησ’, οϊσουσ’, φοιτώσ’, bei Homer und den 
folgenden Dichtern; auch bei Demosthenes ist z. B. Olynth. 3, 31 nach 
Ausweis des oratorischen Numerus έπάγουσ έπί ταυτα zu sprechen und 
mindestens έπάγουσι zu schreiben.

D) o: a) in den Prapositionen auf ο: από und δπό (aber nicht πρό), 
als: άπ οικου, υφ’ έαυτου; vereinzelt steht PI. Rp. 548, e υποαμουσότερον, 
woftir Lobeck  Phryn. p. 675 υπαμ. will; — β) in den Pronomina αυτό, 
έκεΐνο, τούτο, άλλο u. s. w. (aber nicht τύ), in δύο, δεύρο (ofter b. Demosth.); 
— γ) in der Verbalendung o, als: 2λοιο, δύναιο, βούλοιντο, δύναιτο, γένοίτο, 
λυμήναιντο, έπειρώντο, έργάσαιτο, ή-γουντο, φαίνοιτο, ειλετο, γίγνοιο, έποιήσαντο 
u. s. W., άνίστατο, άπέόοντο, ευρηντο, als: γένοιτ αν, έλέγετ άν, έτύπτοντ 
άν, με3εΐ’ άν (Eur. Med. 736), πίθοι άν (Or. 92).

A nm erk . 1. In ούδεί; und μηδείς aus ούδέ εις, μηδέ εΐ;, ferner in όταν, 
όπόταν, γούν sind beide WOrter in Eines verschmolzen; doch ist das Sache der 
Schreibung, wiewohl wenigstens in όταν, όπόταν kein anderes Wort zwischen οτ 
(δπότ’) und αν treten kann; dagegen bei ούδείς, μηδείς ist dies allerdings der Fall: 
ούδ’ αν εις, ούδέ περί ένός, s. § 186, Anm. 1. Ober die Unterlassung der Elision 
vor digammierten WOrtern s. § 17, vgl. § 19, Anm. 5.

A n m erk . 2. Elision ist auch vor dem untrennbaren demonstrativen i, wenn 
ein kurzer Vokal vorhergeht: τουτί, ταυτί, όδι, τοδί, ένταυ&ί, δευρί von δεύρο. Geht
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ein langer Vokal Oder Diphthong vorher, so wird dieser verktirzt: αύτηί, τουτουί, 
τουτωί, ταυτηί, ούτοιί, αυταιί, alle

A nm erk. 3. Da die n e u io n is c h e  Mundart den Hiatus vermeintlich niclit 
meidet, so findet sich hei Herodot der Gebrauch der Elision ungleich seltener als 
bei den Attikem;1) docli ist auch bei ihm die Elision der Pr&p. άνά, διά, κατά, 
μετά, παρά, άμφί, άντί, έπ(, άπό, υπό weit h&ufiger als die voile Form, als: άντ’ 
άνδρός, άπ έσπέρης, δι αρπαγής, und zwar regelmSssig, Λνβηη das Relativ darauf 
folgt, als: άπ’ ού, οι ου, έπ’ ών, κατ’ ά, μετ’ ής u. s. w .;2) ferner mit Elision fast 
ohne Ausnahme άλλα, dann sehr haufig δέ, oft μηδέ und ούδέ, selten τόδε, ώδε, 
seltener τε, ούτε, μήτε; auch εύτε, £στε, selten εΓτε, aber ώ σ τ ε  nur 3, 104, nie Ιπειτε, 
τότε, sehr selten γε, zuweilen αμα als Prfip., aber nie als Adverb; άρα, άρα nur 
9, 27 αρ ού u. 48 άρ’ ήν; μέγα 7, 159 in epischer Formel ή κε μέγ’ οίμώξειε, 
hOchst selten τούτο, ταΰτα; von Verbalendungen die auf το nur vor άν, als: γίνοιτ’ 
άν, dann Ιχοιμ αν 5, 72 und £χ’ ήσυχο; 8, 65. Nattlrlich folgt ftir die eigene 
Schreibung Herodots bieraus nicht das Mindeste. Inschriftlich findet sich z. B. 
πέντ' ήμέρηισιν, μ ανέβηκε, τότ είχον. E r m a n ,  Curt. Stud. V, 298 ff.

5. Besondere und seltenere Fiillc der Elision sind folgende:
A) a: a) das Pronomen σά in der Verbindung τά σά, bei Homer nur 

in der Verbindung τά σ’ αυτής st. des spatcren σαυτής II. ζ, 490 τά σ’ 
αύτής Ιργα. Ebenso Od. α, 356. φ, 350. S. Oil. 405 καί τά σ’, Οίδιπου 
(sc. Ιπη); — b) b. Homer auch das einsilb. (̂ a gewobnlicb; — c) 1. Pers. 
Aor. I. A. bei Homer sehr selten. Od. μ, 200 άλειψ’, έμέ. ζ, 351 
χερσί διήρεσσ’ άμφοτέρησιν, Andere διήρεσα, mit Hiat in der bukoliscben 
Cfi8ur. (Od. ς, 222 ist st. τοΓος ε’ έν andere Lesart: τοΓος Ια έν πολέμιο, 
mit einsilbigem Ια; Hartel  will Ιά ’v gesprochen liaben, Horn. Stud. I 2 
73); — d) liber d. Vokativ ανα s. Nr. 6, a).

B) ε: a) nur sehr selten die Adverbien auf ζε7 als: αίμ’ άπελείβετ 
Ιραζ’, ol Hes. Sc. 174; die 3. Pers. S. Opt. Aor. 1. A. auf ειε bei 
Homer ziemlich oft, wie Od. λ, 585. 591, sonst aber hdchst selten, 
als: Γσως αν έκπνεύσει’* όταν δ’ άνή πνοάς Eur. Or. 700 (cod. C, die 
anderen έκπνεύσειεν; die Neueren suchen anderwcitig den Vers ricbtig zu 
machen); fib. d. Komiker v. Bamberg,  Progr. Gotha 1885, S. 20. Auch 
die Endung ε vor αν wird nur selten elidiert, als: Eur. Ion 353 σοι ταύτδν 
ήβης, εΓπερ ήν, εΐχ’ αν μέτρον. Ar. Plut. 1013 ήτησ’ αν. Elmsley ad Eur. 
Med. 416, 7. not. p) mochte diese Elision mfiglichst fernlialten; aber der Sinn 
verlangt sieaucb S.E1. 914 (ΙλάνΒανεν, Heath  έλάνθαν αν), Eur. Ilec. 1090 
(παρέσχεν, docli AB παρέσχεν αν). Kfihlst i tdt  Obs. de trag. Gr. dial. 13 ff.

C) i: a) Dat. S. III. Dekl., wenn der Zusammenhang der Rede 
eine Verwecbslung mit dem Akkusative nicht zuliisst, als: ούκ αν έν 
αύχέν’ οπισΒε πέσοι βέλος II. ν, 289.' άστέρ’ δπωρίνψ έναλιγκιος II. ε, 5. 
χαίρε δέ τψ ορνιθ’ Όδυσεύς II. κ, 277. (Mehr Homerisclie Stellen s. b. 
Sp i t zner  de versu Gr. her. p. 172 u. ad II. excurs. VII. K. Lehrs  
Quaestiones epic. p. 47—50. Mat th.  S. 138 f. La Roche,  Horn.

*) S. B re d ov ,  dial. Herod., p. 202 sqq. — 2) S. S t r u v e  a. a. 0.
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IJnters. 126 f., u. Iiom. Tcxtkritik 397 f. Sehr weit geht in der An- 
nahme von clidiertem i des Dat. v. L e e u w e n , Mnemos. N. 8. XIII, 188 ff.) 
St. δέπα’, γήρα* Od. κ, 316. λ, 136. ψ, 283, muss man δέπαι, γήραι Oder 
δέπα, γήρα lcsen und αι (?) als in der Senkung verkilrzten Diphthongen 
aneehen, Bekker,  Horn. Bl. I, 139, La Roche Textkr. 297. In solcken 
Beispielcn nach der Weise einiger Alten das t zu schreiben und mit 
dem folgendcn Vokale durch Synizcse zu verbinden (s. Eustath. II. p. 
514), als: άατέρι όπωρινοΤ, ist nicht zu billigen; die scriptio plena ware 
an sich wohl zulassig und der Deutlichkeit dienend, ist aber gegen 
unsern Gebrauch. Bei den nachhomerisehen Dichtern ist diese Elision 
selten. Find. 01. 8, 52 (68) δειράδ’ έποψόμενος? (s. Schneidewin und 
Mommsen ad h. 1.). Ib. 9, 112 (166) iv δα.£0’ ος nur Schneidewin;  
andere Bsp. b. Find, mangeln. Aesch. Fers. 846 υπαντιάζειν παίό’ ίμω 
πειράσομαι unsicher, da der Med. έμφ παιδί hat; auch bei Aesch. mangeln 
sonstige Beispiele. Soph. OC. 1435 τελεΐτέ μοι Οανύντ’, έπεί. Id. Trach. 
674 άργήτ’ οίος εύειρφ πόκο>. Eur. Ale. 1118 Γοργόν’ ώς καρατόμω wil'd 
als einziges Beispiel aus Euripides angeflihrt, ist aber sehr zweifelhalfter 
ErklOrung und Lesung. Bei Ari s tophanes  findet sich kein Beispiel. 
Mit Unrecht sucht indes Lobeck de usu apostr. p. 10 sqq. u. ad Aj. 
802 alle solche Elisionen zu beseitigen; denn sie linden sich mehrfach 
auf metrischen Inschriften vom 6.—2. Jahrh. v. Chr., s. Allen,  Archaeol. 
Inst, of America vol. IV, 153. 157, wenn auch der Deutlichkeit wegen 
mit scriptio plena. — b) Dat. PI. III. Dekl. bei den attischen Dichtern 
nie, s. Lobeck de usu apostr. p. 16, ad Aj. 802. p. 355 (2943), bei 
den Epikern ziemlich oft. II. a, 71 νήεσσ’ ήγήσατ’ ’Αχαιών. Od. p, 103 
δάκρυα’ έμοισι. II. ζ, 221 έν δό)μ.ασ’ έμ.οΐσιν. φ, 208 χέρα’ υπό. Hes. Til. 3 
πόασ άπαλοΐσι. Vgl. S p i t z n e r  ad II. excurs. VII, La Roche, Horn. 
Unters. 125. Find. P. 1, 92 (178) κέρδεασ* όπιΟόμβροτον, einziges Beispiel. 
Inschriftlich in lyrischcr Poesie ερνεσι έλαίας, Al len ,  a. a. 0. 153. —
c) άμμι, υμμι, ιφί, vgl. II. η, 76. κ, 551. θ, 412. ς, 205. Od. γ, 440 ιι. s. w., 
La Roche,  a. a. Ο. — d) άγχι e. gen. b. Homer (s. La Roche 121), 
περί als Proposition und in Zusammensetzungen im a o l i s c h e n  Dialekte, 
so πέ^ροχος Sapph. 92, wo jedoch das weggefallene t durch p ersetzt 
worden ist, s. Ahrens,  dial. I, p. 56, Meister,  Gr. Dial. I, 142; 
doch wil'd die Proposition in diesem Dial, aucli vor Konsonanten 
apokopicrt, § 42, 3; im Dorismus bei Pindar 01. 6, 38 ταύτας 
περ’ άτλάτου πάίΐα.ς, ubi ν. Schneidew.;  Pyth. 4, 265 διδοΐ ψάφον περ’ 
αύτας, ibid. 3, 52 περάπτων. Nem. 11, 40 περόδοις; (Hesiod Til. 678 
περίαχε, 733 περοίχεται); auch in dem deer. Amphict. C. I. Gr. 1688 
neben περιιεΐεν πάροδος; lokrisch aber und thessalisch πέρ, eleisch 
πάρ auch vor Konsonanten, also mit Apokope; Elision bei den Att. nur 
vor i, namentlich in περ-ιέναι περ-ιών u. s. w. von περίειμι; so ist bei
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Demosthenes die Schreibung mit e inem i massenhaft in den Hdschr. 
erhalten, aucli περιστάναι pr. S Dem. 21, 123; bei attischen Ivomikern 
vergl. Pherekr. 186 Ivock περιών, Plat. com. 193 dass., Phrynich. 3 
περιόντες, Antiphan. 279 περιύντα (Porson u .Dobree  zu Ar. Vesp. 1020). 
— e) ποτί (πορτί) bei den Doriern: Pind. 01. 7, 94 (165) ποτ άστών. 
Tlieokr. 5, 23 ποτ Άθαναίαν, vgl. 15, 10; ποταμέλγω, ποτάγω, ποτε- 
ρίαδω u. a. bei Thcokr. — f) οττι, was: mir Od. o, 317 όττ έθέλοιεν 
nacli Aristarch st. οττι θέλοιεν; οτι in der Bedeutung dass bei Homer, 
dock sclten und bestritten. II. ε, 331 γιγνώσχων, οτ αναλκις εην θεός, 
Bekkcr  ο t ,  d. i. ο dass mit dem zu Relativen tretenden τε. Vgl.
11. a, 244, 412. δ, 32. ζ, 126. π, 274. Od. θ, 78. ξ, 366 u. a. St., 
La Roche a. a. 0. 124, Capel le,  Philolog. 1877, S. 193 ff. Bei 
Attikern findet sicli kein Beispiel. — g) Das episclie έσσί nur Od. p, 
273 In* άνοήμων, es wird aber ίσσ filr εΐς hiiuiig herzustellen sein. —
h) die von Pronomina oder andercn Advcrbien abgeleiteten Ortsadverbien 
auf θι zuweilen bei Homer, als: άλλοθι, αυτόθι, τηλόθι, οθι; nicht aber die 
von Nomina abgeleiteten, als: ήωθι, Ίλιόθι, nur einmal οΓκοθ’ (Od. τ, 
237). Νόαφι elidicrt nur II. υ, 7, das Suffix φι bei Nomina nie. —
i) das Zahlwort εΓκοσι Od. β, 212; δ, 669; κ, 208; ι, 241.

D) o: a) bei Homer die Genctivendung auf ειο: έμεΐ(ο), σεΐ(ο), die 
neuere Ivritiker aucli an den wenigen Stellen, wo sic elidiert tiberliefert 
ist, in ευ verandern wollen (so La Roche,  Oest. Gymn. 1871, 500). 
II. ψ, 789 έμεϊ’ όλίγον. ζ, 454 σεϊ’ οτε. Od. θ, 462 £μεΐ’ οτι; aber die 
Endungen auf αο, οιο linden sicli nicht elidiert; *) — b) die Verbal- 
endungen eo und αο, die glcichfalls neuere Kritiker gegen die Codd. in 
ευ und ω liaben verandern wollen, II. δ , 404 μή ψεύδε* έπιστάμενος. 
Od. α, 340 άποπαύε’ άοιδής. δ, 752 ευχε* Άθηναίη (cs geht hier tiberall 
σ υ  oder ευ vorlier, also die Form auf ε* stelit aus euplionischem Grunde). 
ω, 33 ήρα δπίσσω.

E) Der Diphthong α i ist elisionsfaliig in den Endungen, in welchen 
er in Bcziehung auf den Accent als kurz  gilt; also in der 1., 2. und
3. Pers. Ind. u. Konj. Praes., Ind. Fut., Konj. Aor., Ind. Pcrf. 
Med., im Infinitivus auf σθαι. Selir haufig bei Homer (s. Sp i t zner ,  
Excurs. XIII, ad Iliad, de diphthongorum elisione Homero usitata). 
II. a, 117 βούλομ* έγώ. So αχνίζομαι, λισσομαι, Ιρχομαι, δύναμαι U. s. W,;

§ 53.

*) S. H e r m a n n  ad Orph., ρ. 724 sq. Doch II. λ, 36 bessere Variante λευκοί* filr 
λευκοί, Pind. P. 12,13 Φόρκοι’ άμαόριυσεν codd. (Φόρκοιο μαύρωσεν Herm. BOckh); tlber 
andere Pindarische St. s. Mommsen  zu 01. 13,34, p. 167; liber Δίωνύσοι* άνακτος 
Archil. 77 s. Bergk  z. St., F l a c h ,  Bzz. Btr. II, 54. In weitem Umfange sucht 
Lugcbi l  Fleckeis. Jahrh. Suppl. XII, 212ff. oi* filr ου bei Horn, herzustellen und so 
Hiaten zu beseitigen, als II. a , 381 εύξαμένοι ήκουβεν (591 βηλοί’ άπό nach der 
v. 1. βηλοΰ άπδ, vulg. άπό βτ̂ λου), β, 134 μεγάλοι’ ένιαυτοί, u. s. w.
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Konj. λ ί α σ ω μ  άνέρα II. y , 4 1 8 ; II. i } 397 ποιήσομ’ ακοιτιν, SO κεισομαι, 
φδέγξομαι, μεμνήσομαι, π ε ί σ ο μ α ι ,  Ισσομαι; Konj. Aor. I. Med. Od. γ , 419 
οφρ ήτοι . . ί λ ά σ σ ο μ  Άδήνην. 2. Pers. Praes. nur II. ο, 245 ήσ δλιγη- 
πελέων. 3. Pers. Sing. u. PI. 2 γ , 457 φαίνετ* 'Αρηϊφίλου; so έπεται, 
βούλεται, ποιείται, κείται, τέρπονται, βόσκονται, ψεύδονται; II. ζ, 458 έπικείσετ 
άνάγκη, 80 γνώσεται, δείσεται, ϊςεταΛ, άρήσεται, κείσονται, μαχήσονται. Perf. 
nur II. ρ, 164 πέφατ άνέρος. Inf. Ιρχεσδαι, μάρνασδαι, λείπεσδαι, δαίνυσδαι, 
ζεύγνυσδαι, αντεσθαι, στρωφασδαι U. S. W .; φεύςεσδαι, στρέψεσδαι, στήσεσδαι, 
σχήσεσδαι u. S. w.; δέςασδαι, γήμασ&αι, λύαασ?}αι; άρέσθαι, λελα9έσθαι, ίκέσθαι. 
(Aber nicht der Inf. Aor. I. Akt.; II. φ, 323 las zwar Aristarch τυμβοχοήσ;, 
aber Krates τυμβοχόης; τυμ.βοχοης Ahrens,  Btr. 55.) Bei P indar  wird 
a t elidiert in der 1. Pers. Praes. und Fut. Med., 3. Pers. Sing, und 
Plur., auch im Perf. S. Hermann,  Opusc. Vol. I, p. 254. Bei den 
a t t i sc hen  Dichtern kommt die Elision von at in der 1. und 3. Pers., 
im Inf. und in der 2. Pers. Imp. Med. oft bei Aristophanes vor. Pax 
393 χάρισ* ώ. 906 θέασ’ ώς. Thesm. 1178 ερχεθ* ώς. Nub. 7 κολάσ’ εςεστι. 
43 γημ? έπήρε. 523 άναγεΰσ’ ύμας. 550 έπεμπηδήσ αύτψ. Thesm. 916 κλαύσετ 
αρα, vgl. § 5 1 , Anm. 3. Nub. 988 άπάγχεσδ’ όταν. S. Fr i tzsche ad 
Thesm. 234. v. Bamberg ,  Progr. Gotha 1885, S. 12 (-ναι). Bei den 
T r a g i k e r n  dagegen ist sie so selten, dass die wenigen Beispiele, zumal im 
Dialog, mit Recht beanstandet werden. Eur. Iph. T. 662 προδούς σε σωζεσδ’ 
αύτος εΙς οίκους μόνος. Soph. Ph. 1071 λειφδήσoμ, ήδη, Wakefield 
λειφδήσομαι δή. Eur. Ipll. A. 1141 πέπυσμ’ α σύ (σύ γε) μέλλεις μ.ε δραν 
verdorben und mit Sicherheit in πεπείσμεδ’ emendiert. Aesch. S. 458 
καί δή πέπεμπτ ού, wo ού zu tilgen. S. Lobeck de usu apostr. p. 23 sqq. 
und ad Aj. 191. Ktih l s tad t ,  Obs. 26 fi. In lyrischen Stellen Soph. 
Tr. 216 άείρομ, aber Eur. H. F. 418 σφζετ έν Μυκήναις von Pflugk 
in σώζεται M. verbessert; verdorben auch Ion 1067. In Prosa findet 
sich ψεύδεδ’ δ Plat. Lys. 212 e, γίγνεδ’ έκάστοτε Phileb. 38 b (*μ'γνεσδΤ 
fehlerhaft der Bodl.), οίονδ’ υπό Epist. XI, 359 a, dann viele Beispiele 
bei Philodem in den Voll. Herculan., s. Krt iger,  § 13, 3, A. 3, gleich- 
wie auch inschriftliche in hellenistischer Zeit vorkommen (Blass, Ausspr. 
d. Griech.3, 54). Demgemass sind bei Demosthenes geschriebene und 
in der Aussprache zu tilgende Iliaten mit diesem at nicht ganz selten, 
z. B. Chers. 22 sq., 36, 42, 7 2 ; andererseits indes auch nicht so liaufig, 
wie das bei einer vollig legitimen Sache der Fall sein wtirde, zumal 
da diese Wortausgange sehr haufig vorkommen und etwa den vierten 
Teil aller Ausgange auf langen Vokal Oder Diphthong ausmaclien, wenn 
man die kleinen Worter wie καί, ή , του ausser Rechnung lasst. — Die 
Elision von at in einem Adjektive findet sich nur II. λ, 272 ώς δςει’ 
όδύναι όυνον μένος Ατρείδαο. (Auch hier hat man durch verschiedene 
Konjekturen diese Elision zu beseitigen gesucht. S. Sp i t zner  ad h. 1.;

§ 53.
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Co bet,  Misc. crit., p. 375.) — Καί wird in dcr Regel nicht elidiert, 
sondern macht mit dem folgenden Vokale eine Krasis, § 51, 5, b), vgl. 
indes das. 9 b) und S. 220, Anm. 1.

F) Der Diphthong oi wird bei Homer,  doch nicht sehr oft, elidiert 
im Dat. der enklitischen Personalpronomina μοι, σοι oder τοι. S. Sp i tzner  
ad II. Exc. XIII, p. XXXIX sqq.; Cobet ,  Misc. crit. 345; van 
Leeuwen,  Mnem. N. S. XIII, 190, der dies bei Homer weiter aus- 
dehnen und auch den Attikern (vgl. unten) reichlicher beilegen will, so 
in μ/ άρέσκει (irrig). II. ζ, 165 ος μ Ιθελεν φιλότητι μιγήμεναι. ν, 481 καί 
μ  οίω άμύνετε. α, 170 ουδέ σ  όΐω πλούτον 4φύ£ειν (und ich glaube nicht 
dir Reichtum zu schopfen, zu sammeln). Od. a, 60 ου νύ τ ’ Όδυσσεύς. .  
χαρίζετο (ερά £έζων n. Cobet  (τ =  τοι, σοι). Attisches Epigramm 
bei Kaibel ,  Epigr. nr. 95: χάριτας μοι άπέδωκαν. — Die Elision von 
μέντοι darf bei Homer nicht angenommen werden, sondern wo μέντ vor- 
kommt, steht es flir μέν τε. S. Spi tzner  ad II. Exc. VIII, § 2. — Bei 
den lesbischen Dichtern wird nacli Apollonius auch έμοί elidiert. Ale. 
72 έ μ  αυτφ. Sapph. 15 Ιμ* αυτ?. S. Ahrens ,  dial. I, p. 126, Meister,  
Gr. Dial. I, 167; es ist freilich kein Grand ersichtlich, hier nicht das 
zusammengcrlickte έμαυτα, έμαύτφ anzunehmen. Bei a t t i schen Dichtern 
finilet sich die Elision von oi nur bei οίμοι vor ω. Soph. Aj. 587 οίμ’ 
ώ; άθυμώ. Τοι und μέντοι lassen bei denselben zwar die Krasis zu,
8. §51, 5, f), aber nicht die Elision; die Stellen, in denen μοι und σοι 
bei ihnen die Elision zu erleiden sclieinen, werden mit Kritik oder 
anderweitiger ErklUrung bestritten. S. Lobeck de usu apostrophi 
p. 29 sqq. und ad Aj. 191, p. 150 sq. [1253]; sicher scheint am ersten 
Eur. Med. 57 ίμερός μ’ υπήλθε. .  μολούση; so auch parodierend der 
Komiker Philemon b. Atlien. 7, p. 288 d ίμερός μ* υπήλθε. .  μολόντι. 
Doch 8. KUhls tadt ,  Observ. 39 f., der Iph. A. 487 f. (μ . .  έννοουμένψ) 
vergleicht. Verdachtig Eur. Bacch. 820 του χρόνου δέ σ’ οδ φθονώ (σοι 
φθ. Nauck; δ*ου σοι φθ. Dobree,  γάρ ου φθ. Kirchhoff) .  T h e o 
dosius Alex., ρ. 35, 16 ftihrt an: οί αγι’ Ιλεγον (at. άγιοι), wo Go t i 
l ing mit Recht sagt: Mira elisio, quae christiani alicujus poetae esse 
videtur.

6. Der Elision sind sowohl in der Prosa, als bei den Dichtern 
u n f a h i g :

a) τά, ανα als Vokativ ν. ανα?, doch Hymn, in Apoll. Pyth. 348 ώ αν*, 
έπειδή, dann als Imper. st. άνάστηθι, das Adv. μά; — b) das ep. ί δ έ =  et; — 
c) τι, τί, οτι (oben Nr. 5, C f), περί (s. indes Nr. 5, C d), αχρι, μέχρι; 
— d) τό und πρό (doch s. Uber letzteres § 51, 5, h); — e) der Vokal 
υ, ausser Herod. 7, 220 in einem Orakelspruche αστό έρικυδές, wo aber 
leichter mit Aphiirese αστυ *ρικ. gelesen wird, Christ ,  Metr.2 35. — 
Wohl aber sind τό, τά, πρό der Krasis fiihig.

§ 53.
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A n m e r k. Ftir die Prosa ist zu bemerken, dass sie nach (lblicher Schreibung 
iu den Verbalformen, welche das v έφελκυο-ικον annebmen, nie die Elision an- 
wendet ausser bei έ ο τ l [s. Nr. 4, C)]; die Dichter aber wenden die Elision oder das 
v if. nach Bedarf des Verses an. — Tjbev die Verwandlung der Tenuis vor dem 
Sp. asper s. 60, 5; tiber die B e t o n u n g  bei der Elision § 85, 4; liber die Silben- 
abteilung bei eingetretener Elision § 91.

§ 54. E. Elisio inversa oder Apharesis. ■)

1. Der eben behandelten Elision steht die Elision entgegen, 
welche darin besteht, dass wenn auf ein mit einem l a n g e n  Vokale  
oder D i p h t h o n g e n  endigendes Wort ein mit einem kurzen Vokale 
anlautendes Wort folgt, d i e s e r  a b g e w o r f e n  u n d  d u r c h  den 
A p o s t r o p h  b e z e i c h n e t  wi rd .  Man nennt diese Elision Apharesis 
(άφαίρεσις); sie diirfte aber richtiger Elisio i n v e r s a ,  wie Attractio 
inversa, benannt werden. Wahrend bei der gewohnlichen Elision die 
Schlusssilbe des ersten Wortes wenig Gewicht hat, so findet bei der 
i n v e r t i e r t e n  Elision gerade das Gegenteil statt, indem die Anfangs- 
silbe eine schwache ist. Auch in dieser Elision muss man wie in 
der gewohnlichen den elidierten Vokal nicht stets als einen ganzlich ver- 
schwundenen ansehen, sondern vielfach nur als einen abgeschwachten; 
auch sie ist in demselben Sinne, wie die gewohnliche, als eine Ver- 
schmelzung zweier auf einander folgenden Worter zu betrachten. 
Vgl. § 53, 2. Die Interpunktion steht ihr ebenso wenig wie der 
gewohnlichen entgegen. Soph. Ph. 591 λέγω· ’πΐ τούτον. Eur. Rhes. 
157 ηξω' ’πι τούτοις. Ar. Nub. 1354 έγώ φράσω’ ’πειδή γάρ ειστιώμεί)', 
ώσπερ ιστέ. Auch in dem Falle, wenn ein Vers mit einem langen 
Vokale oder Diphthongen schliesst, und der folgende Vers mit einem 
Vokale anhebt, kann die Apharesis eintreten, falls man das Fehlen 
des Augments bei den Tragikern in einer Reihe von Beispielen so 
zu erklaren hat, als: ανω ’Φορεϊί)’ Soph. El. 715, s. § 199, 5. Von 
der Krasis ist die Apharese durchaus zu unterscheiden, obwohl Manche, 
wie B u t t m a n n  und G. M e y e r ,  beides zusammenwerfen, und ob
wohl in einer Reihe von Fallen wirklich nicht entschieden werden 
kann, ob Krasis oder Apharesis vorliegl. Aber λέγωπί, mit Inter
punktion dazwischen, ist klarlich etwas unmogliches; ebenso μόχθου-t- 
κοοφιζοοσαν (Eur. El. 72). Formworter konnen ihre Selbstandigkeit 
durch Kontraktion (Krasis) verlieren; daruber hinaus ist hochstens 
etwas wie τΰχάγα&η, d. i. bei einer ganz engen und haufigen Ver- 
bindung gestattet, und es kann anderweitig nur die halbe Verschmelzung 
durch Elision eintreten. l)

l) S. L o b e c k  de usu apostrophi p. 34 sqq. Ah re ns  1. d. p. 21 sqq.
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2. Die Apharese trltt am haufigsten nach μή und η ein, wo man 
indes auch Krasis annehmen kann, l) und betrifft am haufigsten das 
ε, besonders das des Augments, sodann der Prapositionen wie έπ(, 
auch der Pronomina wie έγώ. Ausserdem tritt Apharese bisweilen 
bei από ein; t, ο, υ werden nie davon betroffen. — Bei H o m e r  
findet der Gebrauch dieser Elision noch nicht statt; in alteren Aus- 
gaben wird sie an einigen Stellen gelesen, wo man aber jetzt die 
Worter voll ausschreibt und Synizese annimmt. II. a, 277 μήτε <χύ, 
ΙΙηλείδη, Ιθελ' έριζέμεναι βασιλήϊ wollte Aristarch, wcil Homer stets έθέλω 
und nicht θέλω gebraucht babe, schreiben: Πηλείδήθελ’ ,2) was auf Krasis 
oder Aphiirese herauskommt. Bei den dor ischen L y r i k e r n  kommt 
sie nicht vor; was bei ihnen als Aphiiresis geschrieben wird, als: ώ 
’νχσσα u. 6. w., ist als Krasis zu schreiben, s. § 51, 7. Bei den i iol ischen 
und ionischen Lyr ike rn  findet sie sich gleichfalls nur sehr selten, 
und zwar nur bei folgendem έπι, als: Sappli. 2, 15 ολίγω ’πιδεύσην, 
Anakr. fr. 23 Bergk έκ ποταμού ’πανέρχομαι. Bei den T ra g i  kern da- 
gcgen ist sie sehr hftufig, und zwar a) Einmal bei έθελοντής, b) oft bei 
den Augm. syll., c) sehr oft bei έπ(, selten bei ές, έν und άπό, d) bei 
έγώ. A lies andere vertriigt die Auffassung als Krasis. a) κάγώ 'θελοντής 
Soph. Aj. 24; v. έθέλω u. έκεινος kann die Aphiiresis bei den Tragikern 
nicht vorkonimen, da sie auch θέλω und κείνο; gebrauchen; tiber κείνος 
in der Prosa s. d. Anm. 2; — b) Aesch. S. 608 παγκοίνφ ’οάμη. P. 310 
κυκώμενοι κύρισσον. 490 πλεϊστοι ’θάνον. Soph. Aj. 962 μή ’πόθουν. Aj. 739 
ή ’φάνην. Ph. 360 έπεί ’δάκρυσα. 369 ή ’τολμήσατε. OC. 1608 πεσουσαι 
’κλαΐον. OR. 432 μή ’κάλεις. Allt. 546 α μή ’θιγες. Ai. 235 έσω ’σφάζ’ 
ίτλ γαια; (Anap&sten; man kann auch σφάζ’ schreiben, und damit ver- 
schwindet die Aporie wegen des Accents). 308 κάρα ’θώυςεν. 557 ές 
οιου τράφης. 1303 κείνω ’δωκεν. Tr. 381 ’Ιόλη ’καλείτο. 560 μισθού 
’πόρευε. 772 δή ’βόησε. 905 έρήμη, ’κλαιε. — c) Soph. Ph. 591 λέγω* 
Vi τούτον. OR. 708 έμου ’πάκουσον. Eur. Suppl. 521 εί ’πιταςόμεσθα. 
Khcs. 157 ηςω* ’πί τούτοι;. I. Α. 719 μέλλω* Vi ταύτη. Soph. Aj. 49 
καί δή ’πί όισσαίς. Aesch. Ch. 161 βέλη ’πιπάλλων. Eur. El. 72 μόχθου 
’πικουφίζουσαν. Oycl. 155 λόγψ ’παίνής. Soph. OR. 970 ουτω ο’ αν θανών 
εΓη ’ς έμου. Eur. Andr. 53 ού ’κτίνεΐν δίκην. I. Τ. 955 κάγώ ’ςελέγςαΐ. 
Cycl. 586 έγώ ’κ τής Ααρδάνου. Aesch. Pr. 741 μηδέπω ’ν προοιμίοις; ofter

·) Geschrieben findet sich die Apharesis oder Krasis in der ionischen Inschr. 
von Chios, C a u e r  Del.2 496 A u. B: ή ’ς =  ή ές, μή ’λάσσονες. — 2) Auch 
Ahr ens  I. d. p. 22 rnOchte hier die Apharesis verwerfen, da Homer seine Mundart 
rnit Aeolismcn versetzt hahe, und die aolischen Dichter θέλω gebraucht hatten 
(Ale. 55 Bgk.), und Uberdies von den Rhapsoden Vieles in den Horner hinein- 
getragen und geandert sei. (Od. o, 317 las Aristarch statt δττι θέλοιεν wolil ασσ* 
έθέλ., Ludwich ,  Aristarch I, 613.) S. auch B ek ke r ,  Horn. Bl. I, 162.

Kuhner e  uuefuhrl. Gricch. Graiwnatik. I. T. 16
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nacli ή und μή, wo Krasis moglich: Soph. OR. 112 ή ’v άγροΤς. OC. 400 
μή ’μβαίνης U. SOnst. Aescll. S. 208 μή (μ.ής) πρφραν φυγών. Eur. Suppl.
G39 μακρου ’ποπαύσω. Soph. Tr. 239 ή ’πδ μαντεία;. — d) Soph. Ant. 801 
ήδη ’γώ. Eur. I. A. 1396 γενήσομαι ’γώ. (Soph. OR. 500  ή ’γώ. Phil. 
91 0  μή ’γώ. El. 338  ή ’γώ , oft οι ’γώ, ζ. Bsp. Soph. Ai. 803, Aesch.
S. 808.) — Ferner seliwankend zwischen Krasis und Apharesis: Eur.
I. T. 1322 μή ’νταυθα. 1313 ή \9άδε. Soph. Phil. 467 ή ’γγύθεν. Ai. 
742 μή ’ξω (liber die Betonung s. § 85, 3; in der scriptio continua 
μ ή ςω , wie μήνταυ9α u. s. w. , so dass Krasis und Apharesis hier that- 
sachlich ununterscheidbar ist); — Soph. El. 101 ή ’μου, Ant. 736 ή 
’μοί, Eur. Cycl. 187 εί μή ’μοί μένω. S. OR. 1479 ή ’μέ. Ai. 1367 ή 
’μαυτω. OC. 1365 μή ’μαυτφ. Aesch. Prom. 773 ή ’μός; — Soph. Aj. 
1400 εί δε μή ’στί σοι φίλον. Ph. 964 ήδη ’στί. Ε1. 309 πολλή ’στ άνάγκη. 
Ai. 733 που ’στι. Ph. 812 ού θέμι; γ’ έμοί ’στι (Ιμουστι Elmsley); aber 
bei den Encliticis μοί u. σοί tritt jedenfalls Krasis ein: μουστι, s. § 51;
— Aesch. S. 1076 μή ’νατραπήναι. Eum. 85, 86 μή ’δικεΐν, μή ’μελεΐν, 
wo die Hdschr. zwischen dieser Schreibung und der scriptio plena 
schwanken; N a u c k  belasst die letztere Eur. Heraklid. 459 μή άμαθεΐ, 
Baecli. 1072 μή άναχαιτίσειε; Dindor f  kontrahiert zu μά, wiewohl doch 
die Kontraktion den Laut η zu ergeben hat. Man kann aber auch 
getrennt schreiben wie N a u c k  und Synizese statuieren.

A nm erk. 1. In der P ro sa  kommt die Apharesis in unzweideutigen Beispielen 
kaum vor. PL Rp. 2, p. 370, a ή ’κείνως. Id. Soph. 258, c ή 'κείνος, und an sehr 
vielen anderen Stellen. S. S c h n e i d e r  ad Rp. T. I, p. 154sq.; S ch a nz ,  Proleg. 
Theaet., p. VI sq. Isokr. Phil. § 36 ή ’κείνας. de Pac. § 115 ή ’κείνοι. Deni. Cor.
§ 178 ή ’κείνοι. Ph. I, § 4 ή ’κείνφ (nach d. cod. Σ). Vgl. Voemel ,  Dem. Con- 
tiones Proleg. § 11. Es ist natiirlich hier liberall (wenn nicht einfach die Form 
κείνος, § 44, Anm. 3) auch Krasis anzunehmen mOglich, ebenso wie in ή ’γώ (ήίώ) 
Isokr. Panathen. 148. Nach der Endung η PL Rp. I, 337, a αυτή ’κείνη. Nach 
dem Diphth. ai PL Phil. 36, d ώ παί ’κείνου τάνδρός. Nach k u r z em  Vokal Pl. 
Gorg. 520, a περί ’κείνων (v. 1. περί έκ.). Isokr. Panath. § 78 α ’κείνος (άκείνος). 
Dem. Ph. I ll , 41 a ’κείνοι S, a κείνοι Voemel ,  άκείνοι Dindorf ;  Rhod. 27 
ό ’κείνιυν S, ό κείνων Voemel ,  ουκείνων Dindor f ,  was sich nirgends handschr. 
bei D. iindet. Bei Prosaikern ist eben κείνος ungewOhnlich; ganz vereinzelt sind 
Stellen wie PL Gonv. 219, c καίπερ κείνο, v. 1. έκεϊνο. Hipp. M. 293, c έμπροσθεν 
κείνα, der Oxon. fehlt hier. S. S c h n e i d e r  und S c h a n z  11. d. und Lobeck ad 
Phryn., p. 7 sq. Will man also κείνος nicht, so ist in παί ’κείνου Apharesis. '

3. Bei den K o m i k e r n  wird die Apharesis ausser den bei den 
Tragikern vorkommenden Fallen auch bei έπειδή, Ιπειτα, ένδον, έν:αυ9α 
und έντευθεν, bei έκεΐνος, da sie κείνος nicht gebrauchen, sowie vereinzelt 
bei sonstigen mit ε anlautenden Wortern angewendet: a) Ar. Nub.
65 παππού ’τι3έμην. Eq. 632 οτε δή ’γνων (besser δήγνων). 1104 ποριώ 
’σκευασμένα. Plut. 736 (ίίς γ’ έμοί ’δόκει (aber μούδόκει, § 51 ; ι)); — ; 
b) Ran. 199 ϊζω ’πί κώπην. Lys. 110 σκύτινη ’πικουρία. Eccl. 1148 ήδη ;
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πείςομαι (als ob έπείγω mit έπί zusammengesctzt ware). Nub. 802 έςελώ 
V της οίκίας. 546 ζητώ ’ {απαταν. Lys. 866 αυτή ’ςήλθεν. Eq. 374 σου 
’κτεμώ. Αν. 343 τώφθαλμώ ’κκοπής. Acb. 729 άγορά ’ν Ά θάναις. Eq. 1367 
άιτοοώσω ’ντελή. Lys. 605 χώρει ’ς τήν ναυν. Ran. 186 sq. ή \  ονου πίκας 
η ’ς Κερβερίου; ή ’ς κόρακα; ή ’πί Ταιναρον (tiberall Krasis zulassig). Ibid. 509 
περιίψομαι ’πελΟδντ (hdsclir. περκίψομαι άπ. oder περιόψομ’ άπ. ; einige Aus- 
gaben sclileclit ττεριοψομ-άττ.). Lys. 734 έώ ’πολέσΒαι; — c)Nub. 385 άπο σαυτου 
’γώ σε διδάςω. Ran. 495 συ μέν γενου oft μά τδν Άκόλλω Τγώ μέν 
ού: Eq. 829 α(ρήσω ’γώ. Nub. 901 άνατρέψω’γαυτ d. ί. έ*(ώ αδτά. Acli. 62 
αχΗομαι ’γώ. Ran. 971 μέντοι ’γώ ; — d) Ran. 602 παρέςω ’μαυτδν. Eq. 
182 άςιώ ’μαυτόν} — e) Ach. 171 διοσημία ’ στί} — f) Nub. 1354 
φράσω, ’πειδή. Ach. 437 Ευριπίδη, ’πειδήπερ. Vesp. 665 τρέπεται δή ’πειτα 
(δήπειτα); —  g) Ran. 514 ήδη *νδον. Nub. 62 οή ’ντευΟεν (δήντευθεν); 
— h) Lys. 794 sq. έβδελύχΒη ’κείνος und sonst; — i) bei Ιχω  Lysistr. 646 
παΐς χαλή you? (έχουσ Hdsclir.); aber Tliesm. 492 zu schreiben μήχωμεν, 
Vesp. 1121 μήχη, Eccl. 794 μήχοιμ*. Lys. 736 αυτή ’τέρα. Pax 253 
χρήσΒαι ’τέρψ (n. Brunck).

Anmerk .  2. Aber in Beispielen, wie μή, άλλα, μή άλλ’ Aesch. Ch. 905. Ar. 
Thesm. 288, muss man die Krasis annehmen, da durch die Elision μή *λλά eine 
zu grosse Versttimmelung eintreten wtlrde, oder noch lieber Synizese und schreiben 
μή, άλλα.

§ 55.

§ 55. Diuresis der Vokale.

1. Sowie in der Kontraktion, Krasis und Synizese das Streben 
der Sprache naeh Verschmelzung der Vokale hervortritt, so zeigt auf 
der anderen Seite sich auch hie und da eine Neigung, teils einen Diph- 
ihongen in seine Bestandteile aufzulosen, teils Vokale, die zu einem 
Diphthonge zusammenfliessen konnten, offen zu lassen. Jene Auf- 
Josung nennt man Diuresis (διαίρεσις, Trennung) und begreift unter 
diesem Namen auch die Unlerlassung der Zusammenziehung, falls die 
beiden fraglichen Vokale ohne weitere Veranderung sich zu einem 
Diphthonge einigen konnten (was συναίρεσις heisst, s. § 50, l ) .1)

2. Die D i 5 r e s i s  ist teils gewissen Mundarten, teils der Dichter- 
sprache eigen. Das Zeichen, durch welches angedeutet wird, dass 
die zwei Vokale, die sonst einen Diphthongen bilden, g e t r e n n t  
ausgesprochen werden sollen, sind zwei uber den zweiten Vokal (i, u) 
gesetzte Punkte (puncta diaeresis), als: αίδίϊ st. «ίδοΐ, αϋπνος.2)

*) Docb gebrauchen die Allen den Namen διαίρεσις in weiterer Ausdehnung, 
so Herodian L. II, 226, 307, 309 (φόως aus φώς u. dgl.). — 2) Diese Punkle linden 
sich bcreils in Hdsclir. der alexandrinisclien Zeit, jedoch in elwas anderer Geltung: 
sie stehen Uber i und υ, wenn diese Vokale eine Silbe beginnen. Dies ist ja bei 
der Diftrese der Fall, aber nichl ausschliesslich: so findet man 0YTQG1 d. i. 
ου-τοσ-Ι, ΟΡΕΟΟΤΛΙΜΩΙΦΟΒΙΙΙ d. i. όρεος Ολίμψ φίβη. Spiiter (in der sogenannlen

16*



244 W o h llau ts leh re . —  D iuresis d e r V okale. § 55.

3. Es gibt zwei Arten der Diaresis: bei der einen wird ein 
Diphthong ohne weitere Anderung in seine Bestandteile aufgelost, als: 
πάϊς st. παις; bei der zweiten ist zugleich eine Dehnung des ersten 
Vokals, als βασιλήϊος — βασιλείας.

4. Bei den a o l i s c h e n  Dichtern1) finden bezw. fanden sieh 
folgende Beispiele: πάϊς Sapph. 34, 85, 38 a, 106, neben παΐδος, παΐδα, 
παι, vgl. Inschr. D.-I. 299 πάεις (spat. Zeit) cl. i. πάϊς, wonacli auch 248 
πάϊν zu lesen; χλαίην Adesp. 65, χρο'ίαισι S. 20, ζώΐα tiberliefert Tlieokr.
29, 5, έρώΐα 30, 6 (έρωή besser έρφή Horn., Rast, dial, έρούα Hesycli.), 
δϊδα Ale. 145, συνόϊδα Gr. (S. 15 kann συνόϊδα [συν̂ τόϊδα] gemessen 
werden), ςΰνοΐκην S. 75?, έϊκάσδω 104, ποϊχίλαις A. 41?, bei den Gram- 
matikern κόϊλος, πλύϊον, Πρόϊ'τος, δίωνος; κοϊλαι stelit Ale. 15 in der Geltung 
eines Kretikus tiberliefert, also xoiUat (Bergk) wie δμοίιος, γελοίιος Horn., 
oder χωΐλαι (Ahrens); ahnlich κοίλη Mimnerm. 12; aber όϊγον Gramm, 
ist nach den Inschriften vielmehr όειγον zu sehreiben; ferner (Gr.) 
Άτρεΐδης (-δας), Αίγεΐδης (-δας), Άργέϊος, SO Μήδεια S. 162 (vgl. § 80, 1), 
’Αχίλλειοι Tlieokr. 29, 34. άνδρείοις 28, 10. άνδρεΐαν 29, 33. αύλεϊαις 34; 
— mit Dehnung (gegentiber der gew. Sprache): βασιλήϊος A. 33, S. 49 
(in anderer Weise Αρεύιος =  νΑρεως A. 23). — Auf aolischen Inschr.: 
ίρήιον, πρυτανήιον, πρυτανηία, wo naturlich die einsilbige oder zweisilbige 
Messung von ηι niclit klar vorliegt, vgl. unten 8, a). Mit einsilbiger 
Messung findet sieh bei aol. Dichtern: Κυπρογένηα Aik. 60, Tlieokr.
30, 31, Κυδέρηα S. 62, Τυρραδήω Μυρσιλήω A. 94, πεμπεβόηα S. 98, 
ebenso bei Alkman πασιχάρηα u. s. w., ύςήα dor. n. den Grammat. (§ 26 
unter η u. ει); vergleicht man das έ-ιαελτ/.^ς einer spaten aol. Inschr., 
so mochte ηι r, tiberall als das Richtige erscheinen, wiewohl man es 
gerade bei den εσ-Stammen schwer begreift. Vgl. A hrens II, 163. 
M eister , Dial. I, 92. F r itsc h  (unten 8) 25 ff.

5. In der e p i s c h e n  Mundart ist ganz gewiss mehr Diarese 
gewesen, als die alexandrinisehen Grammatiker wie Aristarcli an- 
nahmen. Der epische Vers namlich ist in den Senkungen beziiglich 
der einsilbigen oder zweisilbigen Messung nicht unzweideutig; z. Bsp. 
II. o, 7 ist der Vers richtig, ob man nun Άτρεΐδης τε αναξ άνδρων oder 
Άτρεΐδης κτέ. spricht und sehreibt. Da aber diese Patronymika auf 
-ειδής u. είων (Άτρείων) nicht an einer einzigen Stelle des Homer so 
vorkommen, dass das ει in die Hebung flele und somit notwendig 
einsilbig ware, so ist bei dem massenhaften Vorkommen solcher 
Worter der Schluss zwingend, dass sie eben auch nicht anders 
gebraucht werden konnten, dass also εϊ zweisilbig war. Und dieser

Minuskel) hat sieh die Schreibung ϊ, u sogar auf j edes  nicht im Diphthonge stehende 
t und u ausgedehnt, und unser Schreibgebrauch y kommt ebendaher. — ·) S. 
A h r e n s ,  Dial. I, p. 105sq .; Mei s t e r ,  Dial. I, 95ff.

I
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Schluss wird dadurch noch verstarkt, dass nicht nur bei den Lesbiern 
(oben 4), sondern auch noch bei den Tragikern (unten 10), sowie 
bei P i n d a r  sich die Diarese bei solchen Wortern fmdet, naturlich 
nicht aus den damaligen Dialekten wie dem dorischen oder attischen, 
in denen langst zusammengezogen war, sondern eben aus dem Homer, 
wie man ihn damals las. Vgl. bei P in d a r :  ’Ατρείδας P. 11, 31. 
Άτρεΐδαιαι (Άτρεάδ. codd.) I. 7, 51 (dagegen ζι I. 4, 38. 0. 9, 70). 
Οινεΐδαι I. 4, 31. Πηλείδα P. 6, 23 u. s. w., P e te r ,  Dial. Pind. 32. 
Man hat daher mit Recht seit B c k k e r  die getrennte Sehreibung dieser 
Patronymika und auch derer auf οίδης (ίϊανίΐοΐδης) in den Homertext 
eingefUhrt, und auch die geschickte Vertcidigung der ilberlieferung 
diirch A. Ludwich (Aristarch II, 238 ff.), der die Stellung des ει in 
der Senkung durch Homers Weise, molossische Worter wie Ά τρειδης, 
ανΟοωτιο; -  - -  zu betonen, zu erkl&ren sucht, erscheint unzulSnglich. 
Denn diese Betonung geschieht nicht ausnahmslos, jene Worter aber 
komraen massenhaft vor; also mtissten doch irgend welche Ausnahmen 
auch auf diese Worter treffen, wenn Άτρείδης u. dgl. bei Homer vor- 
lianden ware. Cbrigens hat noch Apollonios Rhod. oifenbar die Dikrese 
durchwcg angewendet, s. Rzac h ,  Gr. Stud. z. A. Iih. S. 29 f.; Ovid 
braucht Tercides, Panthoides, dies auch Horaz.]) — Ahnlich steht es 
mit ’Αργείος, wofilr ’Αργείο; lcsbisch Avar und sich ebenfalls ohne Aus- 
nahrne bei Homer durchflihrcn lasst; also hat dies N a u c k  mit Recht 
gethan. Auch P i n d a r  hat Καδμεϊαν, I. 3, 71; doch widerstrebt 
bei diesem Wortc bei Homer die Stelle II. δ, 391, und es liegt auch 
nicht, wie bei Άργέϊοι vΑργος "Αργε-ος, so bei Καδμ. ein Stamm auf ε(ο) 
zu Grunde. Wenn nun aber die ilberlieferung bei Homer so intakt ist, 
dass nirgends eine Korruptel die Durchflihrung der riclitigen Formen an 
unziihligen Stellen hindert, so mllssen wir um so bedenklicher sein, 
wenn sich bei anderen Wortern Gegeninstanzen zeigen. Dies ist sclion 
bei κοίλος (fiol. Anakr. filr κοίλος) der Fall: Aviihrcnd sich an eincr
Masse von Stellen die Diarese amvenden lasst (I laupt ,  Mor. Schmidt ,  
Kh. Mus. XX, 304 f.), widerstrebt Od. y ,  385 κοΐλον ές αίγιαλόν, und 
wir haben kaum das Recht, gegen sie GeAvalt anzuwenden,, und etwa, 
wie Nauck,  λευρδν έ; αίγ. zu konjicieren. Trotzdem mag es walir- 
schciidicher sein, dass z. Bsp. II. a, 26 der Dichter κοΐλτ,αΐν meinte, 
und man kann unbedenklich so schreiben, da dies nicht Anderung, 
eondern Deutung des Textes ist. Selir besonnen urteilt liber dergleichen 
Caucr, Od. I, XVIII sq. Bei Ηέϊος Βεΐος liegt die Sache so, dass ein 
Zeugnis fllr die dreisilbige Form erst durch das att. Epigramm C. I. A. 
Ill, 1, p. 488 gegeben scheint, avo der Vers Οέϊε vcrlangt (Nauck,

0 An g er ma nn ,  Curt. Stud. I, 1 , 14. 23.



Mel. IV, 644); der Verfasser wird sein θέϊος aus den aolisehen Dichtern 
liaben. Bei Homer aber widerstreben der Auflosung nicht weniger als 
13 Stellen, allerdings bei einem sehr haufigen Vorkommen des Wortes; 
soli man nun an alien diesen Stellen mit G otthold  (Ztschr. f. G. W. 
4, 563 ) und N au ck  (Mel. II, 401) δΐος einsetzen? Cauer thut dies 
nicht, schreibt aber am Schlusse des Hexameters θείοιο, um den Spon- 
diakus los zu werden. Andererseits ist wunderbar, dass das ahnliche Wort 
δΐος (aus Δ ι(/)ιος) mit Ausnahme von 6 Stellen stets mit t in der Hebung 
vorkommt; δίοιο gibt es gar nicht bei Homer.1) Waren nun θειος und 
δίος vollige Synonyma, so konnte man sagen, dass der Dichter je nach 
dem Bedtirfnis des Verses das eine oder das andere Wort gebrauche, 
und nun auch den θειος άοιδός mit N auck zu einem δΐος άοιδός machen; 
aber hier gerade zeigt sich, dass keine vollige Gleichheit des Sinnes 
besteht: der Sanger hat nichts mit Zeus zu thun, wokl aber mit den 
Gottern, die ihm den Gesang verliehen haben. tJbrigens ist der Aus- 
gang θείοιο im Hexam. nicht im mindesten anstossig, kommt doch άνθρωποι, 
άνθρώπων, εύρείτ) u. dgl. an derselben Stelle reichlich vor (L udw ich a. 
a. 0 . 331). Jedenfalls sind es zwei ganz verschiedene Fragen; ob der 
Dichter θείος gekannt hat, und ob er nur θείος gekannt hat.i) 2) — Von 
P in d a r  fiihren wir hier noch folgende Diaresen an: Πηνειός P. 10, 56 
(Πηνειού 9, 1 6 ; bei Homer will N auck  Πηνειός, II. β, 752 f. 757, was 
keine Schwierigkeit hat). Τρωία Τρωΐαθεν oft, stets mit Verkurzung 
des ω, weswegen die Hsg. z. T . Τροία schreiben; selten Τροία (Τρώα, 
Τρώα). Bei Homer unterschied Aristarck Τροίη, die Stadt Troja, von 
dem Adjektiv Τροίη, als πόλιν Τροΐην II. α, 129 (Nauck mit Zenodot 
Τρωήν), Od. λ, 5 1 0  (nach A h rens Philolog. VI, 1 ff. ist oi in diesem 
•Worte alter Fehler fiir ω). N auck  belasst fur den Stadtnamen liberal! 
Τροίη, obwohl sich an den meisten Stellen die dreisilbige Form herstellen 
lasst. Dass dies nicht an alien angeht, ware noch kein Grund, soweit 
wie es eben moglich ist, die bei einem anderen Dichter konstatierte 
aufgeloste Form zu schreiben; auch Τρφάδες und Τρωίάδων hat Homer 
nebeneinander. — Κλείςειν Pind. 0 . 1, 110, aber immer χλειτός; χλαίς, 
χλαίστρον; Θρηίχιος; Πυθόϊ I. 6, 51 (§ 129 Anm. 2); -ε ϊ in III. Deklin. 
ofter, δαϊος nb. δαος, u. a. m. (P eter a. a. 0.).

6. Ausserdem liegt bei Homer eine Menge von Diarese offen 
und unzweideutig zu Tage, grossenteils so, dass die Formen sich 
auch wieder schliessen, wo immer der Vers dies verlangt, wie wir 
dies so eben bei Τρωϊάδες, Τρωάδες sahen. Wir fiihren an: ήΐθεος 
att. ηθεος, χλη'ις att. χλης χλείς, χληΐω att. χληω χλείω, λήίον, ληίς, ληίζομαι,

2 4 6  W o h llau ts leh re . — D iaresis d er V okale. § 55.

i) Euphonische Gitinde vermutet dafur Le hr s ,  Arist. 2 456 (4533). — 2j Am
weitesten geht in der Annahme von Diaresen H. Rohl ,  Quaest. Homer. (Berl. 1869).
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ληϊστήρ, Άρήϊος πολεμήϊος ςεινήϊος ςυνήϊος κουρήϊος, δήϊος (- w fiber dasselbe 
Wort als Anapiist (?) s. § 50, 5 S. 208 not. 2), das Verbum δηϊδω und δηων 
δτ,ώααντες U. 8. W.; Θρήιχες θρηικιος, docli aucli Θράκες und stets θρηκη, 
woftir Nauck (Christ)  θρέϊκες θρείχη, indem Steph. Byz. v. θρ?κη 
θρέϊκες u. θρέϊσσα als vorkommend (wo?) bezeugt; Θρακών mit η in der 
Hebung II. e, 462; χρηιζω, ήϊόνες (N. sing, niclit b. Homer), £ηίδιος 
ρηιτερος £ήϊστος (aber mit η Μηων, Μηονίς, Μηο\ίη, wie aucli Hipponax 1, 2 
Mr^vutt; Μτ,ΐονες Ildn. II, 550; Μήονες olme t wollte b. Horn. Heraklides, 
Eustath. p. 365, 25); — υπερώιον, docli υπερω’ άναβάς II. π, 184, Τρώϊος 
(aber Τριρή Troerin, mehrfach mit φ in der Hebung), πατρώϊος, μητρώϊος, 
Άχελώϊος, πρώϊος, πρώϊζα; aber ώΐγνυντο II. β, 809, ώΐςε ζ, 298, ω, 446 
ιι. s. werden mit ει zu schreiben sein, 8. liber lesb. δείγω oben 4; — 
διω διομαι, docli οΐομαι Od. x, 193, οιω II. ε, 252, τ, 71; οϊς, aber in 
den Cas. obi. bfter mit ot s. § 126, 2; — πάϊς s. Anm. 1; wenig bei
υ-Diphthongen: von αυω ήϋσε u. αϋσον, άϋτή, γρήϋς nb. γρηυς, was wirk-
liclie Difirese scheint, der harten Silbe wegen, wiilirend νηυς in unserem 
Text nicht aufgelost wird; vgl. § 128, 4 (die Gramm, kennen indes 
aucli νήϋζ, Hdn. II, 312. 391. 645); sodann ήύς od. έΰς, Advb. ήύ- in 
Komp., sonst έΰ u. ευ, s. Anm. 2.

A[nmerk. 1. Ober die Schreibung von πάϊς und παίς im Homer sind die 
Ansichten der Gelehrten verschieden. Notwendig verlangt das Versmass die Form 
ποί; in der Iliade nur η, 44. ξ, 346. φ, 216, in der Odyssee in der Senkung τ, 8 6 , 
in der Hebung δ, 817. η, 300. σ, 175. 216. τ, 530, u. Vok. παΐ λ, 553 (πάϊ ω, 192). 
An alien ttbrigen Steilen will H e r m a n n  Add. ad Orph. p. XV πάϊς lesen.
S p i t zne r  im Exc. VII. ad Iliad, β, 713 schreibt πάϊς a) im V.F., wie II. t, 57 καί
πάϊς εϊης, λ, 389, v, 54; b) im IV. F., wenn im V. Spondeus steht, wie II. β, 819 
πάϊς Άγχίσάο, μ, 98. ρ, 491. Od. ζ, 300. π, 337; andernfalls aucli im IV. F. z. T. 
παίς, wahrend Cauer ,  Od. I, XVIII im IV. und V. F. tiberall bei folgendem Vokale 
πάϊς schreibt Wegen der Oberlieferung in den Hdschr. s. L a  R o c h e ,  Horn. 
Enters. 96 f. In den anderen Kasus, ausser N. V. Sing., ist at so feststehend, dass 
es auch Na uck  nicht bestreiten kann, ausser dass er ftlr παϊδ’ den lesbischen 
Akkusativ πάϊν eint’Qhren mOcbte, den auch Apoll. Rh. und Oppian gebrauchen 
(Rzach,  Gr. St. z. A. Rh. 78 f.). Vgl. bei den Lesbiern πάϊς, παΐδος u. s. w., oben’4.

Anmerk .  2. Das Neutrum έΰ und kontrahiert ευ wird nur als Adverb 
gebraucht (Adj. μένος ifi), und zwar steht die oiTene Form έυ vor zwei Konsonanten, 
als: έυ τρέφον II. ξ, 202. νήας έυ στείλαντα Od. ζ, 247. In Kompositis steht εύ vor 
Vokalen und einfachen Konsonanten und vor πρ, als: εδαγγέλιον, εδαγέως, εδανθής; 
εΰβοτος, ευθαρσής; ευπρηατον (II. σ, 471), ευπρυμνοι (II. δ, 248); hingegen έυ a) vor 
Doppelkonsonanten, b) vor zwei Konsonanten, die nicht Muta cunuLiquida sind, 
sowie vor /λ, κν, τμ, τρ, c) vor μ, v, p, a, die sich verdoppeln, als: a) έΰζυγος, έΰξεστος; i)

i) Auf attischen Vasen findet sich h&ufig die Form παυς (zuw. auch Γ1ΑΓΙΣ), 
K r e t s c h m e r ,  K. Z. 29, 476IT. Es wird π α /”ις zu Grunde liegen (Cur t i us ,  Et. 5 

287), welches durch die Lesung Meis ters  (Dial. 11,227) πα/ιδι in einer kyprischen 
Inschrift sicher gestellt sein wttrde, wenn diese Lesung sicher ware (die anderen 
kyprischen Inschriften haben παίς, παιδδς u. s. w.).



248 W o h lla u ts leh re . —  D iuresis d er V okale. § 55.

b) έϋκτίμενος, έύσκοπος, έΰστρεφής; έϋκλεής, έϋκνήμιδες, έύτμητος, έϋτρεφής; c) έϋμ- 
μελίης, έδννητος, έϋ^αφής, έϋ^είτη;, έδ^οο;, έύσσελμος, aber εύλείμων; έϋ und εύ 
vor πλ, φρ, δμ: έΰπλεκής, έϋπλοκαμος, έϋπλέκτφ II. ψ, 335, aber εδπλέχτους II. ψ, 
115, έϋπλυνές, εύτϊλο(ην; έοφρων u. εύφρων, έυφρονέων, έϋφρανέειν, έϋφρήνης u. s. w., 
aber εύφρήναι, έϋφροσύνησι u. εύφροσύνην, εύφραδέως; έυδμήτοιο, έύδμητον, aber Od. υ, 
302 ό δ’ έύδμητον βάλε τοϊχον.1) So nacli der Oberlieferung, die dem έϋ nicht mebr 
gibt, als nOtig ist; Neuere gehen in der Begiinstigung desselben weiter, und setzen 
(wie Cauer)  wenigstens im ftinften Fusse und vor der bukol. Di&rese im vierten 
έϋ, als Εύβοιαν Od. γ, 174. Έυβοίης η, 321.

7. Dass auch in der n e u i o n i s c h e n  Mundart die Oflfenhaltung 
zusammentreffender Vokale haufiger als in anderen Mundarten vor- 
komme, ist eine alte Meinung, die den Text des Herodot mit 
einer Unmenge von Diaresen anfullt. Soviel ist richtig, dass die 
i o n i s c h e n  Die l i t e r  sich der Diarese ungleich haufiger als die 
attischen bedienen, vgl. R e n n e r ,  Curt. Stud. I, 185 ff. So findet 
sich bei Arehilochos πατρώϊος, άθροΐζεται, θω ϊή, Θρηϊς, προίσσομαι, SOgar 
πάϊ im Tetrann. fr. 70 (aber τρισοιζυρήν), bei Semonides Αΐδης, ληίζεται, 
λωιων, ζώϊον (fur ωόν ωεον fr. 1 1 ), aber οίζυρόν, b. Ifipponax θρηϊκίων 42 
(θρεϊκ. Fick ,  aber die Korrektur Meinekes χάπι θρηκίων liegt selir 
nalie; θρήίκιον ein liexametr. Diehter Hdn. I, 118), τροηήϊον, b.Anakreon 
Ποσιδηίών, Αίδεω, θρηνκίης 96 (u. 49), aber θρηκίη 75; δουληίην Epigr. 114.-)

8. Hiernach sind auch bei H e r o d o t I) * 3) Schreibungen wie θρηίκη, 
Θρηίκιος, Σαμοθρήϊκες, Σαμοδρηΐκη, Σαμοθρηί'κιος nicht unbedingt zu 
venverfen, wiewohl die Schrift und die tJberlieferung nichts dafur 
beweist. In den Hdschr. findet sich an mehreren Stellen die Form 
πάϊς (Anakr. 17, 3 u. 21, 13 zweifelhaft), welche die Hsg. beseitigen. 
Haufig aber tritt in folgenden Fallen Diarese auf, mit langem (ver- 
langertem) ersten Vokal:4)

a) bei den Adj. auf ήιος (att. ειος), als: οίχήϊος (davon οίκηιοω, 
οίκηϊότης), άνθρωπήϊος (άνθοωπηίην V. 1. -ίνην Hippokr. V I, 468 L ., bei 
dem dies ηι im allgemeinen selir beschrankt ist, unten b, α), γ)), βασιλήϊο?, 
γυναικήϊος (γυναικεΐον Archil. 9 , γυναικηον?), άνδρήϊος (davon ή άνδρηΐη; 
aber άνδρεώτερον Her. 1, 7 9 , άνδρειύτατοι 4, 93, ubi ν. Balir,  άνδρειό- 
τατον 9, 37, άνδρειοτάτψ 1 , 123), έταφήϊος, Άρήϊος, βορήϊος, Φοινικήϊος (aber 
φοινίκεος, purpureus), Τήϊος, Κήίος, Καδμήϊος (aber Καδμείη νίκη Her. 1, 166, 
SO aucll Καδμείοι, wie Άργειοι, Ή λειος, Ηλείη, SO Μασκαμείοισι έκγύνοισι 
Her, 7 , 1 0 6 , 'Ομηρείων έ~έων 5 , 67 , Πυθαγορείου 2 , 81 , ('Ηράκλειος)

I) S. T h i e r s c h ,  Horn. Gi\, § 170. — 2) Man fragt sich, woher πρώϊρα (Et.
Magn. 692, 33; πρώεφα wollte Herodian). An &ol. Diehter scheint nicht zu denken;
denn bei diesen ware ja -εφα ersichtlich gegen den Dialekt gewesen. Also alt- 
ionisch? Jedenfalls mOchte es wirkliche Zerdehnung sein; denn zu Grunde liegt 
doch wohl ττρόαιρα, vgl. S. 106. — 3) S. Bredov,  de dial. Herod, p. 173 sqq. —
4) S. Ad. F r i t s c h ,  Zum Vokalismus des ion. Dial., Hamburg 1S8S.
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'Ηράκλεος, θειος, λείος, Έρκεϊος; θέρειος, αυλειος). Wir bemerken vorwcg, 
dass das ηι einen ersichtlichen Grund hat tiberall da, wo ein Stamm auf 
-ευ vorlicgt, ale βασιλήϊος vgl. βασιλήος, βασιλήι u. s. w.; docli ist die 
Erscheinung aucli nacli dem Zeugnissc der Dichter keineswegs auf diese 
Ffille beschrlinkt, vgl. πολεμήϊος, θαλαμήϊος, ςεΐνή'ιος u. s. w. Auf ionischen 
Inschriften findet sicli: ήμιμνήιον, σπονδήιον Paros, ίερήον (ohne i) Oropos, 
πρυτανήιον Prokonnesos, φοινικήια Teos; auf dor ischen (Kreta): οίκηίως, 
πρυτανήιον, Δρομηίω, πρειγήια (πρεσβεία), πορηίω , άνδρήιον; Vgl. oben 4 
liber die lesbisclien Inschriften. Die Dehnung ist also niclit zu bezweifeln; 
dagcgen kann man zweifeln iiber Difirese (die indes ftir die wirkliche 
Aussprache an und ftlr sicli niclit ganz viel ausmacht) und im Zusammen- 
liange damit tibcr den Accent. Zwar άνδρήιος oder άνδρήος ist ziemlich 
einerlci (ΑΝΔΡΗΙΟΣ), niclit aber βασίληιος (entspr. att. βασίλειος) oder 
βασιλήϊος.1) Doch scheint die getrennte Aussprache nicht nur durch die 
Stellcn der ionischen Dichter (oben 7), sondcrn aucli durch die attische 
Schreibung Τηιιοι, TeV(j)oi (unten 10) empfohlen zu werden.

Anmerk.  3. Dass mehrere Adjektive n e u i o n i s c h  die Endung εος st. ειος 
annehmen, ist § 27 unter ε und ει bemerkt worden. Einige Adjektive schwanken 
zwischen ιος, ειος und ήϊος: δουλιον ζυγόν Her. 7. 8, 3, aber 3, 14 έσθήτι δουληιη, 
vgl. 6, 12 τήν δούληιην; aber far πολεμήϊος, das an einer Stelle 7. 9, 3 cod. R hat, 
ist πολέμιος zu lesen; vgl. ξεινίη an vielen Stellen, aber 3, 39 ζεινηΐην, doch R P 
ςεινίην.

b) An die Adj. auf ήϊος schliessen sicli folgende Klassen von Sub- 
stantiven an:

a) Die Abstrakta auf ηίη (Att. εία), die von Verben auf εύω ab- 
gelcitct werden, ale: βασιληΐη, regnum (aber βασίλεια v. βασιλεύς, Akk. 
βασιλείαν, G. βασιλείης, liber ίρείη st. ϊρεια S. § 25, Anm. 6), στρατηΐη 
(expeditio, aber στρατιή, Ileer, wiewohl aucli bei Attikeru στρατιά flir 
Feldzug vorkommt, Meis te rhans  432, und so Hdt., daher 6, 56 έπί 
στρατιής aucli Stein), μάντηίη (vgl. boot, μαντειία =  μαντηία; μαντείας 
Tyrt. 4, 2 kann μαντήας geschriebcn werden), σατραπηίη, θεραπηίη 
Hiippokr. VI, 492. 586, v. 1. θεραπείη; VII, 172. 180, IX, 268, desgl.; 
ohne V. 1. VII, 246), πτωχηΐη, έταιρηΐη, δουληΐη, πρυτανηίη, κηρυκηιη, 
πολιτηΐη; 80 aucli θρησκηίη 2, 18, θρησκηίας 2, 37, νηστηίας'V. νηστεύω 
4, 180 st. θρησκίη, θρησχείη, θρησκείας, νηστείας zu lesen, desgl. Ταριχηίας 
2, 113 ν. ταριχεύω st. Ταριχείας, vgl. 2, 15; fcrner 2, 116 έν Διομήδεος 
άριστηίη (ν. άριστεύω) st. άριστείη, έςοδηίησι 6, 56 ν. έςοδεύω (Fr i tsch 11, 
Stein έςοδίησι).

Anmerk.  4. Aber die Substantive, vvelche von Adjektiven auf ης abgeleilet 
sind, haben die Endung ειη (nicht ηϊη). Bei Herodot wird in alien Handschr. 
gelesen άδείη 8, 120. 9, 42, άτελείη 1, 54. 9, 73, μεγαλοπρεπείη 1, 139. 3, 125, 
πρεσβυγενείη C, 51, εύπετεΐη 5, 20, άσφαλείη 3, 7. 4, 33. 2, 121, α, άσθενείη 4, 135.

0 Fr i t s ch ,  S. 30.

%

\
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8, 51, άναιδείη 6 , 129. 7, 210, εύπαδείη 1 , 135. 191; so ist auch 6 , G9 άϊδρείη 
(v. άιδρις) mit Handschr. st. άϊδρηίη (Aid.) zu lesen (cod. d άϊδρίη). Wie hier, so 
schwankt auch an anderen Stellen die Lesart zwischen ειη und ιη (εη), als: άληθείη, 
άληίΗη, εύμαρέη, εύμαρείην, εύμαρίην; dagegen ηίη (άληθηίη u. dgl.) wird erst del1 
Aldina verdankt, und ist aus Missverst&ndnis von den unter o )  erw&hnten Substantive» 
auf diese tibertragen worden,1) sowie auch die Schreibung εη aus einer falschen 
Zusammenstellung mit den Herodoteischen Adjektiven αΓγεος, έπιτήδεος u. s. w. 
(§ 27 unter e und ει) entstanden scheint. Vgl. bei ion. Dichtern: προμηθείην 
Xenophan. 1, 24. άληθείη Mimn. 8. έζικειΰείη Semon. 1 , 8 ;  auf Inschr. άτελείην 
Kyzikos, sp£ter ατέλειαν. Schwankend 9, 15 Δεκελείης, Δεκελέης, aber 9, 73 Δεκε- 
λέης alle, dazu Δεκελήθεν u. Δεκελέη&εν, wo von ersteres richtig sein mOchte  ̂att. 
Δεκελειόθεν Lys. 23, 2. 3, wie auch Kallim. b. Steph. Byz.); Hdt. 4, 161 έκ Μαντινέη; 
(Μαντίνης besser G, vgl. § 104, 1), 2, 18 έκ Μαρέη; in alien Handschr., und Ofter 
Μαλέη u. Μαλέαι, θυρέη u. θυρέαι. Die Schreibung ιη (att. ια) ist dichteriscb, 
selten prosaisch, wird aber von d. Schol. ad Soph.-El. 996 den sp&teren Ioniern 
zugeschrieben. Aber die von Adj. auf ώδης und τύχης abgeleiteten Substantive 
haben stets die Endung ίη, wie bei den Attikern ία: εύωδίη, εύτυχίη, συντυχίη, so 
auch δημοκρατίη, ίσοκρατίη; λιπαρίη 9, 21. 70.

β) Die Namen der Terapel und Feste haben teils ηϊον, teils etov, 
teils ιον, als: Ποσιδήϊον, Φοιβήϊον; 'Ηφαιστεΐον v. 1. Ηφαίστιον, 'Ηράκλειον, 
τά Κάρνεια; ’Αθηναιον, 'Ηραΐον, Άρτεμίσιον, Δημήτριον, Πανιώνιον, τά Άπα- 
xoupta, τά 'Υακίνθια, τά μαγοφόνια, τά θεσμοφόρια, τά Θεοφάνια.

γ) Von (len neutralen Substantiven, die Sammelorte, Gefasse, Werk- 
zeuge u. dgl. bezeichnen, haben viele die Endung ήϊον, als: χαλκήϊον 
(Sclimiede), κηλωνήϊον (tolleno, Brunnenschwengel), υορήϊον, έργαλήϊον, 
λαισήϊον, κναφήϊον, πρυτανήϊον, άρχήϊον, ίερήϊον (ίρήιον), μαντήϊον (dor. D.-1.1558), 
σημήϊον (dies auch Hippokr. oft, der sonst dies ηι wenig hat, L i t t r e  I, 
498 f.), μνημήϊον, άγγαρήϊον, κηρυκήϊον, πορθμήϊον, άριστήϊον; dazu Eigenn. 
Λιμενήιον 1, 18; andere tov, als: τά διδασκάλια (doctrinae, ν. 1. -εία) 5, 
58, Ουμιητήριον, ίστιητόριον, κυνηγέσιον, samt den Deminutiven wie 
σιδήριον, κεράμιον, σανδάλιον; wieder andere ειον, als: τά δευτερεΐσ, στυττπεΐον, 
προάστειον, έπίνειον (ν. 1. έπίνεον), γένειον, nacli F r i t sch  auch άγγεΐον, 
wiewohl die Hdselir. ofter άγγήιον; Eigenn. Σί^ειον, ’χΐδραμύττειον, Ροίτειον, 
Σέρρειον, Λαύρειον, Δασκύλειον.

Anmerk .  5. Die P a t r o n y m i k a  und denen ahnlich gebildete Substantive, 
welche bei Homer die Endung ειδής (ηϊάδης) haben, gehen in der neuionischen 
Mundart nach der Oberlieferung auf ειδής aus, dagegen die zugehOrigen Feminina 
auf ηΐς, als: Νηλεΐδαι, Περσεϊδαι, Αίγειδαι; Αριστείδης; aber Βασίληιδεω 8, 132, 
Femin. Νηρηΐς, Βοιβηις, wonach F r i t s c h  auch Νηληίδαι u. s. w. mit Recht ver- 
langt, zumal auch das Oltere Atlische Αριστηίδης u. s. w. hat (Σελληΐδεω Archiloch., 
Bgk. zu 104). Willktirlich schreibt man Βορυσθενειται fur das -ειται, -ΐται derHdschr. ; 
letzteres nach Herodian (II, 866) das Richtige.

Anmerk .  6. Die Adjektive auf αιος und die davon gebildeten Substantive 
lauten auch im Ionischen so; doch Προνηίη (προναία oder besser προνάα Aesch. 
Eum. 21) von νηός (vgl. Ger th ,  Curt. Stud. I, 2, 212 f.).

1) S. Bredov.  1. d., p. 185 sqq.; F r i t s c h  19 if.
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c) Die Adj. πατρώϊος, μητρώϊος, ήρώϊος von Subst. auf ως, ω-ος; 
aber Κφος, ωη, Άχελψος u. von ήώς ήψος (?) Her. 7, 157 ιι. ήοΐος 4, 
100, 160; so aucli ζψον, ψόν.

9. Ausserordentlich zweifelhaft ist die Berechtigung der getrennten 
Schreibung bei den Dativen auf ει: es ist kaum mOglich, dass in der 
gewohnlichen Rede ξίφεϊ nicht in ζιφει zusammengeflossen ware; so 

' /; steht auch νΑρει Semonid. 1, 13, άγει (έναγεΐ?) Hipponax 11.
ί  10. Auchin der a t t i s c h e n  Sprache finden sich einzelne Beispiele
ί ΐ  der Diuresis bei den Dichtern; so νάϊος Tragg. (von ναυς, Horn, νήϊος), 

β  dicselben γάίος an lyr. Stellen, dosgl. έγγάϊος Aescli. Suppl. 57 (aber 
g έγγαίαν oder besser έγγααν Pers. 9 22), Τηρεΐας Aescli. Suppl. 60 (Chor), 

®  Eur. Bacch. 1117 παρηΐδος, Patronymika, wic ’Ατρείδας Aescli. Ag. 123 
£ (Clior), Φινειδας Eur. Iph. T. 409 (Chor), Οίνεΐδας Rlies. 908 (mel.)2), 

Eur. Iph. A. 836 Νηρηίδος (aber 819 Νηρηδος); Ά ΐδης bei d. Trag. in 
v· melisclien Stellen, wie Άίδου (?) Soph. El. 1 1 0 , ές Άΐδα 135, Eur. Hec. 1033 
: Άΐδαν; άίσαω in Iamb. Eur. Hec. 31, in melisclien Stellen άϊασε Soph.
: OC. 1499, άϊσσόντων Tr. 843, άϊατώσας A. Prom. 231. αϊστοί 152 (doch

αατος, besser αιστος Eum. 565). ηστωσας S. Ai. 515, άΐω, Ικάΐω  (έπ^ειν 
I  Eur. II. F. 973), άιδηλος (v. /ιδεΐν). Nicht hierher geliort αιδιος (von atei), 
j  bei att. Dichtern nicht vorkommend, wohl aber in Prosa; hier ist nie zu- 

sammengezogen worden, so wenig wie in Άχαΐα aus Ά χαιία (so mit an 
:|V att. Inechr.), ΆΒηναΐς (so und -αιίς Inschr.), έλαϊνός (so und -αιινός Inschr.), 

indem die Endungen ινός, ικός, ίδης, ίς ,ία mit einem Diphthonge nicht gern 
| |  Verbindung eingehen. Meis terhans 2 6 2. So aucli ευνοϊκός, τριηροποιικός 
;f> (so u. -οικός Inschr.), δδοποιία (Inschr.), Meis te rhans  45. Ferner mit 
|t- ινός όστείνδς, πτελεϊνός (auf Inschr. auch πτελειινός geschr.), gleichwie 

selbst μελίινος (neben μελέϊνος) nicht stets gescheut wird; dagegen ist 
'% mit ικός Zusamraenziehung in Πεντεληκός od. εικύς Inschr., von Πεντελή, 

Δεκελεικός Demosthenes, Εύβοικός Hdn. I, 151; noeh viel ofter mit ια, 
als εύνο-ια εύνοια, πυρκα-ιά πυρκαά; desgl. mit ίδιον, als γραδιον (im Ana- 
past γραΐοιον Ar. Plut. 536), βοίδιον, στφδιον, und hier auch bei vorlier- 
gehendem Diphthonge, als γραφείδιον, άρχείδιον, έλ^διον, σπηλάδιον (ebenso 

• αι, οι mit ίδης, ίς ill Φιλάδης, Κωπαδες, Εόβοίδες nb. Sing. Εύβοιϊς, vgl.
; § 26 unter ά und αι, § 27 unter ο und οι. Aber Ώρεΐτης von Ώρεός 

Apollodor. b. Hdn. II, 870, wonach auch bei Demosth. Ώρείται richtiger 
sein lndchte; Μαρωνείτης von Μαρώνεια, was Hdn. II, 869 f. anflihrt, ist 
nach den attischen Inschriftcn falscli flir -νίτης, und dadurch wird auch 
Ζελείτης (von Ζέλεια) das. zweifelhaft. — Dass ηϊ, at in ληίζεσΟαι, Αίγηίς, 

I α̂ίζειν u. dgl. in attischer Prosa nicht zu dulden sind, ist durchaus sicher. *)

*) S. KQhner  ad Xen. Comment. 2. 7, 13, ad Anal). 2. 2, 1. — 2) Vgl. 
El l end t ,  Lex. Soph., T. II, p. XI.
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Νηίτης steht Tliuk. 2 , 24. 4 , 85; Τήϊος wiirde, wenn attisches Wort, 
Τήος, Τειος (Hdn. I, 110) gelautet haben; die getrennte ionische Aus- 
spracbe wird durch die Scbreibung TE1I0I auf den Tributlisten wieder- 
gegeben, Meis terhans  512, vgl. Τήιος (dreisilbig) Ar. Thesm. 161, 
Eupol. fr. 146. (Fur diese Scbreibung vgl. boot. ΠΤΩΙΙΟΙ ΠΤΩΙ1Ω d. i. 
ITconot, -ω, Bull, de corresp. hell. 1890, 3.)

11. Nieht Diarese, aber Dehnung des ersten Vokals gegenuber 
der ilblichen (spateren) Schreibung liegt vor in folgenden durch die 
attischen Inschriften bezeugten Wortformen: Άριστήιδης, Άριστηδης ζιι 
Άριστεύς, Gen. urspr. -ήος; ebenso Χολλήόης spater Χολλείδης; Αιγή; u; s. w. 
spater Αίγείς (in unsern Texten Afyrtf;, die episcbe Form, scbon bei Hypereid. 
Euxen. col. 26, 6 f.); Patronym, von N. auf -λεω;, -νεως, eig. -ληος, -νηο^, 
als ’Αρρενήόης, ’Αρχενήδης, Αριστολήδης, Στησιλήόης; Πεντεληκός Sp. Πεντελεικός; 
Dative πόληι, άκροπόληι, S. § 125, Anm. 1; κλήω, κλής u. s. w. (Gerth, 
C. Stud. I, 2, 217 ίϊ.), λ^τουργία u. a. m., Meisterhans 282 f. Dass 
im Neuattischen der Diphthong η allgemein sich mit ει vermischt hat, 
haben wir § 43, 5 gesehen.

§ 56. Assimilation oder sogenannte Distraktion der Vokale.

1. Eine besondere Eigentumlichkeit der e p i s c h e n  Sprache 
besteht darin, dass zwei kontraktionsfahige Vokale, von denen der 
erstere ein a ist, nicht kontrahiert werden, wohl aber eine solche 
Anziehungskraft auf einander ausuben, dass der eine dem anderen 
sich anahnlicht oder ganz angleicht, indem entweder der nachfolgende 
O-Laut den vorhergehenden A-Laut in den O-Laut, oder der vorher- 
gehende A-Laut den nachfolgenden E-Laut in den A-Laut verwandelt. 
So entstand

a) aus σάος (σάον v. 1. II. π , 252) σόο; (kontr. σως), doch aucli 
Fem. σόη, N. pi. σύα, so dass dieses Wort mit den folgenden nicht ganz 
gleicliartig; aus φάος φόως (φώως II. π, 188 Aristophanes u. Aristarch), 
daher Δημοφόων, so archaisches Epigramm Aigina ΔΑΜ 0Φ00Ν, Dial.- 
Inschr. 3 4 0 9 , V gl. boot. Εύρυφάων, ΔΕΜΟΦΑΟΝ Δημοφάων aucli auf 
einer attischen Vase, Klein,  Denkschr. Wien. Akad. 1883, 183; entspr. 
die Eigennamen auf κόο>ν, als Λαοκόων, Fem. 'Ιπποκόωσα; aus θά/ακο; 
(δάβακος Hesycll., Vgl. ί)αάσ?ω sitze) θάοκος θόωκος, aus πρα/όνες (ττρηόνες 
Kallimach., πρηωνος Hes. Scut. 437) πρώονες Brugmann,  Curt. Stud. IV, 
155 (sollte πρωόνες betont werden, da zu einer iinderung des Accents 
kein Grund ersichtlich, vgl. Wackernage l ,  Bezzenb. Beitr. IV, 309); 
aus αύτοχόανος αυτοχόωνος II. ψ, 826 ; aus όράω δρόω, aus δράων δρύων, 
aus μαιμάων μαιμώων. Vgl. ferner Άθύως Horn. (Α βως), Κόως (Κώς; nach 
Hdn. I, 403 fand sich aucli Κόος und Κώως), γαλόακ, Θόωαα Od. α, 71, 
dagegen λα̂ ωός (λαγώ;) mit umgekehrter Quantit&t. In άστυβοώτης II. o>,
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701 (fill’ άστυβώτης von βοάω, vgl. βώ?α; fill' βοήσας) stellt ou> fUr οη, die 
Angleichung ist also progressiv. Dbrigcns wird aucli bei regressive!* 
Angleichung der zweite Vokal insofern mitbetroffen, als ftir geschlossenes o 
(o, vcrliingert ου) das offcne eintritt, also ω, wolier aucli die Quantitlit 
des zweitcn Vokals mitunter gelindert ersclieint; dalier wird aus δράουσα 
δρδωία, ails δραοντοα δρόωνται, aus δράοντος δρύωντος, aus βοάουσι βοόωσι, 
aus δράοιμι δρόψμι, aus ήβοίουσο ήβώωσα. Das Niihere liber die Verben 
auf άω s. § 248.

b) aus 6ράεις δράας, δράει δράα, δράετΟαι δράασιίσι U. 8. w.; S. § 248 ; 
(δεδάασΒοα Od. tt, 316, erforschen, st. δεδ«-εσ8αι S. § 343), ααται (~ — -) 
lies. sc. 101 αεται v. α-ω, siittige; φα«ν9εν, φαάντατος st. φάενβεν, φαέν- 
τατος; in νηπιαάς Od. α , 297  V. νηπιέη st. νηπιέα; ist die Angleichung 
regressiv.

2. Die Quantity der betroiTenen Silben bleibt bei den Verben
ungeandert, s. § 248; bei Substantiven (Adjektiven) indes finden 
sich Ausnahmen: φάος φόως (~ - stalt αύτοχοωνος aus -χόανος

^  st. ~ ~
Anmerk. Frtther wurde diese Erscheinung von den Grammatikern als eine 

Distraktion (διαίρεσι;, διάΧυσι;, Herodian II. 307 fl.) der Vokale oder als eine Kon- 
traktion mit Vorschlag behandelt. GOttling (Allg. Lehre vom Accent der griech. 
Spr., S. 97 IT.) und nach ihm Leo Meyer (in Kuhns Zeitschr. X., S. 45 (T. u. 
Vergl. Gr., Th. 12, 1, S. 534IT.) erkliiven sie aber richtiger fllr eine A ssim ilation  
entweder des Gharaktervokales mit dem thematischen Vokale oder des thematischen 
Vokales mit dem Charaktervokale. In cinzelnen Punkten aber kann man dem Ver- 
fnhren des Letzteren schwerlich beistimmen. So will er Formen, wie βοδωντε;, 
άφδων:α, δρδωνται, -λανδωνται, όρύωντο, δρόφεν u. s. w., die an unz&hligen Stellen 
vorkommen, in βοδοντε;, άρδοντα, δρδονται, τΐλανδονται, δρδοντο, όρδοιεν u. s. w. 
uinftndern; die Form der 3. P. PI. auf δωσι, als: ά χ̂αλδωσι, δαμδωαι erkl&rt er 
aus der ursprtlnglichen Form auf ονσι, die aber dem Homer fremd ist, und das Fern. 
Partic. auf δωσα, als: γοδω??, aus ονσα, yodovja. S. gegen Meyer Dietrich, Kuhns 
Zeitschr. XIII, 434 IT. Nachdem dann Mangold in Gurtius Stud. VI, 139 fif. die 
Frage einer erneuten, grDndlichen Untersuchung unterworfen, ist von J. Wacker- 
nagel, Bezzenb. Beitr. IV, 259 ff. die ganze Erscbeinung abgeleugnet und auf 
Textcsentstellung zurOckgeftihrt worden, indem fUr echtes δράεί;, βοάοντε; erst 
kontrabiert δράς, βοο7ντες, und dann, um dem Verse aufzuhelfen, mit Zerdehnung 
όρ4α;, βοδωντες geschrieben sei. P. Cauer hat demgemftss in seinen Homerausgaben 
alle assimilierten Formen durch die ursprtlnglichen offenen ersetzt (vgl. Praef. 
Od. I, XXIVIT., II. I, XXIX ff.), worin ibm, wie in vielem andern, sclion Payne Knight 
vorangegangen war. Gegen W ackernagel Curtius, Lpz. Stud. Ill, 195, nach 
welchem diese Formen denn doch zu massenbaft erscheinen, als dass man ihnen miss- 
trauen dQrfte. W.’s Theorie ist schwer oder gar nicht vereinbar mit denjenigen Formen, 
in denen die Quantit&t ver&ndert ist (oben u. 2); sein φέω; fUr φόω; (S. 311) ist 
ein vOlliges Novum, und tiber αύτοχδωνος geht er das. ohne Erkl&rung hinweg.

3. Verschieden hicrvon ist, was sonst als Zerdehnung eines ein- 
. fachen Vokals oder Diphthongs bei Homer erscheint: st. χλιδών κλεηδών,

χλ^ηδών (urspr. χλε/η δ ώ ν), θέειον sp. θειον (Mangold,  ρ. 204), οΐιες
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Od. t, 425 (das. 203), όμοίιος, γελοίιος (das.), τοΐιν, ποδοΐιν, Σεφήνοιιν 
(s. § 110, 1; 118, 11); κράατος, κράατι, κράατα St. κρατός u. S. w., § 130, 
κραιαίνω st. κραίνω, έκρήηνα St. Ικρηνα, § 343. Nicllt hierher gehorig 
sind die Formen des Konjunkt. Aor. II. der Verben auf μι, ale: ατέω, 
στήω, στήης, 6έω, θείω, δαμείω, δώησι, δώωσι, S. § 286, 5; unglaubhaft 
sind die Formen wie δηϊόωντες, άρόωσι von Verben auf δω, s. § 250.

B. K o n e o n a n t e n .
§ 57. Konsonantenverbindungen oder Konsonantengruppen

(συμπλοκαί τών συμφώνων).')

1. Ausser den einfachen Konsonanten kommenin der griechischen 
Sprache im An-, Aus- und Inlaute folgende K o n s o n a n t e n 
v e r b i n d u n g e n  oder K o n s o n a n t e n g r u p p e n  vor:

I. Im Anlaute.
a) Ein P- oder K-Laut mit einem entsprechenden T-Laute: 

πτ [jO φί) κτ (γδ) χί).
Diese Gruppen gehoren der griechischen Sprache eigentumlich 

an. Es findet aber im Griechischen selbst dialektisch vielfacher 
Wechsel statt: zwischen πτ — π — σ- — ώ; φί> — φ — σ<ρ — 6; 
κτ — κ — σκ — ξ; χθ — χ; so πτόλις πτολίείίρον (letzteres stets) 
Horn. Hesiod, πτδλις auch Aeschyl. Eurip. (Soph, in Komp.), Eichler  
de form. epic, in trag. Aesch. atque Soph, usu 21 f. (kypr. Inschr., 
D.-I. 60, 1, und s. § 31 unter ψ u. σπ) und πόλις; st. πόλεμο; πτόλεμος, was 
Homer auch ohne Zwang des Metrums anwendet, wie 11. v, 358. 635.
o, 670. o, 242. φ, 294 (s. S p i t z n e r  ad II. σ, 242); πτόλεμος soil kyprisch 
gewesen sein; auch findet es sich auf d. Kret. Inschr. 2554,197 (sonst aber 
πόλεμος), dann Θαρροπτόλεμος Thera R o h 11. Gr. ant. 463, Πτολέμαρχος in 
einem dorischen Dekrete G. I. Gr. 2679; (Πτόλιχος, der Name eines Agi. 
neten b. Paus. 6. 9, 1 und eines Korkyraers 6, 3, 5, eher von πτόλις).2) 
Mit πτύω vgl. lat .  spuo, d. speien, dor.  ψόττω; fur φίΐείρειν, φθίσις 
fuhrt Hesych. Nebenformen ψείρειν, ψίσις an; neben κτανεΐν steht κανεΐν 
poet.; σκενέν Kreta Gortyn (κατιχσκένηι =  κατακτάνη); das rhodische 
κτοίνα ( D i t t e n b e r g e r  Syll. 305, eine politisch-sociale Genossenschaft), 
hangt gewiss mit κοινός (κυνόν D.-I. 1584), dieses aber mit ion. ξυνός 
und mit ξύν ( =  dem abgeschliffenen σύν) zusammen; desgl. ξαίνω mit 
κτεις, ξάνιον =  κτένιον Hesych.; χδαμαλός mit χαμηλός, χαμαί. In πτήσαω 
πτερόν u. s. w. ist Metathesis, ] /  πετ, s. § 70. — Die Gruppe βδ findet sich 1

1) Vgl. Leo Meyer, Vergl. Gr. I2, S. 342 ff.; Christ, Grundz., S. 81 ff.; 
Curtius, Et.5, S. 692ff.; G. Meyer, Gr.2, S. 245ff. — 2) S. Ahrens, Dial. II,
p. 108, 558.
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nur in wenigen Wortern, und zwar haben sie samtlich, mit Ausnahme 
von βδεΐν1) und βδέννυσθαι (Suid.), ein λ in ihrer Mitte, als: βδάλλειν, 
melken, βδέλλα, Blutegel (dor. δεμελέα auf der epidaurischen Inschr. 
mit den Ιάματα), βδελυρές, ekelhaft (zu βδέω); die Gruppe γδ nur in 
den Horn. Wortern γδούπος, Getose, das von Heraklides b. Eustath. 
1722, 44 den Epiroten zugeschrieben wird,2) γδουπεΐν, tosen, (vor- 
komniend in έρίγδουπος, έγδούπησαν, also thats&chlich doch nie an- 
lautend), neben δουπος, δουπεΓν.

b) Muta cum Liquida:
κλ (χμ) κν κρ; πλ - πν πρ; τλ Ψ - τρ
τ>. - γν γρ; βλ - βρ; - δμ δν δρ

- Χν XP? φλ - (φν) φρ; Ολ - Ον 9ρ.
Bei diesen Gruppen kommt haufig der Fall vor, dass sie als erst 

durch Synkope (§ 43) oder auch Metathesis (§ 70) entstanden er- 
scheinen, als: κράσις v. κεραννύναι, πρασις, Verkauf, v. έπέρασα, πέρνημι; 
βρώμα neben βορές, δρακεΐν ν. δέρκεσΟαι, δρατές, geschunden, ν. δέρειν, 
θράσος neben Οάρσος, θρφσκειν neben Οορειν, κλήσις neben καλεΐν, 
πλησίος neben πέλας, πελάζειν, γλάγος neben γάλα; die Gruppe κμ 
kommt nur in dem dialektischen κμέλεΟρον ( =  μέλαθρον) und in κμητές 
(]/ καμ) in Kompositis (als: πολύκμητος) vor; τμ nur in τμτ,ξαι, τμαγεΐν, 
schneiden, τμήμα u. s. w., ]/ τεμ; δμ in δμώς, δμητήρ, δμήσις ] /  δαμ; 
πρ grossten Teiles in Wortern, die aus προ entstanden sind, als: πρών, 
Vorsprung, πρώτος, πρώρα, πρωί u. s. w.; uber βροτές st. μροτές, βλώσκειν 
st. μλώσκειν, βλίττειν st. μλίττειν s. § 58, 5; fiber φρούδος, φροίμιον, 
φρουρά s. § 63, 2; τλ iindet sich nur in τλήναι und den Derivatis 
(dureh Metathesis, wie man aus τάλ-ας sieht); die Gruppe θλ nur in 
Ολάν und θλΐβειν und den Derivatis; auch πν nur in πνεΐν, πνεύμων 
(πλεύμων, pulmo, § 14, 1), πνιγειν, πνύ; mit Metathesis, G. πυκνές; 
auch κν und γν sind nicht sehr haufig und wechseln zuweilen mit 
einander, als κνάπτω γνάπτω, κναφειον γναφεΐον, Γνίφων Κνίφων, M e is te r -  
hans,  Gr. d. att. Inschr. 58 2; auch χν fmden wir nur in sehr wenigen 
Wortern; φν nur in dem Imitativworte φνεί (το φνεί Aristoph. frg. 
885 Kock;  Andere wollten τοφνεί in e inem  Worte); ov nur in 
δνοπαλίζειν, schiittele, δνέφος, Finsternis, und δνοφερές, d. i. lediglich 
in ep.-poet. W 6rtern;3) Ov nur in Ονήσκειν durch Metathesis ν. | /  Oav 
und in den Derivatis. Ober /p , δ /  s. § 16, 2, c). 3, a). § 19, A. 2; 
/λ  frndet sich nicht mehr und ist auch fast gar niclit vorhanden 
gewesen (§ 16, 3, a).

0 Wurzel pesd, lat. pedo, mit Metathesis psde, daraus pfce. So Osthoff, 
Perf. 273, Anm.; J. Schm idt, Kuhns Zeitschr. 27, 320. — 2) S. Ahrens, p. 107. 
— 3) Doch steht δνοφερός auch bei Hippokr. π. Ιρής νούσου VI, 384 L.
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c) Die beiden Nasallaute μν nur in μνήσαι, μνήμα ( ] /  μαν) u. s. w., 
in μνα, μνίον, Seegras, μνοία,' Sklavenstand, μνόος, weicher Flaum.

d) Der Spirant σ mit Mutis: α- σβ σφ
σκ - σχ 
στ σδ σί).

Die Gruppen σβ (nur σβέννυμι und Ableitungen) und σδ =  ζ 
gehoren der griechisehen Sprache eigentiimlich an, sowie auch die 
Gruppe σγ, die aber nicht im Anlaute vorkommt; σδ findet sich ge- 
schrieben bei aolisehen und aolisierenden Dichtern, als σδεύγλα ζεύγλη, 
doch mehr im Inlaut als im Anlaut (s. § 33, S. 156). Σ9 kommt 
anlautend nur in σ&ένω und den Derivatis vor. Die Gruppen σφ, 
σχ, σ6 scheinen z. T. aus σ-, σκ, στ hervorgegangen, indem das σ 
aspirierenden Einfluss auf einen folgenden Konsonanten ubte; s. § 63,1.

e) Der Spirant σ mit dem Nasenlaute μ: σμ, wo fur, da das o 
hier den weichen (tonenden) Laut hatte, seit der hellenistischen Zeit 
vielfach ζμ geschrieben wurde, als Ζμύρνα, ζμιλίον u. s. w.; ebenso 
vor β: ζβεννόναι (vgl. § 3, S. 57).!) Dass die griechische Sprache 
ursprunglich auch die Gruppen (σλ), σρ, σν, σ / besessen habe, haben 
wir § 15, 2 und 16, 4 gesehen.

f) Die Tenues κ und π mit σ: ξ (d. i. κσ) und ψ (d. i. πσ).
g) Gruppen von drei Konsonanten, von denen der starkste (eine 

Tenuis oder Aspirala) die Mitte einnimmt: der Spirant σ mit einer 
Tenuis oder Aspirata und mit einer Liquida (ρ, λ) oder dem Nasal v: 
σχλ, σπλ, στρ, στλ, σφρ, σκν.

Die Gruppe σφρ findet sich nur in σφραγί: und σφριγάν mit ihren 
Derivatis; die Gruppe σκλ nur in οχληρός, trocken, durr, mit Derivat., 
und in σκληφρός mager; aber sie ist erst durch Metathesis (§ 70) aus 
σκελ (σκέλλειν) entstanden; στλ nur in στλεγγίς, Striegel, mit Deriv.; 
σκλ, σκν sind selten; haufig aber die Gruppe στρ, die zuweilen durch 
Umstellung entstanden ist, als: στρωννύναι neben στορέσαι; die Gruppe 
σκρ (lat. scribo, screo u. s. w.) ist im Griechisehen verschwunden, 
desgleichen kommen σπρ, σχρ, σ9ρ nicht vor.

II. Im Inlaute.

2. Im I n l a u t e  der Worter ist die Anzahl der Gruppen ungleich 
grosser, da sie stets zwischen zwei Vokalen stehen und somit eine 
doppelte Stutze haben. Daher konnen nur im Inlaute die Verdoppe- 
lungen von Konsonanten vorkommen. Ausser samtlichen angefiihrten 
Anlautsgruppen finden sich im Inlaute noch: γβ in den Eigennamen 1

1) Vergl. Sext. Empir. p. 638 Bk. Lucian. δ(κη 9. Ael. Dionys. b. Eustathios 
217, 14; M eisterhans, Gr. der att. Inschr. 682.
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Άγβα'τανα, Έρίγβωλος, 'Ρίγβασος, *) γμ, χμ, 9μ, τν; σγ, σλ (in dem dor. 
und aol. έσλός und dem Aol. μάσλης, dazu ΕΝ. Δασλήρα Herodian II, 
396), σν (Πάσνης, Μάσνης, Namen von Flussen, zu syllabieren Πά-σνης, 
wie Δα-σλήρα und Ό-σροήνη, Herod, das.), σρ (Όσροήνη, wo fur aber 
auch Όρροήνη); νσ (dialektisch, oder wie in απόφανσή nachklassisch), 
λα, ρλ in dem Eigennamen Μυρλέα, ρσ; ferner γξ, γχΟ, γκτ, μψ, μπτ, 
μφί), σπρ (όσπρια), σπλ (υσπληγξ), σχλ (in υσκλος Oder υσχλος b. Hesych. 
u. Phot., Osen an den Schuhsohlen, επτυσχλος, mit 7 Osen, in αΐεσχλος 
Hesych., Zweig des Lorbeerbaumes),2) σκρ, σχρ, σί)λ, σΟμ, γχν (σπλάγχνον), 
ρξ, λ;, ρψ, λψ, ρκτ, ρχθ, λκτ, λχθ, ρφθ, λπτ, λφ9, κτρ, πτρ, χ9ρ u. s. W., 
sowie auch alle Konsonantenverdoppelungen, als: κκ, γγ (εγγονος) u. s. w. 
Ja selbst Gruppen von vier  Konsonanten kommen im Inlaute vor, wenn 
der Stamm eines Wortes auf zwei Konsonanten auslautet, und das 
angefugte Suffix mit zwei Konsonanten anhebt, als: Οέλκ-τρον, J/ Οέλγ, 
κάμπ-τρα, Korb, κάμπ-τριον, ]/ καμπ. In Komposita ist die Zahl der 
zugelassenen Verbindungen noch weit grosser, so κπ in έκπίπτω, wie- 
wohl auch hier eine gewisse Beschrankung und Angleichung statt- 
findet, s. § 68. tJberhaupt weiss die Sprache in den Konsonanten- 
hAufungen sehr Mass zu halten, indem auch von den angefuhrten 
Verbindungen manche recht selten oder sogar auf auslandische Namen 
beschrankt sind, und andere, wie δλ, uberhaupt nicht vorkommen.

III. Im  A us l au t e .
3. Im A u s l a u te  duldet die griechische Sprache nur einen Vokal 

oder die Konsonanten v, ρ, σ, und die mit σ zusammengesetzten 
Konsonantengruppen: ψ, ξ,« γζ, ρς (nur in σαρξ u. δύρξ), νς in ή ελμινς, 
G. ελμιν9-ος, Wurm [ίλμινς Hippokr. VII, 596. 598 Littr. dreimal; 
doeh Nbfm. ελμις, ελμιγς3)], (πείρινς), G. πείριν9-ος, Wagenkorb, Horn. 
(Nbfm. πείρινιίος u. πείρινΟα, Herodian II, 565), ή Τΐρυνς, G. ΤίρυνΟος (doch 
kornmt der Nom. πείρινς u. ϊφυνς nur bei den Grammatikern vor), 
und im argivischen (woher ΤΓρυνς) und kretischen Dialekte, als: ένς, 
τιίΐένς, τύνς, τάνς st. είς, τιβείς, τούς, τάς, s. A h r e n s  de dial. I, 69, 
11.228, Giese ,  Aeol. D., S. 100 if.; λς (nur in αλς), dialektisch ρς (in 
μάκαρς und Περίηρς b. Alkm. u. χέρς b. Timokreon, s. A h r e n s  II, 
p. 228; auch das von den Gramm, ausserdem angefuhrte δάμαρς 
wird aus einem dorischen Dichter sein; μαίτυρς [u. gew. μαΐτυς] =  μάρτυς 
kret. Inschr.). Die beiden Wortchen ούκ und έκ machen nur scheinbar 
eine Ausnahme, da sie stets sich an das folgende Wort anlehnen 
und gleichsam einen Teil desselben bilden (ού-κεστι, ού-χαμα); ein

·) S. Lobeck ad Phryn., p. 413. Paralip., p. 33. G oettling ad Theodos., 
p. 209. — 2) S. Lobeck, Paralip., p. 33sq. — 3) Ebendas., p. 1G7 u. p. 94; unten 
§ 120, Anm. 1.
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Gleiches gilt von mehreren Fallen der Apokope, s. § 42; ausserdem 
sind noch die Ausrufsworter (=.- pfui) b. Aeschyl. Suppl. 827 (?), 
«μ (das., ?), oder ώοπ οπ (ermunternder Zuruf der Ruderer) b. 
Arist. Ran. 180, 208 zu bemerken, dergleichen Lautgebilde ausser 
aller Regel stehen, sowie auslandisehe Naraen, als: θεύί) Plat. Phil. 18, 
b. Νηιθ PI. Tim. 21, e. Άσμα/ Hdt. 2, 30. Όροτάλ 3, 8. Tiber die 
Veranderungen des Auslautes s. § 71.

Veranderangen der Konsonanten im An-, In- und Auslaute.
§ 58. Veranderungen des konsonantischen Anlautes. Abfall desselben.

1. Der k o n s o n a n t i s c h e  A n l a u t  wird in vielen Fallen ab- 
geworfen. Bei einfachen Konsonanten geschieht es nur bei der 
Spirans σ und den Halbvokalen /  und j mehr oder weniger regel- 
massig, dagegen selten bei anderen; auchbei den Konsonantengruppen 
sind σ und /  am meisten beteiligt. Wir haben den Abfall dieser 
Laute schon oben §§ 15 und 16 erortert; die ubrigen Falle wollen 
wir jetzt betrachten.

2. Γ ist abgefallen a) in αία, das Homer und andere Dichter, 
auch die Tragiker (Eichler  de form. epic, in trag. Aesch. atque Soph, 
usu p. 30), nach Bedarf des Verses fiir γαΐα gebrauchen; b) in δουπος, 
δουπέω, welche Formen Homer statt γδούπος, γδουπέω zumeist gebraucht. 
II. ε, 42 δούπησεν δέ πεσών zu Anfang des Verses, λ, 45 έπί ο Ιγδούπησαν 
(so Aristarch, nicht δέ γδ.); έρΐδουπος II. υ, 50 und sonst neben έρίγδου- 
πος II. ε, 672 und sonst; c) in weiterem Umfange sucht den Abfall 
yon γ vor λ L. Meyer  darzuthun, Bezzenb. Btr. Ill, 316 ff., doch s. 
dagegen Weise  das. IV, 105 ff.; vergleichsweise am klarsten liegt die 
Sache vor in λήμη, λημάω neben γλήμη (unbelegt), *) 1. gramia, γλαμάω, 
γλαμων, γλαμυρός, 1. gramiosus.

3. X ist abgefallen in λΐαρός, II. λ, 830. 846 u. s. w.; vgl. d. 
ionisch-att. χλιαρός, χλιερύς, χλιαίνω; auch λιαίνω nb. χλιαίνω Hesych.; κ 
in δτταβος neben κύτταβος, άλινδέω st. καλινδέω, ιχλα (Drossel) b. Hesych. 
st. κίχλα, δγχνη (Birne) nb. κόγχνη b. Hesych.; σόν nb. ςυν (welches man jetzt 
verkehrter Weise von σόν etymologisch trennen will, 6. Meyer 2482 Anm.); 
σολ ον σόλινος nb. ςόλον ξύλινος att. Inschr., Meisterhans 71 2.

4. Λ ist abgefallen in είβω, das Homer nach Bedarf des Verses 
fiir λείβω gebraucht; in αίψηρός b. Homer neben λαιψηρός; in ίκμαν =  
λικμαν Hesych.

5. M ist abgefallen in οσχος, Zweig, neben μόσχος, όχλέω neben 
μ.οχλέο>, όχλεύω nb. μοχλεύω; ϊα, eine, b. Horn. u. lesb. =  μία, auch
4---------------------------------------- . . .

o Etymologische Trennung von γλήμη und λήμη versucht Bezzenberger 
in seinen Beitr. I, 339, doch mit weither geholten, unsicheren Parallelen.

258  W o h lla u ts leh re . —  A bfall des k o n so n an tisch en  A n lau tes . §  58 .
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masc. ίψ II. ζ, 422 u. kret., s. § 187, 1; αλευρον (Melil) nb. μάλευρον 
b. alt. Gramm., όνθυλεύω, farcire, fUlle, nb. μονθυλεύω, άχρι nb. μέχρι 
(Hdn. II, 188); vgl. auch i ya- mit μέγα, αγαμαι άγαίομαι m. μεγαίρω, άγάλλομαι 
m. μεγαλ-, Ahrens ,  Pliilol. 27, 254. F ick ,  Bzz. Btr. Y, 168; anders liegt 
die Saclic in d. Horn. u. poet. βροτός und βλώσκειν; βροτός, sterblich, 
ist entst. aus μροτός, (μ)βροτύ;, s. Herodian II, 288, vgl. α-μβροτος, unsterblich, 
φαεσίμβροτος, den Sterblichen leuchtend (ilol. μόρτος in Άγέμορτος D.-I. 319, 
so auch μορτός, sterblich, b. Kallim. fr. 271, 1. mori, mortuus;*) das β ist 
zur Erleichterung der Ausspraehe cingeschoben, wie in γαμβρός, μεσημβρία, 
ημβροτον; βλώσκειν gehen, ist entst. aus μλώσκειν, ] /  μλο Oder μολ, daher 
a. 2. μολ-εΤν, pf. μέμβλωκα; auch bier ist das β zur Erleichterung der 
Ausspraehe dazwischen geschoben, wie in βλίττειν v. μέλι (makedon. Βλιστίχη 
f. Μελιστ., Fick,  K. Z. XXII, 225) und βλάς neben μαλακό;.2) Ferner 
gehort dahin μάρναμαι oder βάρναμαι kitmpfe (oben § 32); letztere Form 
kann nicht wolil anders erkliirt werden ale aus βράναμαι, was sich aus 
μράναμαι =  μάρναμαι ergab. Vgl. noch unten § 69.

6. Der Abfall des π findet sich in σώχειν neuion. neben ψώχειν, 
σελλίζεσθαι f. ψελλίζεσΒαι Hesych., σιττακος neben ψιττακός, Σαπψώ neben 
Τάπφω (-a), wie die Dichterin sich selber nennt fr. 1, 20. 59, doch Σ. Ale. 
55; ασεκτος, d. i. αψεκτος Rhinthon (Ahrens II, 99), also σέγω =  ψέγω; des 
Doppelkonsonanten ψ in άμμος st. ψάμμος (Moeris p. 420: ψάμμος Άττι- 
κώς, άμμος Έλληνικώς, aber άμμος gebraucht auch Plato und Xenophon), 
αμαθος (vgl. 'Αμαθούς, ήμαθόεις) nb. ψάμαθος; Vgl. ήμίθιον Hipp. VII, 344 
cod. θ st. ψιμύθιον; des ψ (?) in £ΐγος, £ιγέω neben φρισσω, φρίξ, φρίκη,
1. frigus, frigeo.3)

7. T ist abgefallen in ήγανον st. τήγανον, Tiegel; θ in όλός, Schmutz, 
. St. θολός, όλερός st. θολερό;, άλυκρός, warm, st. θαλυκρός.

§ 59. Verflnderungen des konsonantischen Inlautes. Vorbemerkung.

V e r f i n d e ru n ge n  des  k o n s o n a n t i s c h e n  I n l a u t e s .

§ 59. Vorbemerkung.

1. Die Veranderungen des konsonantischen Inlautes gehen grossten- 
; teils aus dem Streben der Sprache nach A s s i m i l a t i o n  versehie- 

dener Laute hervor. Die Assimilation ist entweder eine blosse A n - 
5 h n l i c h u n g  der Laute, wie z. Β. λέλεγ-ται in λέλεκται ubergeht, 
indem die Tenuis τ die Media γ gleichfalls in eine Tenuis, n&mlich 
x, verwandelt; oder sie ist eine vollige A n g l e i c h u n g  der Laute, 
wie z. Β. συνράπτω in συρράπτω ubergeht. Die Assimilation ist ent
weder — und dies ist der gewohnliche Fall — eine p r o g r e s s i v e ,

0 Vgl. G i e se ,  Aeol. D., S. 104 ff.; B u t t m a n n ,  Lexil. Nr. 34. — 2) S. 
B u t t m a n n ,  Lexil. Nr. 108. — 3) Col l i t z ,  Bezzenb. Beitr. I ll , 322 leitet ^Τγος 
und frigus von σρΐγ. ab.
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indem der vorangehende Konsonant sich dem folgenden anbequemt, 
wie in den angefuhrten Beispielen; oder sie ist eine r e g r e s s i v e ,  
indem der folgende Konsonant sich dem vorhergehenden anbequemt; 
wie z. B. ολ-νομι in δλλυμι ubergeht. Oder man kann auch die Sache 
umkehren und die erstere eine riiekwartswirkende, die letztere eine 
vorwartswirkendenennen, wie esCorssen ,  Ausspr. II2, S .337 thut. Die 
Assimilationen sind ubrigens zweifacher Art. *) Die einen beruhen 
auf einem naturlichen Wohllautsgesetze der griechischen Sprache, 
nach dem die stummen Konsonanten, welche mit einander in Beriihrung 
kommen, Λvenίgstens gleichartig sein mussen, so dass sich harte mit 
harten, weiche mit weichen, gehauchte mit gehauchten verbinden; 
die anderen gehen mehr von einer gewissen Verweichlichung der 
Sprache aus, durch welche z. B. bewirkt wurde, dass x, obwohl ein 
harter Konsonant, doch vor den harten Konsonanten x π χ ( =  κ) 
φ ( =  π ), und δ, obwohl ein weicher, vor den weichen γ β nicht 
geduldet, sondern dem folgenden gleichgemacht wurde. So ging 
κάτ κεφαλας, καχχεοσαι, κάτ πεδίον, κάτ φάλαρα in κάκ κεφαλας, κακχεο- 
σαι, κάπ πεδίον, κάπ φάλαρα iiber. S. § 42. Die erste Art der Assi
milation ist notwendig und gehort alien Mundarten an; die andere 
aber ist nicht notwendig und daher auch nicht in alien Mundarten 
von gleicher Ausdehnung, so in der altkretischen von allergrosster. 
Zuweilen jedoch scheut die Sprache auch den Gleichlaut und sucht 
ihn dadurch zu heben, dass sie den einen der gleichen Laute um- 
wandelt, als: πεφίληκα st. φεφίληκα, άργαλέος st. άλγαλέος von άλγος. 
Man nennt dieses Verfahren D i s s i m i l a t i o n  oder V e r u n a h n -  
l i c h u n g .  .

2. Ausser der Assimilation und Dissimilation wendet die Sprache, 
um das Zusammentreffen von Konsonanten im Innern des Wortes, 
welche sich entweder gar nicht oder nur unbequem zusammen aus- 
sprechen lassen, zu beseitigen, noch folgende Mittel an: Ausstossung 
eines Konsonanten, Umstellung der zusammenstossenden Konsonanten 
und Einschiebung eines Konsonanten oder Vokals.

2 6 0  W o h lla u ts le h re . —  A n& hnlichung d e r  K o n so n a n ten  im  In la u te . § 60.

I. Anahnlichung der Konsonanten im Inlaute.

§ 60. a. Mutae.

1. Ein P-Laut (π β φ) oder ein K-Laut (κ γ χ) vor einem 
T-Laute (τ δ θ) muss dem T-Laute g l e i c h a r t i g  sein, d.h. vor der 
Tenuis x kann nur Avieder eine Tenuis (π κ), vor der Media δ nur 
wieder eine Media (β γ), vor der Aspirata i> nur wieder eine Aspirata

i) S. Giese, Aeol. D., S. 90 ff.
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§ 60. A n ah n lich u n g  d e r K o n so n a n ten  im  In la u te . M utae. 2 6 1

(φ χ) stehen, also: πτ u. χτ; βδ u. γδ; φθ u. χθ: vgl. scri^um, return , 
coctfum v. scri&o, rego, co^uo; z. B.

β vor τ in als: (von τρίβω) τέτριβ-ται =  τέτριπται
9 77 τ 77 π n (von γράφω) γέγραφ-ται =  γέγραπται
7 77 τ Τ) X 77 (von λέγω) λέλεγ-τοα =  λέλεκτοα
X 7) τ 7) X 77 (von βρέχω) βέβρεχ-ται =  βέβρεκται
π n δ 7? β 77 (von κλέπτω) κλέπ-δην =  κλέβδην
9 n δ η β 77 (von γράφω) γράφ-δην =  γράβδην
X n δ Τ) Υ 77 (von πλέκω) πλέκ-δην =  πλέγδην
X 77 δ 7) 7 77 (von βρέχω) [βρέχ-δην =  βρέγδην (unbel.)]
π Y> 0 7) 9 77 (von πέμπω) έπέμπ-Οην =  έπέμφθην
β V θ 77 9 77 (von τρίβω) έτρίβ-θην =  έτρίφθην
κ 77 0 77 X 77 (von πλέκω) έπλέκ-θην =  έπλέχθην
γ 77 θ 77 X 77 (von λέγω) έλέγ-Οην =  έλέχθην.
Anmerk. 1 . Die PrSposition έκ in der Komposition bleibt nach byzantinischer

und gegenwftrtiger Schreibung vor alien Konsonanten unver&ndert, als: έκθείναι
u. s. w., niclit έχθείναι, έκβαίνω, nicht έγβαίνω. Dagegen die Schreibung der 
alexandrinischen und klassischen Zeit, wie sie auf Inschriften und in Papyrus sich 
zeigt, bewahrte έκ regelm&ssig nur vor Tenuis und vor χ (φ) σ, w&hrend man vor 
Media und Liquida έγ, vor ft (φ) έχ schrieb. So Ιγδοσ;ς, έγβολή, έγλέγειν, έγμακτος; 
aucb έγ/ηληθίωντι, tab. Heracl. I, 152; ebenso bei der von uns getrennt geschrie- 
benen PrSposition: έγ νεωρίων, έγ 'ΡυμοΟ; ferner έχ Θετταλίας, έχφορήσαντη Indes 
finden sich dagegen auch auf attischen Inschriften manche VerstOsse; bei φ war 
der Gebrauch zwischen έκ und έχ schwankend; vor σ ist die alte Schreibung EX 
(ΧΣ altatt. =  Ξ).ΐ) Vollige Assimilation (in der Schreibung Verlust des Auslautes) 
haben die alten lokrischen Inschriften: έτάς, d. i. έκ τάς, έ θαλά(ο)3ας, έ λιμένος, 
έ δάμω, έ Ναυπάκτω (und έγ Ναυπ.). Aus der weichen Aussprache des έκ vor γ 
erklSrt sich die h&ufige Verwechslung von έκγονος und Ιγγονος, die ohne Zweifel 
auf gleiche Weise (eggonos) ausgesprochen worden sind; aber Ιγγ. war zweideutig.2)

2. Ein T -Laut (τ δ θ) geht vor einem anderen T -L au te  in σ 
fiber; (vgl. elaus-trum v. claudo;) als:

άνυτ-τός (v. άνύτειν) wil’d άνοστδς 
ήρείδ-θην (v. έρείδω) wird ήρείσθην 
έίτείΟ-Οην (v. πείθω) wird έπείσθην.

Anmerk. 2. Der Dbergang eines T-Lautes vor einem anderen T-Laute in s 
erscheint ftlr den ersten Blick als eine Dissimilation; aber der Spirant σ ist vor 
einem T-Laute fttr die Aussprache ungleich leichter und bequemer als ein T-Laut 
vor einem anderen T-Laute. tlber ττ st. στ u. τθ st. oft in einigen Mundarten 
s. § 31, S. 153 f.

λ i) Vgl. Giese, Aeol. D., S. 88; Dttntzer, Zeitschr. f. Altertumsw. 1847, 
S, 944>; Ahrens, Dial. II, p. 358; Meisterhans, Gr. d. att. Dial. 812 ff.; 
G. Meyer, Gr., S. 2672if.; B lass, Ausspr. 1233. Praefat. Hyperid.2, p. XI sq. — 
2) Vgl. Buttmann, Gr., § 3, Anm. 5; Giese, a. a. 0., S. 91; Schneider  
ad Plat. Civ. II 364, e; Herwerden, Lap. testim. 49; M eisterhans 832.
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3. Die Tenues (π κ τ) gehen nicht allein in der Flexion und 
Zusammensetzung, sondern auch bei zwei von uns getrennten Wortern 
vor einem aspirierten Vokale in die verwandten Aspiratae (φ χ 0) 
uber, indem die Tenuis den Haueh ubernimmt, der Vokal aber ihn 
verliert. Die Mediae (β γ δ) erleiden diese Vertauschung regelmassig 
nur in der Flexion des Verbs, in den ubrigen Fallen pflegen sie un- 
verandert zu bleiben; also:

άπ ου =  άφ* ου, έπήμερος (ν. έπί, ήμέρα) =  έφήμερος
έπυφαίνω (ν. έπί, υφαίνω) =  έφυφαίνω, τέτυπ-ά =  τέτυφα
ούκ δσίως =  ούχ όσίως, δεκήμερος (ν. δέκα, ήμερα) =  δεχήμερος
άντέλκω =  άνθέλκω (ν. άντί, έλκω) \ aber οδδείς (ν. ούδ’ U. εΤς)
άντυπαίρέω —  άν9υφαιρέω (ν. άντί, υπό U. αίρέω), άν&υφίστημι, καθυφίημι
ειλογ-ά =  είλοχα; aber: λέγ’ έτέραν (nicht: λέχ1 έτέραν)
τέτριβ-ά =  τέτριφα; aber: τρΐβ’ ούτως (nicht: τρΐφ’ ούτως)5
liber οόχ s. § 72.
Anmerk. 3. Dass die Neuionier, wenigstens Herodot, regelmassig die 

Tenuis vor dem im Attischen aspirierten Vokale stehen lassen, ist' § 22, 9, und 
dass auch bei den Attikern in einigen Kompositis die Tenuis beibehalten worden 
ist, § 22, Anm. erw&hnt. tfber δ +  ' =  ft in οδθείς, μηθείς, ούθαμεΐ s, § 187, 1.

Anmerk. 4. Diese Verwandlung der Tenuis vor einem aspirierten Vokale 
tritt auch in den Krasen ein, als: τά έτερα =  θάτερα,  τδ ίμάτιον =  θοίμάτιον,  
καί έτερος =  χάτερος,,καί δσα, δ στις, δπως =  χώσα,  χώστ ι ς ,  χώπως .  Diese Krasen 
sind jedoch meistens nur poetisch. Mehr Beispiele s. § 51. Wenn die Tenuis πτ oder κτ 
vorhergehen, so werden beide nach Nr. 1 in Aspiratae verwandelt, als: έφθήμερος 
aus έπτά u. ήμέρα, ν ό χ θ ’ δλην st. νύκτα δλην. Ausser der Zusammensetzung schreibt 
man in der Prosa in diesem Falle h&ufiger die vollen Formen (νύκτα δλην), als die 
apostrophierten. Wenn aberauf diese Weise zwei gleiche Aspiratae zusammen- 
stossen wtirden, so bleibt nach § 67 die erstere Tenuis unver&ndert, als: είς όρος 
ό'κχ* έρπης Theokr. 4, 56 st. ό'κκα έρπης.

Anmerk. 5. Bisweilen geht die Wirkung des anlautenden Spiritus asper 
bei der Elision und Kontraktion auch durch eine dazwischen stehende Liquida 
hindurch auf die vor dieser stehende Tenuis: τέθριππον aus τετρά- u. ίππος, φρουρός 
φρουρά φρουρεΐν aus προ und όρ- (δράω), φρούδος aus προ δδού; auch alt. φροίμιον 
=  προοίμων wird so zu erkl&ren sein (οίμος Lied, Spir. asper nach Hdn. I, 546). 
Vgl. v. d. Mtihll, Aspiration d. Tenues (Lpz. 1875), S. 59 f.

§ 61. b. Mutae und Liquidae. —- Liquidae und Mutae.

1. N geht vor einem P-Laute (π β φ ψ) in μ uber,
Ν geht vor einem K-Laute (κ γ χ ξ) in nasales γ uber, als:

έν-πειρία wird έμπειρία 
έν-βάλλω wird έμβάλλω 
εν-φρων wird εμφρων 
έν-ψυχος wird έμψυχος 

Vgl. m ^rim o, \mbxxo st. inprimo

συν-καλέω wird συγκαλέω 
συν-γιγνώσκω wird συγγιγνώσκω 
σύν-χρονος wird σύγχρονος 
συν-ξέω wird συγ-ςέω.

inbuo. Vor einem T-Laute bleibt
unverandert, als: συντείνω, συνδέω, συνθέω, 1. intendo, induo.



Anmerk. 1. Ausnahmen machen die Enkliticae (§ 88), als: δνπερ, τόνγε, 
weil dieselben mit dem vorhergehenden Worte nicht wirklich verschmelzen, sondero 
Moss mit demselben zusammengeschrieben sind, so dass man das v dennoch als 
auslautend behandelt. Das auslautende v nfimlich pflegen wir nie dem folgenden 
Worte anzupassen, und so war die Schreibung in den Handschriften, wie die 
Papyrus zeigen, schon von der alexandrinischen Zeit her; selten hat sich in unseren 
Codices auch in diesem Falle die Assimilation behauptet, als έμ ΓΙλαταιαΙς Demosth. 
Cor. 208 im Citat bei Aristides, ia ΓΙειραιεί Leptin. 11 cod. S, τάμ μέσψ Cor. 215 (cod. F)>
c. Boeot. 1,4, vgl. § 71, Anm. 2. In der klassischen Zeit dagegen liebte man es, durch 
den ganzen Kontext der continue geschriebenen Rede zu assimilieren, und auch 
aus makedonischer Zeit linden sich Inschriften derart, wo dies mit Konsequenz 
durchgeffllirt ist, vgl. Dial.-Inschr. 3003 (Megara): έώγ και, αύτδμ πρόξενογ καί, 
Μεγαρέωγ καί, άτέλειαγ καί άεολίαγ καί κατά καί, σχάλαγ καί. In Attika hat 
jedoch diese Assimilation nach Hecht (Orthogr.-dial. Forschungen I, KOnigsb. 1885) 
schon bald nach dem Anfange des 3. Jahrhunderts v. Chr. aufgehOrt. S. noch 
Giese, Aeol. Dial. 83 IT.; Cauer, Curt. Stud. VIII, 295 ff.; M eisterhans, Gr. 
der att. Insclir. 852 IT.; B lass, Ausspr. 833 f. Das Umgekehrte ist, dass im 
zusammengesetzten und auch im einfachen Worte die Assimilation auf den Inschriften, 
insbesondere den archaischen, aber auch denen aus der Bllltezeit, oft unterlassen 
und v geschrieben wird: ένφανίζεί, συνμάχων, συνχαρήσονταί,’ΟλυνΓία, sogar κέκρονμαι, 
Kaibel, Epigr. 96 (Athen), καλυνμάτων, Epidaur. Έφημ. άρχ. 1886 p. 147 ft. 
·.= D.-I. 3325) v. 57 u. s. w., was mit dem Syllabieren κα — λυν — μά — των zusammen- 
hangt; denn so wurde der Nasal auslautend und damit zu v. Die Handschriften 
alexandrinischer und sp&terer Zeit pflegen bei den PrSpositionen iv und σύν die 
Assimilation zu unterlassen: ένκαλείν, ένποιεί, συνκαταδύνει, Blass, Ausspr.843; so 
auch bei Hippokr. VI, 466 ft. cod. 0 συνγράφειν, συνλεγύμενσ, doch συμφέρει σύμμετρος.

2. Der K-Laut (κ u. χ) geht vor μ in γ uber,
der T - Laut (τ $ 0) und der Nasal v gehen vor μ in σ 

uber, als:
a) πέκλεκ-μαι (v. πλέκω) wird πέπλεγμαι; 

βέβρεχ-μαι (ν. βρέχω) wird βέβρεγμαι;
b) ηνυτ-μαι (ν. άνύτω) wird ηνυσμαι; 

έρήρειδ-μαι (ν. Ιρείδω) wird έρήρεισμαι} 
πέπειθ-μαι (ν. πείΒω) wird πέπεισμαι;

C) πέφαν-μαι (ν. φαι'νω) wird πέφασμαι; 
γ vor μ bleibt unverandert, als: λέλεγ-μαι ν. λέγω.

Anmerk. 2. Enlsprechend in der klassischen Zeit auch έγμανθάνω u. s. w. 
fttr έκμ., vgl. § 60, Anm. 1; also die Liqu. μ wird wie eine Media behandelt. Man 
hat wohl gemeint, dass dies γ vor μ und v das nasale sei (W estphal, Method. 
Gr. 1,1, 17); indes die Thatsachen stimmen nicht, da die Wortbrechung auf Papyrus 
u. s. w. regebnSssig πρά-γμα ergibt, Ausspr. 863 f. — Bei einigen WOrtern ist in der 
Wortbildung ein κ vor μ geblieben, als: ακμή, λικμό; (Wurfschaufel), ακμών 
(Anibos), b. Horn. Ικμάς (Feuchtigkeit), doch ίγμαλέο; =  U \x .  Hesych., Γκμενος 
(gtlnstig, vom Winde); in anderen steht die Aspirata χ, s. § 63, 2. Auch τ ist in 
manchen WOrtern unverandert gelassen: πδτμος, Πάτμος, έρετμύς, άτμίς, άϋτμή, 
έφετμή; ebenso δ in Κάδμος (doch Κάσσμο; att. Vase, Κ ret sell m er, Κ. Z. XXIX, 429, 
wie auch fQr Άδμητος, ΓΙολυφράδμων, φραδμοσύνη die attischen Vasen und.Inschriften 
Άσμητος, Ιίολυφράσμων, φρασμ. haben, das. und Meisterhans 682); httufig ist

§ 61. An&bnlichung der Konsonanten im Inlaute. Mutae und Liquidae. 2 6 3



θμ: Hom. κεκορυθμένος; κλαυθμός, βυθμός, άριθμός, άρθμός άρθμιος, κευθμών, βαθμός, 
σταθμός, πορθμός.1) Vgl. § 63, 2 und liber 0μ und θμ st. σμ im lesbischen und 
ionischen Dialekte s. § 31, S. 149. Die Verwandlung des v vor μ in σ findet im 
Perf. Med. oder P. und vor den Ableitungsendungen μα, μος, μη statt, als: πέφασμαι, 
φάσμα, τό, ν. φαίνω (φαν); doch bei einigen Verben tritt im Pf. Angleichung ein, 
als: ησχυμμαι Hom. ν. αίσχυνω, παρώξυμμαι, υφαμμα ν. υφαίνω Insehr., s. §265, 7
m. Anm. 4.

3. Die Lippenlaute β und φ gehen vor v in μ uber in:
σεμ-νός st. σεβ-νός ν . σέβομαι 
έρεμ-νός st. έρεβ-νύς ν . ερεβος 
στυμ-νός St. στυφ-νός V. στύφω.

In στιλπ-νός, glanzend, ν. στίλβ-ω ist β vor ν in π  ubergegangen, da 
weder στιλμνός noch στιλβνό ς der Sprache gemass ist (vgl. § 57, 1, 
b und 2). Πν bleibt, als θαλπ-νός (Pind.), τερπ-νός; auch φν kann 
sich halten: στρυφνός, άφνεώς U. s. w.

4 . Wird ein Stamm, der auf die Aspirata φ ausgeht, durch 
Einschub des Nasals (μ) vor derselben verstarkt, so kann statt ihrer 
die Media β erscheinen,2) als κόρυμβος, Spitze, vgl. κορυφής στρόμβος, 
Kreisel, zu στρέφω, θρόμβος, Geronnenes, zu τρέφω (mit umgesprungener 
Aspiration); θαμβός, Staunen, zu ταφεΐν τέθηπα (desgl.); indes auch όμφή, 
Stimme, ] /  έπ όπ, νύμφη vgl. nubo (ini. lat. b entspr. φ); άστεμφής un- 
erschutterlich zu στέμβω; διθύραμφο; hat eine Vase C. I. Gr. 7464. So 
gehort auch ίαμβος ( ] /  ιαπ) zu ίάπτω, eigentlich der geschleuderte 
Spottvers.

2 6 4  W o h lla u ts le h re . —  D er S p ira n t σ m it M utis. § 62.

§ 62. c. Der Spirant σ mit Mutis.

Der P-Laut (π  β φ) vereinigt sich mit σ in ψ ( =  πσ), 
der K-Laut (κ γ χ) vereinigt sich mit σ in ξ ( =  κσ):

a) P-Laut: λείπ-σω (ν. λείπω) w ird  λείψω
τρίβ-σω (ν. τρίβω) w ird  τρίψω 
γράφ-σω (ν. γράφω) w ird  γράψω;

b ) K-Laut: πλέκ-σω (ν. πλέκω) w ird  πλέςω
λέγ-σω (ν. λέγω) wil’d λέςω 
βρέχ-σω (ν. βρέχω) wil’d βρέςω.

Vergl. drnri, read, traad v. duco, rego, traho. Naturlich schreibt man 
dagegen έκσωζω (aus έξ-σ.), der Deutlichkeit wegen (§ 60, Anm. 1), 
wiewohl insehr. auch έξαλαμΐνος u. dergl. sich findet, Meis te rhans  
S . 81 2.

0 Vgl. Lobeck ad Phryn., p. 324 sq. Paralip. p. 394 sqq. Solmsen, 
Κ. Z. XXIX, 117 f. — 2) Hoffmann, Qu. Hom. I, p. 82; Curtius, Et.*, 527 ff.
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§ 63. Aspirierender Einfluss der Konsonanten σ, μ und v auf die folgende Tenuis 
und Einfluss des i auf ein vorangehendes τ.

1. Der Spirant σ, ein γράμμα πνευματώδες nach Plat. Cratyl. 427, a, 
hat anscheinend in einigen Wortern auf die folgende Tenuis einen 
as p i r i e r en de n  Einfluss ausgeubt ( regress ive  Assimilation, § 59), 
a ls :1) μίσχος, Stengel, Stiel, neben μίσχος (s. P o l l u x  On. 6, 94), λίσφο; 
att. st. λίσπος, σφόνδυλος neben σπόνδυλος, άσφάραγος att. fUr άσπάραγος 
(doch lctzteres nach Atlien. II, 63, a auch die att. Komiker Antiplianes 
und Aristophon), άσφάλας nb. άσπάλαξ (σπάλα£, σχάλοψ), σφυράς nb. σποράς, 
έσ-Μής st. έσ-τής (wie ποτής), vgl. υποεστής =  χιτών, Baunack,  C. Stud. 
X, 76, έσΑος (τό), μασΑός nb. μαστός, κίσΟος nb. κίστος, κίσθαρος nb. κίστα- 
ρος, so die Mcdialendungen σΑον, σΟην, σ3ε neben denen des Aktivs 
τον, την, τε; vgl. §§ 30 AT. In dem Verbaladjektive έφθός v. 2ψειν st. 
έψ-τός ist der Spirant σ zur Erleicliterung der Aussprache zwar aus- 
gestossen, hat aber die in ψ liegende Muta aspiriert. Vgl. in den 
lokalen Alphabeten die Bezeichnung ΧΣ, ΦΣ flir ξ, ψ; auf Naxos sogar 
Ι1Σ hs; oben § 3, 14.

2. Auch vor dem Nasale μ ist die Tenuis x bezw. die Media γ 
zuweilen zur Aspirata /  geworden, gegen die § 61, 2 gegebene 
Regel; 2) SO in μεμορυχμένα v. 1. Od. v, 435 fflr -υγμένα, άκαχμένος (ep. 
mit sog. att. Rdpl., v. ] /  dx, vgl. άκή, άχωκή, ac-uo), dazu auch wolil 
αιχμή st. άκιμή; ferner δραχμή (vgl. δράσσομαι, δράς δρακός, eig. Handvoll 
οβολοί), daneben δράγμα Garbe u. s. w.; £ωχμύς v. ^ήγνυμι, £αγ-ήναι, ίω- 
χμός neben ίωκή b. Horn., πλοχμός (v. πλέκω) neben πλόκαμος; διαπεπλε- 
χμένα ν. 1. zu Galens Zeit b. Ilippokr. II, 124 L.; £ωχμή (v. 1. -γμή) 
das. 464; πρήχμα ion. Inschr. v. Chios Caucr ,  Del. 2 496, d. i. πρήγμα; 
Ιρχμα ion. Et. M. 151 (Hdn. II, 252); φάρχμα u. πάρδειχμα, παράδειχμα 
Epidaur. Έφημ. άρχ. 1886 p. 147 if. ( =  D.-I. 3325) v. 251. 253. 296. 
303. Dasselbe ist geschehen vor v in πρόχνυ (ν. πρό u. γόνυ), πάχνη, 
] /  παγ, vgl. πήγνυμι, άχνηκότας dor. D.-I. 1411 nb. άγνηκώς διεςαγνηκέναι 
von άγνειν άγινεΐν =  ayctv, vgl. F ick  ζ. dicser Inschr.; (die Aspiration 
eincr Media im Inlaute ist auf diese wenigen Fftlle sowie ούΟείς u. s. w. 
(§ 60 Anra. 3) beschr&nkt, und die Asp. ciner Media im Anlautc ist der 
gricchischcn Sprache fremd); λύχ-νος (v. ]/ λυκ, 1. luc-eo, vgl. λευκός), 
τέχνη neben τέχτο>ν, δαρχνά Gortyn. =  δραχμή. Aspiration des τ nach

*) Vgl. Kuhn, Kuhns Zeitschr. 3, 321 if.; Curtius, Et.5, 503; Roscher  
, in Curtius’ Stud. 1, 2, 110; Rutherford, Phryn. 196; G. Meyer 2072, der 

indes geneigt ist mit Bezzenberger (Bezz. Btr. 7, 63 f.) h&uflg der Aspirata die 
Priori tat zu geben. — ‘fi Vgl. Lobeck, Paralip. p.395; Curtius, Et.5, S. 502.521; 
von der Mtlbll, Aspiration der Tenues (Lpz. 1875), S. 51 if.



v zeigt sich in boot.  Ιχω νθ ι, ιωνθι, άποδεδόανθι st. ντι, ebenso νθη νθο 
v9«) st. d. Verbalendungen νται ντο ντω, auch thessal isch ahnlich (s. 
§ 31, S. 149). — Bei der l a b i a l e n  Tenuis scheint ein analoger Her- 
gang in αφνω έςαίφνης nb. έςαπίνης vorzuliegen.

3. Dass der Spirant j auf vorangehende Konsonanten sehr haufig 
einen a s s i b i l i e r e n d e n  Einfluss ausube, haben wir § 2 1  gesehen; 
aber auch der mit j verwandte Vokal i und das vokalisierte j ver- 
wandelt im I n l a u t e  oft ein ihm vorangehendes τ in σ ,l) wie in 
ιστη-σι st, ίστητι (vgl. sistit, έσ-τί), τύπτουσι st. τύπτοντι, πλούσιος v. πλούτος, 
Άμαθούσως st. Άμαθούντιος ν. ’Αμαθούς, ουντος, Μιλήσιος ν. Μίλητος, 
Γυμνησίς, Κρησίς V. Γυμνής, -τος, Κρής, -τός (Hdn. I, 102. II, 379), ουσία 
St. όντία, γερουσία St. γερόντια, ένιαύσιος V. ένιαυτός, ευεργεσία ν. ευεργέτης, 
αθανασία ν. άθάνατος. Doch ist auch hier keine Konsequenz. Bei attischen 
Namen zwar wird auch v9 betroffen: Προβάλινθος Προβαλίσιος, Τριχόρυθος 
Τριχορυσιος (Herodian hat die Namensform Τριχόρυνθος, I, 147. 380 L ), 
anscheinend auch δ in Άρτεμίσιον -ϊσία von ’Άρτεμις -ιδος, doch ist hier 
auf den dor. Gen. Άρτάμιτος zurlickzugehen (die Dehnung wie in χαρίσιος 
ν. χάρις); doch bei auswartigen Namen zeigen sich die Attiker minder 
streng: Σελινούντιοι Thukyd., ’Οπούντιοι (Dichter Όποείσιοι), Κορίνθιοι, 
'Αμαρύνθιοι (Άμάρυνθος auf Euboea) nb. Άμαρύσιοι; ferner Παλλάντιον Βυζάν
τιον u. S. w. (att. Τειθρασιοι, Φυλάσιοι (Men. fr. 127 K.), Άναγυράσιοι [od. 
Άναγυρασιοι? s. Plat. com. 160 Kock]; Φλειάσιοι ist auch dorisch, Rohl
I. Gr. 70, Wacke rnag e l ,  K. Z. 28, 130 f.); auch Βοιώτιος Αιγύπτιος 

7 Ακτών u. S. w., wahrend ν. άτάρακτος άταραςία, von ληπτ- άνδρολήψιον u. s. w. 
gebildet wird. Aber auch δυσαπαλλακτία PI. Phil. 46, c (-ςία Lobeck,  
Phr. 509), φιλοχρηματία, άναισχυντία (das. 505), χαριτία (X. Cyrop. 2 , 2, 13), 
ναυτία (ion. ναυσίη); ferner στρατιά, αίτιος αίτια, άρτιος άρτι, ετι, άντί, so dass 
das „Gesetzu weit entfernt ist, durchgefllhrt zu sein; gar keine assibilie- 
rende Kraft hat das t im Dat. Sg. III. Dekl.; auch anlautendes τι bleibt 
(nur kypr. σίς). Tiber das im Dorischen bewahrte τ s. § 31, S. 150; in 
gewissem Masse nehmen indes auch die Dorier an der Umwandlung Teil 
indem von -τις st. -σις in den Verbalsubstantiven sich wenig Reste er- 
halten haben; auch in den mittelst σι abgeleiteten Verbalkomposita, 
(Παυσίστρατος, 'Ηγησίστρατος) haben die Dorier ebenfalls σ oder statt dessen 
h ( 'Αγηίστρατος), und nur Όρτίλοχος bewahrt das τ , s. ebendaselbst. — 
Dber σ fur τ in σύ, , σύρβτ, tiber σήμερον τήμερον und dergleiclien ver- 
weisen wir auf das dort Gesagte. *)

266 W ohllautslehre. — Aspirierender Einfluss von Konsonanten. § 63.

*) P. K re ts c h m e r , K. 2, XXX, 565 ff., der die Erhaltung oder Erweichung 
des τ aus den verschiedenen Betonungsverh&ltnissen zu erkl&ren sucht, das Wider- 
strebende aber auf „analogischeu Einfltisse zurtickftihrt.
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§ 64. II. Angleichung im Inlaute. 
a. Progressive Angleichung.

1. Der P-Laut (π, β, φ) geht vor μ in μ uber, als:
λέλειπ-μαι (v. λείπω) wird λέλειμμαι 
τέτριβ-μαι (v. τρίβω) wil'd τέτριμμαι 
γέγραφμαι (v. γράφω) wil’d γέγραμμαι.

Anmerk. 1. Dass die Aeolier in diesem Falle bei Verbalsubstantiven auf 
-μα ππ st. μμ gesagt haben, ist in § 32, S. 155 bemerkt worden.

2. Der Nasal v geht vor einer Liquida in die namliche Liquida 
uber, als:

συν-ρίπτω wird συρρίπτω παν-ρησία wil’d παρρησία
συν-λέγω wird συλλέγω έν-μένω wil’d έμμένω.

Eine Ausnalime macht die Proposition έν vor p, als: ένρίπτω; doch 
ist έρρυθμος gewbhnlicher als ενρυ&μο;; evptvov und ερρινον (αρωμα) 
Pausan. Attic, b. Eustath. 950, 1. Auf Inschriften aber ist solche 
Assimilation auch im Auslaut selbstandiger Worter, namlich der Pra- 
positionen und Artikel, als έρ'Ρδδω, τδρ 'Pootov; έλ Λέσβψ, rbX λόγον 
(Meis te rhans ,  Gr. d. att. Inschr. 8 6 2). Das μ verlangt in der 
Komposition immer μ st. v vor sich; in der Wortbildung tritt dagegen 
vorwiegend σμ fur νμ ein, s. § 61, 2 und Anm.

3. Der Spirant σ geht vor den Nasalen v und μ in diese uber, 
als: εσ-νυμι wird εννυμι, ζώσ-νυμι ζώννυμι, έρεβεσ-νός Ιρεβεννδς; έσ-μί 
wird aol. εμμι, εσ*μεναι ep. εμμεναι, ασμες und υσμες (vgl. sk. asman, 
uns, jushman, euch) werden aol. αμμες und υμμες, wahrend die ge- 
wOhnliche Sprache meist weitergeht und vv μμ unter Dehnung des 
vorhergehenden Vokals zu v μ vereinfacht. Geblieben ist σμ.ίη att. 
έσμέν, wohl unter dem Schutze von έστέ; ferner in τετέλεσμαι u. s. w.; 
in der Komposition wird an σμ σν kein Anstoss genommen (είσμάττω, 
είσνέω), so wenig wie an σλ σρ (είσλεύσσω, είσρέω); doch Δυρράχιον 
aus Δυσρ. Hdn. I, 368 f.; Όρροήνη oben S. 257.

Anmerk. 2. t)ber die Angleichung von συν in Kompositis vor a in συσ s. 
§ 68, A. 1. Am weitesten erstreckt sich die Angleichung in der Apokope, wie 
wir § 42 gesehen haben; ausserdem im kretischen und z. T. aucli im thessalischen, 
bOolischen und lakonischen Dialekte, s. §31, S. 153 f. Uber ττ st. στ (boot., lakon.), 
86 st. σ8 (kret.) und § 33, S. 157 Uber oo st. σδ ζ. Dazu findet sich noch: xx aus 
ox, lakon. ά/κδρ άσκός; ττ aus π?, τΟ aus φ8 , thessal. ΆτΟόνειτος ’ Αφ8ύνητος, 
Αεττίναιος Λεπτίν., οΐ ττολίαρχσι πτολίαρχοι, πολίαργοι, kret. ήγρατται =  γέγραπται, 
ίττά έπτά, πέντος (gls. πένττος) =  πέμπτος; ττ aus χτ, kret. νυττί νυχτί, Λύττος Λυκτος; λλ 
aus σλ zwischen WUrtern, kret. τιλ ληι (τις λ.), τοιλ λείονσι; w aus ρν, kret. οννιΟα 
όρνι8α, άννήθ8αι dpvttoHat; δδ aus ρδ zwischen WOrtern, kret. πατήδ δώι,υπί (1) U,  
wahrend im Worte mit regressiver Assimilation und nachfolgender Vereinfachung 
und Dehnung p entstanden ist, in πήρις =  πέρδίς (kret. n. d. Gramm.).
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b. R e g r e s s i v e  A n g l e i c h u n g .

4. Die regress ive  Angleichung kann nur dann eintreten, wenn 
der vorangehende Laut starker als der nachfolgende ist; sie wird am 
haufigsten durch das Zusammentreffen der Liquida λ mit folgendem j 
bewirkt, z. B. αλλομαι aus αλ^μαι u. s. w., s. § 215 im Aeol. werden 
auch die Verba liquida, deren Stamm auf p oder v ausgeht, so gebildet, 
als: φθέρρω aus φθέρ,ίω st. φθείρω, κρίννω aus xptvja) St. κρίνω, S. § 21, 
6 u. 7, wahrend die gewohnliche Sprache von φθέρρω, κρίννω zu φθείρω, 
κρίνω weitergescliritten ist, wie bei w μμ aus σν σμ (§ 64, 3). Auf 
gleiche Weise geschiebt eine Angleichung bisweilen bei dem Zusammen
treffen mit / ,  als: πελέκκησεν Od. ε, 244 aus πελέκκησεν, vgl. πέλεκυς, 
ίκκος und ίππος aus ίκ/ος, sk. acvas, 1. equus, s. § 28, S. 142, τέτταρες 
aus τέτ/αρες, vgl. sk. catvaras, 1. quattuor, vgl. § 16, 3, c.

5. Regressive Angleichung findet ferner statt: λν zu λλ, als ολλυμι 
aus ολνυμι (G. Meyer 2632); doch Homer, πίλναμαι; — λσ zu λλ aol. 
in Aorist d. Vb. liqu., vro die gewohnliche Sprache unter Aufhebung der 
Verdoppelung die Dehnung anwendet (§ 66, 3); dagegen bleibend in 
άλσος, Horn, τέλσον, im Dat. PI. άλσί, Horn, auch ελσαι κέλσαι; — ρσ zu ρρ 
analog im Aor. d. Vb. liqu. aolisch, in der Gemeinsprache nicht (ebend.): 
attisch aber in Stammen fast iiberall, als αρρην f. άρσην, Namen mit 
νΑρρι- νΑρρε- als Άρρενηδης (G. Meyer 263 2), θάρρος θαρρεΐν θαρραλέος, 
χερρόνησος, έρρηφορεΓν (έέρση), κόρρη Scklafe U. S. w., (doch βύρσα), desgl. 
dor. ζ. Τ., als *0ρριππος Megara C. I. Gr. 1050, Χερρίας Meg., κάρρων 
=  κάρσων aus κάρτ̂ ων d. i. κρείσσων (Alkm. Epicharm.), Τυρ(ρ)άν\ d. i. 
Τυρσηνά Helm des Hieron, Θαρ(ρ)υπτόλεμος Thera, u. s. w.; indes ερσην 
Gortyn u. Epidaur. f. att. αρρην. Φαρράλως =  Φαρσ. kennt Herodian II, 
378. I, 123 (wolil att.). Das σ bleibt Iiberall im Dativ Plur., als χερσί, 
^ήτορσι; bei Horn, auch in einzelnen Aoristen, αρσαι άποέρσαι κέρσαι κύρσαι 
ορσαι. Vgl. § 29, S. 147. Ein besonderer Fall ist: άγαρρις d. i. άγερσις 
Versammlung, Hesych., Inschr. Neapel (G. Meyer 2632), αγορρις 
Hesych., πανήγυρις δμήγυρις sogar mit einfachem p und kurzem Vokal, 
wiewohl arkad. πανάγορσις die Entstehung aus -άγυρ-σις anzeigt. Oehler, 
de simpl. consonis continuis p. 67. — Durch regressive Assimilation ist 
auch att. boot, r c  aus τ σ  (r j )  entstanden; auch dem kret. δδ st. ζ scheint 
δσ vorauszuliegen.

268 Wolillautslehre. — Verdoppelung der Konsonanten. § 65.

§ 65 Verdoppelung der Konsonanten.
1 . Mit der Lehre von der Angleichung der Laute steht in genauer 

Verbindung die Lehre von der V e r dopp e lung  der  Konsonan ten,  
da die bei weitem meisten Falle derselben aus dem Streben der Sprache 
nach Angleichung der Laute hervorgegangen sind. Wir mussen namlich 
zwei Arten der Verdoppelung der Konsonanten unterscheiden. Die

*
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erstere beruht auf einem Bildungsgesetze, nach welchem sich ein 
Konsonant einen gleichen zugesellt, ohne dass dieser von vornherein 
schon gegeben oder der Stellvertreter eines anderen ist, und nur 
dieser Verdoppelung kommt eigentlich dieser Name zu .!) Diese l&sst 
sich im Griechischen nur selten mit Bestimmtheit nachweisen, indem' 
auch z. B. Πελοπόννησος aus Πέλοπος und νήσος entstanden scheint, 
Brugmann ,  K. Z. XXVII, 591; ΓΙροκόννησος aus προκών νήσος, ebenso 
Μοόννησος ‘Αλόννησος Έκατόννησοι (aber wirkliches Kompositum Χερσό
νησος mit e inem v);2) doch hat die Sprache sicher die Verdoppelung 
des letzten verbleibenden Konsonanten in abgekurzten Kosenamen 
angewandt, als (πάππας) Vok. πάππα, Papa, πάππος, μάμμα, μαμμία,

■ Mama; τιτθη (τθ =  θθ) aus τιθήνη, τέττα, Vaterchen, άττα, αππα, dazu 
in zahlreichen Eigennamen auf α>, als Σαπφώ (πφ =  φφ), Φιλλώ, 
Ξεννώ (auch Ξενν(ς), Ξενοκκοί, naturlich nur bei vorhergehendem k u r z e n  
Vokale.3) Die zweite Art der Verdoppelung ist durch das Zusammen- 
treffen gleicher oder gleichgemachter Laute in der Flexion und W ort- 
bildung bewirkt, und diese ist die bei weitem uberwiegende, als: 
εν-νομος (v. Iv u. νόμος), έλ-λείπα> (v. έν u. λείπω), λέλειμ-μαι (v. λέλειπμαι). 
Namentlich wird durch Verdrangung der bei den Griechen unbeliebten 
Laute j, σ, /  die Verdoppelung der Konsonanten hervorgerufen, 
wiewohl dieselbe grosserenteils hinterher im Attischen und in der 
Mehrheit der anderen Dialekte, oft unter Dehnung des vorangehenden 
Vokals, wieder beseitigt worden ist.

2 . Der Verdoppe lung sind in der a t t i s c h e n  und gewO hn-  
ϊ l ichen Sprache nur fahig die Liquidae p und λ, die Nasale μ und v, 

der Spirant σ (fast gar nicht im Attischen), die Mutae τ, π, κ, als: 
Ιρρω άλλος ν« ctXjoc, λήμμα st. λήβ-μα, Demosname Κίκυννα (Insclir., gegen 
Hdn. I, 257), θύννος, αννηθον nb. άνηθον, γέννα γεννητής γενναίος (sonst 
kaum w im Att., ausser in der Zusammensetziing, oben 1), τάσσω att.

; τάττω v. Tzyjco, πάσσοφος aus πάνσοφος; ίππος (aus ίκ^ος), πάππος (oben 1), 
στυππεΐον στύππινος4) (sonst kaum); auch κκ selten: κόκκος, 6, Kern dor 
Baumfrtichte, κόκκος, ή, Scharlaclieicke, λάκκος, Loch; — einige Onomato-
__  _________  Λ

») S. P o tt , Et. F. II, S. 255f. — 2) Vgl. Strab. XIII, p. 618; M e i n e k e ,  
z. Steph. Byz., p. 121; nach Mein, wird das v ausser bei εκατόν auch bei Nomina 
der III. Dekl. verdoppelt, bei solchen der zweiten aber nicht; also will Μ. Άρκτόνησος 
Άρκόνησος (B&reninsel), nicht Άρκόννησος, vgl. Δημόνησος, Ίππόνηοος. Aber diese 
bedeulen doch όήμου νήσος, ίππου νήσος, w&hrend mit Άρκόννησος sich Άρκτων 
νήσος (Steph. Byz.), Άρκτων όρος (Berg in Mysien) vergleichen. S. auch Me i s t e r -  
hans,  Gr. d. att. Inschr. 74*2; Oe hl er ,  de simplic. consonis continuis (Lpz. 1880) 
p. 12. — 3) Beispiele Fick,  Bzz. Beilr. 111,277. Auch bei miinnlichen abgektlrzten 
Namen ist der gleiche Vorgang: boot. Miwet, Φίλλει, Βουκάττει (§ 123 b, 1), sogar 
Άννικής ion. aus ’Ανίκητος, B e c h t e l ,  Inschr. des ion. Dial*, S. 109. —  
*) Mei s t erhans  a. a. 0.

te

4i:

1
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poietika, ale: xoxxu, Ruf desKuckucks, κόκκος, Kuckuck, nebst den Derivatie, 
κ(κκος, b. Ilea., Hahn, κίκκα b. Hes., Henne, κικκάβη, Nachteule, κικ/'/βαυ, 
Laut der Nachteule, κακκάβη, Rebhuhn, κακκαβίζω, κακκάζω, gackere; 
feraer άκκώ und μακκώ (Hypokoriatika; vgl. 1) und dazu άκκίζομαι, 
μαχχοάω; echwankcnd (auf d. att. Inachr. aelbat) daa Freradwort σάκκος 
σάκος Sack und die von μικό; klein abgeleiteten Eigennamen, Μίκκος 
Μίκα u. a. w. l) Die Media γ findet sich zwar oft verdoppelt, aber die 
Verdoppelung besteht nur in der Schrift, als: άγγελος (spr. angelos), 
s. § 3, S. 57. Dass zwei Aspiratae im Griechischen nicht verdoppelt 
vorkommen, werden wir § 07, 1 sehen.

3. Die Verdo ppe lu ng  des p findet statt beim Hinzutritte des 
A u g m e n t e s ,  als: έ'ρρεον, und in der Kornposi t ion,  wenn dem p 
ein kurzer Vokal vorangeht, als: άρρηκτος, βαΟύρροος; aber: εύρωστο; 
(v. ευ u. ρώννυμι). Da das p mit einern starken Hauche ausgesprochen 
wurde, so ergab dieser im Inlaute die Verdoppelung, gleichwie im 
Anlaute das p positionskr&ftig war, s. § 75, 12. Doch wird auf att. 
Inschriften diese Verdoppelung des p keineswegs koasequent durch- 
gefuhrt,2) was auch nicht zu verwundern, wenn die Ausprache des 
einfachen p im Anlaut dieselbe war.

Anme rk .  1. Heredian will auch αΟΙοοσσα, Έμποοσσα, Συράκουσσαι, Συρακόσσιος, 
I, 270 υ. 8., wiewohl er Άνθέμσυσα faus -όεσσα!) Δρύουσα und vieles andere mit ein- 
fachern σ zuliess, das. 209 f. Die atlischen, wie die einheimischen Inschriften haben 
Συρακόσιοι. Die Verdoppelung des σ in Eigennamen isl tlberhaupt oft Miss* 
brauch spilterer Schreibung: so heisst es Κηφισός, Ιλισός, Λάρισα, Κνωσός, 
Έρεσος, π. d. Inschr.3) (doch nach denselben Αλικαρνασσός; Ιίαρνασσό; (also auch ion 
ΓΙαρνησσός?) nach Herodian I, 209; Κάσσανίρος Inschr.,4) vgl. att. Vasen Κατ(τ)άν- 
όρα). Wo das σσ berechtigt, behalten es auch die Attiker in fremden Eigennamen 
irn allgemeinen bei; im Attischen selbst war σσ fttr ττ bei vorhergehendern τ in 
πτήσσιυ, πτ(σσι», πτύσσω, wlibrend im Ubrigen dem ion. (ep.) σσ entweder ττ oder σ 
(όσος, μέσος, έτέλεσα) entspricht. Doch verdoppeln in Wtirtern letzterer Art auch 
dieTragiker das σ zuweilen an melischen Stelleri, seltener in Iamben, als: τόσσ<»ν (?) 
Aesch. Ag. 140. τόσσον Soph. Ai. 185, όρεσσιβάτα OR. 1100. οσσα Ph. 508. όλέσσας Ai. 390. 
έσσόΗη 294. μέσση Ant. 1223. 1230. Ισσεται (?) Aesch. P. 121, so auch im Dat. PI. 
III. Dekl. εσσι, als: βαρίόεσσι Aesch. P. 554, μερόπεσσι Suppl. 89. */ε(ρεσσι Eur. Ale. 750; 
πιλάοσαι 280. άφυσσαμέναν Med. 822. οσσον Suppl. 58. οσσα Troad. 758. πρόσσω Aik. 910.

Anmerk.  2 . Die Verdoppelung von β ist ausser in der Apokope (§ 42) 
ungewOhnlich; hervorzuheben ist der Eigenname ’ Αρύββας, C. I. Att. II, 115, 
Voernel  zu Dernosth. 1, 13, wofilr handschriftlich oft Άρύμβας. So ist auch bei 
der Apokope Schwanken zwischen ββ und μβ: bei Homer κάμβαλε v. 1. II. ε, 343 u. s.; 
ja auch zwischen ππ, πφ u. μπ, μφ: άμπέμψει fUr άττπέμψιι (Od. ο, 83), καμφάλαρ 
(II. π, 100, fUr κάπ φάλαρ’; letztere LA. bezeugt Aristarch). *Die Verdoppelung oo statt 
ζ findet sich nur irn dorischen, eleischen und bOotischen Dialekte, s. § 33. S. 157.

*) M e i s t e r h a n s 2, S. 73 u. G3. — 2) Das. 73. — 3) Riernann,  Bull, de 
corr. hell. Ill, 484f. Mei s t erhans  75. S ch a n z ,  Proleg. Phaedr. § 1, Leg. § 1. 
— 4) S. D i t t e n b e r g e r ,  Syll. Index, p. 701.
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§ 66. Verdoppelung der Konsonanten in den Dialekten.

1. Eine ganz besondere Eigentumlichkeit des a s i a t i s c h e n  
Acol i smus  und der t h e s s a l i s c h e n  Mundart *) besteht darin, dass 
sie da, wo ursprunglich nach einer Liquida ein j oder ein σ oder ein 
sonsiiger nachmals verschwundener Konsonant war, die aus dieser 
Verbindung zun&chst hervorgegangene Verdoppelung der Liquida be- 
waliren, S. oben, namentlich § 21, 6 . 7. Diese Verdoppelung findet 
sich besonders nach ε und t, selten nach α, ο, o und ganz selten 
nach einem langen Vokale (s. μήννος Nr. 3). Derselben Erscheinung 
begegnen wir auch im Deutschen, als: ahd. s t e l l a n  aus stel-jan, 
wie στέλλειν, den nan  aus den-jan, wie τέννειν 5ol. st. τείνειν.

2. Am h&ufigsten ist diese aolische Verdoppelung der Liquidae 
aus r e g r e s s i v e ! '  A n g l e i c h u n g  eines ursprunglichen j hervor-

Ϊ gegangen; so a) bei den Verbis liquidis, als: φΟέρρω ( =  φβείρω), σπέρρω 
( =  σπείρω), άέρρω (άείρω), άγέρρω, δέρρω, κέρρω, έγέρρω, ίμέρρω, οίκτίρρω 

 ̂ ( =  οίκτίρω), δλοφύρρω ( =  δλοφύρω); χτέννω ( =  κτείνω), δίννω ( =  δίνω), 
κλίννω (— χλίνω), κρίννω ( =  κρίνω), δρίννω ( =  δρίνω); die auf λ aUS- 

·- lautenden StHmme habcn fast alle aucli in der gewohnlichen Spraclie λλ, 
^  als: σφάλλω (entst. aus a^aljtu, s. § 21, 6); doch δφέλλω lesb. f. δφείλω; 
J aber die V. liquida mit dem Char, p oder v, deren Stammvokal ein a 
J ist, folgen der Formation der tibrigcn Dialekte, d. h. es ist Epenthese 
 ̂ des t, als: χαίρω Sapph. 103. 105, μαρμαίρω Ale* 15; daher auch die 
: Adj. μέλαΐνα S. 1, 10, μάκαφα 1, 13. 78; — b) die Subst. und Adj.: 

Πέρραμος =  Πρίαμος, κδπερρα =  κδπρια, μέτερρος =  μέτριος (mit ein- 
• gcschobenem ε, § 20, 2, a); — c) d. Kompar. χέρρων =  χείρων; — 

d) πέρροχος Sapph. 44 =  περίοχος; b. Hesych. περρέχειν, περρεΟήκατο. 
Thessalisch ist κύρρος == κύριος; der Name Καλίας (so) wird in dem Epi- 
gramm Bull, de corresp. hell. VII, 61 alsSpondeus geraessen, also Kaljas, 
vgl. § 2 1 , Anm.

3. Die progressive bezw. regressive Angleichung eines ursprung
lichen o zeigt sich: in dem Verb 2ννυμι, das auch in der gewohnlichen 
Spraclie so lautet, entst. aus /έσ-νυμι (1. ves-tio); daher ftol. έπεμμένα (vestita) 
Sapph. 70, Ιμμα =  ειμα; in χρίμμα od. χρίμμα ttol.; =  χριμα att. (diee 
aus χρίσμα, Ahrens,  Btr. z. gr. u. lat. Etymol. 110); in μήννος μήννεσι 
Dial.-Inschr. 213. 214 st. μηνός μησι (vgl. lat. mensis); in Ιμμι Sapph. 2, 
15; 72 st. Ισ-μι =  είμί, Ιμμεναι Ιμμεν* S. 2, 2 ; 34. Ale. 86 . Theokr. 
29, 2; Dial.-Inschr. 213 u. 5.; ferner in den Adj. auf εννος =  εινο; 
(entst. aus εσ-νος), von Substantiven, deren Stamm auf ες (Nom. ος) aus- 1

1) S. Ahr ens ,  Dial. I, p. 49 sqq. u. p. 220; Mei s t er ,  Dial, I, 137 IT., 301 f.; 
Curl ius ,  Et.S, S. 664.
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geht, als: έρέβεννος, ιρεννος (== έρεβός), φάεννος ( =  φαεινός) ν. Ιρεβος, 
ορος, φάος st. έρεβεσνός u. S. W., φαννός in Eigennamen (Φαννόθεμις) auch 
in dem ion. Erythrai, Bechtel ,  Inschr. d. ion. Dial. 121; att. φανός; 
so αργεννος, wahrscheinlich v. e. verschollenen Subst. αργός, G. εος, und 
daher die Inseln bei Lesbos Άργεννόεσσαι? (Άργεν(ν)ουσ(σ)αι b. Thuk. 8, 
101 codd., gewohnliche Schreibung Άργιν,; bei Herodian I, 270. II, 477 
Άργέννουαα, doch stehe bei Androtion Άργιν.; da Homer άργΐνόεις hat, 
so hat auch diese Schreibung ihr gutes Recht, vgl. Solmsen, K. Z. 
XXIX, 76); auch b. Pind. φαεννός P. 4, 233. κλεεννός 5, 20 ;* ) sodann 
in den Pron. αμμες uind υμμες ( =  ήμεις, υμείς), vgl. sk. St. asma und 
juslima; in χέλλιοι aus χέσλιοι (ion. χείλιοι, att. [χίσλιοι] χίλιοι); endlich in 
dem Aor. I. Akt. u. M. der V. liq., als: εστελλα =  εστειλα, entst. aus 
εστελ-σα, άπέστελλαν, άποστέλλαντα, ένέμματο =  ένείματο, έγέννατο =  έγείνατο, 
κτένναι =  κτειναι, κτένναις, όρράτω ν. ερρω =  ειρω mit Ablautung des ε 
in ο. Die thessa l ischen Inschriften bieten an Analogem Ιμμι, Ιμμεν, 
άμμε =  ήμας, ύστερομειννία, άπυστέλλαντος.

4. In clem Plurale γόννα ( =  γόνατα, Gramm, als aol.) findet eine 
regressive Angleichung des /  statt, st. γόν/α ( =  γούνα γούνατα, λνο 
Dehnung des Vokals; att. γόνατα ohne diese); ahnl. ξέννος (Gramm.; 
Theokr. 28, 6 A h re n s  ξέννον fur ξεινον, vgl. 30, 17). — Bei einigen 
Wortern lasst sich zwar der Grund der Verdoppelung nicht nach- 
weisen; doch beruht sie jedenfalls auch auf der Angleichung eines 
solchen Konsonanten, als: αλλα Sapph. 35, ν. άλλος =  ήλεός, bethort, 
έλλαπίνα =  είλαπίνη, μέλλιχος =  μείλιχος att. μίλιχος (vgl. oben 3 χείλιοι 
χίλιοι), χέλλος =  χείλος, ώτέλλα =  ώτειλή, ϊλλαος =  ΐλαος, Μίλλατος =  
Μίλητος, ομιλλος =  ομΐλος, πέδιλλον =  πέδιλον, βόλλα =  βουλή, βολλεύω, 
βολλεύταν, έβολλόμαν Theokr. 28, 15 == έβουλύμην (thessal. βελλειτει =  
βούληται), στάλλα =  στήλη Inschr.; κράννα =  κρήνη (vgl. thess. St. Ιίραννών), 
σελάννα, εννεκα Theokr. 28, 13 (Dial. - Inschr. 278. 287 u. ο.) =  εϊνεκα, 
δίννα =  δίνη, σέλιννον =  σέλϊνον, χάλιννος =  χαλινός, Ζόννυσος —  Διώνυσος 
(so boot. u. Horn., gewohnlich Διόνυσος, thessalisch aber Διόνν. Inschr.);2) 
απερρος =  ήπειρος, δέρρα =  δειρή, χέρρας Theokr. 28, 9 =  χεΐρας (doch 
auf dem Lampsak. Harm. Dial.-Insckr. 318 und sonst auf spiiteren Inschr. 
Vulglirf. χειροτόνησαι u. s. w.).

Anmerk. 1. Zuweilen unterlassen die lesbischen Dichter nach Bedarf des Vers- 
masses die Verdoppelung, als: περάτων Aik. 33, aber περράτων 84 n. d. Versm., 
τερένας =  τερείνης 61, κάλιον ( =  κάλλιον) 134 b. Tryph. π. λ. § 26. Wenn anderer-

l) Ftir δεινός scheint aol. δίννος gewesen zu sein; daher Διννομένης Ale. 52.94, 
Διννόμαχος Dial.-Inschr. 254. Es ist allerdings (vgl. Meister S. 139) schwer zu 
sagen, wie dem echten ει der andere Dialekt (δεινός aus δ/εΚε)(σ)νός? oder aus 
δ/ει-νός, n. Prellwitz de dial. Thess. 29?) hier i entsprechen soil; auch stande 
die' spate Inschyift einer Korrektur der Namen in Δειννο- nicht im Wege. —
2) tlber die Formen dieses Namens s. G. Meyer 2842.
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seits im Dorischen (Apoll. Adv. 565, 13, Alkm. fr. 98) καλλά =  καλώ; ersclieint, so 
bringt dies Ahrens II, 102 mit καλλίων -ιστός in denselben Zusammenhang, 
den ήκα mit ήσσων, η κίστος, κάρτα mit κάρτιστος hat. — Vgl. b. Horn, έμεν(αι), 
Prellwitz, dial. Thess. 4.

5. Die Verdoppelung des Spiranten σ, die ubrigens nicht eine 
Eigentumlichkeit des Aeolismus ist, sondern, wie wir sehen werden, 
auch anderen Mundarten angehort, erklart sich z. T. auf ahnliche 
Weise wie die der Liquidae. a) Das erstere σ gehOrt dem Wortstamme 
an, das zweite σ ist Flexionsendung; so das Fut. Ισσομαι v. y  ές; Aor. I. 
έτέλεσ-σα v. ] /  τελες, vgl. τέλος, G. τέλε-ος, d. i. τέλεσ-ος, τέλεσσαι Sappll. 
1, 22, έπιτελέσσαντα lesb. Inschr. D .-I. 2 41 , τελέσσαις 295 ; ebendahin 
gehoren έπα(νεσσαι 318, καλέσσαι Ale. 46. Bei den V. auf ζ mit dem 
Char, δ ist Angleichung eingetreten, a ls: έδίκασσε aus έδίκαδ-σε, έπύκασσε 
Sapph. 89. κτίσσε Theokr. 28, 17; es findet sich auch όμύσσαντες D.-I. 
281 A. B (Eresos); — b) das zweite σ ist durch regressive Angleichung 
eines ursprilnglichen /  entstanden, als Ισσός (aus / ίσ /ο ς ) ,  att. ίσος, oder 
es liegt rj τσ zu Grunde, woraus att. z. T. einfaches σ gemacht ist, so 
οσσος Sapph. 1, 26, vgl. bdot. όπδττος; μέσσος S. 1, 12. Ale. 18, a. 
μέί^ος.

Anmerk. 2. Neben den angegebenen Formen kommen auch die gewflhnlichen 
vor, als: τελέση Ale. 77, τέλεσον Sapph. 1, 27, άμπέτασον 29, δσα und έσκέδασ 95, 
μέσος 52, Γσο; 2, 1; auf d. kumSisch. Marm. D.-I. 311 (rOm.‘ Zeit) d. Aor. immer 
init Einem a, als: έτητελέσαντα.

Anmerk. 3. Im thessalischen Dialekt findet sich nicht nur έσσέσθειν =  
ίσεσθαι, οσσος, sondern auch die Eigennamen "Ασσας und Νικάσσας statt ’Ασίας, 
Νιχασίας (Ασίας, Νικάσίας); auch Διοννύσοι D.-I. 1329 (Gen.) kann nur =  Atovuaioo 
sein. Vgl. o. u. 2), und thess. Άντοχος nb. Άντίοχος.

6 . Doppeltes τ und π findet sich im Aeol. nur in οττι Sapph. 1 ,
15. 36. Ale. 45, mehrfach Inschr., οττινας S. 12 (οττω =  οτου 13?),
υττποτα S. 3. οππα Theokr. 28, 4. οππα, οππως Inschr,, u. 8. w. E s  ist
bier das urspr. f  des zweiten Bestandteils im Spiele; vgl. § 76, Anm. 3. 
Cber Uol. τ:π st. μ μ , als: οππατα st. ομματα, s. § 32 S. 155. fiber d.
Boot, δδ st. ζ s. § 33 S. 157. Eigenttimliche Assimilationen hat das
T h c s8 a 1 i 8c h e : ’ ΑτΒόνειτος =  * Αφθόνητος, άττάς =  άπ(υ) τας> έττα =  έπ(1) τα ; 
οί ττολίαρχοι, άρχιττολιαρχέντος (Άμείσσας doch =  Άμειψίας). S. § 64 
Anm. 2 ; § 42, 3.

7. In der d o r i s c h e n  Mundart1) kommt die Verdoppelung von 
o wie in der lesbischen vor, als: οσσος, τοσσαύται, μέσσος, Ισσεται (ν. 
St. ές) Gramm., τελέσσω Gramm. (St. τελεσ), έδασσάμεΒα (St, δατ, kret. 
δάτταθ(Ο)αι) (aber όμόσαι tab. Heracl. 1, 118, καλέσαι Epich. ofter); jedoch 
Ισος od. Ισος; fiber σσ =  ττ s. § 31 S. 152, Uber σσ st. ζ s. § 33 S. 158, 
fiber pp st. ρσ s. § 29 S. 147, fiber δδ st. ζ s. § 33 S. 157, fiber ττ

*) S. Ahrens, Dial. II, p. 99sqq.
Kuhn ere aueftthrl. Grlecli. Grammatik. I. T. 18
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st. στ s. § 31 S. 154; ausserdem kommen im Dorischen noch folgende 
vereinzelte Falle von Konsonantenverdoppelungen, welche aus Angleichung 
entstanden sind, vor: μικκός, ofter b. Theokr. u. anderen Doriern =  
μικρός (auch μικός geschrieben; nach G. Meyer 270 2 ist μικκός aus μικ/ός 
gemacht); άκκόρ lakon. b. Hesych. st. άσκός, διδάκκει im Deer, in Timoth. 
(s. Ahrens II, p. 104), πουμμά Lakon. b. Hesych. st. πυγμή. Eine 
Unzahl von Angleichungen aber hat das Altkretische, wie namentlich 
die gortynischen Tafeln zeigen, s. § 64, Anm. 2; (ausserhalb des Dor. 
wird ’Αττικός von den Alten [s. Herodian II, 872] mit gutem Grunde 
von ’Ακτή hergeleitet, st. Άκτική, κατά τροπήν [des κ in τ] διά τήν ευφωνίαν 
[wegen des nachfolgenden κ], vgl. Angermann,  Curt. St. IX, 252 flf.). 
Die Verdoppelung einer Aspirata, wobei jedoch nach § 67, 1 die erstere 
Aspirata in die verwandte Tenuis verwandelt ist, findet sich in οκχος 
Pind, 0 . 6, 24, όκχέοντι 2, 67, vgl. σκύπφος Hes. fr. 182. 183 K. 174 
Goettl. st. σκυφος; es ist dies nichts dem Dorismus eigenttimliches, und 
beruht auf einer verstarkten Aussprache der Aspirata, vgl. Ausspr.
S. 1013.

8 . In der a l t i o n i s c h e n  Sprache Homers und z. T. auch bei 
den elegischen u. iambischen Dichternl) finden sich meist nach kurzen 
Vokalen folgende Verdoppelungen, grossenteils identisch mit den oben 
aus den anderen Dialekten angefuhrten, vgl. auch § 65, 3:

A) der L iqu idae  u. a:
a) beim Hinzutritte des Augmentes,  als: ε^εον, εδραίε, ε^ρεζε, 

εβ^ηξε, ε^ ιψ ε , έ^ύσατο, Ι^ώ σαντο, ε^ ιγ α , έ^ίζω ται, έρβάδαται; ελλαβε, 
έλλισάμην, έλλιτάνευε, ελλειπον; εμμαΟες, εμμορε, εννεον (vgl. aol. εννη von 
νήμι == νώ, νήθω spinne, Bergk,  Lyr. I l l 4, p. 703); εσσευα, εσσυο, εσσυτο; 
έσσείοντο, II. υ, 59 πάντες δ’ Ισσείοντο (Bekk. δέ σείοντο), S. § 19, Anm. 3, 
und liber ρρ λλ μμ w § 75, 12.

b) in der Kompos i t ion ,  als: άληκτος, άψητος, άγά^οος, βαι)ύ^οος, 
πολύμηνος, πολύμηνες, άπορ^ήςας, άπο^ρώς, άνα^ήςας, έπί^εον, κατά^εον, 
έπί^ροος, έπίρ^οθος, περιχυτός, διαρ^αίσουσι; άλληκτος, πολυλλιστον, νεόλλουτος 
Hymn. Merc. 241, άποΧλήςειαν, μεταΧΧήςαντι; αμμορος (auch Hipponax 2), 
φιλομμειδής, έϋμμελίης (SO φερεμμελίης Mimn. 14, 4); έυννητος, άγάννίφος; 
έυσσεΧμος, υποσσείουσιν, έπισσειησίν U. S. W.

c) λ in [Άχιλλεύς, nach Bedarf des Verses auch Άχιλεύς]; μ in d. 
Inf. Ιμμεναι (aus εσ-μεναι); in πολυπάμμονος, Πάμμονα vgl. § 25, Anm. 7; 
v in den Aeol. έρεβεννός II. ε, 659 u. έραννός II. t, 531. (Eine falsclie 
Schreibart ist Έριννύς st. Έρϊνύς, s. Spi tzner  ad II. i, 454.)

d) σ in der Flexion des Dat. PI. III. Dekl. und des Fut. u. Aor. 
I. A. U. M., als: Ιπέεσσι, επεσσι, χείρεσσι, νέκυσσι, θυέεσσι Hes. Op. 238

ΐ) Vgl. T h ie rs c h , Horn. Gr., § 174; Renne r ,  Curt. Stud. I, 1, 158if.
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u. s. w,; τελέσσω (St. τελεσ), Ισσομαι (]/ έσ), φράσσομαι (]/" φραδ), χάλεσσα, 
κάλεσσον, καλέσσαι, καλέσσας, νείκεσσε, τρέσσε, Ίίλαασαν, δαμάσσατο, πασσάμενος, 
λοεσσάμενο;, ομοσσον, δμόσσας, Ιρυσσαν, έρύσσασθαι, κύσσε, κύσσαι (aber υπο- 
κΰσάμενος, 8. Spitzner  ad II. ζ, 26. υ, 225), έςείνισσα, πέπυσσαι Od. λ, 
494 ( ] /  τιυθ), εσσα (}/ έσ, /εσ , ves-tio); έδασσάμεθα Hes. Op. 37 ( ] /  δατ, 
οατέομαι), δικάσσαι 39, έργάσσαιο 43, όττάσσας 167 ; ήράσσατο Archilocli. 30 
ferner in νεμέσσι Dat. ν. νέμεσις II. ζ, 335 (ubi ν. Spi tzner) ,  das σ 
ersclieint liier unmotiviert, w&hrend es richtig ist in den Formen von 
νεμεσάω =  vεμεσjάω (Frtillde): νεμεσσαται, νεμεσσηΒείς, νεμέσσηΒεν, νεμεσ- 
σητόν; in οσσον, δισάκι, δσσάτιον, τόσσος, τοσσουτον, τοσσημαρ; δτ:ίσσωΓ 
ττρόσσω, πρύσσοΒεν; μέσσον; [Όδυσσεύς, naeli Bedarf des Verses aucli Όδυ- 
σευς, was Verktlrzung ist, vgl. die Nebenformcn wie Όλυττεύς], θυσσανόεις 
ν. Βυσάνος; Λυρνησσός (s. Sp i t zne r  ad II. β, 690, Ilerodian I, 210; 
II, 547); ΐσσασι (richtiger als ’ίσασι, § 321, 3); aber κνίση (s. Sp i t zner  
ad II. a, 66 u. besonders ad φ, 363, La Roche,  Horn. Textkr. 299 f.), 
Κρΐσα (8. Spitzn. ad II. β, 520), Κηφισό; (Spitzn. ad II. β, 522, oben 
§ 65, Anm. 1).

B) Von den Mutis verdoppelt Homer π in den mit 6 anlautenden 
Relativpronomina, als: οππη, όππόΒε, δϊτπόΒεν, δππότε, οππως, δπποΐος, 
δ-πότερος, δπποτέρωθεν (entst. aus dem urspr. οκ/η u. s. w., wie ϊκπο-ς 
aue Γκ/ος, sk. acvas aus akva-s); geblieben ist κ in πέλεκκον II. v, 612, 
ττελέκκησεν Od. ε, 244; τ aus xf τβ ersclieint in οττι, όττεο, οττευ. —  
Die ursprUnglich mit o f  anlautenden Worter, als: δέος, δεισαι, werden 
in der Zusammensetzung und Augmentierung naeli Aristarcli mit Einem 
δ geschrieben, als: Ιδεισε, nicht Ιόδεισε. S. § 19, A. 2 ; La Roche,  
Horn. Textkr. 390.

Anmerk. 4. Obrigens ist zu bemerken, dass die epischen Dichter in den 
angegehenen Fallen nach Bedarf des Metrums bald die Verdoppelung anwenden, 
bald unterlassen. Selbst die Verdoppelung des p, welche in der gewOhnlichen 
Sprache beim Hinzutritte des Augmentes und in der Komposition bei vorher- 
gehendem kurzen Vokale regelrecht stattfindet (s. oben § 65, 3), kann in der 
epischen Sprache nach Bedarf des Verses unterbleiben; jedoch geschieht es 
selten, als: έράπτομεν Od. r, 379. ερεξε II. β, 400. ερεξας ψ, 570. έρεςαν Od. u>, 
458. εριψεν hymn. Merc. 79. άρεκτον (ά) II. τ, 150. άμφιρύτη Od. α, 50. 199. 
καλλΤρέεθρον Od. κ, 107. . So aucli Pind. Ρ. 4, 178 χρυαόραπις. 6 , 37 άπέριψεν. 
Soph. Ant. 950 (im Chore) χροσορότου;. Eur. Bacch. 154 (Ch.) χρυσορόοο. 569 (Ch.) 
ώκυρόαν (Ar. Thesm. 665 Hdschr. διάρριψον for das Mass δέ (>ΐψον Herm,).
Cher die Verdoppelung des σ bei den Tragikern s. § 65, Anm. 1.

§ 67. III. Dissimilation der Konsonanten im Inlaute.

1. Die D iss im i la t ion  findet in drei Fallen statt: Erstens: 
Zwei Aspiratae desselben Organes vertragen sich nicht neben ein- 
ander, sondern die erstere geht in die venvandte Tenuis fiber. Worter 
der Art sind ubrigens selten, zumeist (hypokoristische) Eigennamen

18»
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und sonstige Hypokoristika, s. § 65, 1 , oder mit diesen verwandte 
Ausdriicke des gewohnlichen Lebens, l) als: τυτθύς b. Horn. u. anderen 
Diclitern, άκχος b. Hesych. ( =  ώμος), ύκχέω st. ύχέω, wie οκχος st. oyo; 
(§ 66, 7); άκχαλιβαρ ( =  νεκροφορεΐον), νυκχάζειν ( =  νύσσειν), κακχάζειν 
( =  καγχάζειν) Hesycli.; Σαπφώ, Βάκχος, Άτθίς, Πιτθεύς; thessal. Πετθαλοί 
=  θετταλοί boot. Φετταλοί; die Liebkosungsworte άπφά, άπφίον, άπφίδιον, 
άπφάριον, άπφύς; κέπφος (Gimpel), κεπφόω; τίτθη f. τιθήνη (§ 65, 1 ); 
ausserdem πφ u. s. w. in der Apokope, als: καπ φάλαρα, s. § 42. tJber 
οκχ’ Ιρτιτ̂ ς s. oben § 60, A. 4. Dalier liaben auch zwei nebeneinander 
stehende p niclit beide den Spiritus asper, sondern das erstere erlialt 
den weichen, als: Ιρρηξα.

A n m e r k .  1. Diese Regel, wonach die Aspiraten kh, ph, th der wirklichen 
Aussprache gem&ss nur dem ersten Teile nach verdoppelt werden (also kkh, pph, tth), 
wird g&nzlich ignoriert in den altkretischen Inschriften (Tafeln von Gortyn), die 
aus der Assimilation von σθ (§ 66, 7) nur θθ, nie τθ hervorgehen lassen. Man 
darf darin wohl ein Anzeichen sehen, dass θ im Kretischen die Geltung eines 
Spirans liatte, w&hrend die v e re i nz e l t  anderswo vorkommenden Schreibungen 
wie "Αραχθος (Dial.-Inschr. 3189, Korkyra) Βάχχος, Σαφφώ (Rosche r ,  Curt. Stud. I, 
2, 89) nattirlich nur Sache einer abirrenden Schreibweise sind.

2. Zweitens: Zwei unmittelbar auf einander folgende Silben 
eines Wortes durfen in folgenden Fallen nicht mit derselben Aspirata 
anfangen, sondern die erstere Aspirata geht alsdann in die verwandte 
Tenuis uber:

a) bei der Reduplikation, als:
aus φε-φίληκα (v. φιλέω) wil’d πεφιληκα 

χέ-χυκα (v. χέω) wil’d κέχυκα 
„ θέ-θυκα (ν. θύω) wird τέθυκα 
„ θι-θημι (St. θε-) wil’d τίθημι;

SO ferner: άκ-αχ-ίζω (St. άχ), dcn-αφ-ίσκω, παμ-φαίν-ω (St. φαν), ύκ-ωχ-ή, 
όκ-ωχ-εύω (ν. εχ-ω mit Ablautung); dieselbe Erscheinung findet sich auch 
im Sanskrit, nur dass hier weiche Laute sind, als: τί-θη-μι =  da-dha-mi, 
πέ-φύ-κα =  ba-bhii-va (fui);

b) bei dem Aoristus I und Futurum I Pass, der beiden Verben:
θύειν und τιθέναι (St. θε): έτυθην, τυ-θήσομαι, έτέ-θην, τε·9ήσομαι st. έθύ- 
θην, έθέ-θην; dazil in τε-θμός (att. θε-σμός) dor. von τίθημι

Dazukommtc) entsprechende Dissimilation inKompositis: Εκεχειρία 
ν. Ιχειν u. χειρ,2) Επαφή (ν. Επί u. άφή, welches letztere den Asper hat 
trotz der folgenden Aspirata, Herodian I ,  542; nicht aber vertrug man 
zwei φ), Επάφημα, Επάφησις, άπεφθος (ν. άφέψω έφθύς, dies wegen des 
Spir. asper als Ausn. vermerkt v. Herodian I, 537). Verschiedenen Organs

l) S. L o b e c k ,  Paralip., p. 33. — 2) G o e t t l i n g  ad Theodos. p. 214 will 
εκεχειρία unter Berufung auf Εξω, έκτέος u. s. w., gegen die Dberlieferung 
(Herodian I, 542; II, 52).
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sincl die bciden Mutae in άμπέ/ω, άμπέσχω (άμφί u. Ιχω, Ισχω), sowie 
in deni von att. Insclir. gcbotcnen άρκεθέωρος (Meis terbans ,  S. 782); 
in Άγκιθεέδης =  Άγχεθ. Delos D i t t c n b e r g e r ,  Syll. 367, 44; Έχέφυλος 
Έχβαθένης Lakonien, Delphi u. s. w. (G. Meyer,  S. 2 9 2 2).

Anmerk. 2. In dem Horn, τηλεθόων (v. θάλλω, Pf. τέβηλα) ist selbst nach 
Dazwischentreten einer Silbe die Verwandlung der ersteren Aspirata eingetreten, 
wiihrend II. t, 467 und sonst das Verb θαλέθω vorkommt. So hat man auch 
den Eigennamen Τήλεφος von θήσθαι und Ιλαφος (von einer Hindin ges&ugt) 
ahgeleitet.1)

Anmerk. 3. Diese Regeln, sowie die folgende, sind ungttltig nicht nur ftlr 
das Altkretisclie, welches slflndig Θ(θε09αι, θιΒήι, ΟοΒεμένωι, θιθέτω aufweist (Ausspr. 
1I03), sondern auch fQr das Altattische in starkem Masse, indem sich auf Inschriften 
des G. und 5. (weniger des 4.) Jahrhunderls u. a. folgendes findet: ένθαοΟοΓ, 
άνεθέθη, Χαχρυλίων, Χόλχος (Vasenmaler), ΝΙχαρχον, θροφδς, θηθίς, ΔεοφεΙΒης 
(Meisterhans, S. 782 f.); d. h. es ruft geradezu die Aspiration einer Silbe die 
Aspiration auch der benachbarten hervor. Έθέθην auch ROhl I. Gr. ant. 525 
(Kyme in Italien), θεΒμός, ΟέΒμιον dor. (Meyer, Gr. 291 2), χυθρίς nb. χυτρίς Inschr. 
Oropos (hellen.Zeit) Έφημερ. άρχ. 1889, p. 3ff.

3. Drittens: Bei folgenden WOrtern, deren Stamm mit der Tenuis τ 
anzulauten scheint und mit einer Aspirata auslautet, wird die Tenuis 
τ in die Aspirata 6 verwandelt, wenn die Aspirata in der Flexion 
oder Wortbildung nach den Wohllautsgesetzen verdrangt wird. Man 
nennt diesen Vorgang V e r s c h i e b u n g  oder V e r s e t z u n g  (Metathesis) 
der A s p i r a t i o n ,  neigt aber neuerdings wieder mehr zu der Auf- 
fassung, die bereits Herodian hegte (II, 403), dass der Stamm von 
Haus aus zweimal die Aspirata hatte, als Opt/-, θρεφ-, woraus sich 
τριχός, τρέφω durch Dissimilation erklart. Eine entsprechende Er- 
scheinung bietet das Sanskrit, als: b'ot-sjami, werde wissen, st. bod1- 
sjami, d'ok-sjSmi, werde melken, st. doh-sjSmi.2)

Stamm (θριχ) τριχ: daraus der Nom. θρίς, d. i. θρίχ-ς θρίχ-ς, D. PI. 
Οριςΐ; in den tlbrigen Kasus ist τ anlautend: τρι*/-ύς, τριχ-ί u. s. w.; 
ταχ·ύς, Kompar. θάασων att. θάττων;
τρέφ-ω, F. θρέψω, A. Ιθρεψα; aber Pf. τέτροφα; θρεπ-τήρ, θρέμ·μα; 
ταφ-εΐν, staunen, το τάφος, das Staunen; aber Pf. τέθηπα (st. τέτηφα); 

θάμβος (§ 61, 4).
St. (θαφ) ταφ: davon θάπ-τω, θάψω, τέθαμμαι; aber ταφήναε, ταφή, τάφο; 

(δ); d. 3. Ρ. PI. Pf. Ρ. ion. τετάφαται, Her. 6, 103 nach cod. R, 
oder τεθάφαταε (vulg. Stein), vgl. έθάφθην Anm. 5.

St. (θρυφ) τροφ: davon θρύπτω, θρύψω, τέθρυμμαε; aber τρυφ-ήναι, τρύφος (τό), 
τρυφή;

τύφ-ω, riiuchere, Ιθυψα Ilesych., τέΒυμμαι; aber τυφ-ήναι, τύφος, δ, Rauch;

1) Vgl. Buttm ann, Λ. Gr. I, § 18, S. 79. — 2) S. Bopp, V. Gr., § 104; 
Pott, Kuhns Zeitschr. XIX, 16iT., der sich sehr entschieden gegen die Annahme 
von St&mmen mit zwei Aspiraten ausspricht.
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St. (θράχ) τραχ (θαραχ ταραχ):1) θρασσω (aus 8pctyjo>)? Aor. θραςαι} aber
Pf. Horn, τέτρηχα } 

τρέχ-ω, ιθρέξομαι.
Anmerk.  4. Hierher gehOrt auch έχω st. έχω (urspr. σέχω, vgl. εσχον 

d. i. έσεχov) und das Deriv. έχμα; aber F. 'έξω, Adj. v. εκτός; wiederum ισχω st. 
ΐσχω; altaltisch indes έχω, καθέχω, M e i s t e r h a n s  662; so auch άφάσσω v. ατ:τω, 
II. ζ, 322 άφόωντα (ubi v. Spi t zner ) ,  vgl. άμφαφάασθαι; άθρόος (att. und nach 
Aristarch Horn, ά&ρόος), άθυρω (att. ά&όρω), οφρα st. δ-φρα. Sonst aber wird auf 
den Spiritus diese Riicksicht nicht genommen, als: άφή, υφαίνω, ΰθλος, ήθμός (att. 
ίϊΐΓήθμός), έφΒός,εΒεν, ηχι, altattisch ( Me i s t e r hans  662f.) auch εύχομαι, Ισθμός, Ισχύς.

A n m e r k .  5. Eine ahnliche Erscheinung ist die, dass, wenn zwei auf einander 
folgende Silben mit p anlauten, das erstere p mit dem gelinden Hauche gesprochen 
wurde, wie von den alten Grammatikern ( Herod ian  L. I, 547; II, 22. 940) 
gelehrt wird, welche die WOrter ’Ράρος, ’Ράριον πεδίον (b. Eleusis), ’Ραρίς (Demeter) 
anfiihren. Doch war beziiglich der zweiten Silbe Zweifel, ob $ oder (j , Her. I, 547 
m. d. adn. Demnach mtissten so geschrieben werden auch £ωρός, stark, b. Hesych., 
und die mit ρ reduplizierten Perfekta, als: ^ερυπωπένα (s. § 200), bei denen dieHdschr. 
bald den Asper, bald auf dem ersteren p den Lenis, auf dem zweiten den Asper, 
bald gar keinen Spiritus bieten 2) — Wenn aber der Anlaut ein £ und der Auslaut 
des Stammes eine aspirierte Muta ist, so ist A s p i r a t i o n  im An- und Auslaute 
gestattet, als: ραφ-ή, βιφ*ή, βοφ-έω, £υφ-έω, £ίμφ-α, £άμφ-ος, £ομφ-εύς, ράχ-ις, ρηχ-ός, 
£όχ-ανον, ρόχθ-ος, (ί>ύγχ-ος, ^άθ-αγος, ρόθ·ος, £ώθ-ων u. a.3)

Anmerk .  6. Bei den medialen und passiven mit θ (σθ) anlautenden Flexions- 
endungen der unter 3) angeftihrten Verben steht die Aspiration auch zu Anfang, 
als: έθρέφ*θην, θρεφ-θήναι, θρεφ-θήσεσθαι, έθάφ-θην, θαφ-θείς, τεθάφ-θαι, indem mail 
diesen Endungen ausser bei solcher N£he wie in έτόθην, έτέθην keine riickwirkende 
Kraft verstattete.

Anmerk .  7. In der I m p e r a t i v e n d u n g  des Aor. 1. P., in der beide 
1 Flexionssilben mit θ anlauten sollten, namlich: θηθι, wird nicht die erstere, sondern 
die l e t z t e r e  Aspirata in die Tenuis verwandelt, also θητι, z.B. βουλεό-θητι; aber 
οώθηθ’ οσον Eur. Or. 1345, s. Anm. 8. Im Aor. 2. P. tritt die Endung θι wieder 
hervor, als: τρίβ-ηθι.

An me rk .  8. Ausser den in Nr. 2 und 3 angeftihrten Fallen wird in alien 
tibrigen weder eine vorangehende Aspirata durch eine folgende Aspirata in die 
Tenuis verwandelt, noch eine Verschiebung der Aspiration vorgenommen. Demnach 
wird gesagt: τευχω, τευξω (nicht θευξω), τρύχω, τρύξω; — έχυθην ν. χέω (nicht 
έκύθην), έθέλχ-θην ν. θέλγω (nicht έτέλχ-θην), έθλίφ-θην ν. θλίβω u. a., έλιθώθην; 
— φά-θι, τέθνα-θι; — Κορινθό-θι, Κορινθό-θεν, πανταχό-θεν; — φθί-θω; — Kom- 
posita (ausser den 2, c angegebenen), als: άχθοφόρος, όρνιθοθήρας, έφυφή, καθυφίημι, 
άνθυφαφέω u. s. w.; — in der E l i s i on ,  als: τετράφαθ’, όππότε (st. τετράφατο) II. κ, 
189. ως φάθ’, ο 177. έφθιθ’ ούτος Aesch. Eum. 458. σώθηθ’ οσον Eur. Or. 1345. 
τέθυχ’ ώστε Ar. Lys. 1062. ττρούτίθεθ' δμεΐς Dem. de cor. 236.

An me rk .  9. In der n e u i o n i s c h e n  Mundart findet in einzelnen WOrtern 
gegentiber der attisclien eine Ve r sc h i e b un g  der A s p i r a t i o n  statt: κιθών (st. 
χιτών) oft bei Herod., auch att. Inschr. nb. χιθ., κιτ., M e i s t e r h a n s  792; θεΰτιν 
d. i. τευθίδα Hipponax 115, s. Bergk ;  κυθρα f. χύτρα Choerob., κυθρίδιον Hipp.

S:
4*
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t) S. B e z z e n b e r g e r ,  Btr. IV, 319 if. — 2) S. Lobeck ,  Paralip., p. 14, 
Note 12). — 3) S. S c h n i t z e r  in Kuhns Zeitschr., 1865, S. 264 f. ■
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VII, 394(8) vgl. 396, βάθρακο; Herodot fttr βάτραχος s. § 70, 3; ένθαΰτα, ένθεδτεν ofl b. 
t Her. st. ένταΰθα, έντεΰθεν; das Ionische ist hier offenbar ursprUnglicher, da diese 

Adverbien aus Iv9a, Iv8ev mit analoger Verst&rkung wie die in τοσοΰτος gebildet sind, 
} Auf altattischen Inschriften noch ένθαυθοΐ, oben Anm. 3. Ferner gehOrt hierher Καλ- 

χηδών Καλχηδόνιοι, was als richtige Form anzuseben (aucli Herod. 4, 85. 144; 5, 26; 
6 , 33, an der letzten St. nur R so), neben Χαλχηδόνιοι (so und Καλχ. att. Inschr.), 
Χαλχηδ. (so vulgar unter Anlehnung an χαλκός, vgl. L. Dindorf, praef. Diod. I, 

1 XXIV); κάλχη, χάλχη, χάλκη att. Inschr. Die Spftteren sagten πάθνη far φάτνη, 
* Krippe; Moeris 391: φάτνη Άττικώ; ([φ]άτνη G. I. A. II, 733, A, II, 12), πάθνη
|  Έλληνικώς (ubi vid. Piers.); θωτάζω hat Hesych. fttr τωθάζω, spotte; ders. τριγχός,

στριγχό; fttr θριγκό; (τειχίον). Vgl. Roscher, Curt. Stud. I, 2, 98 ff. Ein merk- 
wUrdiges Beispiel ist das attische φιδάκνη, φιδάκνιον FSsschen (G. I. A. II, 807, b, 
114.117, Meisterhans 802) st. πιθάκνη, indem hier die Aspirata θ in die Media δ 

! {  (st. t )  tlbergegangen ist.
4. Vier tens.  Zur A7ermeidung des Gleichlautes in zwei auf 

!· einander folgenden Silben verwandelt die Sprache in einigen Wortern 
! das λ in p, als: άργαλέος St. άλγαλέος v. άλγος, γλώσσαργος u. γλωσσαργία 
I; neben γλώσσαλγος, γλωσσαλγία, κεφαλαργία lieben κεφαλαλγία, λήθαργος (nacb 

Bechtel v . άργός schnell) nebst Derivatis st. λήθαλγος; aus Άρίαρτος 
(so die ecbte Namensform) ist a t t . ‘Αλίαρτος geworden (unter Anlehnung 
an αλς), Meister ,  Dial. I, 252; att. πληροσία st. πρ(ο)ηροσία, I l e rwerden ,

| Lapid. testim. p. 62; so das Suffix ωρη st. ωλη, wenn sclion ein λ
vorhergeht, als: θαλπωρή, έλπωρή, άλειορή, πληθώρη, aber παοσωλή; Vgl.
1. vulgara, populans mit navafrs, hiemafts;*) desgl. ρος st. λος: φλύαρος, 

-· φλαυρος (oder φαύλος); Άλαλίη St. auf Korsika Hdt., sp. Άλερία. Anger -  
/ mann, Dissimilat. S. 41.
" 5. Sonstige F&lle von Dissimilation: μιχθάδιος fur μιγδάδιος, χρυ-
> πτάδιος fiir κρυβδάδιος, Ahrens Ρά 7; ’Αρκασίδης (Kallim.) fill· Άρχαδίδης, 
- Άοκασίς G. -(δος fiir Άοκαδίς von ’Αρκάς, άδος, Herodian I, 67. II, 373.

405. Ξέρςης erschien als barbarisch, wegen der beiden ζ in auf einander 
V folgenden Silben, wShrend in keinem griechischen Worte ς ψ ζ sich 

so wiederholten, Hdn. II, 404.

§’68. IV. Ausstossung (έξαίρεσις) von Konsonanten im Inlaute.
1. Wenn das ZusammentreiTen von zwei oder mehr Konsonanten 

eine Schwierigkeit oder aucli Unmoglichkeit der Aussprache bewirkt, 
welche weder durch Assimilation noch durch Dissimilation der Laute 
gehoben werden kann, so sucht die Sprache diesem tlbelstande 
dadurch zu begegnen, dass sie einen oder zwei Konsonanten ausstdsst. 
Am haufigsten geschieht dies bei einer Anhaufung von drei oder vier 
Konsonanten; funf Konsonanten stossen in der griechischen Sprache 
nie zusammen; aber auch gewisse Verbindungen zweier Konsonanten

0 Vgl. Bechtel, Cber gegenseitige Assimilation und Dissimilation der beiden 
Zilterlaute in den ftltesten Phasen d. Indog., Gtg. 1876; L. Meyer, V. Gr. 12, S. 523.

t
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konnten nur durch Ausstossung des einen bequem oder angenehm 
gemacht werden. Die Falle, in welchen die griechische Sprache sich 
dieses Mittels bedient hat oder bedient zu haben scheint (insofern 
manchmal eine Angleichung der Laute vorhergegangen und dann die 
Verdoppelung des Konsonanten aufgehoben ist), sind folgende.

2. Der T -L aut (τ δ θ) verschwindet vor σ und im Pf. u. Plpf. 
Act. vor x spurlos. So wird aus ανακτ-σι (άνακ-σι) αναξι, aus παιδ-σί 
παισί, aus χάριτσι χάρισι (Pind. noch χάρισσι), aus ίριδσι ϊρισι (b. Homer 
ϊρισσίν), aus άνύτ-σω (ν. άνυτω) άνυσω (zuerst άνύσσω), aus φράδ-σω (ν. 
φράζω) φράσσω φράσω, aus πείθσω (ν. πείθω) πείσω; vgl. 1. claud-0 (claud- 
si), clausi; — aus ηνυτ-κα ηνυκα, aus ήρειδ-κα ηρεικα, aus πέπειθ-κα πέπεικα.

3. Der Nasal v verschwindet spurlos vor σ; ist aber v mit einem 
T-Laute verbunden, so verschwinden zwar beide Laute vor dem σ, 
der kurze Vokal aber vor σ wird gedehnt (ε in ει, o in ου, S, ΐ, 5 
in δ, t, ϋ, s. § 38), so dass der Dativ Plur. III. Deklin. in beiden 
Fallen dieselbe Quantitat der Stammsilbe hat wie die anderen Kasus 
(vgl. Hdn. II, 736), als:

δαίμον-σι wird δαίμοσι λέοντ-σι wird λέουσι
τυφθέντ-σι wird τυφθεΐσι Ιλμινθ-σι wird Ιλμΐσι
σπένδ-σω wird σπείσω δεικνύντ-σι wird δεικνυσι
τύψαντ-σι wird τύψάσι Ξενοφώντ-σι wird Ξενοφωσι.

So: τριακοστύς aus τριακοντ-τός (τ zu σ nach § 60, 2), κεστός von \  κεντ 
(κεντέω) st. κεντ-τός, G. Meyer 2862; Solmsen, Κ. Ζ· 29, 330; auch 
σαλπίζω d. i. σαλπίσδω st. σαλπίνσδω, oben § 2 1 , 2 , Solmsen das. 331, 
Herodian II, 399, nach welchem v vor ζ in einem einfachen Worte niemals 
stehen kann. Doch mit Dehnung έκλογιζούσθω aus -ζόνσθω, § 211, 9.

Anmerk. 1. Ausnahmen: Έ ν  in der Komposition, als: ένσείω, ένσπείρω; 
einige nachklassische (dialektische) Flexions- und Ableitungsformen auf [aat und] 
σις von Yerben auf νω, als: [πεφανσοα unbelegbar, ν. φαίνω], von Aristoteles ab 
θέρμανσις(ν. θερμαίνω), πάχυνσις (ν. παχύνω), οσφρανσις ν. Οσφραίνομαι, κύμανσις ν. κυμαί- 
νω), άδρυνσις (ν. άδρύνω), ξήρανσις (ν. ξηραίνω), ύφανσις (ν. υφαίνω), πέπανσις (ν. πεπαίνω)*); 
die Substantive ή έ'λμιν?, Bandwurm, [ή πείρινς, Wagenkorb,] ή Τΐρυνς, G. νθος, s. § 57,3; 
lateinische Namen wie ‘Ραμνήνσης u. Λουκερήνσης Plut. Rom. c. 20 (doch f&llt auch hier 
v meist aus, wozu es schon im Lateinisehen neigte, als Κλήμης -μεντος); b. Horn, κένσαι 
II. ψ, 337 ν. V  κεντ (κεντέω), um den Stamm nicht unkenntlich zu machen. Die Kom- 
posita mit παν haben vor σ fast durchweg παν, selten πασ, als: πανσέληνος, πάν- 
σεμνος, πάνσκιος, πάνσκοπος, πάνσμικρος, πάνσοφος, πανσπερμία, πανστρατιά, πανσυδία, 
πάνσυρτος u. a.; aber πάσσοφος Plato nach tiberwiegender Oberlieferung, s. Schneider, 
Plat. Civ. T. Ill, p. 203; Schanz, Praef. Euthyd. V);2) II. β, 12 haben einige 
Handschriften πασσυδίη st. πανσ., welches letztere Aristarch vorzog (s. Spitzner ad 
h.L), X. Cyr. 1. 4, 18 πασσυδί, aber Th.8, 1 in fast alienHandschr. πανσυδί (s. Poppo 1

1) S. Lobeck ad Phryn. p. 116 sq. 'Αλινσις (von άλίνω =  άλείφω) die dor. 
Inschr. von Epidauros, Dial.-Inschr. 3325; λέπτυνσις Hipp. IX, 58. — 2) Vgl. 
Lobeck ad Soph. Ai. 836.
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ad h. 1. in ed. Goth.). Die Komposita mit πάλιν assimilieren vor σ das v oder 
werfen es (vor σ mit einem Konsonanten) ab; vielfach aber wird in ersterem wie 
in letzterem Falle παλιν geschrieben, als: παλίσσυτος, παλίνσοος (Nonnus); παλί- 
στρεπτο; u. παλίνστρ., παλίστροφος u. παλίνστρ.; vgl. auch παλίνζωος (Nonn.) [παλίψηστος 
v. 1. far παλίμψηστος]. — Das v von σύν assimiliert sich in der Komposition einem 
folgenden σ, auf das ein Vokal folgt, als: συσ-σείω (aus συν u. σείω); wenn aber 
auf v ein σ mit einem Konsonanten oder ein ζ =  σο (Buttmann, Ausf. Spr. 90) 
folgt, so verschwindet v spurlos, als: σύστημα aus σύν-στημα, συζυγία aus συν-ζυγία. 
Ober άνστάς, άνσχετος u. s. w. s. § 42, 2. Es versteht sich aber, dass beztiglich 
der Behandlung aller Komposita der Schreibgebrauch sehr geschwankt hat. Die 
alten Attiker assimilieren auf den Inschriften auch έν vor σ, in der Komposition 
wie vor Nomina, als ές Σάμωι, έσστήληι od. έστήληι oder (mit Ersatzdehnung) 
είστήληι, Meisterhans 862; doch hbrt dies um 250 v. Chr. auf, und man schreibt 
έν, was dann in der alexandrinischen und riJmischen Zeit tiberhanpt vor alien 
Konsonanten steht, oben § 61, Anm. 1; ebenso σύν. — In νήφοσι  (Dat. PI. st. 
νήφου3ΐ v. νήφω, bin nttchtern, b. Theogn. 481. 627, § 132, Anm.) scheint sogar 
vr spurlos verschwunden (aber χαρίεσι s. § 120, Anm. 10), w&hrend in τάλας ,  
μέλάς' (G. άνος), κτείς,  είς (G. ενός), εις (st. ένς), in d. Akk. PI. der I. u. II. Dekl., 
als: τραπέζας st. τραπέζανς v. τράπεζα, λόγους st. λόγον;, und in der 3. Pei's. PI. 
der Haupttempora, als: βουλεύουσι (aus βουλεύοντι, ονσι) das Verschwinden des 
blossen v durch Dehnung des Arokales ersetzt worden ist. Ebenso auch, wenn 
sonst νσ aus ντ geworden ist, als Προβοιλίσεος von Προβάλινθος, Άμσρύσιος, γερουσία,
§ 63, 3.

Anmerk. 2. Dass bei den Argivern und Kretern (Thessaliern) sich v vor 
σ behaupte, ist §‘ 38, 3 bemerkt worden. Der lesbische Aeolism us gebrauchte 
unter Beseitigung des v at st. δ, oi st. ου, u. s. w., als: τάλαις st. τάλας, παις st. 
πάς, παΐσα st. πάσα, πνεύοισα st. πνεόουσα u. s. w., s. § 26, S. 132 f.; die 
strengdorischen Mundarten dehnten in η st. ει und u> st. ου, als: ής st. είς, νόμω; 
st. νόμους, άγωσα st. άγουσα u. s. w., s. § 26, S. 128 ff., oder es fiel auch (in den 
Endungen) das v einfach aus, als τός, τάς, § 38, S. 167 f.

4. Ferner ist (in viel fruherer Zeit) der Nasal v ausgefallen in 
dem άν privativum (sk. an, lat. in, d. un) vor Konsonanten, als: 
ά-παΟής, άσοφος, aber ίν-υορος, αν-οι/ος; doch in d. Horn, άμφασΐη st. 
άφασίη (wie Gobet ,  Misc. 404 korrigieren will), Sprachlosigkeit, hat 
es anscheinend sich vor einem Konsonanten erhalten; ein gleiches 
Beseitigen des v ist in betrachtlichem Umfange in der Bildung der 
Verbalformen von v-St&mmen und nasalierten Stammen und in zu- 
gehorigen Ableitungen geschehen. Die Sache wird am besten klar 
an einer verhaltnism&ssig jungen Erscheinung: altgriech. μάν, \vahrlich, 
erlitt Abschw&chung einerseits zu μέν (auch dor.-&ol.), andererseits zu 
μά (ού μά τ^ν Α(σ, und thessalisch μά =  δέ nabera, P r e l l w i t z ,  de 
dial. Thess. 48), wahrend das zunachst zu erwartende μαν sich nur 
im Eleischen (Dial.-I. 1151, 3) und vielleicht in dor. μάντοι =  μέντοι 
μσν τοι (Epidaur. Dial.-I. 3339, 37) fmdet; also statt αν trat entweder 
ev oder ot ein (τδ ά άποβλητιχον έστι του ν, Hdn. Ιί, 835). So stehen 
auch nebeneinander die Doppelbildungen πένθος und πάθος, βένίίος 
und βάθος, φέγγος und φά(/)ος; dor. κά und aol. κεν κε (arkad. noch
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καν in εί' καν =  έάν; auch mit Elision ει κ’ έπί); Ινεκα ion. εινεκεν; 
im Dativ Plur. entspricht a dem εν in φρασί =  φρενσί (§ 118, 10); 
ferner beim Nomen (wenn man das Latein. vergleicht) im Akk. Sg.
III. Dekl. ά lat. em, Akk. Plur. ας (nur dial, ανς) lat. es, im Nom. 
Sg. ονομα, lat. nomen,  in Zahlwortern wie έπτά septem, έννέα δέκα, 
u. s. w. Bei den Verba stehen nebeneinander die Wurzelformen πενθ 
(πείσομαι, πέπονθα) παί) (έπάθον, πεπαθυΐα Horn.), γεν (γέγονα, γενήσομαι) 
γά (Horn, γέγάμεν γεγαώς u. s. W.), μεν (μέμονα, το μένος) μα (μέμάμεν, 
μεμαώς) u. s. w., also stets mit α fur ε, wahrend ΐ δ (κέκλΐμαι zu κλίνω, 
πέπλυμαι zu πλύνω) naturlich bleiben; α m it  Nasal nur in λαμβάνω, 
λανθάνω, λαγχάνω, μανθάνω, άνδάνω, χανδάνω. Einen Teil der hierher- 
gehorigen Erscheinungen wird man auch so fassen, dass a Vokali- 
sierung des v (μ) ist, als πόδα fur πόδ-ν (πόδ-μ), έλυσα fur ελυσ-ν (v 
oder urspr. μ Endung des Akkus. bezw. der 1. Person); so auch 
ιαττα, kret. =  ούσα: eigentlich έσ-vtja, wo fur loaxja, έατια, farta .l) 
— Geblieben ist av vor altem j, indem durch Epenthese sich αιν bildete: 
nicht nur μέλαινα, sondern auch λέαινα zu λέων, τέκταινα (Gramm.) 
τεκταίνομαι zu τέκτων, ευφραίνω εύφρων, dor. δνυμαίνω nenne zu δνυμα 
nomen u. s. w .; doch zu τα Pras. τείνω, zu κτα κτείνω (dor. κταίνω). 
Selbstverstandlich bleibt das auslautende v des Stammes auch bei 
einer ursprunglich vokalisch beginnenden Endung, so έγεν-όμην, εκταν- 
ov, kret. mit ε έσκενον; der Vokal des Stammes ist ausgestossen in 
έπεφνον, γίγνομαι u. s. w .; auch (vor i =  urspr. j) in αίμνίον Blut- 
gefass Odj'ss. 3, 444 v. αίμα d. i. αΐμαν (s. Herodian II, 138), ποίμνιον, 
ποίμνη zu ποιμήν ποιμαίνω, vgl. bei p die Feminina auf -τειρα (entspr. 
αινα) und -τρία, tjber den-Wechsel von aund με im A n l a u t  s. § 58, 5.

5. Anderer Art und spaterer Entstehung sind folgende Falle: 
’Απολλόδωρος u. s. w. von ’Απόλλων (mehr willkurliche kurzere Bildung 
als lautlicher Vorgang, vgl. ΙΙοσείδ-ιππος), χειμοθνής χειμόαπορος von 
χειμών; σωφροσύνη ν. σώφρων; κιόκρανον (Meis terhans  92 2) von κίων; 
mehr G. Meyer ,  Curt. Stud. V, 63 ff. In dem Perf. M. od. P. der 
Verben auf μπω geht vor den mit μ anlautenden Endungen und dem 
vor diesen angeglichenen π der Nasal naturlich verloren, als: πέπεμμαι 
V. πέμπω st. πέπεμμ-μαι, κέκαμμαι ν. κάμπτω; ebenso im gleichen Falle 
das nasale γ vor γμαι, als έσφιγμαι von σφίγγω (aber έ'σφιγκται), έλή- 
λεγμαι von ελέγχω; bei σαλπίζω auch vor κ, ξ, § 343. S. auch § 69, 1 .

6 . Sowie die Lautgruppe νσ, so waren auch die Lautgruppen 
μσ (immer), ρσ, λσ dem griechischen Munde und Ohre mehr oder 
weniger unbequem. Daher erscheint bei der Bildung des Aor. I. Akt. 
und Med. der Verba liquida das a in der Flexionsendung ausgestossen,

1) Vgl. L. Meyer, Vgl. Gr. I 2, 137; Christ, Lautlehre 14f.



zum Ersatze aber der Stammvokal der vorangehenden Silbe gedehnt, 
als: εσΰρ-α, ετϊλ-α, ημΰν-α, ενειμ-α st. εσυρ-σα u. s. w. von den Stcimmen 
σύρ, τΐλ, άμύν, νεμ (doch liegt als Mittelstufe die im Lesbischen er- 
haltene Angleichung zu μμ, λλ, pp dazwischen, s. § 66, 2); nur bei 
Homer und sonst in der Dichtersprache kommen einige Fut. u. Aor. 
auf ρσ und λσ vor, als: ορσω, ώρσα, αρσω, ήρσα, φύρσο), εφυρσα, Ιχυρσα, 
ελσα, χέλσω, εκελσα. Vielfach dagegen haben sich die Gruppen ρσ 
und λσ im Inlaute slets erhalten, als: θύρσος, βύρσα, δλύφυρσις, τέκμαρσις, 
αρσις, πορσύνω, άλσος, παράγγελσις u. s. w., ebenso im Dat. PI. HI. Dekl. 
der Worter auf p, als: ρήτορσι, und in «λσί von αλς, wahrend in anderen 
Fallen (im att. und dorischen Dialekte) ρσ zu pp angeglichen ist, 
s. § 29, S. 147 und § 64, 5. fiber ρσ und λσ im Auslaute s. unten § 71.

7. Da die griechische Sprache eine A n h a u f u n g  von  d re i  
K o n s o n a n t e n  in etwas grosserer Freiheit nur in der Komposition, 
in einfachen Wortern aber nur dann zulasst, wenn der mittlere eine 
Muta ist (s. oben § 57, 2); so wird, wenn in der Flexion des Verbs 
an den Stammkonsonanten eine mit σβ anlautende Endung antritt, 
das σ ausgestossen:

λελείπ-σίΐων (v. λείπ-ω) wird λελείφΒων (§ 6 0 , 1 ), 
λελέγ-σθαι (v. λέγ-ω) wird λελέχθαι (§ 6 0 , 1), 
δεδέχ-σθοι (v. δέχ-ομαι) wird δεδέχθαι (§ 6 0 , 1), 

έστάλ-σθαι (ν. στέλλ-ω) wird έστάλθαι, 

γεγράφ-σθαι (V. γράφ-ω) wird γεγράφΒαι; 
hicrher gehort auch έφΟό; ν. Εψειν st. έψ-τός (s. oben 6 3 , 1 ); λακπάττ,τον 
Soph. Ant. 1275  ν. λάς, πυγμάχος ν. π ύ ; (γ vor Liqu. vgl. § 6 0 , Anm. 1 ), 
έχμηνος (semestris) Soph. OR. 1 1 3 7 . 2κπλεί)ρος Eur. El. 8 3 3 . Med. 1181  ] 
doch έςμέδιμνον Ar. Pax 6 3 1 , έ'ςπηχυ; neben ΕκπλεΘρον Phryn. Lob. 4 1 2 , 

έςτιτ,/υστί Soph. fr. 8 7 6  b. Etym. M. 3 4 6 , 15 , wo auch 2ςπουν aus Plat, 
com. angcfilhrt und 2ςκλινος (im Gegensatz zu έςάκλ.) als attisch bczeichnet 
wird; έκκαίδεκα, έκκαιδέκατος, aber έςκαίδεκα, έςκαιδέκατο; b. Hippokr. und 
Anderes bei den Spiitercn. *) Die attischen Inschriften schwanken gleich- 
falls: έκπους, εκ ποδων, εκ χυινικες, έγδάκτυλος, έγ δακτύλων (nacli § 6 0 , 

Inna. 1) und εςπους, ές ποδών, έςδάκτυλος u. 8. w., Meis terhans ,  Gr. d. 
itt. Inschr. 8 5 2. Ober έκ st. ές s. unten § 7 2 , ebenso Uber boot, έσ- 

ιήδεκα =  έκκαίδεχα. Der dorische (altepische) Dialekt vertrug ’ Ενάρσ- 
ρορος Eigenn. (Alkman frg. Aegypt. I, 3 , lies. Sc. 192) statt Έ να ρόφ ορο; 

mit Synkope und eingeschobenem σ; vgl. § 70 , 3 .

8 . Ferner ist o ausgefallen vor μ (ursprunglich mit Angleichung, 
i. § 64, 3), Z. B. in ήμεί; und υμείς, vgl. sk. asma-, jushma-, ίμερος,

§ G8. A u ss to ssu n g  vo n  K o n so n an ten  im  In la u te . 2 8 3

0 S. Lobeck ad Pliryn., p. 413sq., und Uber rOmische Namen undWOrtcr, 
rle 2έ;τος, Σέςατος, πραιτεξτάτος u. dergl. s. Lobeck, Paralip. p. 18.
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j /  ισ,*) εί-μ( st. έσ-μί, ή-μαt (3 p. ήσ-ται) vgl. sk. as-e; vor σ, wenn σ 
mit Konsonant darauf folgt, was natlirlich nur Sache der Schreibung ist, 
als: δύ-στομος 8t. δύς-στομος, δυστομειν,i) 2) δύστηνος st. δύς-στηνος (andre 
Form δόστος, Hdn., I, 217 u. f.; vgl. liber die Etymologie L. M eyer 
I 2, 489. 620) vgl. 1. distinguo st. dis-st.; so προ-σφάττω st. προσ-σφάττω, 
πρό-σφαγμα, προ-στάς st. προσ-στάς (Xen. Oec. 10, 10), προ-σχών, St. προσ- 
σχών, προ-σχεΐν st. προσ-σχεΐν;3) doch findet in dieser Beziehung in den 
Handschr. und so aueh in den Ausgaben keine Gleichmiissigkeit statt, 
und die Inschriften schreiben einerseits τουστρατηγους, τήστοας u. dgl., 
andererseits έσστεφάνωσεν, αρισστα u. s. w. (M eisterhans 68 2 if.); d. i. 
α-ρισ-στα, B la ss , Ausspr. 8 9 3 f. Vgl. oben § 42, A. 1.

Anmerk. 3. Ober den Ausfall des σ und des f  zwischen zwei Vokalen s. 
§§ 15 und 16.

9. Die K-Laute sind (mit samt einem urspr. Vokale) ausgefallen
in αίπόλος 8t. αίγ(ι)πόλος Oder α{7(ο)πόλος, γυναιμανής neben γυναικομανής, 
έλίχρυσος, έλίτροχος von έλι'σσω St. έλικ-; ferner vor σ in διοά-σκω, entst. 
anscheinend aus 6tδάχ-σκω, vgl. διδαχή, δειδίσκομαι (begrtisse) Horn., entst. aus 
δειδίκσκομαι, vgl. δεικ-ανόωντο, τιτύσκομαι Horn., entst. aus τιτύκ-σκομαι, vgl. 
τετυκ-έσΟαι, λάσκειν, entst. aus λάκ-σκεtv, vgl. Aor. λακ-εΓν (boot. U. 8. w. auch 
in έσ fUr ές, ϊσ fiir ές, s. unten § 72); γ in γίνεσθαι, γίνώσκειν, aol., dor. 
und n eu ion ., dann in der κοινή4) statt γίγνεσδα*, -μγνώσκειν, vgl. fulmen 
st. fulgmen; zwischen Vokalen (indem es spirantisch wurde) in d. Boot, 
ίων (ίων) st. έγών, T aren t. und vulgar όλίος st. όλίγος;5) Φιάλεια (arkad. 
Stadt) neben Φιγάλεια (A hrens, Dial. I, p. 206. II, 87, M eister, 
Dial. II, 103 f.); άγήοχα vulgar, άγείοχα boot, aus άγήγοχα.

10. Der P-Laut ist ausgefallen in βλάσφημος, entst. aus βλαψίφημος; 
der T-Laut (zwischen σ und λ) in den lesbischen Wortern έσλός st. έσ- 
θλός und μάσλης st. μάσ-θλης, Vgl. ίμάσθλη, Peitsche (Ahrens, Dial. I, 
p. 74, M eister , Dial. I, 150); έσλός auch b. Pind.

11. Die Liquida p ist ausgefallen in dem Aor. μαπέειν Hes. Sc. 
231, 304, μεμάποιεν ib. 252 v. μάρπτω, erfasse, in σκαπτόν Pind. f. σκά- 
πτρον, £δπτον f. ^όπτρον, θύρωτον f. θόρωτρον, Epidaur. Dial.-I* 3325. 
3340, 41; d orisch  auch in ποτί f. προτ(, πορτί (προτι, ποτί, πρός Homer),

i) S. Gurtius, Et.*, S. 402. — 2) s. Reisig ad Soph. OG. 982. -  3) Hdn.II,
574 (=  Et. M. 700, 19). S. Excerpta post Greg. Gor. p. 680, 21; Lobeck ad
Phryn. p. 673; Poppo ad Thuc. Ill, 1, p. 148. — 4) Schneider ad Plat. Civ.
T. II, p. 99 sq. und Ktihner, Excurs. I. ad Xen. Comment, wollen, den Irrungen
der Hdschr. folgend, die Formen ohne das zweite γ auch den Attikern nicht ab- 
sprechen; hiergegen gentigt schon das Zeugnis der attischen Inschriften, die bis 
zum Ende des 4. Jahrhunderts ausschliesslich γίγνομαι, γιγνώσκω bieten (Meister
hans 1412 f.); s. auch Voemel, Dem. Cont. Proleg. § 115. Ober die Schreibung 
bei Homer vgl. La Roche, Horn. Textkr. 219 f. — 5) S. G. Meyer 218 2 f.; 
M eisterhans 592.
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s. Gcrtli,  Curt. Stud. I, 2, 250 Anm. (die neuerdings beliebte Trenuung 
von προτί und ποτί wird dem Griechischen aus anderen Sprachen auf- 
genotigt); at ti sell in άλάβαστον Menander (990 K.) f. άλάβαστρον, in 
μάραΒον (aucll dor.) Μαρακών f. μάραΒρον, ΜαραΒρών Vgl. uuten 12 (μά
ραΒρον u. a. Hippokr. VI, 562. VII, 88 , docli v. 1. oline p, Alexis 
127 K., desgl.), in Οερμαστίς Feuerzange (Meisterhans 632) neben 
Βερμαστρις, in λιβανωτίς (das.) fill* λιβανωτρίς; ferner in μικύς, klein, nacli 
Ausweis des attischen Femininums, welches μιχά lautet, nicht μική; 
s. Meisterhans,  Gr. d. att. Insclir., 63 2; die Schreibung schwankt 
iibrigens in den abgeleiteten Eigennamen auf att. Insclir. zwischen xx 
und x, §65, 3, und man kann das dor ische μικκύ; (vielbezeugt) durch 
μιχ/6ς von μιχύ; (Grammat.) herleiten, vgl. ημισυς, ημισαος, G. Meyer 
270 2, 1.

12. Endlich werden bisweilen Konsonanten ausgestossen, um 
den Gleichlaut auf einander folgender Silben zu vermeiden; z. B. 
λ in λελίημαι st. λελίλ., Herodian L. I, p. XXII (Schol. II. μ, 106), in 
έκπαγλος v. Εκπλήττω, Aor. P. έκ-πλαγ-ήναι, πύελος, Waschtrog, v. πλύνει, 
δλοφυκτίς, Blase, Blaker ,  Phot. 330, neben ύλοφλυκτίς, κιγκλίς, Scliranken, 
Gitter, vgl. attisclie Insclir. Βυροκλιγκλίς, θυροκιγκλίς, θυροκλιγκίς, Me is te r 
hans 62 2, mit Reduplikation von κλίνω; p in φατρία, Bruderschaft (so 
dor. und sonstige Insclir., G. Meyer 2922, einzeln auch attische, 
Meisterhans 63 2; φάτρα Herodian I, 264, 14), neben φράτρα, φρατρία; 
δρύφακτος, Holzeinfricdigung, st. δρύφρακτος Oder -φαρχτος, δέτρον St. οέρτρον, 
Herodian II, 491, Angermann,  Dissim. 39; sogar bei grbsserem Ab- 
stande in Βιπόβρωτος (Ilesych.) st. Βριπόβρωτος. *) Vgl. θύρωτον u. a. 
oben 1 1 . Das Streben die Eintonigkeit der Laute zu vermeiden ging 
zuweilen so weit, dass ganze Silben ausgestossen wurden, als: τράπεζα 
st. τετράπεζα, τετραχμον (van Herwerden,  Lap. testimon. 66) st. τετρά- 
δραχμον, τρυφάλεια st. τετρ., Fick,  Bzz. Btr. I, 64, ταρτημόριον st. τεταρτημ.. 
(Meisterhans 9 2 2), άρνακίς =  άρνο-νακίς, καλαμίνθη st. καλαμομίνΒτ), 
καρδάμωναν st. καρδαμάμωνον, λιπυρία(ς) st. λιποπυρία(ς), ήμέδιμνον st. ήμι- 
μέδιμνον, άμφορεύς st. άμφιφορεύς, Βάρσυνος st. θαρσύαυνος, δεαποσύνη 8t. 
δεαποτοαύνη, ΠλειαΒένης st. ΠλειστοσΒένης, Ελλάνικος st. Έλλανύνικος, Παλα- 
μήδης st. Ιίαλαμομήοης, Φοινιχλέης st. Φοινικοκλ., κελαΐνεφής st. κελαινονεφής, 
μωνο; st. μονωνυς, welches letztere Herodian kennt, I, 45. II, 743,2) 
ψάλυς st. φεψάλυ; (Funke), Ildn. I, 44. II, 190, 598, πριβώλετερ Alcae. 
fr. 38 fUr τριβολ-ώλετερ, von der Pflanze τρίβολος, vgl. Bergk,  αντιτος 
f. άντίτιτος? Homer (Hdn. II, 125); άριστοκεία vgl. bei Homer δυσαρυτο-

0 S. Lobeck, Paralip. p. 15. — 2) Nach W ackernagel, K. Zeitschr. 28, 
137 fur σμώνο;, Stamm σ(ε)μ vgl. (σ)μ(α; indes zur Bezeichnung der Einheit dient 
in solchen Kompositionen nicht dieser Stamm, sondern μόνος.
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τόχεια Hdn. II, 478, δατήριος f. δατητήριος, κέντρον f. κίντητρον U. a. 1) 
Dass aber der Grieche in sehr vielen Wortern und Wortformen den 
Gleichlaut nicht gescheut hat, geht aus der reichen Sammlung von 
Beispielen hervor, die Lobeck  in seinen Paralip, Diss. I. gegeben 
hat. — Eine eigentumliche Verstummelung ist in ion. λέως f. τελέως, 
Apollon. Pron. 74a, E. M. 560, 30, Archiloch. fr. 1 1 2  Bergk,  (λείως).

§ 69. V. Epenthese oder Einschiebung von Konsonanten im Inlaute.

1 . Sowie wir eben gesehen haben, dass zur Erleichterung der 
Aussprache oft Konsonanten in der Mitte eines Wortes ausgestossen 
werden; so tritt auch bisweilen der entgegengesetzte Fall ein, dass 
zur Erleichterung der Aussprache Konsonanten eingeschoben werden. 
Da namlich dem griechischen Munde μ vor p und λ, sowie λ vor p 
und v vor p unbequem waren, so wurde zwischen dieselben ein ent- 
sprechender Konsonant eingeschoben; dies geschieht in: 7«μ-β-ρύς 
St. γαμ-ρός, μεσημ-β-ρία (entst. aus μεσημ(ε)ρία), αμ-β-ροτος St. ά-μροτος, 
vgl. sk. mr-je, 1 . mor-ioi’, φαεσίμ-β-ροτος, φθισίμ-β-ροτος, lesbisch aber 
μύρτος (vgl. mortuus) im Komp. Αγέμορτος; Horn. άμ-β-ροτειν, lesb. 
άμβρότην, Aor. v. αμαρτάνω, s. But tmann,  Lexil. I., S. 137; μέμ-β-λωκα 
Horn. Pf. V. μολ-ειν, μέμ-β-λεται, μέμ-β-λετο, Horn., ZU μέλ-ομαι; άν-δ-ρός, 
sk. ] /  nr, naras (Mann), st. άν-ρός; σιν-δ-ρός b. Hesycli. st. σινρός v. 
σίν-ομαι. Vgl. die romanischen Sprachen, als: nom-b-re fr. aus numerus, 
cham-b-re fr. st. chamre, hom-b-ro span.  st. liomro v. humerus, gen- 
d-re fr. aus genre (generum), cen-d-re fr. st. cenre, tien-d-rai fr. st. 
tien-rai v. ten-ere. Wir sahen bereits oben (§ 58, 5), dass im Anlaut  
nun β geradezu an die Stelle des μ. tritt, als βροτός, βλώσκω; dasselbe kann 
aber auch im Inlaut geschehen: άβρότη Horn. II. ?, 78. άβροτάςομεν 
(Weiterbildung zu άμβροτ-) κ, 65; άμφιβρότης st. άμφιμβρ., was unmetrisch 
und tibellautend, Hdn. II, 288; bei ημβλακον, ich fehlte, wo die Muta 
ebenfalls eingeschoben ist, gab sicli β zu dieser Verkurzung nicht her, 
indem βλ fast durchaus Position bildet, und darum, wie es scheint, ist 
hier auch π verwendet worden: άμπλακήματα codd., απλακ. die Neueren 
Aesch. Eum. 934; άναμπλάκητος codd., άναπλ. die Neueren Soph. OR. 472. 
Ahnlich auch wohl ανδροτής b. Homer, II. π, 857. Ferner λάβδα bessere 
Form fiir λάμβδα, wo doch λάμδα (hebr. Lamed) zu Grunde liegt, und 
β eingeschoben ist. — Verschiedener Art ist das δ in χαλυβδικός von 
Χάλυβες, μόλυβδος (so am haufigsten und namentlich in d. att. Prosa, 
Ael. Dionys. b. Eustath. 1340, auch att. Inschr. stets, Meisterhans, 
S. 23 2; μόλιβδος tiberliefert Theogn. 417. 1105, Ar. Nub. 913), neben

l) L. Meyer I* S. 526f.; G. Meyer 2932; Fick, K. Z. 22, 98.



$  μόλιβος (auch II. λ, 237, ubi v. Spitz ner), περιβολφώσαι dor. Insclir. 
t (I)ittonb. Syll. 305), aber μόλυβος nur ah unsichere Lesart (s. Melil- 

horn ad Anacr. 44, 3. p. 113. Poppo ad Thuk. I, 93); das 0 in 
I μαλ-9-ακος nebon μαλακύς, διχ-θ-df, τριχ-Η-ά b. Horn, neben δίχα, τρίχα, 

Ιβ τέλ-ί)-ος, τό, Callim. Lav. 106, Cer. 77 st. τέλος; das β in βύλβιτος (-ον), 
Jj Ilippokr. VII. 314 und Sp. fUr βύλιτος (-ov); dav. βολβιτίς Art Tintenfisch 
M Epicharm, u. s. w.

2. Der Nasal μ erscheint mitunter vor β, π mit Konsonant, wo 
It er kein Recht hat, als: πί-μ-πρημι, πί-μ-πλημι, Insclir. Korkyra 1840 
f l  (D.-I. 3198) έμπριατο st. έπρίατο; cs ist dies das Umgekehrte von 
ί ΐ  αβροτος f. αμβροτος u. dgl., obon 1 . — Ferner wird in poetischen Forraen 

das μ nacli kurzera Vokal durcli v gcsttltzt, wenn Positionsliinge sein 
soil: δίδυμ-ν-ος neben δίδυμος, νώνυμ-ν-ος neben νώνύμος, I) άπάλαμ-ν-ος V.

; παλα'μη2); υπεμνήμυκε II. χ, 491 Perf. ν. ύπημύω, n. d. Alien, mit att.
 ̂ Redupl., st. υπεμήμυχε, υπημήμ. (έμμέμυχεν ftihl’t als ad. Lesart lies, an),
" vgl. v (flir j) als Pritsensverstiirkung von Verben auf -μ, oben § 2 1 , 8,
! wo doch nacli Analogic anderer Liqu. zunilchst μμ zu erwarten wilre. 

— In der Horn. Sprachc wird im Aor. 1 . P. bei einigen Verbis puris 
ein v cingcschoben, als: ίδρύ-ν-0ησαν (ν. Ιδρύω) II. γ, 78. η, 56. 4μπνύ-ν-θη 
II. ε, 697. ς, 436 (ν. άναπνέω), was auf Schwankcn zwischen Vokalstamm 
und Stamm auf -v zurtlckgeht, Cur t ius ,  Vb. I I 2, 365.

3. Der Spirant σ erscheint eingeschoben in Ένάρσφορος d. i. 
Έναρ(ό)φορος b. Alkm., aucb lies. Sc. 192, Apollod. 3, 10, 5, Plut. 
Thes. 31; vgl. § 68, 7; in der Flexion von Οέμις b. Horn. θέμι·σ*τος, 
θέμι-α-τα, Οέμι-σ-τες, Οέμι-α-τας, und in den Dcrivatis θεμι-α-τεύω, Οεμι- 
σ-τοπύλος. — Schr seltcn findet sicli p eingeschoben, z. Β. χυρ-κανάω 
st. κυκανάω. 3)

4. Oft findet sich x eingeschoben,4) als: έρύ-κ-ω neben έρύω, βά- 
κ-τρον, ba-c*ulum, ] /  βα (βηναι), davon auch βατηρία u. βακτηρία; βρύ-κω,

. verschlinge, ]/ βορ, βι-βρώ-σκω, πτήσσω (aus πτη^ω), ep. Aor. κατεπτήτην,
; V  ~τα, όλ-έ-κω, ep. Nbf. V. ολ-λυμί, [ /  δλ; γ in ώρυ-γ-ή, ώρυ-γ-μός ν. 

ώρύ·ομαι, lieule; χ in σμή-χ-ω Od. ζ, 226 u. b. Spilt, neben att. σμάω, 
αμή-γ-μα Ulid σμη-γ-ματα>δης neuion. ,  neben att. σμημα, ψή-χ-ω nehen 
ψάω, irnmer ψή-γ-μα, νή-χ-ομαι neben νέω.5) Dcrartiges geliOrt indes 
mclir der Lebre von den Verbalstiimmen und ihrer Erweiterung als der 
allgemeinen Lautlehre an.
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J) Hier wftre auch die Auffassung des v als stammhaften Buchstabens mOglich, 
vgl. nomew. — 2) Auch hier sucht Bruginann, Morphol. Unlers. II, 180 einen 
Stamin auf -man zu konstutieren, mit Holfe des Irischen. — 3) S. Fritzsche ad 
Aristopli. Tliesm. 427, p. 158. — 4) S. Curtius, Et.5, S.' 61 f. — *) s. Lobeck 
ad Phryn., p. 253 sq.
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§ 70. VI. Metathesis oder Umstellung der Konsonanten im Inlaute. i)

1. Die Umstellung (ύπέρθεσις Herodian) der Konsonanten tritt 
am haufigsten in der Dichtersprache hervor und ward hier dureh 
das Versmass bedingt; andere Falle gehoren gewissen Mundarten an. 
Es ist eine auch sonst in den Sprachen sich zeigende Erscheinung, 
dass Liquidae wie r in einer mit Muta anlautenden Silbe ihren Platz 
weehseln und bald vor bald hinter dem Vokale erscheinen; im 
Griechischen indes ist dies nicht immer bedeutungslos, sondern es 
geht wenigstens in der Verbalbildung grossenteils nach bestimmten 
Regeln vor sieh.

2. Die Konsonanten, welehe die Umstellung zulassen, sind die 
liquiden p und λ und die Nasale v und μ; am haufigsten ist die 
Erscheinung bei p. Verben: θρψσκω, Aor. θορεΐν, βιβρώσκω ] /  βορ, vgl. 
βορός, βορά; βάλλω βέβληκα u. s. w., s. § 233; ferner im Aorist II ρ vor 
dem Vokale, um eine kurze Silbe zu scliaffen; der Vokal ist a statt ε, 
o Statt α: δέρκομαι εδρακον, πέρθω επραθον, αμαρτάνω ep. ήμβροτον, lesb. 
Inf. άμβρότην, gew. aber ήμαρτον; schwankend auch τέρπω, wo von έτάρπην 
und τραπείομεν; πέρδομαι επαρδον und (Suid.) Ιπραδον, δαρ&άνω εδραθον 
(Horn.) und εδαρθον (Att.); hier entspricht das pa dem indischen r-Vokal. 
Noch gehort hierher δέρω δρατυς II. ψ, 169 nb. νεόδαρτος, σπείρω οφιό- 
σπρατον Hdn. II, 384, φθείρω διέφρασαι Ibyk. Ε. Μ. 273, 24, mit aus- 
gestossenem θ (S ie g ism u n d , Curt. St. V, 174). Sehr gross undregellos 
ist das Schwanken zwischen pa und ap (ρε, ερ), pi und ip, po und op 
bei den Nomina. So neben καρδία Horn, auch κραδίη, nb. κράτος Horn, 
auch κάρτος, entspr. κρατερυς poet., καρτεράς auch Pros., κάρτιστος Horn., 
gew. κράτιστος; aol. (arkad., kypr.) κρέτος, κρέτει =  κρατεί, vgl. ion. att. 
κρέσσων κρείσσων; κάρτα ep. ion.; Ειφικαρτίδης Inschr. Naxos =  att. -κρατίδης; 
Λυ]σικάρτιος Gen. Kreta Mus. Ital. II, 178; θάρσο; od. θάρρος und θράσος, 
θαρσεΐν θαρρεΐν, aber θρασύ; (dor. Inschr. v. Thera Θαρ(ρ)υπτόλεμος), θαρ- 
σύνω und θρασύνω; aol. boot, arkad. θέρσος (woher auch Horm Θερσίτης, 
Πολυθερσείδης), B ergk  auch θέρσεισα =  θαρρούσα Theokr. 28, 3; βραδύς 
und Theokr. Horn, βαρδύτερος βάρδιστος; τέτρατος Horn. nb. τέταρτος, τέτρασι 
Hes. Pind. =  τέσσαρσι, τετρώκοντα dor. aus τετροήκ. τετορήκ. (Ahrens); 
τρασιά (von τέρσω) und ταρσίη (Semon. Amorg.) Et. M. 764, 25 (auch 
θαρριά Hesych.); άταρπός gew., άτραπύ; ep.; άταρπιτός und άτραπιτός, 
beides episch; Κράπαθος II. β, 676 =  Κάρπαθος; σταρτός f. στρατός Gortyn. 
Tafeln; das. δαρχνά =  δραχμή, Elis δαρχμά; κερκίς von κρέκω; mit ι 
κρίκος II. ω, 272 =  κίρκος; Ιίρισα und (Κίρσα) Κίρρα: mit ο πρόσω und 
πόρσω πορρω, πορτί kret. =  προτί, Κροφιατας und Κορφιάτας lakon. Inschr.;

;; ι

!) Vgl. S i e g i s m u n d  de metath. graeca, Curt. Stud. V7, 119ff.; G. Meyer, 
Gr. 1812 ff.
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Άφορδίτα kret. f. Άφροδ. u. a. m. *) Bei λ ist Schwanken in ατελγίς 
Hesych. =  οτλεγγίς (ατελγγίς einni. att. Inschr.); βλητό; und βελτός =  άπόπληκτος 
Hesych.; σχλοιός =  σκολιός J b. v in πνυκός und πυκνός, beides att. Gen. zu 
πνύς, dock creterer j Unger und deni Nom. (bei dcm der Stamm πυκν Metatli. 
erfabren rnusste) nachgebildet, Meistcrhans,  Gr. d. att. Inschr. 1122. 
Nach Iierodian (II, 383) ist aucli οθνεΐος =  νοθεΓος, wie οσπριον =  σπόρων. 
Schwanken aucli bei der Muta scheint zu zeigen υποπετρίδιος Alkm. fUr 
ύποπτερίδιος, frg. Aeg. II, 15, vgl. Etym. M. 783, 20; dock s. oben 
§ 4.3, 1 , wonach bier eher Ausstossung anzunehmen. t)ber πετ — πτε, σεχ — 
σ/ε ιι. s. w. s. § 232 f.; ebcnda (§ 233) liber die Metathesis des v μ 
in Vcrbalstilmmen. — Wcsentlich anderer Art ist die Umstellung des 
einer Liquida nachfolgenden j in die vorhergehende Silbe, wo es sick 
als i mit dem Vokale verbindet, § 2 1 , 7, sowie die entsprechende eines 
f  als υ: νευρον aus νέρ/ον, vgl. lat. nervus; παυρος a. πάρ^τος, lat. 
parvus.2) — Ober σκ st. ζ (κτ), ψ st. σφ s. § 33, S. 159 f.

3. Weitergehende Umstellungen finden sich in; άμ^ρό; f. άριθμός, 
Et. Magn. 83, 42 (Simonides, vgl. Semon. Amorg. 3 Bergk), άμιθρέω 
Callim. fr. 339 (in Cerer. 87?) st. άριΟμέω; Οϊάραξ nb. Ορΐδαξ Hesych., 
δρίφος dor. st. δίφρος, τράφος auf den Herakl. Taf. st. τάφρος5 filr βάτραχος 
nichtnur βάτραχος Herodot. n. Eustath. u. Schol. II. (s. Ilerodot 4, 131 f.), 
βάτραχος Ilippokr. nach Galen, sondern auch βρόταχος Hdn. II, 384 
ionisch (ion. Inschr. Bech te l  117), βύρθακος βόρταχος βράταχος βρύτιχος 
Hesych. 5 3) att. άπαντροκύ καταντροκύ st. άπαντικρύ καταντικρύ (Me is ter-  
h ans 172 2)*? κάτροπτον att.Inschr. 15malnb. einem Bsp. f. κάτοπτρον, das. 62.

§ 71. Ver&nderungen des konsonantischen Auslautes.

1. Die griechische Sprache duldet im A u s l a u t e ,  wie wir § 57, 
IH gesehen haben, von Konsonanten nur v, p, σ (ψ, ξ). Durch dieses 
Wohllautsgesetz tritt die griechische Sprache zu ihrer Schwester- 
sprache und zu dem Sanskrit in einen strengen Gegensatz.4) Die 
Abneigung des Griechischen gegen verschiedene Konsonanten am 
Schlusse eines Wortes, die in den beiden letzteren Sprachen an 
dieser Stelle ganz gewOhnlich sind, hat bewirkt, dass in der griechischen 
Sprache viele grammatische Formen, welche sich im Sanskrit und 
im Lateinischen in ihrer ursprunglichen und echten Gestalt erhalten

*) Zahlreiche Beispiele der ΰπέρθεσις bereits bei Herodian, Le n t z  I, 382 ff. 
Vgl. auch Ri t sch l ,  Hh. Mus. 8,150 =  Kl. Schr. II, 530, der, von lat. tarpessita aus 
τραπεζίτης ausgehend, griechische Beispiele der Vertauschung von ap pa zusainmen* 
stellt. — 2) S. G. Meyer ,  Gr. 1222 f.; 0. F r a n k f u r t e r ,  die Epcnth. von j (() f  (υ) 
im Griechischen, der die Epenthese von υ ganz leugnet; E. Mein eke de epenth. 
Gr., Lpz. 1881. — 3) f l o s c h e r ,  Curt. Stud. IV, 189 ΠΓ. — 4) Vergl. Giese,  Aeol. D., 
S. 81 f.; Sch l e i che r ,  Komp. der vergl. Gr. 2362 ff.
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haben, Verstiimmelungen erlitten. So ist das μ als Auslaut in v ver- 
wandelt Oder zu a vokalisiert, als: ηα, entstanden aus ησ-(α)μ, 1. er-am; 
neben Ιον, έβούλευ-σα st. έβούλευσ-(α)μ neben Ιβουλευ-σάμ-ην, Ιφερον 8t. 
εφερομ, sk. abharam, 1 . ferebam, neben έφερόμ-ην; πόδα st. πόδ(α)μ, 1. 
pedem; ferner vergleiche man Ιφερον st. εφεροντ, 1. ferebant, Vok. άνα 
st. άνακτ, Nom. μέλι st. μέλιτ u. s. \v.; der Vok. von παΐς, παιδ-ός lautet 
παι st. παΐδ.

2. Wenn nun in der Flexion der Worter ein anderer Konsonant 
als die angefuhrten an das Ende des Wortes treten musste, so wird 
derselbe entweder in einen anderen verwandelt, den die griechische 
Sprache als Auslaut duldet, oder — und dies ist der haufigere Fall — 
ganz abgestossen. l)

3. Der erstere Fall tritt ein: a) bei den T-Lauten, welche in den 
Spiranten σ tibergehen; so entstanden unter Abfall des Schluss-ι die 
Formen πρός (aus προτί, πρύτ, oder aus προσι?), δός, θές, σχές aus δόθι, 
θέθι, σχέθι (st. δόθ, θέθ, σχέθ); ferner steht ούτως, όπως, καλώς u. S. w. st. 
ουτωτ, οπωτ (wie noch boot, in οπωτ ών), καλώτ; *) mit Ιως alt ηος, τέως 
alt τήος vgl. skr. javat, tavat; — b) bei dem urspriingliehen μ, welches 
in v iiberging, als: λέαιναν, 1. leaenam, Μούσαν, 1. Musam, αγρόν, 1. agruw, 
ναυν, 1. navem, πόσιν, sk. patim, ποδών, 1. pedum, Ιφερον, sk. abharam 1. 
ferebam, dor. ψ (aus ησν), 1. eram.

4. Der zweite Fall tritt ein: a) bei den T-Lauten, als: σώμα, G.
σώματ-ος (? lat. -men, ebenfalls ohne τ), μέλι, G. μέλιτ-ος, Vok. Αίαν v. 
Αίας, Αιαντ-ος, γέρον V. γέρων, γέροντ-ος; ebenso Neutr. φέρον ν. φέρων, 
φέροντ-ος U. S. w.; Nom. γάλα, G. γάλακτ-ος, Vok, άνα V. άνας, G. άνακτ-ος; 
bei den beiden letzteren musste mit dem τ auch das κ abfallen; Vok. 
παΐ ν. παις, παιδ-ός; άλλο, aliud, τό, sk. tad, o, sk. jad, 1. quod, εφερε, 
sk. abhara£, 1. ferebaf, PL Ιφερον wie sk. abharan st. εφεροντ (vgl. 
έφέροντο) und abharant, ησαν wie sk. asan st. τσαντ und asant; — b) 
bei κ in γύναι vgl. γυναικός, in dem ep. υπόδρα st. υπόδρακ (ν. υπό u. 
δέρκομαι), nb. welchem Herodian υποδράς kennt, I, 496 u. s., s. Nic. 
Ther. 765; liber ού nb. ούκ s. § 72, 4; — c) anscheinend bei μ (vgl.
§ 68, 4) in dem Akk. S. III. Dekl., als: πόδα, 1. pedem, in 1 . Pers.
Aor. 1. Akt., als: Ιδειξα, sk. ddiksham u. s. w.; der Vokal statt dieses 
der theoretischen Bildung nach voraussetzenden vokallosen m ist a; 
der Nasal fehlt ferner in den Zahlwortern έπτά septum, έννέα novem, 
δέκα deem (im Sskr. hier Uberall -an, L. Meyer ,  Vgl. Gr. I 2, 138); 
— d) bei σ in μάκάρ neben d. dor.  μάκαρς, ή δάμαρ nb. δάμαρς (Hero
dian I, 246, 7), eig. δάμαρτς, doch musste τ schon vor σ ausfallen;
auch χέρς dor. f. χείρ; es hat hier in der gew. Form Ersatzdehnung i)

2 9 0  W o h lla u ts leh re . —  V er& nderungen des k o n so n an tisch en  A uslau tes. § 71.

i) Vgl. L. Meyer, V. Gr. I2, S. 204ff.; Curtius, Stud. X, 227ff.
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stattgefunden (§ 38, 3). t)ber das σ mobile, eowie Uber das v mobile 
8. § 72, 2. und 3.

Anmerk.  1. Die Obrigen Ver&nderungen des Auslautes stimmen mit denen 
des Inlautes tlberein, n&mlich der Ausfall des T-Lautes, des v, des ντ, νδ, νθ vor c, 
als: χάρις st. χάριτς, παΐς st. παΐδς, κόρυς st. κύρυθς, δελφίς st. δελφίνς, γίγας st. 
γίγαντς, δδοός st. δδύντς s. § 68. In πού; (st. πό;, dialektisch Herodian I, 403. 
II, 2S1.903), G. ποδ-ός, und anscheinend in dem Partiz. Pf. A. auf ώ;, als: τετυφώς 
(st. τετυφότς), G. φότ~ος, ist gegen die sonstige Weise Ersatzdehnung eingetreten, 
vgl. 1. p£s, p£d-is; ebenso in κτε(ς, χτεν-ός, εΤς, έν-ός, in den Adjektiven μέλάς 
τάλάς, G. αν-ος, in dem Akk. PI. der I. und II. Dekl., s. § 68, Anm. 1.

5. Im Zusammenhange der Rede, wo der Auslaut eines Wortes
mit einem folgenden Worte in nahe Beruhrung tritt und nicht durch 
Pause von demselben getrennt wird, h5rt der Auslaut auf im strengen 
Sinne Auslaut zu sein; er wird so zu sagen Inlaut, und daher treten 
alsdann fur die Aussprache desselben, wie wir schon bei der Lehre 
von der Apokope (§ 42) gesehen haben, und wie aus Inschriften und 
zum Teil aus Handschriften hervorgeht, mehrere Erscheinungen 
hervor, welche wir im Inlaute bemerkt haben.!) So richtet sich der 
auslautende Nasal nach dem folgenden Konsonanten, d. h. er wird 
μ vor π φ β ψ μ, γ vor χ χ γ ξ, wird angeglichen vor λ ρ σ, fAllt 
aus vor ζ (στ u. s. w.), s. § 61, Anm. 1; 64, 2 ; 6 8 , Anm. 1 ; die
Prfiposition ίζ verliert vor Rons, nicht nur das s (§ 72, b), sondern
wandelt auch die verbleibende Tenuis vor (φ) 0 in die Aspirata, vor 
Mediae und Liquidae in die Media, s. § 60, Anm. 1; ahnlich auch 
das Zahlwort 5ξ, § 68, 7.

Anmerk.  2. Jedoch herrscht auf den Inschriften in der bemerkten Schreib- 
weise nichts weniger als durchgreifende Gleichmflssigkeit, sondern selbst auf solchen 
Inschriflen, welche diese Schreibung fast durchweg beobachten, finden sich Bei- 
spiele, in welchen nicht die Aussprache, sondern die Abstammung des Wortes 
bertlcksichtigt worden ist, wie z. B. Corp. Inscr. Att. I, 32 των /ρημάτων έπειδάν 
πραθτ, u. s. w. neben οταμ περ, έάμ που, τώλλογιοτών u. s. w. Nachmals liisst 
tiberhaupt der Gebrauch des Angleichens bezw. Assimilierens nach: die attischen 
Inschriflen kennen dasselbe betreffs des v zwar vor Labialen bis in die Kaiserzeit, 
vor Gutturalen dagegen und vor σ nur bis ins 3. Jahrh. v. Chr., vor λ und p nur 
bis ins 4. Jahrh.; έκ wird assimiliert bis zum 1. Jahrh. v. Chr.2) Entsprechend 
wird der Gebrauch in Handschriften gewesen sein, und so bietet uns e in  herkula- 
nensischer Papyrus (Gorriperz,  Ber. d. Wien. Akad., Bd. 83, 87 IT.) zahlreiche 
Beispiele des assimilierten v, wfthrend dieselben in den ftgyptischen Papyrus recht 
spfirlich sind. Vgl. Blass ,  Ausspr. 833 f. in den mittelalterlichen Handschriften 
kommen nur vereinzelte Beispiele der angegebenen Schreibung vor, als: τάμ μέ?ψ 
Demosth. or. 39, 4. ζόμ μοι λάβεοθε του μύθου PI. Phaedr. 237, a ;3) andere Beisp. 
s. § 61, Anm. 1.

§ 7 1 .  V erfinderungen  des k o n so n an tisch en  A u slau tes . 2 9 1

*) S. Giese,  Aeol. D., S .83 IT.; Cur t i u s  a. a. 0.  210 IT. 
S. 87 2. 84. — 3) s. L o b e c k  ad Soph. Ai. 836.

2) Meisterhans,  
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§ 72. Bewegliche Konsonanten im Auslaute.
1. Einige Worter und Wortformen haben im Griechischen die

Eigentiimlichkeit, dass sie ihren konsonantischen Auslaut ablegen 
bezw. einen konsonantischen Auslaut annehmen konnen. Die Kon
sonanten, welche dies zulassen, sind der Nasal v, der Spirant σ und 
der Kehllaut x. Die dichterische Rede gewinnt auf diesem Wege, 
besonders durch das v, nicht nur ein Mittel zur Beseitigung des 
Hiatus, sondern auch (vor Konsonanten) die Moglichkeit der Positions- 
lange, ohne dass ein Zwang fur diese Lange oder fur jene Beseitigung 
des Hiats gegeben ware, der vielmehr auch durch Elision beseitigt 
werden kann: εστ άγαίίος έοτιν άγα&ός εστιν φίλο:

*—  ^  εστι φίλος -  ^  — σ.
2. Der bewegliche Nasal ν gehort teils von Haus aus dem Worte 

an (sei es nach ursprunglichem Rechte oder in Ersatz eines ab- 
gefallenen sonstigen Auslauts, als das σ), teils hat er sich an vokalischen 
Auslaut angehangt; doch sind in beiden Fallen es nur die Vokale ε 
und X, die dies bewegliche v haben, und i auch fast nur nach a. 
Die Dichtersprache benutzt dies v allgemein nach Versbedurfnis; die 
lebendige Sprache des Volkes aber kannte es von Haus aus nur im 
ionisch-attischen Dialekte, woraus es in die κοινή und einigermassen 
auch in andere Dialekte uberging, vgl. Anm. 3. Die Aussprache 
wird von Haus aus ziemlich schwach gewesen sein, d. h. man sprach 
elege", esti~, mit einem gewissen Ansatz zu n oder dem fur die 
folgenden Konsonanten passenden andertveitigen Nasal; mit der Zeit 
wurde der Nachklang deutlicher und schliesslich ein voller Nasal. 
Dies zeigt sich aus den attischen Inschriften, in denen das v in alter 
Zeit (bis 403) uberwiegend ausgelassen wird, vor Konsonanten und 
auch vor Vokalen, alsdann aber immer haufiger antritt, und von 336 
ab fast ausnahmslos. Vgl. Hedde Maassen,  de littera v Graecorum 
paragogica qu. epigraphicae, Lpz. Stud. IV, 1 ff. Blass,  Ausspr. 853 f. 
Die Tragiker machen von diesem Hulfsbuchstaben immerhin nur 
einen bescheidenen Gebrauch, vollends Aristophanes (s. Br. Keil, 
Analecta Isocrat. 113if., K o r s c h e l ,  N. Jahrb. f. Ph. 1881, 553); 
vor Vokalen zwar tritt das v mehrenteils an, vor Konsonanten aber 
mehrenteils nicht. Ebenso noch bei Menander, wenn auch derselbe 
das v ofter als Aristophanes Position bilden lasst. — Absolut miss- 
brauchlich und unsinnig ist der moderne Name ν έφελκυστικόν, 
wahrend die Ausdrucksweise der Grammatiker vielmehr lautete: 
το ε έφελκυστικόν έστι του ν, s. Maassen ρ. 43. — Die Falle, in denen

• dieses v vorkommt, sind folgende:
a) im Dat. PI. auf ci(v), als: xam(v), τήσι(ν), τοΐ<τι(ν), dazu in den 

beiden Adverbien: πέρΰσι(ν) (dor. πέρυτι(;) mit beweglichem c), im vorigen
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Jahre, παντάπασι(ν), durcliaus, und alien Ortsadverbien auf σι(ν), als: 
Όλυμπιασι(ν), Πλαταιασι(ν), θήβησι(ν), Άθήνησι(ν), θύρασι(ν), foris, Περγα- 
σήσι(ν) ιι. s. w.;

b) in der 3. Pers. Sing, und Plur. auf σι(ν), als: τίθησι(ν), δίδωσι(v); 
τύπτουσι(ν), είρήκασι(ν); so auch έστί(ν), wklirend das Dor i sche -τι -ντι 
(οίδωτι, λέγοντι) das ν verschmkht;

c) in der 3. Pers. Sing, auf ε(ν), als: έτυπτε(ν), Ιτυψε(ν), πεπο(ηκε(ν); *) 
bei den V. contr. jedocli bleibt in der kontrahiertcn Form das v meistens 
weg, als: έφίλεε (aus έφίλεε); dock II. γ, 388 steht ήσκειν εΐρια, s. d.);

d) zuweilen in der 3. Pers. Sing. Plpf. Akt. auf ει, so bei Horn. 
II. ζ, 170 ήνώγειν ω πενθερψ. Od. ρ, 359 δεδειπνήχειν, ο. II. θ, 270 
βεβλήχειν, δ μέν. ς, 412 βεβλήχειν υπέρ. Od. γ, 275 βεβλήχειν, άλλος. II. χ, 
36 έστήκειν αμοτον. ψ, 691 έστήκειν* αύτου; so auch in d. Impf. ήσκειν 
(aus ήσχεεν) εΐρια II. γ, 388; 2) vgl. έποίειν Inschr. ν. Milet Rolil,  I. Gr. 
ant. 485; desgl. im Plpf. in der a t t i s ch en  Mundart, z. B. 'πεποίθειν, 
oox Ar. Nub. 1347, bei P la to  naeli den besten Hdsehr. Civ. X. 617, e 
είλήχεiv (vor einem Rons.), Crit. 112, b κατιρκήκειν, οιον; ofters ήδειν 
st. ήδει, auch Eur. Ion 1187 ήδειν, έν und zuweilen bei Aristophanes, 
als: Vesp. 635 ηδειν, ώς; auch noch in der pseudodemosth. Rede gegen 
Polykies (L) § 44; dazu in d. Impf. ν. ιέναι, das z. T. die Flexions- 
endungen des Plusquampf. hat: Ar. PI. 696 προσήειν; Ουδέπω. PI. Crit. 
114, d προςηειν έξωθεν. Tim. 60, c άνήειν ό νέος. 76, b άπήειν (vor einem 
Kons.). 39, a περιήειν τη. 43, b προήειν, πολλοϋ. 33, c άπήει τε γάρ 
ούδέν ουδέ προςηειν αύτώ;3)

e) in dem Zahlwort ε?κοσι(ν) (sk. vincati, 1. vigintl). Bei Homer  
iindet sich die Form είκοσι nie mit v, ist aber vor Vokalen elisionsfahig 
(vgl. Od. β, 212. δ, 669); die Form έεικοσι hingegen nimmt vor Vokalen 
v an. Das dor. είκατι versclim&ht durclnveg das v;

f) in dem epischen Modaladverb χέ(ν);4) dagegen das epische νυ 
und das auch attische νυν (νϋν), nun, sind in ihrer Bildung nicht identisch 
und gehen in ihrer Bedeutung weit von einander, P o t t ,  Etym. F. I 2 
293 ff.;

[g) selten auch in Hdsehr. bei dem demonstrativen i, aber nur nach 
einem σ vor folgendem Vokale, als: οδτοσιν δ άνήρ, έκεινοσίν 6 άνήρ, του- 
τουσίν όνομάζει vgl. (Herodian L. I, 509, 2) Theognost. Cramer. An. Ox. 
II, 161 νυνίν, ουτωσίν; aber nirgends hat dies v in guten Hdsehr. gentl- 1

1) Fr. Mttller, Ber. Wien. Ak. 18G0, I, S. 4; L. Meyer, V. Gr. 12, S. 206 
meinen, dass v bier an die Stelle des ursprUnglichen Auslautes τ getreten sei. Vgl. 
έφερε(ν), sk. ibharat, 1. ferebat. Dagegen Pott, Et. Forsch. II2, S. 1, 660. — 2) S. 
Spitzner ad II. γ, 388 und in der epist. ad Herm. p. 16. — 3) S. Schneider ad 
Platon. Civ. X. 617, e, T. Ill, p. 289. — 4) Nach Baunack,  K. Z. 25, 243 auch 
γε in der dorischen Inschrift D.-I. 1369 (τά γεν άντ(Βητι).
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gende Gewahr, nocli wird es bei Diclitern je durch den Vers gefordert, 
noch bei Prosaikern durch sonst entstehenden fehlerhaften Hiatus;1)] 

li) in dem epischen Dat. PL σφίν und σφί naeh Bedarf des Verses; 
II. v, 713 ού γάρ σφί σταδιη nach Aristarch, zur Vermeidung des Zu- 
sammenstosses dreier Konsonanten, nach Aristophanes aber σφίν (s. 
S p i t z n e r  ad h. L); desgl. in dem aol. (auch b. Horn.) αμμιν u. αμμι 
( =  ή μ tv), υμμιν u. υμμι ( =  υμΐν); in dem epischen Suffix φι (φιν) und 
dem epischen Adverb νόσφι(ν), die voile Form vor Vokalen und, um 
Positionslange zu gewinnen, auch vor Konsonanten, die kiirzere nur vor 
Konsonanten, als: ναΰφιν άμύνεσθαι, άμφ* δστεόφιν θί; Od. μ, 45. νόσφιν 
άπό II. ε, 322. νύσφι κιόντα £, 440. νόσφιν βουλεύωσι β, 347;

i) die Lokaladverbien auf θε(ν),  soweit sie nicht bestimmt den 
BegrifF „von lierw ausdriicken, sondern eher auf die Frage wo? stehen 
(vgl. § 24 unter a und ε), als: πρυσθεν, Ιμπροσθεν, όπισθεν, πάροιθεν, 
f περθεν, ενερθεν, εντοσθεν, εκτοσθεν, ανευθεν, άτερθεν, έκάτερθεν, behalten 
und legen ihr v ab in der D ie l i t e r sp rac he  nach Bedarf des Verses, 
und zwar in der epischen Sprache ganz gewbhnlich, seltener bei den 
a t t i s c h e n  Dichtern. Im Dorischen und Aeolischen entspricht hier die 
Endung θα (also wieder α =  εν, § 68, 4), als εμπροσθα, ενερθα, υπισθα, 
Meis te r ,  Dial. I, 40. Ahrens ,  D. II, 366 sq. (Κάτωθε zu unterst 
Alexis Athen. Ill, 76, d; Ισωθε drinnen Aesch. Ch. 800; έτέρωθε auf 
der andern Seite lies. sc. 281; θύρηθ’ Ια Odyss. ξ, 352, was auch als 
θύρηθι gedeutet wird; v. 1. θύρηφ’.) Stets hat das v κεΐθεν έκειθεν von 
dort, wie ενθεν έντευθεν von hier; δήθε st. δήθεν findet sieh nur Eur. 
El. 268. Selten wird das v bei substantivischen Adverbien auf die 
Frage woher? abgeworfen, als: άντρόθε Pind. P. 4, 102, Σικυωνόθε N. 
9, 1 , πρώραθε P. 10, 52 (Pe ter  dial. Pind. 44), Κυπρόθε Callim. fr. 217, 
Λιβύαθε Theokr. 1 , 24, bei Homer aber nie, s. Sp i t zner  ad II. ω, 492. 
In der P r o s a  behalten alle diese Adverbien vor Vokalen sowohl als 
vor Konsonanten gemeiniglich ihre voile Form; doch finden sich einige 
derselben zuweilen ohne v in den besten Ildschr.2) Demosth. Cor. 201 
έν τοις εμπροσθε χρόνοις S u. ad. Hdschr., und so ofter (§ 282. Mid. 8 ; 
besonders πρόσθε τών έπωνύμων, Lept. 94. Timokr. 18. 23. 25; Isokr. 
Callim. 61). Plat. Polit. 300, e εμπροσθε γε und sonst. Leg. 1 1 , 917, e 
πρόσθε του άγορανόμου und sonst. Symp. 213, a έπίπροσθε. Auch 
οπισθε, κατόπισθε, έςόπισθε, Ιςωθε, αλλοθε finden sich bei Plato in einigen 
codd., werden jedoch durch die besseren nicht bestiitigt. Bei Herodot  
finden sich folgende sechs Adverbien: πρόσθε, Ιμπροσθε, υπερθε, κατυπερΒε, 
οπισθε, Ινερθε ohne ν, und zwar, soweit nach den Hdschr. zu urteilen

0 Vgl. Voemel ,  Dem. Cont., p. 26. — 2) S. Lobeck ad Soph. Ai. 441; 
S c h n e i d e r  ad Plat. Civ. II, 363 d, T. I, p. 124sqq.; Schaefer ,  Appar. Dem. II, 
p. 273; V o e m e l ,  Dem. Cont., p. 21 sqq.
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ist, wahrecheinlich stets, alle tibrigen aber stets mit v.*) Die Form 
πάλι st. πάλιν kommt erst bei spiiteren Diclitern vor. (Πέραν und 
πέραeind verschiedene Kasusformcn und auch in derBedeutung geschieden.)

k) ganz andere Bewandtnis bat es mit den Neutra ταότδ(ν), τοσουτο(ν), 
τοιουτο(ν), τηλιχουτο(ν), dcren ν aus der Analogie der sonstigen Neutra 
stammt; die Formen mit v wurden sowohl von attisclien Dichtern, wie 
von attiecben Prosaikern vorgezogen; dagegen bei Iierodot stets 
τωύτυ, nie τωδτόν, so auch in der Regei τοιουτο, τοσουτο, weit seltener 
mit v. S. unten § 173, 2.

Anmerk. 1. Die Verbalformen, welche das ν έφ. annehmen, werden mit 
Ausnahme von fori in der Prosa selten elidiert geschrieben; doch πεποίηχ’ υμϊν 
Dem. Phil. B, 35 und so noch mehrere Beisp. (Perfektformen) bei Dem. u. Plato, 
Blass, Att. Ber. Ill, 1, 101; oben § 53, 4, B.

Anmerk. 2. Bei Homer bleibt das v vor den digammierten WOrtem weg, 
als II. ε, 4 δαΐέ oi, d. i. /ο ι, fo  κόρυ&ος. ζ 281. ι, 155 u. s. w., oder bewirkt Positions- 
lftnge. S. § 17, 8. In der Prosa befolgen wir eine byzantinische Schreibregel, 
wonach das v vor Vokalen zu stehen hat, vor Konsonanten zu fehlen; ob letzteres 
auch in der Pause vor Konsonanten der Fall sein soli, dartiber ist ein ftusserst 
unntttzer Streit. Unter den Alten sagt Apollon, conj. p. 520 Bk. (253, 1 Schn.): 
του ν, ο μάλιστα πάμπολλύν irrtv έν τψ πλεονασμψ, ένεκα εύφωνίας  παραλαμ* 
βανόμενον έπΐ παντδς βραχυκαταλήκτου βήματος, Ιλεγεν έλαβεν, και έπΐ δοτικών κτέ.; 
dieser also scheint έλεγε als Grundform anzusehen. Umgekehrt Dionysios Comp. V. 
p. 43 R.: καί ό τδ έποίησε λέγων άντί του έποίησεν χωρίς του ν (scil. παρακέκρουκέ 
τι τών γραμμάτων), καί έγραψε άντί του έγραψεν λέγων. Damit steht in Bberein-
stimmung, dass nach Max. Planud. Bk. An. Ill, 1401 noch die Byzantiner das v 
in solchen Formen allgemein sprachen; der Autor macht sich lustig tlber die 
jGratnmatiker von gestern und vorgestern", die vor einem Konsonanten dasselbe 
(ilgten, und berufl sich seinerseits auf die Handschriften attischer Prosa, in denen
v unter alien Umst&nden stehe (p. 1400): δσοι τών ’Αττικών τψ καταλογάδην λόγψ 
τάς έαυτών συνετάξαντο βίβλου;, καί φωνήεντος καί συμφώνου τοΐς τοιοότοις (d. 3. Pers. 
Sg. u. Pi. und dem Dat. auf σι) έπιφερομένου τδ ν προσέθηκαν, καί μαρτυρεί πάσα 
βίβλος, vgl. das. col. a (Aristarch d. J.), Bachm. An. II, 57. Dies μαρτυρεί πάσα 
βίβλος ist auch von unseren alteren und besseren Handschriften wahr,2) obwohl 
auf der anderen Seite der grosse Papyrus des Hypereides Uberwiegend das v vor 
Konsonanten nicht setzt, dagegen immer vor Vokalen, und tiberhaupt die byzan
tinische Regel einer gewissen ratio nicht entbehrt. Aber es ist unmOglich, dass 
die attisclien Schriftsteller diese Regel gehabt und befolgt haben kOnnten: bei 
Demosthenes zeigt der Rhythmus dieses Redners, dass auch έπάγουσ(ι) έπί u. dgl. 
oft geschrieben und gelesen werden muss, damit die Ktlrzen sich nicht h&ufen;8) 
gleichwie auf dem bekanntcn attischen Grabdenkmal des Dexileos άπέΟανε έπ* 
Κύβολίδο steht, und unsere Hdschr. selber oft genug vor Vokalen das v auslassen.4)

Anmerk. 3. In betreff der Mundarten ist Folgendes zu bemerken: Auf 
Inschriften des as iat ischenAeol ismus8) wird das ν έφ. auch vor Vokalen nicht 1

1) S. Bredov, de dial. Herod., p. 106 sq. — 2) Vgl. Poppo ad Thuc. 
Proleg., p. 445 sqq.; Voemel, Dem. Cont., p. 17 IT. — 3) Blass,  Att. Ber. Ill, 1,101. 
— 4) S. z. B. Poppo ad Thuc. Proleg. I, p. 452sqq. — 5) S. Ahrens, Dial. I, 
p. 46 u. p. 174; Meister, D. I, 125. 166 f.



gesetzt, als: τοΐς θέοισι έπ(, έλθόντεσσι έπί, διέλυσε ίσως, πρόσθε έδντων, αί κε αγηται. 
Der Dat. Plur. der Pron. der 1. und 2. Person, der sonst das v festhalt, also 
αμμιν, ύμμιν, wirft im A e o l i s c h e n  das v gewOhnlich ab: αμμι, ύμμι, welche 
Formen auch Homer aus dem Aeolismus aufgenommen hat. Die unteri) angefiihrten 
Adverbia auf θεν erscheinen auf Inschriften ohne v, aber mit ε (mehrmals πρόσθε); 
bei dem Dichter Alkaios indes (9. 15) nach Versbedtirfnis mit v, gleichwie auch 
sonst die lesbischen Dichter das v gebrauchen, als νεύοισιν κεφάλαισιν Ale. 15. 
Auch auf Inschriften des b O o t i s c h e n  und t h e s s a l i s c h e n  A e o l i s m u s 1) findet 
sich έπεψάφιδδε Όρσίμαχος, άπέδωκε Εύβώλυ u. s. w. stets ohne v (doch auf einer 
m e t r i s c h e n  Inschr. D.-I. 743 άνέθηκεν Άθάνα). In die Denkm&ler des d o r i s c he n  
Dialekts2) ist das v in spaterer Zeit eingedrungen, doch haben z. B. noch die 
langen epidaurischen Inschriften fast nichts davon; die Herakleischen Tafeln kennen 
es in der Dativendung ασσι(ν); selbstverstandlich auch alle Dichter. Aber die 3. Pers. 
Plur. auf vti nimmt das v έφ, nie an, so bei Pind. έπαινέοντι, έξαπατώντι, έντί; 
die andere von ihm gebrauchte (aolische) Form auf oiot ( =  ουσι) hingegen nimmt 
das v an, so περιπνέοισιν, να(οισιν. Ohne v auch τίθητι, δίδωτι u. s. w.; έστί indes 
kann bei Epicharm und Pindar das v annehmen. Die n e u i o n i s c h e  Mundart wendet 
auf den alteren Inschriften das v mit grosser Regelmassigkeit an, auf jtingeren 
weniger3) (so Zeleia B e c h t e l  113 nur εδοξεν und είπεν, sonst έλθωσι έ; u. s, w. 
stets ohne v); darnach ist es unmOglich richtig, dass Herodot, wie man meint 
(nach Max. Planudes B. A. Ill , 1400), das v nie gebraucht hatte.4) Die Hdschr. 
des Herodot bieten es auch nicht selten, wenn auch nur an sehr wenigen Stellen 
Herodots es sich in alien Handschr. findet, als: 1 ,5  έμαθεν έγκυος. 7, 161 άπέ- 
τιεμψεν ήμέας. 8, 118 ούκ εστιν ούδεμία. Bei Hippokrates steht ν wie gewOhnlich.

3. Der Spirant σ tritt als beweglicher Auslaut auf:
a) In dem Adverb ούτως, welches seine voile Form fast immer 

vor einem folgenden Vokale behalt, das σ aber vor einem folgenden 
Konsonanten gewohnlich ablegt, als: ούτως έποίησα, aber ουτω ποιώ. 
Nicht selten jedoch steht ούτως auch vor Konsonanten, als: Plat. Prot. 
351, b ούκ εύ αν σοι δοκοΓ ούτως βεβιωκέναι (ubi ν. Stallbaum). Gorg. 
522, c ούτως διακείμενος (ubi ν. Stallbaum). Nur selten sind die 
Beispiele, wo ουτω vor einem Vokale durch die Handschr. gestiitzt ist.5) 
Das g in ούτως entspricht dem sanskritischen t im Ablative,6) ist also 
nicht als ein bloss lautlicher Zusatz anzusehen, umsoweniger, als es mit 
Ausnahme von ουτω(ς) und ώδε (st. ώσδε) tiberall bei diesen Adverbien 
steht. Vgl. Apollon, de Adverb, p. 578. Bei Homer will Bekker  
uberall ούτως am Ende des Verses geschrieben wissen, mag der folgende 
Vers mit einem Vokale oder mit einem Konsonanten beginnen.7) In der 
neuionischen Mundart8) wird die Form ουτω vor Vokalen sowohl als ·)
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·) Me i s t e r ,  das.258. 301. — 2) A h r e n s  II, p. 87 sq.; Mt i l l ens iefen,  de titul. 
Lacon. dial. 195sqq. — 3) E r m a n ,  Curt. Stud. V, 279. — 4) So Bredov.  Dial. 
Herod., p. 102 sqq. — 5) S. P o ppo  ad Thuc. Proleg., p. 215sq.; S c h n e i d e r  ad 
Plat. Civ., T. I, p. 287 sq. — 6) S. Bopp  V. Gr., § 183; unten § 336. — 7) S. Bekker,  
Homer. Blatter, S. 31; vgl. S p i t z n e r  ad II. δ, 307. — 8) §. Bredov.  Dial. Herod., 
p. I l l  sqq.
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f vor Konsonanten anschcinend regelm&ssig gebraucht. Nur an selir wenigen 
·> Stellen findet sicli bei Herodot ούτως vor Vokalen in alien Handschr., 
!' ale; 1, 5 οίίτως ή άλλως. 11 ούτως ούδέν. 56. 117. 76. 176. 2, 11. 125. 
% 3. 35. 104. 4, 134. 139. 7, 175. Doriscli ist auch ωτε fUr mate, so
I Alkman. Papyr. II, 7 (ωιτε v. 1. Hand, wie auch Ilerodian will, I, 499.

II, 342. 610; dock ist das v niclit zu reclitfertigen); auch Pind. 01. 10, 
1 86 u. s. (Peter,  Dial. Pind. 19 f.), neben ώστε, welches vor dem Inf.
|  steht; ferner ώπερ Alkm. das. Z. 12 (ιίίιπερ, wie auch Ilerodian das.). 
'!  b) Die Proposition έξ, ex, beliOlt vor Vokalen ihre voile Form,

nimmt aber vor Konsonanten die Form έκ an, als: ές ειρήνης, aber έκ της 
ειρήνης; so auch in der Komposition, als: έξελαύνειν, aber έκτελεΐν. Bei 

|  Thcokr. 22, 30 findet sich jedoch ές am Ende des Verses vor einem 
§ Konsonanten im folgenden Verse: άμφοτέρων έξ Τοίχων. Das Homerische 
£· παρές steht zwar gewttknlich vor Vokalen, wie παρέκ immer vor 

Konsonanten; zuweilen jedoch steht die voile Form auch vor Konso- 
% nanten, als: II. λ, 486 στη δέ παρές (παρέκ Nauck), Τρώες δέ. Od. μ, 276 
H παρές (παρέκ Bk.) τήν νήσον. 443. £, 168 (Bk. Uberall παρέκ). Bei Herodo t  

steht πάρεί (diesen Accent setzte man bei Herod., nacli Herodian II, 
931 f. 63; ebenso lautete es auch in der κοινή, w&krend man es bei 

|  Homer als παρ’ έκ fasste) sowolil vor Vokalen als Konsonanten. *) Άπές 
*: und άπέκ, οπές und υπέκ folgen der Regel von έξ und έκ; aber nacli

dem Et. M. p. 324, 16 sq. hat Archilochus (164 Bgk.) gesagt: διές 
σωλήνος und διές τό μύρτον.

Anmerk. 4. Einen ganz anderen Weg zur Beseitigung der H&rte schlugen 
mehrere Dialekte ein, denen ές εις „in* fehlte: sie stiessen das κ aus und sagten 
vor alien Konsonanten ές. So das Thessalische, Arkadische (wo auch έπές vor- 
kommt), BOotische, welches letztere auch vor Vokalen έσσ setzt, als έσσ έφεφων, 
έσοάρχι (doch in der Inschrift bOotischer Ktlnstler Dial. - Inschr. 1130 ΕΧΣ). Auch 
ε; verliert im BOotischen sein κ vor Konsonanten: έσκηδεκάτη =  έκκαιδεκάτη; 
desgl. πέριξ (Ahrens I, 214).

c) Μέχρι und άχρι haben in dcr klassischen Sprache auch vor 
Vokalen kein σ, als: Plat. Hipp. M. 281, c μέχρι *Αναςαγύρου. Menex. 
239, e μέχρι Αίγυπτου. Symp. 210, e μέχρι ένταύθα. Civ. 4. 423, b μέχρι 
ου, so wohl immer b. Plat.; b. Thukyd. fast immer μέχρι auch vor Vok.;2) 
bei Xenophon ist μέχρις vor Vok. weit h&ufiger tlberliefert als μέχρι;3) 
bei Demosthenes nur μέχρι und αχρι;4) die Tragiker gebrauchen weder 
μέχρι(ς) noch αχρι(ς) ausser Soph. Ai. 571, wo die codd. schwanken 
zwischen μέχρις ου, μέχρις αν und μέχρι, Hcrm. liest μέχρις μύχρους nacli 
Tilgung von ου und αν; E ll end t halt den Vers fUr uneclit; bei Hero- i)

i) S. ebendas. p. 115. — 2) S. Poppo ad Thuc. P. I. V. I, p. 215. — 3) s. 
Ktihner ad Xen. Anab. I. 4,. 13 und ad Comment. IV. 7, 2. — *) Voemel,  
Dem. Cont. p. 28.
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d ot stets μέχρι und aypt vor Vok. und Kons., *) ebenso im D orisclien , 
A hrens, D. II, 384. Die Grammatiker lehren einhellig (unter Bestati- 
gung seitens der Inschr.), dass μέχρι und αχρι die attischen, μέχρις und 
αχρις die ^hellenischenu d. i. spater iibliehen Formen seien, und ihnen 
ist natiirlieh uberall auch gegen die Handsehriften zu folgen.2)

d) Ausserdem zeigen noch folgende Worter ein bewegliches σ, 
namentlich in der Dichterspraehe: a) die Zakladverbien auf κι;, die in 
der gewohnlichen klassischen Sprache ihr σ nie ablegen, z. B. πολλάκις, 
dafiir auch π ολ λ ά κ ι  b. den Epik. und Lyrik., selten bei den Trag.; 
-άκι auch Inschr. d. κοινή, B au nack , K. Z. 25, 239 (die Dorier haben 
hier v: τετράκιν u. 8. w., vgl. § 29 v und σ; liber -κι s. auch Herodian I, 
506); — β) neben άτρέμας ά τ ρέ μ α  ofters b. Homer, b. Eurip., Aristoph., 
auch Prosa wie Plat. Gorg. 503, d ;3) — 7 ) ήρέμΐίς vor e. Vok. nur 
Ap. Rh. 3, 170, sonst immer ήρέμα; — δ) εμπας (Ion. εμπης) und έμπα  
Pind. N. 4, 36. Soph. Ai. 563 und b. spat. Dicht.; b. Pind. auch εμπάν;
— ε) άμφις und ά μφι  als Adv., auf beiden Seiten, oder =  χωρίς, bei 
den Epikern;4) — ζ) αφν ως  (C. I. Gr. 6862 =  K a ib e l, Epigr. 468), 
sehr seltene poet. Nebenform von αφνω, das auch pros, ist; — η) μεσηγύς, 
ep . μεσσηγύς und μεσηγύ ,  ep. μ ε σ σ η γ ύ ,  b. d. Epik. und spat. Dicht., 
aber auch b. Hippokr.; — θ) αυθ ι  (ep. u. Soph. Polyx. fr. 468 Ddrf.), 
daselbst, wird von spateren Dichtern (Lykophr. 732) auch st. αύθις ge- 
braucht (rheginisch mit v: αύθιν, A h rens, D. II, 87; auch Gortyn αύτιν);
— ι) ευθ ύ  und ε υ θ ύ ς  mit verschiedener Bedeutung: ευθύ gewohnlich 
g era d e  zu, gerad e  auf Etwas, poet, und pros., ευθύς  sog le ich ;  
jedoch wird ευθύ bei Spateren auch st. ευθύς, s o g le ic h , gebraucht, 
und ε ύ θ ύς  in der Bedeutung v. ευθύ Horn. hymn. Merc. 355, Pind. I. 
7, 41 (8 , 45), doch ευθύ B ergk; P. 4, 83. Thuk. 4. 118, 4 (Urkunde) 
άπό δέ του Ποσειδωνίου εύθύς έπί την γέφυραν. 6 , 96 (χωρίου) υπέρ τής 
πύλεως εύθύς κειμένου. Xen. Cyr. 2 . 4, 24 πορεύομαι εύθύς προς τά βασίλεια 
7. 2 , 1  ΚροΓσος εύθύς έπί Σάρδεων εφευγε. 2  εύθύς έπί Σάρδεις ήγε Κύρος. 
Eur. Hipp. 1197 εύθύς "Αργους und bei Spateren; b. Homer haben ίθύς 
und ί θύ dieselbe Bedeutung gerad e  a u f Etwas; b. Herodot wird ίθύ 
immer mit d. Gen. verbunden in der Bedeutung gerade auf einen 
Ort und ί θύς  bedeutet s o g le ic h ;5) — κ) άντ ικρύ und αντικρυς,  jenes 
und bei den besseren Attik. nur die Komp. καταντικρύ άπαντικρύ (att. 
Inschr. mit merkwiirdiger Umstellung άπαντροκύ, καταντροκύ, M eister- 
hans 173 2) in der Bedeutung g eg en iib er , z. B. Thuk. 1, 136, αντικρυς 
g e r a d e  au s, gerad e  zu, raumlich und bildlich; Homer gebraucht

l) S. B red o v . 1. d., p. 110 sq. — 2) R u th e r fo rd , Phryn. 64f.; M eis te r-
h a n s ,  Gr. d. att. Inschr. 174. 180. — 3) S. B u ttm a n n , Lexil. II, S. 217 ff. —
4) S. S p i tz n e r  ad II. 0 , 318. — 5) S. B redov . 1. d. p. 113 sq.; Phrynich
R u t h e r f o r d  p. 22sq.
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nur άντικρύ, *) und zwar sowolil in der Bedeutung gegenttber als auch 
Ί gerades Weges (wie Xen. Cyr. 7, 1, 30) und durcli und du rch , 

giinzlich; die spiiteren Schriftsteller gebrauchen in der Bedeutung 
t  gegenliber aueh άντιχρύς und καταντικρύς.3)

%  A n  m erk. 5. Aus Dialekten kommen noch manche Belege von beweglichem 
σ (v) hinzu: χώρι dor. fttr χωρίς, A h r e n s ,  D. II, 384; auch Kallim. fr. 48. αίέ 

V αίέν αίές (άέ άέν άές, ah ahv, άΐ άϊν) dor. Sol. das. 379, Meis ter  I, 195. 300; fttr 
άνευ eleisch άνευς, epidaurisch άνευν (Έφ. <£ρχ. 1886, p. 157 ff. =  Dial.-Inschr. 3325 

- A v. 58); dazu οΓκαδις, χαμάνδις, Όλυμπιάνδις dor. f. οΓκαδε u. s. w., A h r e n s  373, 
u. s. w. — Herodian I, 511 ftthrt aus Kallim. έγκυτί ( =  έγ κύτει, έγ χρψ) und 

[ i  daneben έγχυτίς an, ferner (512) αύτονυχί αύτονυχίς αύτονυχιδίς; πρψν =  πρψ steht 
]  Kallim. fr. 84. — Ού μέντον (d. i. μέντοι) war ν. 1. II. 6, 448 fttr μέν θην; dies 
•I μέντον kam hei Chrysipp vor, und findet sich in dem Briefe Philipps an die Laris&er, 
? D.-I. 345, 38; L. Cohn ,  Heracl. Miles. 4 5 f.
; 4. Die Negation ούχ (wenn man dies als ursprungliche Form

ansieht) behalt ihren Endlaut vor Vokalen; vor einem Vokale mit 
Spiritus asper nimmt sie nach § GO, 5 die Form ούχ an; vor Kon- 

;· sonanten aber legt sie ihren Auslaut ab, als: ούκ αίσχρύς, ούχ ήδύς, 
,. ού καλός; μηκέτι (st. μή Ιτι) scheint der Analogie von ούκετι gefolgt.
* Eine langere Form ist ούχί (alt- und neuion. ούκι, b. Horn, neben
■ ούχί), die vor Konsonanten sowohl als Vokalen stehen kann; die 
r  Alten leiten ούκ ούχ davon ab, und schreiben daher mit Apostroph
’ ούκ’ ούχ\ Auch B u ttm a n n , Sprachl. II, 370 teilt diese Auffassung; 

it s. ferner R o sch e r , G. Stud. Ill, 144. Ου mit dem A kute steht
% auch vor einem V okale , wenn ein wirklicher Einschnitt in der Rede
|;> stattfindet, z. B.: Πώς γάρ ού; yAp’ ούν κτλ. X. Comm. 4. 2, 37; (da-

gegen PI. Civ. 4. 425, c Tt γάρ ούχ; ή δ’ ος, wo kein cod. ού hat,
Ί. s. Schneider ad h. 1., der mit Anderen ούχ schreibt); ferner: Λίθους
* είς τον ποταμόν έρρίπτουν, έςικνούντο δέ ο ύ , ούδέ Ιβλαπτον ούδέν X. An. 4 .

8, 3. Τάγαθά νή Δία (δει ποιεΐν), τά χαχά δέ ού. Έ άν δέ μή κτλ. 4. 6, 2.
t  Comm. 1. 2, 42. ‘Υπό μέν τού ήλίου καταλαμπόμενοι τά χρώματα μελάντερα 

έχουσιν, υπό δέ τού πυρός ου. Ήγνύει δέ κτλ. 4. 7, 4. Hell. 2. 2, 2. 
j; Cy. 2. 3, 8. Oec. 11, 8. Symp. 2, 19. PI. Phaedr. 248, a τά μέν είδε,
: τά δ* ού* αί δέ αλλαι κτλ.; fihnl. 253, d. Wenn hingegen der folgende

Satz sich rasch an den vorhergehcnden anschliesst, so sagt man ούκ
j (ούκ), so z. B. ούκ, άλλά; ούκ, εί; ούχ, ώς, als: *Αλλας δέ τίνας οΐσ3α

έτωοάς; Ούκ, άλλά νόμοι είσί X. Comm. 4. 6, 2. 5. 11. PI. Phaedr. 236, 
) d. Protag. 343, d; μά AC ούχ, ώς ποτέ . . ήκουαα X. Comm. 2. 6, 36;

ούχ, ήν Hell. 1. 7, 19. Th. 5, Ι Ο Ι .3) — Bci Homer bleibt ού vor
: digammiertcn Wdrtern, als ού οί =  ού /οι. S. § 18, 7.

■ *) S. S p i t z n e r  ad II. p, 49. — 2) Phrynich. R u t h  erf. 500 sq. — 3) s.
; Ktl l iner ad Xenoph. Comment. II, 6, 11.
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Zweiter Abschnitt. ; r

Yon den Silben.
§ 73. Begriff und Einteilung der Silben. 1.

1. Die Grammatik zerlegt zweitens das Wort in S ilben  (συλλα- %
βαί, d. i. Zusammenfassungen von Lauten).!) S ilb e  wird jeder ent- f  
weder fur sich allein oder in enger Verbindung mit einem anderen f  
Vokale oder mit einem oder mehreren Konsonanten durch Eine 
Offnung des Mundes ausgesprochene Vokal genannt. Der ursprung- ■! 
lichen Bedeutung von συλλαβή gemass bestimmt der Thrakier Dionysius 
(Bekker, Anekd. II, p. 632) den Begriff der Silbe so: Συλλαβή ok ϊ ζ χ ι 
κυρίως σύλληψίζ συμφώνου (ν. 1. συμφώνων, korrekt ware συμφώνου ή συμφώνων) 
μ.ετά φωνήεντος ή φωνηέντων, οΐον Κάρ (oder καρ), βοΰς’ καταχρηστικώς ok ,

καί ή ές ένός φωνήεντος, οΐον ά, ή. In der That sind auch die bloss I
aus einem Vokale bestehenden Silben wenigstens im Wortanfange von 
einem konsonantischen Elemente begleitet, da der Vokal entweder 
mit dem rauhen Hauche oder mit dem Explosivlaut, den der spiritus ! 
lenis bezeichnet (§ 8, 1), gesprochen wird, als: δ, ή, ή, ή. |

2. Ein Wort besteht entweder aus einer oder mehreren Silben. 4 
Wenn ein Wort aus mehreren Silben besteht, so unterscheidet man j 
S ta m m s ilb e n  und F le x io n s -  oder A b le itu n g ss ilb e n . Die 
S ta m m s ilb e n  driicken den B e g riff  des Wortes, die F lex io n s -  r  
und A b le i tu n g s s ilb e n  die B ez ieh u n g en  des Begriffes aus, als: 
γέ -γρ α φ -α , γραφ-εύς, γραφ-ή, γραφ-ικός u. s. w. Wie man 
sieht, ist die Teilung der Elemente hier eine andere als die Teilung 
bei der lautlichen Silbentrennung, und von Haus aus hat die Unter- 
scheidung von Silben mit der Zerlegung des Wortes in seine historischen 
oder begrifflichen Elemente nichts gemein.

§ 74. Von dem Masse oder der Quantit&t der Silben.
Vorbemerkung. Bei der Bestimmung von dem Masse oder der Quantit&t 

der Silben wird die kurze Silbe zu Grunde gelegt und ihr eine Zeitweile (χρόνος 
oder mora) zugeteilt. Eine lange Silbe enth&lt also zwei Zeitweilen und 
wird zwei kurzen Silben gleich geachtet. So wenigstens in der Metrik; tibrigens 
wussten die Alten sehr gut, dass diese ktinstliche Scheidung in zwei Kategorien 
den tbats&chlichen Verschiedenheiten der Quantit&t nicht gerecht wird. Vergl. 
Dionys. Halic. de compos, p. 85 ff. R., der dies so ausftihrt: 1) kurze Silben a) δ-(δός), 1

1) Der Name συλλαβή ist uralt. Aesch. Sept. 468 γραμμάτων έν ξυλλαβαΐς; 
dann Plato, Demosthenes u. s. w.

ii
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b) 'Ρδ-^ος), c) τρδ-(πος), d) ατρό-(φος); 2) lange Silben a) η, (b) λη, c) πλη, d) πλην, 
t e) απλήν. Also gebe es, sagt er, sowohl βραχυτεραι των βραχειών, als μακρδτεραι των 

μακρών. In den Scholien zu Heph&stion (p. 93 Westph.) wird mit Berufung auf 
die Rhythmiker (d. i. wohl Aristoxenos) eine genauere Messung versucht, indem 

1 ein. Konsonant gleich einer halben Mora gerecbnet wird: die Silbe ώ; bat darnach 
2Vj Zeit, απλήν wUrde auf vier Zeiten kommen. S. auch Aristid. Quint, p. 29 
Jahn (45 Meibom).

1. Eine Silbe ist von N a t u r  kurz  (φύσει βραχεία), wenn der 
Vokal derselben ein kurze r  (ε, ο, a, r, ύ) ist, und wenn auf den

f kurzen Vokal entweder wieder ein Vokal oder ein einfacher Kon
sonant folgt, als: ένόμισα (4 kurze Silben). Der Vokal ist namlich 

« so sehr Silbentrager, dass fur die metrische Messung mit ihm erst 
'f: die Silbe anhebt; was ihm vorhergeht, wird dem Vokale der vorher- 

gehenden Silbe zugeschlagen, oder (im Anfange des Verses) ganz 
i ignoriert.
| 2. Eine Silbe ist von N a tu r  l a n g  (φύσει μακρά), wenn der
j Vokal derselben ein e i n f a c h e r  l a n g e r  (η, ω, ά, ι } ΰ) oder ein
j D i p h t h o n g  ist, als: ηρως, γέφυρα, καινούς. Lange ist naturlich stets

auch, wenn zwei  Vbkale  in e i n e n  z u s a m m e n g e z o g e n  s ind ,  
als: ακων (entst. aus αέκων), ίχ&υδιον (entst. aus ίχΟυ-ίδιον), auch 
αργός (entst. aus άεργύς).

jl 3. Eine Silbe mit einem k u r z e n  Vokale wird l a n g  durch
I Posi t ion  (θέσει), d. h. S t e l l u n g  ihres Vokals (nach dem ursprunglichen 
! Sinne der Bezeichnung aber, wie W e s t p h a l  meint, durch S a t z u n g  

und arbitr&re Festsetzung der Dichter), wenn auf den kurzen Vokal 
zwei oder mehr Konsonanten oder ein Doppelkonsonant (ζ ξ ψ) 

J  folgen, als: στελλω, τυψάντες, κύράζ (κόρακος), τράπεζα. Der Vokal
I I bleibt kurz, die Silbe aber erhalt dadurch eine langere Dauer, dass 
j f  die Konsonanten bis zum nachsten Vokal ihr zugeschlagen werden
II (oben 1).
J. Amnerk. 1. Die Regel ftir die lateinische Sprache: «vocalis ante vocalem 

i |  corripitur* gilt ftir die griecbische Sprache nicht, als: αήρ, αερός. Doch s. § 75, 12, 
p? Anm. 8 und 13.
!·;· Anmerk. 2. Die Aussprache einer von Natur langen und einer durch 
V:;Position langen Silbe unterscheidet sich dadurch, dass jene mit gedehntem  

Vokale ausgesprochen wird, diese dagegen nicht. Wenn sich die nattirliche Lange 
mit der Positionslange vereinigt, so muss nattirlich der Vokal nicht minder gedehnt 
ausgesprochen werden. Man unterscheidet daher in der Aussprache Wtirter, wie 
πράττω, πράγμα, πράξι; (ά) und τάττω, τάγμα, τάξις (ά).1)

Anmerk. 3. Wann vor Doppelkonsonanten bezw. vor zwei Konsonanten 
: die Vokale α i v lang oder kurz sind, entzieht sich im allgemeinen der Regelung;

^ft zeigt es der Accent an. Vor 6 sind i und u kurz, ausser in augmentierten 
Forrnen wie Γξευον und wenigen einsilbigen Substantiven, s. § 120, 2. § 253, 6; 

|^also κήρυξ κήρΰκος κήρνξι, έκήριίξα, πνίξω ν. πνίγω u. s. λυ. Meistens sind auch

^  ') S. Lobeck Paralip. p. 399 sqq. '
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vor ζ die Vokale a t υ kurz; Ausnahmen bei α: Άμαζών, άλαζών, μάζα Hdn. I, 
28. 522. II, 14, κράζω, (άγοραζω att. in der Bedeutung έν άγορα διατρίβω, aber 
όγορΐχζω kaufe), Sol. πλαζω πτέζω =  πλήσσω πτήσσω, Hdn. II, 929 u. s. Man merke auch 
αργός (aus άεργός; aber άργός glSnzend), άρδην (aus άέρδην), αρδω, Hdn. II, 17 (dagegen 
ασθμα das. u. s., wahrend II. o, 241 ασ&μα steht); ferner πίπτω βίπτω, das. II,. 10 
u. s. § 343.

4. Ein k u r z e r  Vokal vor einer M u t a  c um  L i q u i d a  (positio 
debilis) ergibt, wie die Grammatiker (Dionysius Thrax) und Metriker 
sagen, eine. συλλαβή κοινή (anceps), d. h. er macht in der Regel (insbes. 
im Attischen) die Silbe nicht lang, als: άτεκνος, άπεπλος, ’ακμή, βοτρυς, 
δίδραχμος, ausser in Z u s a m m e n s e t z u n g e n ,  wenn die Muta und 
Liquida zwei Wortern angehoren, als: ’έκνέμω, ’έκ ρεύματος (wo έκ 
fur έξ steht). Die naheren Bestimmungen dieser Regel s. § 75, 2. 3. 4. 
Von Haus aus sind auch diese Silben lang gewesen, wie sich in der 
Homerischen Behandlung und auch in der gewchnlichen Sprache bei 
den Komparativen und Superlativen zeigt: πικρότατος wie οίκτρότατος, 
nicht πικρώτατος wie σοφώτατος. Siehe § 154. Der Grund derKurzung 
aber, welche auch im Lateinischen das Althergebrachte ist (darum 
tenebrae, accipitris, nicht tenebrae, accipitris), liegt (wie H a r t  el 
sagt) darin, dass das Organ unmittelbar aus der Losung des Ver- 
schlusses (Muta) in die Verengung (Liquida) ubergeht, ohne eine 
solche messbare Pause, wie sie zwischen zwei Explosivgerauschen 
ist, und indem das Anklingen, welches die Liquida begleitet, auf ein 
Minimum beschrankt w ird.') Lbrigens versteht es sich von selbst, 
dass ein von Natur langer Vokal vor einer Muta c. Liq. nicht kurz 
gemacht werden kann, als: μήνΰτρον.

5. Eine Silbe, deren Vokal einer der drei d o p p e l z e i t i g e n  
(α i u) ist, kann darum nicht etwa in demselben Worte bald kurz, 
bald lang ausgesprochen werden, sondern muss entweder kurz oder 
lang sein. tJber die Freiheit der Diehtersprache s. § 75, 5. 6. Die 
Bestimmung der Quantitat von α i u geschieht durch die Autoritat 
der Dichter oder durch Gberlieferung alter Grammatiker oder Lexiko- 
graphen.

6. Die von einem Worte abgeleiteten Worter haben in der
Regel mit demselben gleiche Quantitat; jedoch werden wir in der 
Formenlehre manchen Abweichungen von dieser Regel begegnen, 
als: μυς, οΰς, υς, πυρ, μυν, συν, υν, aber in den zweisilbigen Kasus 
und in den abgeleiteten Kompositis ύ, als: μύός, μΰες, μυοκτόνος,
συός, σΰες, συβώτης, πύρός, πΰράγρα u. s. w.; namentlich wird oft im 
Priis, der Stammvokal gedehnt, als: τρίβω, aber τρΐβήναι, τριβή, διατριβή, 
άτρΐβής, παιόοτρίβης, κρίνω, aber κρίσις, κριτής, ευκρινής, κλίνω, aber κλισι; U. S. W. 1

1) Hart el, Horn. Stud. I2, S. 45.
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§ 75. Bemerkungen ttber die QuantitSt in der Dichtersprache.

1. Im Verse  tritt Pos i t ions l&nge auch bei zwei auf einander 
' folgenden Wortern ein, als: Διος δ’ έτελείετο βουλή, ΚιΧλαν τε ζαθέην, 

ανα στρατόν. Der gesamte Vers wird als lautliche Einheit betrachtet, 
auf welche die obigen Regeln (§ 74, 1) durchgangig Anwendung finden. 
Die ep i s ch e n  Dichter jedoch lassen, wiewohl nur selten, einen aus- 
lautenden kurzen Vokal vor ζ ( =  σδ) und ox kurz bei WOrtern, 
welche die erste Silbe kurz, die zweite lang haben und daher bei 
bewahrter Positionslange dem Versmasse widerstreben wurden. 
II. β, 634 οϊ τε Ζάκυνθον Ιχον. 824 ol δε Ζέλειαν Ιναιον. δ, 103 ε?ς αστυ 
Ζελείης. Od. ι, 24 und Hymn. Αρ. Pyth. 251 ύλήεσσά Ζάκυνθος. II. β, 
465 ές πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον. 467 έν λειμώνΐ Σκαμανδρίφ} φ, 223 
ταυτα Σκάμανδρε, 305 ουδέ Σκάμανδρος. Od. ε, 237 δωχε δ* έπειτα σκέ- 
παρνον. Hes. Op. 589 ειη πετραιη τε σκΐή (ν. 1. ohne τε, Flach,  Βζζ. 
Btr. II, 6, n.). Es lasst sich flir die Aussprache hier Abwerfung des σ 

! annehmen: Καμάνδριον ist bezeugte Lesung, l) und vgl. δάσχιος, δαφοινός 
[ neben ζα-. S. oben § 15, 4. Bei Pindar είμΐ' σκοτεινόν Ν. 7, 61 (be- 

zweifelt von Bergk).
f  2. In betreff der s c h w a c h e n  P o s i t i o n  (§ 74, 4) ist uber den 
■ Gebrauch derselben in den verschiedenen Gattungen der Dichter 

Folgendes zu bemerken:
a) In der H o m e r i s c h e n  Sprache2) ergiebt ein kurzer Vokal 

vor einer Muta mit einer Liquida in der Regel La n g e ,  und diese 
besteht ohne weiteres selbst bei solchen Formen, welche durch das 
ν έφελκυστικδν gewohnliche Positionslange bewirken konnten. II. x, 
83 ευδουσϊ βροτοί. β, 671 αγέ τρεΓς. 756 ήρχε Πρόθοος. Die Verkurzung 
einer solchen Silbe tritt bei Homer gemeiniglich nur dann ein, wenn 

| ein Wort oder eine Wortform sich auf andere Weise dem Versmasse 
t! nicht gefugt hatte, also wenn der Anfang des Wortes einen Iambus
j bildet; nur selten ohne Verszwang aus blosser Bequemlichkeit. Am 
| ΐ hauiigsten wird die Positionslange bei der Liquida p, die unter 
[J alien Konsonanten den Vokalen am Nachsten steht, vernachlassigt; 
j;| dann bei der Liquida X; niemals bei Homer bei den Nasalen v und μ. 
:|· Ferner findet sich die grosse Masse der Beispiele an einer von 
| |  zwei Stellen des Verses, der 1. Kurze des II. und der 1. Kurze des 
j t v. Fusses.3)

a) xp: II. v, 504 =  π, 614 αιχμή δ’ Αίνείαο χραδαινομένη. π, 767 
! -  τανύφλοιόν τε χρανειαν. ε, 83 Μοίρα κραταιή. ρ, 269 κορύθεοσΤ Κρονίων.

§ 7 5 .  B em erkungen  Ober die Q uan titftt in  d e r  D ich te rsp rach e . 303

f-v 0 S. La R o c h e ,  Homer. Unters., S. 42f. — 2) S. das. S. 1—41 ( T h i e r s c h ,  
; Horn. Gr., § 46; H e r m a n n  ad Orphica, p. 756; S p i t z n e r  de versu Graecor. 

j her. p. 88 sqq.; Bekke r ,  Horn. Blatter, S. 84 ff.). — 3) H a r t  el ,  Horn. Stud. I 2, S. 80 f.

iv -'
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O d. ξ, 3 3 0  ήε κρυφηδόν u. a. m. Ohne N ot: Od. τ , 122 δάκρΰπλώεΐν. 
ε, 48 8  ένεκρυψε. θ, 92 κατά κράτα, μ, 99 δέ τε κρατί. ψ, 110 νώΐ κεκρυμ 
μένα. II. υ, 121 δοίη τε κράτος. λ, 697 ειλετο κρΐνάμενος. II. θ, 479 
Ίαπετός τε Κρόνος τε (kann  als N o t gelten). — γρ k e i n  B e i s p i e l .  — 
χ ρ  se lten : II. ψ, 186 ροδόεντι δε χρΐεν έλαίω. ω, 795 καί τά γε χρυσείην. 
Od. θ, 353  οϊχοιτο χρέος καί. — πρ*. besonders προ u. προς nebst den 
D eriv a tis  und  K om positis. II. p, 545 καταβάσά* προήκε. λ, 136 κλαίοντε 

. προςαυδήτην U. s. w. O hne N o t: II. α, 97 ούδ’ ο γε πριν, τ, 313 τέρπετο 
πρίν. O d. ς, 33 4  άλλ’ έμε πριν, ρ, 597 έςολέσειε πρίν. II. γ, 250 =  η, 
2 5 0  καί βάλε Πριαμίδαο. η, 112 (,Εκτορΐ Πριαμίδη, U. 5. b. Πριαμίδης. Od. 
γ, 3 2 0  οντινα πρώτον. ρ, 275 ήέ συ πρώτος, ψ, 106 οδδέ τι προσφάσθαι. 
— β ρ : II. μ? 389  γυμνωθέντά βραχίονα, ν, 521 πέπυστο βριήπυος^ oft vor 
βροτών, βροτοΐσίν (II. ι, 545  παύροισί βροτοισιν)? βροτούς (II. ω, 464 . Hes. 
O p. 487), βροτοιο II. ψ, 331, βροτοί Od. ι, 3 6 0 , w as zu verm eiden 
m oglieh  w a r ;  ofter άμφιβρύτης; ?άβροτάςομεν II. κ , 65. ;αβρότη ς, 78; 
vo r βροτήσια H es. Op. 77 3 ;  βεβροτωμένα Od. λ, 41. — φρ: b. Horn, nu r 
’Αφροδίτη (ά) (ebenso b. H esiod Op. 65. Sc. 8), und  ohne N ot Od. o, 
4 4 4  έπιφράσσετ (H ym n. A p. P y th . 210 ^έφράζετο, Merc. 294 vor φρασ- 
σάμενος, Cer. 257 ’άφράδμονες, wo H erm ann em end iert; notw . Hes. Op. 
655  προπεφραδμένα?). — τρ : vor τράπεζα, τρίαινα, τριήκοντα, τραπείομεν 
(von τέρπω) II. γ, 441 . ς, 3 1 4 , u. a. m . ; in d e r M itte des W ortes: 
Ά μφιτρύων, τετράκΰκλος. Ohne N o t vo r τρέμον Od. λ, 5 2 7 ; τρέφει (ε, 422. 
ν, 4 1 0 ), τροφού τ, 4 8 9 ;  φαρετρης II. θ, 3 2 3 ; Ότρυντεύς υ 383 f. (389?), 
also se lten  ohne N o t in lau ten d , w eshalb  L a  R o c h e  u. A. die L esart 
II. ζ, 4 7 9  ειπησι πάτρός venverfen . — δρ: vor δράκων II. β, 308 und 
so n st; vo r Δρυας α, 263 . ζ, 1 3 0 ; in άμφΐδρυφής (-ος) II. β, 700. λ, 393; 
’άδροτήτα? d. i. άνδροτήτα π , 857 =  χ ,  3 6 3 ; ω , 6 ; die IJberlieferung 
h a t iiberw iegend  (m it A rista rch  und  H erodian) άνδροτήτα, wobei die 
V erk iirzu n g  m it der in άβροτάςομεν άβροτη (—  άμβρ.) zu verg le iehen ; 
d iesen  en tsp rechend  w iirde die S chreibung  άδρ. sein. Vgl. L a  R o c h e  
Horn. U n ters . 8. C l e m m ,  Rh. Mus. 32, 472  w ill δροτήτα. Ohne Not 
II. λ, 69 τά δε δράγματα. ψ, 361 μεμνέωτο δρόμου. — 9ρ : vor θράσειάων 
II. λ, 553  und  sonst; vo r θρόνους, θρόνοις, θρόνοισιν Od. α, 145 und sonst 
(ohne N o t vor θρόνος, θρόνοι, θρόνω Od. η, 95. II. ο, 142 und sonst; 
v o r Θρηκών II. ε, 4 6 2 ); in άλλόθρύους Od. α, 1 83 ; ohne N ot Οθρυος 
H es. T h . 632 (ό).

b) κλ : vor Κλεώνας II. β, 5 7 0 ; vor κλυδων Od. μ, 4 2 1 ; vor κλεηδόνι 
Od. υ, 1 2 0 ; vor κλΐθήναι Od. α, 3 6 6 ;  (ohne Not in προςεκλινε φ, 138, 
έκλίθη [oder vor κλίθη] τ, 4 7 0 ); vor Κλυταιμνήστρη II. α, 1 13 ; ohne Not 
vor κληίδεσσίν Od. μ, 2 1 5 ; in Πάτροκλε -  ^  w nur II. τ, 2 8 7 ; τής δ’ άρά 
κλαιούσης Od. υ, 92. — γλ nirgends.  — χ λ : Od. ς, 529 άμφΐ δε χλαιναν. 
κ, 2 3 4  und Hymn. Merc. 560  μέλι χλωρόν. — π λ: vor Πλάταιαν II. β,
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i  504, in τειχεσΐπλήτα 11. ε, 31 und 455. Ohne Not in πρωτοπλοον Od. 
§  3, 35, Od. λ, 583 προςέπλαζε. (II. ς, 468 ο ίδε ϊ πληντ wcgen dee Rhythmus, 
% 8. Spitzncr;  doch Bekkcr,  La Roche ouoet.) II. t, 482 und Od. δ, II 127 οθΐ πλειστα. II. δ, 329 ο πλησίον; δέ πλέον (oder mit Synizesis) 
I  Od. υ, 355; δε πλέων ( =  πλειων) II. κ, 252 (Synizesis nach Har tc l ) ;  
!; '{,.ο·.ο πλέων Od. 8, 474 vgl. μ, 70; », 35; II. η, 88; ./ 360. -  βλ 
i  n i r g e n d s ,  aucli nicht  φλ. —  τ λ :  σχετλίη II. 3, 414. Hymn. Cer. 344 
l; έπ’ ’ατλήτων von Ilgen in έτ απλητον verbessert). — 6 λ n i r gen ds  (δλ 
i; existiert nicht).

c) x v: Hcs. Op. 567 άκροκνέφαιος, τεχνον und έτεκνωσε frg. 95 Gdttl. 
* =  152. 153 Kr, doch τέκος und τέκνωσε Voss; b. Horn, nie;  — 

nieinals γν; denn II. w, 274 wird jetzt st. έγναμψαν richtig έκαμψαν 
I gelesen. — χν nirgends.  — πν: lies. Tli. 319 Ιτικτε πνέουσαν; b. 
|  Horn, nie; ebensowenig φν (pv existiert nicht); t v , δν, θν. — θμ 

nirgends ,  denn Od. x, 204 ήρίθμεον mit Synizesis oder ήρίθμεον; ganz 
! unmtiglich Od. η, 89 άργύρεοι δε σταθμοί, wo man jetzt mit Barnes  nach 
£ Mutmassung liest: σταθμοί δ’ άργύρεοι. Ebensowenig  δμ u. s. w. 
j Dem ionischen Epos schliesst sich aucli die alte Elegie sowie 
j der Iambus an; nur Theognis und Xenophanes gestatten sich Ver- 
! kiirzungen (bei ρ λ) in grosserer Zahl, w&hrend in άγρυπνέοντα, άφνεδν 

auch bei Tlieognis Synizesis anzunehmen ist.*) Auf das alexandrinische 
l Epos hat naturgemass die attische Messung Einfluss geubt, doch ist 
; nicht nur bei Apollonius und Arat, sondern auch bei Kallimachus 
j die Verlangerung bei weitem uberwiegend; der spate Nonnos ver- 
J kurzt last nur bei p, und auch dies mit enger Begrenzung.2) Wie 
l  Homer auch die lesbischen Lyriker und Anakreon.
I 3. Die c h o r i s c h e n  L y r i k e r  lassen vor Muta c. Liq. haufiger 
I Positionslange eintreten, als sie dieselbe vernachlassigen; doch ge- 
|  schieht das Letztere ofter als in der Homerischen Sprache. Bei 
|  P i n d a r 3) steht eine Kurze ofters vor γλ, was auch bei den attischen 
f Dichtern (s. Nr. 4) nur sehr selten geschieht: P. 11, 27 (43) άλλοτρί- 
I  βισΐ γλώσσαις. N. 5 , 24  (43) έπταγλωσσον. 7, 52  (77) πανί? γλυκεία. —  
ίτβλ: εβλαστε Ν. 8, 7 (12). — φλ: Ρ. 3, 12 (21) άποφλαυρίςαισσ. Ν . 7, 23  (34) 
^τυφλόν. — Βλ: Ο. 2, 43  (78) άεθλοις. — κ μ: Ο. 6, 73  (123) τεκμαίρει. 
| 7 ,  45 (83) ^τεκμαρτ*. 2, 63  (114) und Ρ. 4, 64  (114) ίκμα. — χ ν :  
| 0 .  7, 35  (65) τεχναισι. —  πν U. φν: Ο. 2, 72 (130) περΐπνέοισίν. 10

;; >) Go e be l  (s. unten zu 4) p. 10. — 2) s. W e s t p h a l ,  Gr. Metr. I l l3, l, 105;
,1-Beneke de arte metr. Callimachi (Strassb. 1880) 3 0 ff.; Heep,  Qu. Callimacheae 
[ (Bonn 1884) 31 IT.; Lehrs ,  Qu. ep. 26211.; Ludwi ch ,  Btr. z. Krit. d. Nonnos81T.; 
: Sche i nd l e r ,  Qu. Nonnianae, Progr. BrUnn 1878. — 3) W e s t p h a l  a. a. 0 . 107; 

Matthiae,  Gr. I, S. 98 f.; H e r ma nn ,  Opusc. I, p. 251; Heirner,  Stud. Pin- 
darica, p. 89 ff.

K iiliners Au*fiihrl. Grlecli. Orftmniiitik. I. T. 20
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(11), 93 (111) vor πνευσαις. P. 9, 25 (44) "ύπνον. OL 2, 42 (75) Ιπέφνε. -  
τ μ ,  δ μ ,  θ μ :  Ρ . 4, 18 (31) έρετμών. 8, 47 (67) Κάδμου. Ο. 10 (11), 
4 5  (53) σταθματο. — δν u. θ ν :  Ρ . 10, 72 (111) κεοναί. Ο. 10 (11), 97 
(118 ) ”ε&νος. Bei S imonides1) sind nach dem Muster der episclien 
Poesie die Beispiele der Positionslange vollends tiberwiegend, etwa in dem 
Verhaltnisse von 10 zu 1 oder 2.

4. Bei den a t t i s c h e n  Tragikern2) hingegen ist die Kurze vor 
Muta c. Liq. durchaus vorherrschend, als: 'Ηρακλής immer (aber'Hp^iou; 
Eur. Herakl. 93. 123. Here. f. 3), παρα κλαίουσι Eur. Cycl. 425, τυφλοί, 
σχετλιος, τεκνον, δακνει, τέχνη, πολύκαπνος, άυπνος, δάφνη, φατναις, τέ9νασι, 
νεοχμά, άριΒμός. Aber bei der Media mit λ μ v, also vor βλ, γλ, γν, γμ, 
δν, δμ, findet in der Regel Pos i t ions lange statt; nur selten bleibt 
vor βλ und γλ der vorangehende Vokal kurz, als: Soph. OR. 717 παιδός 
δε βλάστας. El. 4 4 0  πασών Ιβλαστε. Ph. 1311. OC. 533 άπεβλαστον. 
Aesch. Suppl. 761 βυβλου. Pers. 591 ούδ* ίτι γλώσσα. Ag. 1629 δε γλώσσαν. 
Die Gruppen γμ γν δμ δν bewirken tiberall Positionslange. Aber aucli 
vor den Gruppen, welclie in der Regel den vorangehenden Vokal kurz 
lassen, als: κρ, χρ, κλ, κν, πρ, βρ, φρ, τρ, δρ, kommt zuweilen Positions
lange vor, bei Euripides h&ufiger als bei Sophokles, bei diesem haufiger 
als bei Aeschylus. Eur. Iph. A. 497  εις δακρυα. Iph. T. 51 έπϊκράνων. 
Soph. El. 366 κεκλήσθαι. Eur. Andr. 2 πολΰχρύσω. Or. 12 έπεκλωσεν. 
Troad. 995 κατακλύσειν. Aesch. S. 143 Αεδκλυτοις (Chor). 205 έλίτροχοι 
(Ch.). Ofter bei Soph, πατρός. Eur. H. f. 969 φαρέτραν. Soph. El. 1193 
προτρέπει. Eur. Ph. 586  άποτροποι. S. OR. 2 "έδρας; so auch bei Eur. 
πάρεδρος, έφεδρος, προσεδρία. Eur. Suppl. 293 τεκνον. Nur sehr selten 
tritt im Senare Positionsltinge am Ende des Wortes ein, als: Aesch. P. 
782  Ξέρίης δ’ έμδς παις ών νέος νέα φρονεί, wo Monk mit leichter Ande- 
rung φρονεί νέα; vgl. Porson.  In den melischen Stellen aber findet 
sich dieser Fall ofter.3) Auch in Komposita, sowie bei Augment und 
Reduplikation sind die Beispiele der Verl&ngerung nicht zahlreich; haupt- 
sachlich finden sie sich nur im Innern des unkomponierten Wortes. 
Auch dies ist zweifellos eine Anlehnung an den epischen Gebrauch; 
denn der attischen Aussprache Λvar die Verktirzung entsprechend, und 
diese herrscht durchaus bei den Komikern,  ausser in der Parodie 
tragischer Stellen. Doch lassen die Dichter der alten Komodie nicht nur 
γν, γμ, δν, δμ, sondern auch γλ, βλ stets die Silbe verlangern; die Dichter * S.

1) S. S c hne idewi n ,  Praef. ad Simon, reliq. p. XLVIII. — 2) S, Mat t  hi a I,
S. 99f£; H e r m a n n ,  Elem. metr. p. 46 sq.; P o r s o n  ad Eur. Or. 64; Elmsl.  
ad Eur. Med. 288; W e s t p h a l  S. 105fF.; J. Rumpe l ,  Progr. Insterburg 1865. 
1866; C. Goebel  de correptione attica, Bonn (Strassburg) 1876. — 3) S. die 
Stellen bei Se id l e r  de vers, dochm., p. 21 sq.; Goebel  p. 20sq.
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der mittleren und neueren Koraodie folgen in dieser Hinsicht den 
Tragi kern.1)

Anmerk.  1. DieTragiker trugen auch kein Bedenken, sogar in einemunddem- 
selben Verse eine Silbe vor Muta c. Liq. bald kurz bald lang zu gebrauchen. Soph. 
Ant. 1240 κεΐται δέ νεκρός περί νεκρψ. 0C. 442 οί του πατρός, τψ πάτρί δυνάμενοι.2)

A η merk. 2. Dass in dieser Behandlung von Mutae c. Liq. nicht die Willktir der 
Dichter massgebend gewesen isl, sondern die Sprache selbst, zeigt sich in der Redupli- 
kation bezw. Augmentierung der mit diesen Verbindungen anfangenden Verben, s. § 200.

Anmerk.  3. In einigen wenigen Fallen wird auch bei Liquida c. liquida 
und bei σ c. liqu. die Position nicht als gtiltig betrachtet. S. Hephaestion p. 5 
tlber μν, der aus Kratinos citiert: έκιλήβμοσι μνημονικοΐσιν, aus Epicharmos εύύμνος, 
aus Kallimachos τώς μέν ο Μνησα'ρχειος. So auch Eur. I. A. 68 Ηυγατρί μνηστήρων. 
847 δείνα* μνηστεύω. Aesch. Ag. 990 υμνωδεί. Inschr. Chios ROhl  I. Gr. ant. 382- 
τόδε μνήμα (Al len,  Greek versific. in inscr. 79). — Ferner σλ in εσλός =  έσθλός 
bei Pindar: Py. 3, 66 (116) ’εσλοισι und sonst, doch anderswo auch εσλός. — 
Μπλ in άμπλακών ~ ~ - (;: ist euphonisch eingeschoben) § 343; vgl. άνδροτητα, 
ά,3ροτάξομεν Homer.

5. Bei einigen Wortern ist die Quantitat in verschiedenen Mund- 
arten oder Dichtungsarten und in verschiedenen Zeiten verschieden. 
Dahin gehOren: die Komparative auf ίων, mit i att., mit X ep.-dor., 
8. §122, Anm. 9; die Verba auf ίω, desgl., als χηκίω att., χηχιω Horn.; 
μηνίω u. μηνιω att., μηνίω Horn., Mistel i ,  Griechiselie Betonung 147 f.; 
auch "ημι Horn., ?ημι meist att.; Verba auf ύα> Horn, im allg. mit u, att. 
mehrenteils mit 5, 8. § 238. Ferner z. B. καλό; b. Horn, und den ihm 
folgenden Epikern; χαλύς bei den Lesbiern, Pindar, den Attikern, als: Soph. 
Tr. 27 und sonst; καλός bei Theognis,3) s. Nr. 6; Ισος b. Horn., so auch 
b. Hesiod, ausser Op. 752; Ισος (t) b. Pind. und Att.;4) χορΰνη Horn., 
χορύνη Att.; κορϋνη Theokr. (7, 19 u. 43); τορυνη Leonidas v. Tarent, 
τορυνη Att., doch nacli Scliol. Ar. Av. 78 τορυνη b. Eupolis (370 K .;5) 
πλήμμυρις Od. t, 486, πλήμμϋρι; Att., 6) φ3άνω Ulld κιχανω Hom., φθάνω und 
κιγχανω bei den Trag.; όϊζϋρύ; Horn., οίζυρό; Aristoph., umgekehrt αλμυρός 
Horn., Pind., αλμυρός att. n. Hdn. I, 530. II, 15; φλύαρος, aber att. φλύαρος, 
Hdn. II, 927, u. s. w.7) Aber auch innerhalb derselben Mundart und 
bei demselben Dichter findet sich zuweilen dieser Wechsel, nicht nur 
bei Homer, bei dem die Prosodie vielfach noch wenig fest erscheint, 
sondern auch bei den Attikern, wie z. B. αϊε (ά) Eur. Hec. 173 und 
gleich darauf 175 aioj (a); φαρη El. 317, φαρη 543 u. s. w .8) Es 
sind dies indes solche Worter, die nicht sowohl dem gewOhnlichen 
Gebrauch als der poetischen Sprache angehoren. Hervorzuheben ist

*) Meinecke ,  Com. Att. I, 294 f. — 2) s. Matthia ,  Gr. S. 101 und ad Eur. 
Hec. 673, — 3) S. Sp i t zner ,  Anweis. z. gr. Pros., S. 82. — 4) S. Spi tzner ,
S. 92. — 5) Ebendas. S. 76. — 6) Ebendas. S. 77. — 7) S. das Verzeichnis bei 
Spi tzner ,  S. 101 ff. — 8) S. Mat thia  I,. § 21; S p i t z n e r  a. a. 0 . §§ 50, 2, 
Anm. 2, 52, 2, d), 58, 1, b), 63, Anm. 1; E l l e n d t ,  L. S. φάρος.

2 0 *
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die Verschiedenheit zwischen klassischer und spaterer Sprache bei 
vielen Wortern auf -μα, namentlich zweisilbigen: λύμα, φύμα, θύμα, 
(κλίμα), κρίμα klass., λύμα u. s. w. sp. Dichter; so auch πώμα, εκπωμα 
att., πομα (auch Pind.) έ'κπομα spater. Lobeck,  Phrvn. 456 und 
Paral. 425. C o b e t ,  N. L. 455. 494. 791. — Ein besonderer Fall im 
Att. ist αρα αρα (τοοτ’ άρα Ar. Vesp. 839. ούκ αρα Αν. 91, u. s. w.).

6. In der ep i s ch e n  Sprache hat die Hebung die Kraft eine an 
sich kurze Silbe l a n g  zu machen, und zwar a) zu Anfang des Wortes,
b) in der Mitte, c) am Ende. Recht auffallend tritt dieser Quantitats- 
wechsel hervor, wenn die Kurze und die Lange in ebendemselben 
Worte nebeneinander stehen, als: II. ε, 31 "Ape; ’Άρε; βροτολοιγΙ. 
(Vgl. Tlieogn. 16 sq.: έ; γάμον έλθούσαι, καλόν άείσατ’ Ιπος' Όττι καλόν, 
φίλον Ιστί* τό δ’ ού καλόν ού φίλον έστίν. Theokr. 6, 19 τά μή καλά 
καλά -εφανται. 8, 19 (σύριγγα) λεοκόν καρόν εχοισαν ίσον κάτω Ισον άνωθεν. 
Soph. El. 148 ά Ίτον, αίέν Ίτϋν όλοφύρεται.) Es ist iibrigens keineswegs 
stets zu unterscheiden, was bei Homer Verlangerung ursprunglicher 
Kurze, und was (in der Senkung) Verkurzung ursprunglicher Lange 
ist; jedenfalls hat die Homerische Sprache eine ganz erstaunliche 
Freiheit, nach jeweiligem Bedurfnis lang oder.kurz zu messen, und 
zwar bald so, dass dies in der Schrift hervortritt, bald so, dass die 
Schrift es nicht bezeichnen kann. Natiirlich sind dabei oft auch die 
verschiedenen dialektischen Formen im Spiele, mit denen in aller 
Freiheit abgewechselt wird.

7. Sowie wir § 38 gesehen haben, dass der kurze Anlaut eines 
Wortes bei Homer haufig in einen langen verwandelt wird, als a in 
η, ε in ει, wenn das Wort ohne diese Dehnung sich dem Masse 
des Hexameters gar nicht oder nur mit Schwierigkeit fugen wurde 
ebenso werden auch haufig die drei ancipites a t o im Anfange  
des Wortes in der Hebung lang gebraucht, ohne dass dies in der 
Schrift hervortrate,J) als: ’αθάνατος, ’ακάματος (diese beiden Worter 
auch nachmals von den Dichtern stets so gemessen), ’ανέφελος, πάναπάλω 
Od. v, 223, ’απάλαμος Hes. Op. 20 (Pind. 01. 1, 59), Δάναίοης Sc. 229, 
’άνέρος, ’ανέρι, ’άνέρες, Harder ,  de a voc. 97 ff. (auch bei Pind. stets 
άνέρι, -ρα, -ρες, -ρων; ofters ανήρ, P e t e r ,  dial. Pind. 40), Άρεος (S), so 
mit a ”Αρηος, ^Αρες, "Αρηι, 'Αρης, ΤΑρες, Harder  73 f., w«opt, φαεα, αμαν 
(ν. Kobi l insk i  de α ι ο voc. ap. Horn. [Khnigsb. 1882] p. 26, gegen 
H a r d e r  69; Od. t, 35 άμώεν mit ά in der Senkung ist in άμόωεν zu 
verbessern; άμφς nach Homer auch Theognis 107), ’άγοράασθε, ’δπονέεσθαι,.

0 Spitzner de versu Gr. her., p. 72sqq.; Thiersch Gr., § 147; Ahrens- 
Konj. auf μι, S. 35; Hart el, Horn. Stud. I 2, 1 ff.; Ludwich, Aristarchs Hom- 
Textkritik II, 287 ff.
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|  ’άποδίωμαι, ’άποπέσησι; ϊερός, Διογένης, Πρϊαμίδης, πίέμεν, ϊέμενος, (Φϊλυριδα 
|  Pind. von Φιλύρα); δϋνάμενος, θυγατέρες, κΰάνεος, 'ΰλακόμωροι.
I  8. Ziemlich oft werden die kurzen Vokale in der ersten Hebung 

des Verses l ang ausgesprochen, als: Άρης (ά) II. e, 594. ’Απόλλωνι 
a, 3G. τα περί φ, 352. ΥΑρες s. Nr. 6. ’άείδη Od. ρ, 519 (Rzacli St.

0  z. Apoll. Rh. 16). δάίζων II. λ, 497. ’επεί χ , 379 und sonst. ’έπίτονος
1 Od. μ, 423. Ζεφυρίη Od. η, 119; ϊομεν sehr oft. δία II. γ, 357. φίλε δ, 
I 155; Βδρέης ι, 5 (besser Βορρής); λυτό ω, 1. δρύύς Hes. Op. 430. — 
>| Aber aucli in den tibrigen Hebungen kommen solclie LKngen vor, z. B. 
^ iin II. Fusse: αρσενες οϊες (Aristarch οίιες, F ick ουιες) Od. ι, 425. ού μά

γάρ ’ Απόλλωνα II. α, 80; im III. F. ο̂ίζησεν 6’ αρα πϊφαύσκων II. κ, 502;
' im IV. ¥ϊμεναι υ, 365; im V. "ΰδωρ β, 307. νάορ (fiilschlich αορ geschrieben, 
|  s. § 79, 4) Hes. Sc. 221; im VI. oft: ’άνήρ β, 553. π, 807. δφιν (ν. 1. 

οπφιν) μ, 208, λύει Od. η, 74.
9. In der Mit te des Wortes findet erstens L an ge  in der  

h H e b u n g  aus Verszwang statt, wie im Anfange des Wortes, aber 
ι seltener, so in der II. Hebung: άφϊεισαι Od. η, 12G (kann als anlautend 
I gercchnet werden). ποσσίν έρϊδήσασθαι II. ψ, 792; in der VI. [άμφίς έαγη

II. λ, 559 8. § 343], αλσο μεμάώς π, 754. ιώρτο κονίη λ, 151. χερσίν
* άλυων Od. ι, 398, hier wie in έρητύειν II. β, 75, έρητύοντο wird Natur-
: lange sein, vgl. άλυίω iiol., κύνϊς Attiker, v. Kobi l insk i  20 f.). Ferner
* in der Senkung, wenn eine KUrze (meistens X) zwischen zwei Liingen

steht, besonders bei den Subst. auf ιη im I., II., IV. F .: 1) ιστίη Od. τ,
I 304. ύποδεςίη II. ι, 73. υπεροπλίησι a, 205. προβυμίησι β, 588. άτιμίησι
I Od. v, 142, so aucli Xenophanes προεδρίη 2, 7, τυραννίη 3, 2; Inschr. 
|  Ύλασία/ο Korkyra, Δ/εινία Korinth; τετρακυκλοι Od. i, 242; δπωρΐνφ (-νύς) 
I  II. ε, 5 und sonst, auch Hes. op. G77, wiihrend μετοπωρΤνόν das. 415; 
g ferner Ίφίτου II. β, 518, Ιλίου ο, 66. άνεψίού ο, 554. δμοαου ν, 358. 
|  ’Ασκληπιού β, 731; Αίολου Od. κ, 36 ; 2) ίλύος κεκαλυμμένα II. φ, 318.
|  10. In betreff der L a n g e  einer an sicli kurzen Silbe am E n d e
£ des Wortes betrachten wir zuerst die in der Hebung stehenden auf 
|  einen K o n s o n a n t e n  auslautenden Silben.3) Diese L an ge  wird 
i durch die Casuren ,  insbesondere in Verbindung mit der Interpunktion 

und Sinnespause, bewirkt. Die starkste Casur, die mannliche des
III. Fusses, begunstigt am Meisten die Langung; daher ist auch dieser

j ? 0 S. S p i t z n e r  de vers, her., p. 83; T h i e r s c h ,  Gr., § 148; S my t h ,  The 
]λ reduction of et to t in Homer (Baltimore 1886), der das ι in -(η als urspr. lang 
j ansieht und auf *είη zurQckfUhrt; auch v. K ob i l i n s k i  de α ι υ voc. ap. Horn.

18 IT. halt T fur urspr. — 2) Ober die Genetive s. jedoch § 110, 1. — 3) s . Hoff-  
j : i i iaim, Quaest. Horn. I, p. 101 sqq.; Ha r t e l ,  Horn. Studien I 2, 102 if. Auch 

Kallimaehos bedient sich noch zuweilen dieser Freiheit, Beneke  de arte metr. 
Call. 26 f.; Heep,  Qu. Callim. 24 ff.

I  ;.·Τ



Fall der hauflgste, als: II. β, 228 πρωτίστω δίδυμεν, ευτ’ αν. 539 οι τε 
Κάρυστον Ιχον ήδ* οΐ. γ, 35 άψ δ* άνεχώρησεν, ώγρος. δ, 76 η ναύττ ι̂ 
τέρας ήέ. Ganz vereinzelt sind die F&lle der Langung in der mannlichen 
Casur des V. F. nach der mannlichen Casur des IV. F.? wie II. σ, 288 
πριν μέν γάρ Πριάμου πόλιν | μέροπες | άνθρωποι. φ, 23, und in der durchaus 
schwachen mannlichen Casur des I. F., wie II. χ, 236 "ός ετλης. ω, 154.

Anmerk. 4. Einige auf einen Konsonanten auslautende Endungen sind bei 
Homer m itte lze itig  (ancipites)l) und kCnnen daher bald kurz bald lang gebraucht 
werden; in der Hebung ist die Lange naturlich; n&mlich: a) πριν (gortyn. Tafeln 
einmal πρείν nb. sonstigem πρίν), das oft kurz gebraucht wird, wie II. β, 344, lang 
aber auch in der Senkung, als: II. ζ, 81. i, 403. π, 322 und sonst (πρίν f  wollen 
Heyne, Nauck, v. Kobi 1 in sk i30 f., was auch ofttiberliefert ist, als II. π, 840. ε, 288, 
womit ahnlich πρίν φ, 340, u. s. w.); femer πάλιν x, 281; b) δρνις kurz II. ω, 219, 
so auch Apollon. Rh. I, 305, lang II. μ, 218; c) die WOrter auf ις, G. ιδος (to;), 
als: βλοσυρούς kommt nur einmal vor, II. λ, 36, und zwar lang in der IV. Senkung; 
dagegen γλαυκώπις sehr oft kurz; aber κληί; nur lang; Akk. ήνtv lang in der
IV. Senkung II. x, 292. Od. γ, 382; das auslautende i im Vok. ist lang in der 
Thesis in βοώπΐ II. θ, 471. ο, 49. σ 357, kurz in Γλαυκώπι θ, 420; aber βοώπις 
(γλαυκώπις) ist andere Lesart; ferner findet sich mil I πόλις II. ζ, 152; π, 69, πόλιν 
π, 57; β, 329; μήτιν β, 169. 407 und 6fter, u. a. m.; d) μιν lang II. ε, 385. λ, 376. 
ζ, 501. χ, 347. Od. λ, 578; e) die Dualendung -otiv hat langes ι II. τ, 396; v, 511; 
π, 560; Od. ζ, 219; dazu νώΐν und σφώΐν Φ 211; π, 171. — Warum ώ; eine 
vorangehende kurze Silbe lang machen kbnne, ist § 30 erCrtert.

11. In betreff der Lange einer anscheinend an sich kurzen, 
v o k a l i s c h  auslautenden Endsilbe sind zwei Falle zu unterscheiden. 
E r s t e n s :  der kurze Vokal steht in der Hebung, und die Freiheit ist 
durch die besondere Besehaffenheit des Vokals entschuldigt;i) 2) dies 
ist der Fall bei dem i des Dat. Sing., welches auch in der schwachsten 
Hebung lang gebraucht werden kann (vgl. § 47, 2, b), sogar vor 
Encliticis und os, vor denen keine Casur stattfmdet, als: II. η, 142 
κρατεί γε. ο, 108. ε, 156 πατέρϊ δέ. ι, 180. ζ7 459. ρ, 123. χ, 314; ferner 
in der mannlichen Casur des V. F. II. ψ, 244 Άιδΐ κεύθωμαι. ω; 707; 
dann in der IV. Hebung in Δη φίλος und Διι μητιν άτάλαντος sehr oft; 
II. β, 116. ι, 23. £, 69 υπερμενέί φίλον είναι in der mannlichen Casur 
des V. F.; in der mannlichen Casur des III. F. a, 283. o, 104 und 
sonst; in der mannlichen Casur des IV. F. θ, 267; vor Vokalen υ, 259 
σάκεϊ ελασ', Od. π, 206 ίτεκ ές und sonst. Da in Διειτρέφης ein ει fur t 
bezeugt ist, und nach Ausweis der verwandten Sprachen die Dativ- 
endung ursprunglich ει war, so bestanden hier moglichenveise zu 
Homers Zeiten, wie noch spater bei den Adverbien auf -ί, -εί, die 
Endungen ει und ι nebeneinander.

i) S. Hoffmann, Quaest. Horn. p. 97 sqq.; Hartel, Horn. Stud. P, 104ff.
— 2) s. Hoffmann I, p. 161 sqq.; La Roche, Horn. Unters. 49; Hartel, 
Horn. Stud. 12, 56 if.

3 1 0  B em erk u n g en  lib e r die Q u a n t i ty  in  der D ich te rsp rache . § 75.
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% Anmerk. δ. Die Ubrigen FfiUe sind hart, aber auch nicht so zahlreich: 
φ a) a im Neutr. Plur., wie II. ε, 745 φλόγεσ ποαι, υ, 255 πόλλ’ έτεά τε καί οδκί;

b) ε, ι im Vokativ, wie Od. ω, 192 πάϊ, II. δ, 338 ώ υΙε Πετεώο; δ, 155 und ε, 359 
I φίλε κασίγνητε; c) ia eram ε, 887; δ, 321; d) vereinzelt οί ο, 478; τέκετό Πολυφείδεα 
I Od. ο, 249; Πυλαιμένεά έλέτην II. ε, 576; όνομά* Ουτιν Od. t, 366 u. a. m.
I 12. Zwei te ns :  Eine an sich kurze, v o k a l i s c h  auslautende 
y Endsilbe steht vor Wortern, welche in dem jetzigen Texte Homers zwar 

nur mit e i ne m  p oder λ oder v oder μ anlauten, die aber in der 
scriptio continua auch mit zwei p u. s. w. geschrieben werden konnten 
und zum Teil geschrieben worden sind, indem die anlautende Liquida 

: eine bedeutende Klangfulle hatte, die in der alten Schrift auch durch
Aspiration ihren Ausdruck gefunden hat. l) Das p hatte diese Eigen- 
tumlichkeit auch sp5ter bewahrt, vgl. ερρεον, καταρρεΐν, und ist dem- 

,·. gemass auch bei den Attikern als Anlaut positionskraftig. Vgl. fur 
p bei Homer II. ω, 430 αυτόν τέ pGoat. 755 πολλά ρυστάζεσκεν (in 

! der Senkung). t, 443 μύθων τε ρητήρ’ εμεναι. Od. ν, 438 =  ρ, 198 
; =  σ, 109 πυκνά ρωγαλέην (in der Senkung), und zahlreiche andere
] Beispiele, die anderen indes nur in der Hebung. Bei Attikern ist in 
; der alten Komodie ausnahmslos Verlangerung, z. Bsp. ίσα καί τά
j ρήματα τικτειν im AnapAst Aristoph. Ran. 1059; die Tragiker lassen
J‘ beinahe ebenso oft kurz als sie verlangern, wohl in Anlehnung an 
j den gleichfalls schwankenden Homerischen Gebrauch, wahrend die 
| Komodie der ublichen attischen Aussprache folgt. — Bei λ Homer: 
J, II. ε, 358 ( =  φ, 368; χ, 91) πολλά λισσόμενος einziges Beispiel in der 
H; Senkung; in der Hebung γήρα υπό λιπαρψ Od. λ, 36, από δε λιπαρήν II.
| y 406, άπήμονά τέ λιαρόν τε Od. ε, 268; Δία λίσαι II. α, 394 u. a. m. 
j* Vgl. τρίλλιστος, πολύλλιστος, έλλίσσετο, ελλαβε. — Bei μ: Od. α, 56 αίεί δε 
!: μαλακοίσι. α, 27 u. oft in  μεγάρω (ένίμμεγάροις schrieb Aristophanes von 

Byzanz). μάλα μέγα II. t, 303 und ofter, gerade bei μέγας sind die Beispiele 
sehr zahlreich. Ενα μάρψας Od. x, 116. Vgl. φιλομμειοής; εμμαΟεν Od. ρ, 
226; σ, 362. — Bei ν: κατά νεφέεσσι II. ρ, 594, und so bei νέφης νεφέλη 
beinahe immer. έϋστρεφέά νευρήν ο, 463, auch bei νευρή fast immer. 
αμά νύμφαι Od. ζ, 105. οθί νητός β, 388, Aristophanes von Byzanz 
οΟιννητός, vgl. έύννητος. κατάνεύων ι, 490. — Manche wollen auch dem 
anlautenden σ eine solche Kraft zuschreiben, docli findet sich die Dehnung 
bier nur bei σεύω (vgl. εσαευα), σάρς (wohl urspr. σ/άρξ) und (zusammen 
in 4 Fallen) bei σύ σέ συς συφεός. Vgl. § 19 Anm. 3, und liber ver- 
langerndes δ =  δ / daselbst Anm. 2; tiber Digamma in gleicher Funktion 

' § 18, 5._____
[ ·) S. Hoffmann 1. d. p. 164 sq.; Dttntzer in Fleckeisens Jahrb. 1867,

353 ff.; Oscar Meyer, Quaesl. Homer. (Bonn 1868); La Roche, Horn. Unters. 
49iT.; Hartel, Horn. Stud. I2, 3 IT.; Knoes de dig. homerico III (Upsala Uni- 
versitets °Arskrift 1879).
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Anmerk .  6. Man hat vielfach den Grand dieser Verlangerangen in dem 
ursprunglichen Yorhandensein eines Konsonanten vor der Liquida iinden wollen; 
aber diese Erklarung, so scheinbar sie fur viele Falle ist, reicht doch nicht fur alle 
aus, z. B. nicht fiir μέγας, bei welchem Worte nirgends eine Spur von einem Kon
sonanten vor μ im Griechischen oder in den verwandten Sprachen hervortritt. Die 
oben gegebene Erklarung der Erscheinung ist wesentlich nach H a r t e l ;  sie ruht 
auf sicherem Grunde, namlich zumeist auf der Behandlung des anlautenden p in 
der gesamten griechischen Sprache.

Anmerk.  7. Das Umgekehrte, die Verdoppelung einer auslautenden Liquida 
(v) vor Vokal findet sich in einigen wenigen inschriftliehen Beispielen (ήννίχων, 
συννήι d. i. συνή, τάννήμίναν „die Halfte“, letztere beiden Beispiele in den gortynischen 
Tafeln). Damit l&sst sich erkl&ren άσΰνέτημι Alcaeus frg. 18; ενόχλη; und συν 
όλίγι» in Theokrits aolischen Gedichten (29, 35; 28, 25).

Anmerk .  8. Inlautende Aspirata hat nur in sehr seltenen Beispielen ver- 
langernde Kraft; es wird dabei die Tenuis sich vor dem Hauche gedehnt (verdoppelt) 
haben, was in den Schreibungen κχ, πφ hervortritt. Pind. 01. 2, 67 δκχέοντι d. i. 
όχοϋσι; 6, 24 οκχον; Theogn. 1099 βράχον; fur σ/υφος fand sich sogar in Prosa 
σκυπφος geschrieben, s. Athen. XI, 498; οφιν II. μ, 208, οφις Hipponax frg. 49 
(Antimachos fr. 78 Kinkel?); φιλόσοφον Arist, Eccl. 571 im Hexameter (aus Not). 
— Anlautende Aspirata (wenigstens φχ) mit Liquida ist bei Homer entschieden 
positionskr&ftiger als Tenuis und Media, s. oben 2; bei den spateren indes lasst sich 
nichts dergleichen bemerken.

Anmerk.  9. Nur selten wird wegen des Metrums ein an sich 1 a n g e r  
Vokal kurz gebraucht, als: II. κ, 133 φοινικόεσσαν von φοΐνιξ, ΐκος. Soph. Ant. 104* 
χρυσέας von χρυσός. Eur. Med. 978 χρυσέων, so auch Offer bei Pindar Hymn. Cer. 105 
Έλευσΐνίδαο von Έλευσίς, Ινος. Soph. Ant. 1120 Έλευσινίας. Bei den spateren Epikern 
und den Epigrammatisten kommen solche Verktirzungen ungleich haufiger vor.1)

Anmerk.  10. Dass l ange  Vo ka l e  und D i p h t h o n g e  vor einem voka l i sch  
anlautenden Worte kurz  gebraucht werden kOnnen, haben wir §§ 47, 7 und 48, 2 
und 3 gesehen. Es ist dies bei Grammatikern und Metrikern der erste τρό-ος der 
κοινή συλλαβή (s. § 74, 4).

13. Nur selten und meist in gewissen wiederkehrenden Wortern 
und Wortformen wird auch in der Mit te  des Wortes der lange 
Vokal oder Diphthong vor einem Vokale kurz gebraucht. Od. υ, 379 
εμπαιον ( - ~  ~). κ, 243 χαμαΐευνάδες Kompositum, vgl. ς, 15; II. π, 235. 
II. ν, 275 οιος ( ~  ~ ) ,  vgl. σ, 105, Od. η, 312; υ; 89. II. δ, 473 υιόν 

(——). II. λ, 380 βέβλήαι. Od. ζ, 303 ηρώος. II. β7 415 δήιοιο(?)2;, 
Avahrend ι, 408 λεϊστή mit ε geschrieben ist, vgl. θρέϊκες § 55, 6. (II. ο, 
156 wird richtiger ίκά ή geschrieben.) So auch zuweilen bei den 
nachhom. Dichtern: Antimach. frg. 37 Kink, κολωει. Epigr. Abdera 
(Bechtel ,  Inschr. d. ion. D. nr. 162) πόλήας. Pind. P. 8, 55 (78) τοιαυτα 
(^ -  ^). N. 6, 22 (37) υίέων ^  -). 9, 14 (31) πατρωων (- ^  -). P. 1,

B em erk u n g en  u b e r  die Q u a n tita t  in  der D ich tersp raclie . § 75.

l) S. Meh l hor n ,  Gr. S. 30. — 2) H a r t e l  (Horn. Stud. Ill, Ber. d. Wien. 
Akad. LXXVIII, S. 15) will όηίοΐο, was auf otqoio herauskommt; Al len,  Gr. versi
fication in inscr. p. 72 will einfach οηοιο, unter Berufung auf διτ,ώσαντε;. — 3) (jber 
Pindar Mommse n  zu 01. 13, 78; He imer ,  Stud. Pind. 117 ff.
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§ 7b.

53 (103) ήρώας. 4, 58 (102) ήρώες. N. 7, 46 (68) ήρώϊαις.3) Bei 
den at t i schen Dramatikern in den Iamben: οιος, ποιος ( -  ~), τοιουτος 
(w _ τοιόσδε (~ - ~), als: Soph. Ph. 925 άλλ’ούχ οιόν τε. OR. 1415 
ουδεις οΐός τε. 00. 262 σωζεΐν οιας τε. 803 πείθεΐν οίδς τ’ εΐ u. S. w. 
Tr. 1075 νυν δ* έκ τοιούτου θήλυς. Eur. Med. 626 γαμεις τοιοΰτον. Αι\ 
Ν. 342 τοιαυται (~ - -) in Anap. Selir hiiufig ποιώ (~ -) mit d. Var. 
ποώ , die gerade im Laurent, des Sophokles und im Ravennas des 
Aristophanes selir haufig ist: *) Soph. OR. 918 ές πλέον ποιώ (ποώ Laur.). 
Ph. 120 ίτω ποιήσω (~ — , ποήσω L.). 409 μέλλει ποιείν. 752 σαυτου 
ποιεΓς (m. ο L.). 926 το συμφέρον ποιεί (desgl.). In lyrischen Stellen 
Aesch. S. 121 άρήΐων (άρείων Dind.). Eur. H. f. 115 γεραιέ, 902 γεραών 
(γεραόν Soph. OC. 238). Suppl. 279 δειλαία. — Ar. PI. 850 οείλαιος 
(δείλαος Rav.), vgl. Equ. 139 (desgl.), Vesp. 40; Soph. Ant. 1310. 
Vesp. 282 φιλαθήναίος? Zweifelhaft Eur. Med. 431 πατρψων ( - - - ) ;  
Bacch. 1365 πατρώα, Nauck nacli A. πατρίων, πατρία. Das demonstrative 
i von ουτοσί verkiirzt bei Aristophanes immer die vorangehende Silbe, 
als: αυτήΐ, τουτουί u. s. w. 2) Die Scholien zu Hephaestion (p. 106 f. 
Westph.) citieren noch aus Aristophanes (Eq. 477) Βοΐωτών, aus Eupolis 
* Αθηναίων, aus Hipponax εδωνον und θηρεύει; besonders haufig sei bei 
letzterem Dichter at und ot. Die Verkilrzung von ευ ist iibrigens ebenso 
wie die von αυ selir selten: Pind. P. 8, 35 ίχνευων; αύάταν d. i. ά/άταν 
2, 28, 3, 24. Dber die lautlichen GrUnde der ganzen Erscheinung 
s. § 47, 3.

§ 76. Von der Betonung (προσφδία) der Silben.

1. Die B e t o n u n g  eines mehrsilbigen Wortes besteht darin, 
dass Eine Silbe vor den ubrigen durch einen hoheren oder starkeren 
Ton hervorgehoben und dadurch die Einheit der zu einem W ort- 
ganzen verbundenen Silben ausgedruckt wird. Aber auch das ein- 
silbige Wort wird betont, damit es im Zusammenhange der Rede 
hervortrete, als: Gott ist der Quell alles Schonen. Ohne die Betonung 
wurde ein Wort kein Wort, sondern nur eine Anreihung vereinzelter 
unverstandlicher Silben ohne alle Einheit sein, z. B. άν, Opto, πος; 
erst durch die Betonung werden die einzelnen Silben zu einem ver- 
standlichen Wortganzen verknupft. Der Ton, durch welchen eine 
Silbe vor den ubrigen hervorgehoben wird, ist also, wie C o r s s e n  
(Ausspr. d. L. Spr. II.2 S. 800. 829) treflend sagt, der Pulsschlag, 
der das Leben des Wortes durchdringt. Die Betonung ist aber nicht 
bloss ein log is ches Element, durch welches die Silben zu der Ein-

*) Har te l ,  a. a. 0.  S. 21. Z a c h e r ,  noin. in ΑΙ0Σ 8 fT. — 2) S. M a t t h i a  I, 
S. 57; H e r m a n n ,  El. doctr. metr. p. 50; E l l e n d t ,  Lex. Soph. II, p. 298 sq. 
(5202sq.). p. 586 (6352); Se id l e r  de vers, dochm., p. 100 sqq.



heit eines Begr i f fes  verbunden werden; sie bevvirkt auch ein 
r h y t h m i s c h e s  Tonverhaltnis.. der Silben, indem sie betonte und 
unbetonte, hoch- Oder starktonige und tief- oder schwachtonige 
Silben abvvechseln lasst. Was von der Betonung des einzelnen 
Wortes gilt, dasselbe gilt auch von der Betonung des Satzes. Sowie 
durch jene die Einheit des Begriffes eines Wortes, so wird durch 
diese die Einheit des Gedankens ausgedruckt, und sowie durch jene 
ein Rhythmus der Silben eines Wortes, so wird durch diese ein 
Rhythmus der Worter eines Satzes bewirkt.

2. Die Betonung der griechischen Sprache tritt in zweifacher 
Hinsicht in einen Gegensatz zu der Betonung der deutschen Sprache. 
Denn jene beruht auf Hohe und Tiefe, ·) diese auf Starke und 
Schwache des Tones. Die g r ie c h i s c h e  Betonung muss als eine 
m u s i k a l i s c h e  aufgefasst werden, wie dies auch von den alten 
Grammatikern geschehen ist, und wie es die Ausdrucke bezeugen, 
deren sich dieselben bedienen, wenn sie von der Betonung reden 
(Apud Graecos [accentus] ideo προσψδία dicitur, quod προσάδεται ταίς 
συλλαβαΐς Diomedes p. 431 K.; dann die Ausdriicke προσωδία όςεία, 
βαρεία, τόνος und τάσις (φωνής) =  Tonhohe, Ton, έπιτείνειν, άνιέναι 
=  den Ton erhohen, herunterstimmen, Dionys. Halic. de comp, 
p. 58 sqq. R.; Philodem. in Fleckeis. Jahrb. Suppl. XVII, 246 ff.; 
Arkad. p. 186; Bekker, Anekd. II. 662 sq. 676. 678, u. A.; ferner 
bei Plato und zu Platos Zeit αρμονία =  Betonung, s. § 77, Anm. 4). 
Ware der griechische Accent mit gleicher Starke wie der deutsche 
gesprochen worden, so liesse es sich nicht begreifen, wie in dem 
griechischen Verse Accent und Quantitat der Silben sich neben ein- 
ander verlragen konnten. Werden aber die Verse mus ikal i sch  
vorgetragen, so dass die betonte Silbe mit einem hoheren, die 
unbetonte mit einem tieferen Tone in musikalischer Bedeutung 
gesprochen wird; so kann sowohl der Betonung als dem Zeit- 
masse der Silben Rechnung getragen werden. Wie schon Mat th ia  
(§ 17) und andere2) vorgeschlagen haben, lasst sich die Verbin- 
dung des Accentes mit der Quantitat am Besten durch Noten dar- 
stellen, wenn man eine kurze Silbe durch ljg eine .lange durch ^4 (*,
den Accent aber durch die Erhohung der Note bezeichnet. Und 
zwar scheint Dionysius von Halikarnass (a. a. 0.) zu lehren, dass 
das Intervall zwischen Hoch- und Tiefton regelmassig ungefahr eine 
Quinte betrage: wiewohl nicht zu glauben ist, dass nicht mehr Modu
lation gewesen ware, und dass nicht Mitteltone existiert hatten, wo fur

*) Was GOttling, Accentlehre §§ 2, 3, 4 mit Unrecht leugnet. — 2) Platz 
in Seebodes Allg. Schulz. Nr. 21.
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auch Zeugnisse vorhanden sind. Namentlich muss der im Zusammen- 
hange der Rede gedampfte Hochton einer auslautenden Silbe von 
dem eigentlichen Tiefton unterschieden worden sein. Es lassen sich 
nun so auch die Verse lesen, wobei naturlich die Hebungen durch 
den metrischen Iktus noch ihre besondere Tonstarke empfangen.

ούκ αγαθόν πολυκοιρανίη* εΐς κοίρανος έοτω.

Γ ΓΓ γτ γ γ η τ —  ̂ r £>ί t ~ H W
f  3. Zweitens bildet die griechische Betonung insofern einen Gegen- 

·'*■: satz zu der deutschen, als sie sich mehr als eine r h y t h m i s c h e  aus- 
gebildet hat, w&hrend die deutsche eine log i sche  ist. Die r h y t h -  

i mische  Betonung beobachtet genau das Zeitmass der Silben und 
hebt sehr h&ufig ohne Rucksicht auf die Bedeutsamkeit eine Ableitungs- 

j oder Flexionssilbe vor der Stammsilbe hervor, als: πατήρ, πατρός, 
ί; γραφόμενος, γραφόμενη, βουλευΟήσομαι. Die log i sche  Betonung, welche 
!.; die B e d e u t s a m k e i t  der Silben auffasst, hebt durch den Ton die 
1 Stammsilben, welche den Begriff der Worter ausdrucken, vor den 

Ableitungs- und Flexionssilben, welche nur Beziehungen des Begriffes 
. ausdrucken, oder die Vors i lben,  welche den Begriff der Worter 

n&her bestimmen, hervor, als: geschrieben, unvergesslich, vollenden; 
abschreiben, dbgeschrieben; λέγω, λόγος, άλογος, ελεγον, γράφω, γράμμα, 

Ί έγραφον, γέγραφα, εΐμι, πρόςείμι.
Ί 4. Am deutlichsten tritt das r h y t h m i s c h e  Wesen der griechi- 
:r schen Betonung dadurch hervor, dass sie an die dre i  l e t z t e n  Silben 
;; gebunden und durch die T o n d a u e r  der l e t z t e n  Silbe bedingt ist, 
J wiihrend im Deutschen die S ta m m s i l b e ,  welche den Begriff des 

Wortes, oder die Vorsilbe, welche diesen Begriff naher bestimmt,
’ betont wird oh ne  R u c k s i c h t  a u f  die Zahl  und  T o n d a u e r  d e r  

, |  S i lben,  wie z. B. in Lacherlichkeiten, Wissenschaftlichkeit, Mannig- 
!  faltigkeiten, Verfuhrungskunste. Mit der griechischen Betonung stimmt 
I  am meisten die l a t e i n i s c h e  uberein, indem sie, wie die griechische, 
I  den Ton nicht uber die drittletzte Silbe hinausruckt; sie weicht aber 
jf darin von der griechischen ab, dass sie bei vielsilbigen Wortern 
jf  uberall die drittletzte Silbe betont, wenn nicht eine lange Paenultima 
j t  durch ihr Gewicht den Ton auf sich herabzieht, w&hrend die griechische 
if sich innerhalb der drei letzten Silben, wenn nicht die letzte lang ist, 
Jf; frei bewegt. *) Der Betonung des asiatischen Aeolismus aber liegt 
j |  ein ahnliches Prinzip zu Grunde (§ 80), wie es die der lateinischen 
φ : Sprache befolgt.I I?''

iff

*) S. Bopp, Vergl. Accentuationssyst., S. V f.
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5. Ausser der logischen und rhythmischen Betonung giebt es 
noch eine dritte, die g ram ma t i s ehe ,  durch welche gewissebedeutungs- 
volle Flexions- und Ableitungssilben hervorgehoben, oder sonst gleich- 
lautende Formen unterschieden werden, z. B. παιδ-ός, παιδ-ί v. -at?, 
βουλευσαι, βουλευσαι, βούλευσαφ πατροκτόνος, πατρόκτονος, βουλή, βουλευτέος, 
βουλευτός, βουλευτικό;, βουλευτής, βουλευτές, λογάς, λογεΐον, λογεύς, λελεγμένος, 
γραφεύς, γραφή, γραφικός, πειθώ, Uberredung, πείθω, liberrede, ποτός, trink- 
bar, πότος, 6, Trinkgelage, πότε und ποτέ, πόσος und ποσός.

6. Aus den gegebenen Beispielen erhellt also, dass in der griechi- 
schen Sprache drei verschiedene Betonungsprinzipe nebeneinander 
bestehen, das logische, grammatisehe und rhythmische. Aber das 
r h y t h m i s c h e  hat die Oberherrschaft errungen, dergestalt, dass sich 
das logische nicht so frei, wie im Sanskrit und im Deutschen, und 
das grammatisehe, wie im Sanskrit, bewegen kann, sondern beide 
sich der Herrschaft des rhythmischen Betonungsgesetzes fugen mussen, 
indem auch sie an die Schranken des rhythmischen Dreisilbengesetzes 
gebunden sind.*) So z.B. ist das log ische  Prinzip beim Verb \ror- 
herrschend, indem das Streben, die Stammsilbe, so wie die Augments- 
und Reduplikationssilbe zu betonen, deutlich hervortritt, als: φέρω, 
sk. bharami, φέρεται, sk. bharate, εφερον, sk. abharam; aber das 
logische Prinzip muss im Griechischen in folgenden Formen dem 
rhythmischen weichen, wahrend es sich im Sanskrit fest behauptet: 
φεροίτην, dagegen sk. bharetam, φερέτων, dag. sk. bharatam, έφερετην. 
dag. sk. abharatam, έφερέσθην, dag. sk. abharetam. Ebenso verhalt 
es sich mit dem g r a m m a t i s c h e n  Prinzipe. Die Abstrakta auf ΐά 
sind Paroxytona, als: φιλία, σοφία, aber im Gen. PI. werden sie Peri- 
spomena, also nicht φιλιών, sondern φιλιών (entst. aus άων).

ΐί
1

Anmerk .  1. Mit dem Verfalle der griechischen Sprache gewann der Accent 
allmShlich durch zunehmende Tonstarke ein Ubergewicht tiber die alte Quantitat 
und verdrangte dieselbe zuletzt g&nzlich, wie dies in der neugriechischen Sprache 
der Fall ist, in welcher Wijrter, wie Μίλητος, άνθρωπος, τόπτωμαι das Mass des ί 
Daktylus, στόμα das eines Troch&us haben (§ 3, S. 49). Die Metriker lehren |  
(Schol. Hephaest. p. 93 Westph.), dass der Hochton eine gewisse Verlangerung mit 3 
sich bringe: λος in καλός sei l&nger als λος in φίλος. Die erste BerUcksichtigung $ 
der Betonung im Versbau iinden wir in Babrios’ Fabeln, in denen die vorletzte |  
Silbe des hinkenden Trimeters immer eine accentuierte ist; ahnliche Regeln der 
Verstechnik sind auch fiir den Pentameter und den Hexameter der Kaiserzeit und |  
der frtiheren byzantinischen Zeit aufgewiesen worden.2) In der spateren byzan- a 
tinischen Zeit kommt dann eine neue Verskunst auf, bei der mit Beseitigung der |  
Quantitat nur der Accentrhythmus beobachtet \vird. Man nennt solche Verse 
p o l i t i s c h e  (πολιτικοί =  όημώόεις), d. h. beim Volke gebr&uchliche. j l

l ) S. Bopp ,  a. a. 0.. S. V. — 2) Vgl. A. L u d w i c h ,  Fleckeisens Jahrb. 1874, 
441 if. (Nonnos); F. Ha ns sen,  Rhein. Mus. XXXVIII, 226.
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A n merk.  2. Neben der auf musikalischer HOhe und Tiefe beruhenden Belonung 

scheint es im Lateinischen noch eine andere gegeben zu haben, nach welcher die 
erste Silbe eines Wortes eine grOssere Tons t i i r ke  hatte. Auch im Griechischen 
hat man Gesetze der Tonstiirke aufzuweisen gesucht, die von denen der musi- 
kalischen Betonung unabhftngig seien; *) doch sind die diesbezOglichen Beobachtungen 
(an der Verstechnik) in ihrer Deutung allzu unsicher.

§ 77. Von den Accenten und Accentzeichen.
1. Die griechische Sprache hat fur den Hochton nach ublichem 

System zwei Accente, den Akut  oder s c h a r f e n  H o c h t o n  (προσωδία 
οξεία), dessen Zeichen ' ist, als: λόγος, und den Gi rkumf lex  oder 
ge b ro c h e n e n  H oc h to n  (πρ. περισπωμένη, όξυβαρεΐα, χεχλασμένη, 
όιτονος, σύμπλεχτος, u. a. Ν., s. Keil ,  Gr. Lat. IV, 531), der durch ~ 
bezeichnct wird. Dieser Accent kann nur auf einem von Natur 

' langen Vokale oder einem Diphthonge stehen, und dieser Vokal oder 
Diphthong muss als eine Lange betrachtet werden, welche aus zwei 

! in einander geschleiften kurzen Vokalen zusammengesetzt ist, von 
! denen der erstere den Hochton, der letztere den Tiefton hat. Bei 
j dem Cirkumflexe vereinigt sich Hohe und Tiefe des Tones in einer 

Silbe, indem z. B. das Wort σώμα etwa wie σόόμα, όήλος wie όέέλος, 
πράγμα wie πράάγμα gesprochen wurde.

2. Dem Akut oder scharfen Hochtone steht der Gravi s  oder 
der T i e f t o n  (πρ. βαρεία) entgegen, dessen Zeichen' ist, das aber 
ublichermassen nicht gesetzt wird. Man schreibt daher nicht άνθρω
πός, λόγος, sondern άνθρωπος, λόγος. Man bedient sich desselben nur 
als eines im Zusammenhange der Rede g e s c h w a c h t e n  oder g e -  
d a m p f t e n  A k u t s  (§ 85, 1) und zur Unterscheidung von τις, τι, 
aliquis, aliquid, von τίς, τι, quis? quid?

Anrnerk.  1. Das Zeichen des Ci rkumf lexes  ist aus der Vereinigung der 
beiden anderen Accentzeichen, des Akuts und des Gravis M, entstanden und sollte 
eigentlich die Gestalt A haben (Arcad. 187; Choerob. b. Bekk. An. II, p. 706: 
ή ΟςεΤα συναπτομένη τη βαρεία τόν τύπον τον Λ αποτελεί, οίον Μ). Hierftlr entstand 
durch Abnindung (damit nicht mit Λ verwechselt werde) daraus sp&ter in 
der Minuskelschrift unser Zeichen

Anrnerk.  2. Nach ursprtinglichem Systeme wurde auch der Tiefton bezeichnet,
: wo von in den alten figyptischen Papyrus noch Belege vorliegen: ΕΙ1ΕΣΣΕΤ0ΝΤ0 

(Ilias, London), ΜΜΣΑΜΕΝ0Ι (Frg. des Alkman). Man gab indes, ινα μή xata- 
yapaosojvTai τα βιβλία (Bk. Anecd. G88 f., vgl. 085, Hdn. I, 10), die Bezeichnung 
des Tieflons auf, nusser wenn derselbe (am Wortende) nur ged&mpfler Hochton ist.

Anrnerk.  3. Bei D i ph t ho  ngen  setzen wir den Accent auf den zweiten Vokal, 
j und iin Anfange der mit einem Vokale anlautenden WOrter den Akut  und G r a v i s  

=1 hinler den Spiritus, den Ci rkumf lex  aber tlber denselben, als: άπαξ, αύλειος, άν 
j είπη;, εύρος, αίμα. In der U nz i a l s c h r i f t  aber steht bei den Diphthongefi α, η, φ

·) Isid. H i l b e r g ,  das Prinzip der SilbenwSgung, Wien 1879; F. H a n s s e n ,  
Rhein. Mus. XXXVII, 252.

i· 'v

\\

§ 77.
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der Accent hinter dem Spiritus, oben vor dem ersten Vokale, als: 'Άιδης (άδης). 
Bei dem Trennungszeichen (§ 55, 2) steht der Akut (Gravis) zwischen, der Cirkum- 
flex tlber den Punkten, als άιδης, κληϊδι.

Anmerk. 4. Geachtet hat man auf die Verschiedenheit des Accents bereits 
in der attischen Zeit. Ephoros von Kyme, Isokrates’ Schtiler, unterschied (in 
seiner Schrift περί λέξεως) die cirkumflektierte Betonung, unter dem Namen ττερί- 
σπασις (Gramm, lat. IV, 531 K.). Plato (Cratyl. 416 B) setzt den Unterschied zwischen 
καλόν und καλούν (beides damals ΚΑΛΟΝ geschrieben) ausser in die Quantitat 
auch in die αρμονία, d. i. den Accent, und hebt bezdglich der Umwandlung von 
Διι φίλος in Δίφιλος hervor, dass die mittlere Silbe (φι) άντί όςείας βαρεία geworden 
sei. Auch die zu Platos Zeit verfassten dorischen Διαλέξεις (Mullach, Frg. 
Philos. I, 550) reden von dem Unterschiede der αρμονία zwischen Γλαύκος und 
γλαυκός, Ξάνθος und ξανθός, Ξοΰθος-und ξουθός. Aristoteles (Poet. c. 20) sagt von 
den Lauten: ταύτα δέ διαφέρει . . δασύτητι και ψιλότητι καί μήκει καί βραχυτητι καί 
όςύτητι καί βαρύτητι καί τψ μέσφ, wo τό μέσον ein (nieht ganz zutreffender) Ausdruck 
fhr den gemischten Accent, den Girkumflex ist. Anderswo (Poet. c. 25, Soph. El.
c. 4, p. 166 b, c. 21, p. 177 b) hat Aristoteles bereits den Namen προσωδία, setzt 
aber, seinem Namen μέσον entsprechend, den Unterschied zwischen ου καταλύεις 
und ού καταλύεις, ου καταπύθεται (II. ψ, 328 falsche Lesung) und ού καταπ. als 
einen solchen grOsserer und geringerer TonhOhe (λέγοντες τδ ού οξυτερον Soph. El.
c. 4, vgl. Schol. p. 299 ed. Brandis, όςύτερον τδ δέ βαρυτερον βηθέν das. c. 21). Wir 
wissen indes nichts davon, dass man schon damals Accentzeichen erfunden hatte; 
diese werden vielmehr samt den anderen Lesezeichen, die man unter dem Namen 
αί δέκα προσψδίαι mit befasste (Spiritus, Zeichen far Lange und Karze, Apostroph, 
Hypodiastole, Hyphen) auf den alexandrinischen Grammatiker Aristophanes von 
Byzanz zurackgefahrt (Arcadius π. τόνων p. 186 ff.) Dessen Schuler Aristarch 
aus Samothrake scheint dann die Accentuation in den dialektischen Dichtertexten 
far welche man sie allein n5tig hatte) zuerst systematisch durchgeftthrt zu haben.1) 
— Neben dem herrschend gewordenen und gebliebenen Systeme der drei Accente 
hat es noch andere Systeme gegeben (Varro bei [Sergius] in Keils Grammat. Latini 
IV, 528 sq.); Glaukos von Samos brachte die Zahl auf sechs, worunter eine μέση und 
mehrere Unterarten des Cirkumflexes. — Die Setzung von Accenten und Spiritus 
in Handschriften gewtfhnlicher Sprache ist erst im 7. Jahrh. n. Chr. allgemeiner 
geworden.

3

§ 78. Stellung des Accentes. i
1. Die b e t o n t e  Silbe kann im Griechischen nur eine der  drei  j 

l e t z t e n  S i l b e n  eines VVortes sein, und der Ton nicht uber die | 
vierte Zeitweile (§ 74 Vorbem.) vom Schlusse des Wortes zuruck- i 
treten. Der Grund dieses Gesetzes ist, wie wir § 76 gesehen haben, ,.j 
ein r h y t h m i s c h e r .  Denn der Accent vor der drittletzten Silbe 
ist nicht mehr fahig, die folgenden tieftonigen Silben zu beherrschen ι 
und zu einer rhythmischen Einheit zu verbinden. Aber auch die j  
drittletzte Silbe kann den Accent nur dann tragen, wenn die Ultima j 
kurz ist; dagegen die Lange der Paenultima wird von der betonten 1

J) S. Lehrs de Aristarchi studiis Homericis 2473 sqq.; Rib bach de Arist. I  
arte grammatica (Progr. Naumburg 1883) p. 16 sqq.
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Antepaenultima so beherrscht, dass sie sich weniger geltend machen 
kann. (Choerob. bei Bekker, Anekd. III. p. 1211 ουδέποτε προ τεσσάρων 
χρόνων τόνος π ίπτει, und φύσει μακράς ουσης τής τελευταίας συλλαβής 
ουδέποτε τρίτη από τέλους πίπτει ή όξεια. Schol. in  Dionys. Bekk. An· 
II. p. 6 8 6 : άδύνατόν έστιν έκταΟήναι την φωνήν πέραν του τοιούτου μέτρου, 
ήτοι πρό τριών συλλαβών δξυνΟήναι.)

2. Der Akut  oder s c h a r f e  H o c h t o n  steht auf einer der drei 
letzten Silben, mag dieselbe kurz  oder l a n g  sein, als: Ιν, Οήρ, καλός,

' καλούς, βασιλεύς, βεβουλευκότος, ανθρώπου, πόλεμος, ευξεινος.

3. Der C i r k u m f l e x  oder g e b r o c h e n e  H o c h t o n  steht nur 
auf einer der beiden letzten Silben, und zwar nur, wenn dieselbe 
von N a t u r  l a n g  ist, als: του, σώ μα, τιμώμεν. Der C i r k u m f l e x

, kann nicht auf einer kurzen oder bloss durch Position langen Silbe 
- stehen, οτι έκ δύο τόνων ή περισπωμένη σύγκειται, Schol. in Dionys. 
; Thr. Bekk. An. II. p. 688 und Choerob. in An. III. p. 1231 sq. 

Schol. 1. d. p. 687: ού δύναται ή περισπωμένη πρό δύο συλλαβών
τείΐήναι, έπειδή από κράσεώς έστιν όξείας και βαρείας. Wenn also der 
Cirkumflex auf Paenultima steht, so nimmt der erste Teil der langen 

\ Silbe die drittletzte Stelle ein, als: σόόμα (σώμα). Choerobosc. in 
! Bekk. An. III. p. 1235: ή προπερισπώμενη δυνάμει προπαροξύτονος έστιν* 
j από γάρ όξείας και βαρειών δύο σύγκειται κ. τ. λ.

! 4. 1st also die A n t e p a e n u l t i m a  betont, so kann sie nur den
I A k u t  haben; jedoch kann der Akut nur dann auf Antepaenultima 
| stehen, \venn Ult ima kurz  ist und auch keine Positionslange hat, 
j als: τράπεζα , άνθρω πος, νυκτοφυλακος, καλαύροπος. Denn wenn die 
| Ultima lang ist, ού δύναται προπαροξυνίΐήναι λέξις, weil υ τής μακράς 
| φβόγγος δυσκίνητός τις έστιν. Schol. 1. d. ρ. 686. Da eine lange Silbe 

am Ende des Wortes zwei kurzen gleich geachtet wird, so wurde 
der Akut, wenn er in einem Worte mit langer Ultima auf Ante
paenultima stande, gegen das Grundgesetz der griechischen Betonung 

j auf der viertletzten Silbe ruhen. Die Ausnahmen von dieser Regel 
i: werden wir weiter unten betrachten. Dagegen die Lange der Paenul

tima wirkt nicht ein, s. oben 1.
5. Ist aber P a e n u l t i m a  betont und von  N a t u r  l a n g ,  so 

hat sie entweder den Akut ,  wenn Ultima von N a t u r  l a ng  ist,
■ als: τε ίχει, άνίΐρώπου, πράξεις, oder den C i rk u m f le x ,  wenn Ultima 
y von N a t u r  kurz  ist (also ohne Rucksicht auf Positionslange). als: 

τείχος, χώρος, πραξις, πράγμα, σώμα, χρήμα, κατώρύξ (G. ώ ρύχος), χοινΐξ 
(G. ΐκος), αυλαξ (G. άκος); aber Οα>ράξ (G. άκος). Der Grund, weshalb 

f  der Cirkumflex nicht auf Paenultima stehen kann, wenn Ultima von 
. Natur lang ist, ergibt sich aus dem Nr. 3 und 4 Gesagten. Wurde



z. B. τείχη betont, d. i. τείχη, so wurde das Nr. 4 angefuhrte Betonungs- 
gesetz verletzt.

Anme rk .  1. Dass bei dem Cirkumflexe auf P a e n u l t i m a  die Positionslange 
der U l t i m a  als Ktirze gerechnet wird, scheint dem Nr. 4 aufgestellten Betonungs- 
gesetze zu widersprechen. Es ist also in der That eine absolute Gleichheit zwischen 
dem auf zwei Silben verteilten Hoch- und Tieftone und dem auf einer Silbe ver- 
einigten Hoch- und Tieftone in der Sprache nicht durchgefUhrt. Eine besondere 
Sache ist, dass der Cirkumflex auch statt hat vor demjenigen t? und υξ, dem ini 
Genetiv ΐκος ϋκος entspricht; d. h. es wurden, wie die besten Grammatiker lehren, 
t und ϋ vor ζ durchweg verktirzt, mit Ausnahme allein der Augmentierung, als ίςεύω 
ίςευον, und der Worter t; und Φιξ. Demnach hiess es φοΐνΐξ, φοίνϊκος, κήρυξ, 
κήρΰκος, vgl. § 120, 2. S. Priscian I, 323 Hertz: Graeci t et υ ante x breves esse 
volunt, etiamsi in obliquis producantur. Herodian. ed. Lentz p. 524. II, 694. 7094)

6. Ist hingegen die betonte P a e n u l t i m a  von  N a t u r  kurz ,  
so muss sie naeh Nr. 3 immer den A kut  haben, als: βεβουλευκότος, 
τραπέζης, τάττω, ταττε, ταξί;, τάγμα.

7. 1st U l t i m a  betont und kurz ,  so hat sie immer den Akut ,  
als: ποταμός, καλός, ελπίς, Παλλάς, βεβουλευκός; ist U l t im a  aber 
l ang ,  so hat sie entweder den Akut ,  als: βεβουλευκώς, oder den 
C i r k u m f l e x ,  als: τιμών, ποταμού, καλού.

Anmer k .  2. Nach der Betonung der drei  l e t z t en  Silben erhalten die 
Wdrter folgende Benennungen:

a) O x y t o n a ,  wenn die U l t i m a  den Aku t  hat, als: βεβουλευκώς, καλός, θήρ;
b) P a r  o x y t o n a ,  wenn die P a e n u l t i m a  den A k u t  hat, als: βουλεύω;
c) P r o p a r o x y t o n a ,  wenn die A n t e p a e n u l t i m a  den A k u t  hat, als: 

άνθρωπος, βουλευόμεθα;
d) P e r i s p o m e n a ,  wenn die U l t i m a  den Cirkumflex hat, als: καλώ;;
e) P r o p e r i s p o m e n a ,  wenn die P a e n u l t i m a  den Ci rkumf lex  hat, als: 

χρήμα, πράγμα, αύλαξ.
f) B a r y t o n a ,  wenn die U l t i m a  u n b e t o n t  ist, als: χρήμα; χρήματα.

Die mit einem Hochtone (Akut oder Cirkumflex) versehenen Wtjrter heissen όρθο- 
τονούμενα im Gegensatze zu den E n k l i t i k a ,  die ihren Accent regelm&ssig an das 
vorhergehende Wort abgeben, und den έγκλινόμενα, d. i. den im Zusammenhange 
der Rede baryton werdenden Wbrtern wie αγαθός (άνήρ).

§ 79. Bemerkungen zu den vorhergehenden Paragraphen.

1. Die Diphthonge at und ot ohne folgenden Konsonanten in 
den Flexionsendungen und in den mit πάλαι zusammengesetzten Ad- 
verbien verhindern weder den Akut seine Stelle auf der Antepaenultima, 
noch den Cirkumflex auf der Paenultima zu nehmen, als: τρά-εζαι, 
γλώσσαι, ανίίρωποι, χώροι, [δουλεύεται: πρόπαλαι, έκπαλαι, τρίπαλαι, τετρά- 
παλαι, δεκάπαλαι. Der Grand dieser Erscheinung muss in der Schwache 
dieser Diphthonge in diesen Fallen liegen, weshalb das at der VerBal- l)

l) S. GOtt l ing,  Accentlehre S. 254 f.; S p i t z n e r  ad II. β, 184. ψ, 454;' 
E l l e nd t ,  Lex. Soph, unter κτ,ροξ. Lobeck ,  Paralip. p. 411 sq.
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endungen auch elisionsfahig ist (§ 53, S. 237 f.); bei den Nomi- 
nativen mag die Analogie des Nom. Sing, mitgewirkt haben, wiewohl 
χώρα χώραι u. s. w. sich nicht entspricht. Eine A u s n a h m e  inachen 
aber die O p t a t i v e n d u n g e n  oi und at,  als: βουλεύοι, βουλεύσαι, 
λείποι έκλείποι, τιμήσαι, sowie das Adverb otxot,  domi, zu Hause, 
mit der Lokativendung, die sich auch in einigen anderen Adverbien 
erhalten hat, unterschieden von otxot, Hauser, Nom. PI. Vgl. § 81.

2. Die Verbindung der beiden Vokale εω in der sogenannten 
’ io n i s c h - a t t i s c h e n  II.und bei gewissen Wortern der III. Deklination, 

sowie auch in den ionischen Genetiven I. Dekl. auf -εω und den
• ionischen Pronominalformen οτεω, οτεων wird, da die Aussprache 

iiber das ε, welches der kurzeste aller Vokale ist, leicht hingleitet, 
in Beziehung auf den Accent als Eine Silbe angesehen, als: Ξέρξεω;

, Μενέλεως; πόλεως; πόλεων; ιλεως, «ξιόχρεως, είίγεως, wie auch in der 
' Dichtersprache in solchen Wortern εω entweder oft oder sogar der
• Regel nach mit Synizese einsilbig gesprochen wird (§ 52, 2), d. h. 

die Natur eines Halbdiphthongs annimmt. Zugleich mag auch dieses
j ω, das in den meisten Fallen durch Quantitatsverschiebung aus o 

entstanden ist, nur eine irrationale oder halbe Lange gewesen sein,!) 
woraus sich auch die Betonurtg der Genetive λεώ, λαγώ u. s. w. (st. 

j λεώ, λαγο>) erklaren liesse. Endlich ist es nur naturlich, dass bei
• dem IJbergange von πόληος zu πόλεως, ιληος zu ιλεως der Accent 
' derselbe blieb, und ferner, dass der Genetiv Pluralis (πόλεων) der 
| Analogie des Gen. Sg. folgte. — Hieran schliessen sich mehrere 
j Adjektive der II. attischen (III.) Dekl., in denen ε durch die Liquida 
j p oder λ von ω getrennt ist, wobei gleichfalls die Aussprache leicht 
' liber das ε hingleitet, als: ούςερως, οικερως, φιλόγελως, ύψίκερως, χρυ- 
! σόκερως; die Grammatiker begrunden diese Betonung damit, dass die 
j attischen Formen keinen verschiedenen Accent bedingten (Herodian I, 
i 245 L.), und sahen wohl -κερος (νήκεροι Hesiod) als Grundform an.
! Zweifelhaft aber ist die Sache fur die mit γήρας zusammengesetzten,
I als άγηρως, εύγηρως, ύπεργηρως, fur welche ein formelles Zeugnis des 
! Herodian nicht vorliegt, sondern nur die allgemeine Regel, dass die 
i attische Form den Accent nicht verandere; fur άγηρως aber ist die 
i Grundform doch άγήραος (Homer), und daraus folgt die Betonung 
! αγήρως und nun doch auch εύγήρως (trotz ευγηροι bei Aristoteles Hippokr.)

u. s. w. Manche wollten auch (bei Homer II. £, 229) νΑί)ο<υ betonen, 
s. das Etymolog. Magn. p. 347: πλανώμενοι τινες άναγιγνώσκουσιν έξ
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>) S. Go tiling a. a. 0. S. 20 und ad Theodos. p. 219 sq. — 2) S. Her
mann de emend, rat. Gr. gramin. p. 24 sqq. (ftir βαθνγήρω; u. s. w.), Gottling 
Lehre v. Accent, S. 287 f. (fUr ενγηρως u. s. w.).
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3 22  Betonung. Bemerk. zu den vorhergehenden Paragraphen. § 79.

νΑθοα>· ου γάρ δύναται τρίτη από του ω πίπτειν ή δςεΐα” οό γάρ ε/ε; πρό
του ω τό ε, ώς το πόλεων.

3. Die Betonung der Worter ναίχΐ,!) είθε, poet. αί'θε (nicht ναΐ/>, 
είθε), und der mit Enkliticis (§ 88) zusammengesetzten Worter, als: 
είτε (nicht είτε), ούτε, μήτε, ουτις, μήτις, ήτις, ουτινος, ώντινων (nicht 
ουτινος, ωντινων), ωςπερ, ist daraus zu erklaren, dass die Enklitika 
uberall nur einen Hochton abgiebt, und auch ναί--/ι, ει-θε eine ver- 
wandte Entstehung haben. Aber das demonstrative δε in οδε, τοιόσδε 
u. s. w. verwuchs nach den Alten (Aristarch, Herodian) mit dem 
Worte, an das es sich hangte, zu volliger Einheit; darum betonte
man (und sollte jetzt betonen) ήδε, τήνδε, τοΰσδε, τοιοΰσδε, τοίσδεσσι, 
gleichwie ώδε d. i. ως-δε neben ώσπερ. S. § 172, Anm. 4.

4. Wenn eine Silbe im Verse durch die Hebung lang geworden 
ist, so verandert sie ihren Accent nicht, als: λΰτο st. λυτό, νάορ st. 
νάορ, φίλε st. φίλε. S. die Beispiele in § 75, 8.

5. Wenn ein W ort durch Komposition Oder durch Anfugung 
von langeren Flexions- oder Ableitungssilben wachst, so muss ausser 
dem scharfen oder gebrochenen Hochtone auch noch ein Mitt  el ton 
angenommen werden, wie er sich im Deutschen und in anderen 
Sprachen findet, und wie ihn im Griechischen (unter dem Namen 
μέση, s. § 78, Anm. 4) mehrere Grammatiker geradezu einfuhrten. 
Da uns ein Zeichen dafur nicht uberliefert ist, so wollen wir ihm 
das eines durchstrichenen Akuts ( ')  geben. Die Silbe, auf welcher 
der Mi t t e l ton  ruht, muss mit einem etwas hoheren Tone als mit 
dem Tieftone gesprochen werden und ist diejenige, welche vor der 
Komposition oder Verlangerung eines Wortes den Akut oder den 
Cirkumflex hatte, als: Δημοσθένης (δήμος), έυφροσύνη (ευ), σωφροσύνη 
(σώφρων), ροδοδάκτυλος (ρόδον), πάνδαμάτωρ (παν), 'α.λιπόρφυρα (σλς). 
Bei einer aus vielen Wortem bestehenden Komposition mussen wir 
daher auch viele Nebentone annehmen, wie PI. Civ. 9. 587 Ε έννεαζαι- 
εικοσικαιεπτακοσιοπλασιάκις (17 Silben). Ar. Vesp. 505 δρθροφοιτοσυκο- 
φαντοδικοτοίλαιπίόρων (14 Silben). Eccl. 1168 — 1175 flndet sich ein 
Oxytonon von 78 Silben. Der Mittelton hat ausserdem unzweifelhaft 
seine Stelle in den Oxytona, wenn sie im Zusammenhange der Rede 
ihren Hochton verlieren; ferner, wie man vermutet, in alien auf einen 
Hochton zunachst folgenden Silben, also auch in dem zweiten Teile 
der cirkumflektierten.2) Bezeugt indes ist uber alles dies so gut wie nichts.

i) S. E l l e n d t ,  Lex. Soph, unter ναίχι. — 2) Cb. d. Mittelton s. Heyse,  Aus- j 
flihrl. Lehrb. der deutschen Spr. I, S. 181 f.; Bo ec kh  de metris Pindari p. 54sqq.; I  
B op p ,  vergl. Accentuat. S. 16 u. Anm. 33; Cur t i us ,  Jahrb. f. klass. Phil. 1855, 1 
S. 342; C o r s s e n ,  lat. Ausspr. II2, S. 824; Wei l -Ben l oew,  Theorie de l’accen- i  
tuation latine, p. 13sqq.; Had l ey ,  Curt. Stud. V, 416ff.; Mistel i ,  flb.gr. Betonung

i



§ 80. Eigenttlmlichkeiten der Mundarten in der Betonung.

1. Der as ia t i sche  Aeol i smus  unterscheidet sich in der Be- 
ί tonung von den ubrigen Mundarten dadurch, dass er die letzte Silbe 
; eines Wortes nicht betont, sondern den Accent nacli dem Anfange 
( des Wortes hin, soweit es die Quantitat der Schlusssilbe gestattet, 
S zuruckzieht, mit Ausnahme der. Pr&positionen und Konjunktionen, 
? deren Betonung von der gewohnlichen nicht abweicht (weil sie in 

der That niemals oxytoniert werden); selbst einsilbige Worter, die 
; einen langen Vokal oder einen Diphthongen haben, unterliegen diesem 

Gesetze, indem sie Perispomena sind, statt Oxytona zu sein, als: 
f Ζευς (aus Ζευς) st. Ζευς (aus Ζευς) . l) Bei Sappho wurde nach Ioann.

Alex. 4, 28 (Herodian ed. Lentz I, 8. II, 309) sogar Μήδεϊα st. Μήδεια 
.· auf der viertletzten Silbe betont, indem die Auflosung des Diphthongs 
κ ει auf die Betonung nicht weiter einwirkte. Beispiele: I. Dckl. βόλλα 

=  βουλή, δέρρα =  δειρή, ώτέλλα =  ώτειλή, Άφρόδιτα (Voc.) mit verktirzter 
( Schlusssilbe st. Αφροδίτη; (aus Horn, gehoren hierher die Masc. μητίετα 
 ̂ =  μητιέτης, άκάκητα =  άκαχήτης, εύρύοπα =  εύρυόπης); II. Dekl. βωμός 

=  βωμός, θυμός ■= θυμός, πόταμος =  ποταμός, ναυος =  ναός; III. Dekl. 
κόπΐς =  κοπίς, θυρΐς =  θυρΐς, άκις =  άκις, ασπΐς =  άσπΐς, Ιροτις =  έορτή; 
mit verktirzter Endsilbe: κνάμις =  κνημίς, σφράγις =  σφραγίς; Άχίλλευς, 
Πήλευς, *Ατρευς, G. Άχίλληος u. 8. W. =  'Αχιλλεύς, έως u. S. W.; Λάτω, 
Σάπφω =  Λητώ, Σαπφώ; αυω; =  ήώς; Ποσείδαν od. Ποτιδαν, obwohl die 
Endsilbe aus άων kontraliiert is t;2) Adj.  σόφος, κάλος, λευκός, σκληρός, 
χωλός, δυνατός =  σοφός U. 6. W., ιρος =  Ιερός; φάεννος =  φαεινός; οξύς, 
βραδύς, βάρυς, τραχύς =  όξύς U. 8. w .; δυςμένης =  δυςμενής U. S. w.; Pro η. 
Ιγων, εμοι U. 8. W. =  έγώ, έμοί U. S. W., άμμες, υμμες =  ήμεΐς, υμείς; 
αυτός =  αυτός; Verb Inf. Perf. Pass. Ιφθορθαι; Partic. φρόνεις (vgl. att. 

v; τιθείς), γέλαις (vgl. att. ίστάς), ορθοις (vgl. att. διδούς), u. s. w., durchg&ngig 
; bei alien Wortklassen ausser den angegebenen. In dem einzigen bisher 
: gefundenen handschriftliehen Fragment der Sappho (in Berlin befindlich) 

Btelit [κ]άλων καϊλών =  καλών καί έσθλών. Kein Zeugnis ist vorhanden 
fUr die Betonung des Gen. PI. I. Dekl. (αν aus άων); wurde aucli diese 

) Form oline RUcksicht auf die erfblgte Kontraktion barytoniert, so fiel

i. (Paderborn 1875) S. 24 ff. Dass Varro die μέση im Cirkuinflex fand, wird Gr. lat. IV, 
I 530 gesagt; wenig erheblich ist die Stelle des Nigidius Figulus bei Gell. N. A. XIII, 
] 26 (25), der den Vokativ Valeri ini Unterschiede von Valeri Gen. so betont wissen 
j wollte, dass summo tonost prima, deinde g r a d a t i m  descendunt. Gellius bemerkt, 
j . dass man in seiner Zeit mit der Betonung Valeri sich l&cherlich machen wUrde; 
j Nigidius’ Valeri sollte wohl derThatsache und derTlieorie zugleich Rechnung tragen, 
j !) S. Ah re ns ,  Dial. I, p. lOsqq.; Me is t e r ,  Gr. D. I, 31 ff. — 2) So Ghoero-
fv boskos (Lentz zu Hdn. II, 916) und Etymolog. Gud. 476, 59, wiihrend nach 
; i.Herodians eigenen Worten (a. a. 0.) die Sache zweifelhaft bleibt und die Hdschr. 
’ % eogar ΓΙοσειδάν bietet.
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sie mit dem Akk. Sing, vollig zusammen (ausser bei ταν τάν). Ahrens 
ist fiir θεάν, Bergk (zu Sapph. 1, 25) mehr fiir θέαν.1)

2. Der b o o t i s c h e  A e o l i s m u s 2) weicht, soweit wir wissen, 
von der gewohnlichen Betonung nieht ab. Insbesondere sind Oxytona 
bezeugt: ευγενείς =  εύγενής, ίων =  έγώ, βανά =  γυνή. Das aus at 
entstandene η verhindert nicht die Setzung des Accents auf der 
Antepaenultima: τυπτομη, ebensowenig das bootische ΰ aus οι: "Ομηρο 
(Choerob. Hdn. II, 352. 366).

3. Die dor i sche  Mundart bildet in ihrer Betonung, die wir 
freilich nur bruchstuckweise kennen, einen gewissen Gegensatz zu dem 
asiatischen Aeolismus, indem sie sogar noch mehr als das Attische 
den Ton dem Wortende zu nahern liebt.3) So oxy to n ie r t  sie nach 
An. Ox. I, 346, 16 das Wort φρατήρ st. φράτηρ; sodann die Worter 
mit der aus amv kontrahierten Endsilbe αν, als: Ποτιδάν =  Ποσειδάων, 
ΓΙοσειδών, ’Αλκμάν =  Άλκμάων, Άλκμαιων; ferner die einsilbigen Worter, 
welche lesbisch und z. T. auch attisch perispomeniert sind, als: σκώρ 
=  σκώρ, γλαυξ — γλαυξ, doch βώς =  βους. Die Diphthonge at und 
ot, welche in den ubrigen Mundarten in der Deklination und Kon- 
jugation in Beziehung auf die Betonung als kurz betrachtet werden 
(§ 79, 1), behalten bei den D o r i e r n  grossenteils die Geltung ihrer 
naturlichen Lange; daher φιλοσόφοι, άγγελοι, άνθρωποι, λεγόμενοι; γεραΐ- 
τάτοι, έρογλεφάροι, μήσάμένοι (Papyrus des Alkman); so auch at in der
I. Dekl., obwohl dies die alten Grammatiker nicht besonders anfuhren, 
also: τραπέζαι st. τράπεζαι; αύειρομέναι (Pap. Alkm.); ferner im Verb, 
wenigstens bei Properispomena, die im Dor. Paroxytona werden: 
άμύναι st. άμδναι (Inf.), δραμείται st. δραμεΐται (Pap. des Alkman); 
προτιμάσαι ( =  -ήσαι), άπαγγει'λαι (Wiener Pap. des Epicharm). Dagegen 
die proparoxytonen Formen auf -αι bleiben auch dorisch so: μαρτόρεται 
Alkm.; vgl. Schol. Theokr. 1, 83. (Schol. A II. β, 393 uber έσσεΐται: 
προπερισταστεον τδ έσσεΐται. ού γάρ παροξυντέον, ως τινες, έπεί Δώριον 
[aus dem Grunde weil es dorisch sei]. ήδη γάρ πολλή χρήσις των τοιοότων 
παρά ΆττικοΓς [ζ. Β. πλευαεΐται, so dass die Form έσοεΐται nicht als 
dorisch angesehen zu werden braucht]. Vgl. Schol. II. v, 317.)4) —
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1) S. auch Hdn. I, 42δ (II, 369): ore κατά διάλεκτον ή γενική τροπήν υπομένει |
τού ων εις αν, περιαπαται, κυανεάν, άμφοτεράν; es ist kein Dialekt ausgenommen. |
Ahrens, Dial. I, p. 166 sqq.; Meister, Gr. Dial. I, S. 213 f. — 3) S. Ahrens, i
Dial. II, p. 26 sqq.; Meister, zur griechischen Dialektologie, Progr. (Leipzig) f
Gottingen 1883, S. 1 ff. — 4) Der Wiener Pap. des Epicharm (s. Fleckeis. Jahrb. ,
1S89, 257) bietet επευξασθ(αι) ohne Accent, das heisst doch mit gewtjhnlicher 1
Betonung; Z. 1 aber λεξοΰ[μαι] anscheinend mit Cirkumflex, was der Aus- I
dehnung der obigen Regel auf -μαι widersprechen wtirde. In der That sagt 1
auch der Schol. des Theokr. (Ahrens, Bucol. II, 9), dass dem attischen 1
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Die 3. Pers. Plur. der Praeterita des Aktivs wird von den D o r i e r n  
paroxytoniert, nach Ahrens ,  indem sie die lirspriingliche Betonung, 
welche stattfand, als die Schlusssilbe noch auf οντ, αντ, εντ ausging 
und daher durch Position lang war, auch nachmals bewahrten, also: 
έφέρον, έλάβον, έλυσαν, έφάσαν, έφιλάθεν st. έφεροντ u. s. w., vgl. ferebawf. 
— Paroxytona statt Properispomena sind bei den einsilbigen St&mmen 
der III. Dekl. (und bei γυνή) die Nominative des Plur. und Akkusative 
Sg. Plur., indem auch in diesen Kasus (vgl. παιδός -δί, dor. γλαυξ) der 
Ton dem Ende n&her ruckt: παίδα (Pap. des Alkman), παίδες, γυναίκες, 
χείρες, νάες, πτώκας (όρνιθες wird \vohl falschlich zugefugt). Der 
Alkmanpapyrus bietet noch ένθοίσα fur έλθοΰσα (vgl. im Mask. έλθών), 
und im Infin. εΓμεν (ήμεν) =  είναι.

4. Von den dorischen oder dorisierenden Dichtern werden zu- 
weilen im Akk. PI. der I. und II. Dekl. statt der langen Schlusssilben 
άς und ους die kurzen ας und ος gebraucht. In diesem Falle behalt 
der Accent wahrscheinlich dieselbe Stelle, welche er dorisch im 
Nominative des Plurals nach Nr. 3 gehabt hat (άνθρώποι, άνθρωπος). 
1st die betonte Paenultima lang, so schwanken die Handschriften 
zwischen dem Girkumflexe und dem Akute; anzunehmen ist, dass 
die Dorier auch in diesem Falle (vgl. die unter 3) nach Kurzung 
der Schlusssilbe doch den Akut auf Paenultima beibehalten haben.
I. Dekl. 'Αρπυίας Hes. Th. 267 (Gaisf. aus Codd.9Αρπυιας, Reiz 'Αρπυίας; 
der Nom. wurde aber nach Nr. 3 dorisch 'Αρπυίαι betont); πάσας (Andere 
πάσας) Theokr. 1, 83. 4 , 3 (Nom. dor. πάσαι, gewohnl. πάσαι); Μοίρας 
(Andere Μοίρας) Theokr. 2, 160; τρωγοίσά; 9, 11 (Nom. dor. τρωγοίσαι);
II. Dekl. κακαγόρος Pind. Ο. 1, 53 (85) st. κακαγόρους, Nom. S. κακάγορος; 
νάσος 2, 71 (127) st. νήσους; άμπέλος Theokr. 5? 109 st. άμπέλους, δασυκέρκος 
112 st. δασυκέρκους, N. δασύκερκος, κάνθαρος 114 st. κανθάρους, N. κάνθαρος. 
So bleibt auch wohl der Akut auf langer Paenultima im Nom. der 
Adjektive und Participien, welche im Dorischen auf άς st. άς (G. αντος) 
und ες st. εις (G. εντός) ausgehen, als: πράξάς (v. πράττω), Αίας Alkm. 68, 
τιμήες st. τιμήεις. Desgleichen bleibt wohl in der 2. Pers. Sing, 
und im Inf. der Akut auf Paenultima, wenn die Dorier statt der 
Endungen εις und ειν die verkurzten ες und εν gebrauchen, als: 
Theokr. 1, 3 συρίοδες. 5, 7 ποππύσδεν. Alkm. frg. 1 άείδεν.

5. Den Gen. Plur. der Feminina von Adjektiven perispome- 
nieren die Dorier wie bei den Substantiven, da er aus α-ων ent- 
standen ist, als: άμφοτεράν, κυανεαν (von άμφδτερος, κυάνεας), und 
ebenso den Gen. PI. der Maskulina der P ro  no m in a der II. Dekl.,

κ̂ σομαι ein dorisches κεισοΰμαι, κεισιΰμαι mit Cirkumflex gegentibei'stehe. 
Meister, C. St. IV, 365.



also: τούτων, τηνών, άλλων; bei den Substantiven nnd den Adjektiven 
hingegen geschieht dies nicht, als: λόγων, δικαίων. — Den Gen. PI. 
dei' einsilbigen Stamme III. Dekl. perispomenieren die Dorier auch 
in den Wortern, welche im Attischen den Akut auf Paenultima haben, 
als: παιόών, πάντων, Τρωών, ausser in dem Fragpronomen τίς, das im 
G. PI. τίνων lautete.

6. Die Betonung der A dverb ien  auf ως riehtet sich, wie Apollon, 
de adv. p. 581 lehrt, nach der dorischen Betonung des Gen. PL, als: 
πάντως (πάντων s. Nr. 5), οότώς (τούτων), άλλως (άλλων), τηνώς (τηνών), 
aber φίλως (φίλων), κούφως (κούφων). Jedoch die von Adjektiven auf 
ός sind Oxytona (Herodian L. I, 515 vgl. II, 932), wie καλώς, σοφώς 
(v. καλός, σοφός), so dass, wie Apollon, p. 580 sagt, ή ρα κάλως bei 
dem Mimendichter Sophron so baryton lediglich κατ’ εγκλισιν άνεγνώσθη, 
statt καλώς, wie das Wort orthotoniert lautete.!) Οοδ’άμώς εήι (οόόαμόϊς 
έφ) bietet der Papyrus des Alkman. tJber όπως oder δπώς ist Apol
lonius p. 584 in Zweifel, Die von Pronomina abgeleiteten Adverbien 
auf α, ει, ω sind dorisch Perispomena, als: άλλα, παντα; τουτεΐ, hie, 
τηνεΐ, istic, τουτώ, hinc, τηνώ, istinc; so auch άμα neben αμά, κροφα, 
διχα, τρίχα.

7. In betreff der a t t i s c h e n  Mundart ist zu bemerken, dass die 
Properispomena τροπαΐον, γελοίος, όμοιος, έτοιμος, έρημος, άχρεΐος der 
ubrigen Mundarten und insbesondere der κοινή nach dem Zeugnisse 
der alten Grammatiker von den m i t t l e r e n  und j u n g e r e n  Attikern 
proparoxytoniert wurden, wahrend die alteren Attiker (Thukydides, 
die Tragiker) die alte Betonung bewahrten. 2) Mit Bezug auf γελοίος 
wird auch wohl gelehrt, dass dies die attische, γελοίος die hellenische 
Betonung sei (Moeris, Schol. Ar. Ran. 8); Andere wollen einen Be- 
deutungsunterschied machen. Ein solcher wird auch wohl zivischen 
άγροΐκος, landlich und αγροίκος, bauerisch, ungesittet, von Grammatikern 
aufgestellt; indes richtiger wohl bezeichnet Thomas Mag. p. 40 R. 
αγροίκος als attische Betonung, wahrend άγροΐκος (aus άγρό/οικος) 
die ursprungliche gewesen sein muss. Attisch war auch όπτάνιον fur 
όπτανεΐον. Es zeigt sich also in allem diesen ein Streben, den Accent 
von der vorletzten Silbe auf die drittletzte zuruckzuziehen, und ganz 
das Gleiche ist der Fall beim Nom. Plur. der S u b s t a n t i v e  I. Dekl., 
wo die attische (jungattische) Betonung Avar αΐτιαι (von ή αιτία), 1

1) Im Citate hat Bk. (Hdschr.) κάλως; vgl. die έγκλινόμενα wie ή'μιν; Ahrens 
und Schneider schreiben καλώς, gegen den Sinn. — 2) Vgl. Ael. Dionys. b. 
Eustath., p. 205, 44; Poppo ad Thuc. I, 1, p. 213 sq.; Schneider ad Plat. Civ. 
T. II, p. 14; Ellendt,  Lex. Soph, unter τροπαΐον, όμοιος, έτοιμος, έρημος, der 
Uberall bei den Tragikern auch gegen die Codd. die properisp. Formen hergeslellt 
wissen will; Dindorf im Thess.

326 E ig en tttm lich k eiten  d e r M u n d arten  in  d e r B e to n u n g . § 80.
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τιμώριαι, εύπράξιαι, τραγψδιαι, πέντε ημεραι, und analog jedenfalls bei 
alien auf a, wAhrend έπιστήμαι wohl blieb. Vgl. § 107, 1. Ferner 
war attische Betonung: διετής und die anderen Komposita mit έτος 
st. διετής u. s. w.f στρουθος f. στρουθος, βαυνος (Ofen) f. βαυνός, μωρός 
f. μωρός, πήρος f. πηρός (Hdn. I, 190), πόνηρος μόχθηρος in der Be- 
deutung muhselig, elend f. πονηρός, μοχθηρός, s. § 144, A. 3, 1; αληθές 
adverbiell (wirklich?) s. § 148, Anna. 9, Ahnlich χάριεν, s. § 145, 
VII, 1; auch εγωγε, εμοιγε fur έγώ γε, έμοι γε wird als attische Be
tonung bezeichnet (Hdn. II, 24 u. s.). Dagegen waren im Attischen 
oxyton einige Worter auf -τής, -του, als ψαλτής f. ψάλτης, s. § 107, 4, e, 
und einige auf -τής, τήτος: τραχυτής κουφοτής st. τραχύτης κουφότης 
(§ 134, G, 1).

I:
i: § 81. Spuren eines alteren Betonungsgesetzes.

|  1. Die BeschrAnkung der griechischen Betonung durch die Quan-
i titat der letzten Silbe und durch die Zahl der drei letzten Silben hat 
i  sich ohne Zweifel erst im Laufe der Zeit entwickelt. Man hat sich 
j nun auch bemuht, in der griechischen Sprache wie in der lateinischen
j Spuren eines alteren Betonungsgesetzes zu entdecken.!) Da ein 
j h o c h b e t o n t e r  Vokal sich in einem Worte trotz aller Veranderungen, 

die es erfahrt, als solcher zu behaupten pflegt, so miissen, scheint 
es, viele Worter und Wortformen, welche nach Einbusse eines Vokales 
entweder Paroxytona oder Proparoxytona sind, ursprunglich den 
Hochton entweder auf der drittletzten oder auf der viertletzten Silbe 
getragen haben. So scheint μιμνω aus μίμενω entstanden, γίγνομαι 
aus γιγενομαι, επλετο aus επελετο; hatte es μιμένω u. s. w. geheissen, 
so hiitte, wie man meint, der betonte Vokal nicht ausfallen konnen. 
Dies ist indes gar nicht einmal so sicher; denn wenn die Sprache 
ein Wort synkopieren will, so kann sie den Accent, den der zum 
Ausfall geeignete Vokal trAgt, gleichzeitig verschieben. Es ist auch 
eine grosse Verschiedenheit zwischen Sprachen, in denen der Accent 
Tonst&rke ist, und solchen, wie das Griechische, wo er nichts ist 
als musikalische Tonh6he. Wenn also das Homerische μεσόδμη Ver- 
kurzung aus μεσοδομη sein muss, so ist doch eine Betonung μεσόδομη 
hieraus keineswegs mit Sicherheit zu erschliessen. Μιμενω aber und 
γιγενομαι sind hypothetische Formen, die gar nicht einmal von alien 
Sprachforschern angenommen werden. l)

l) Corssen, Lat. Ausspr. II2, 920iT.; gegen ihn Gurtius, Kuhns Zeitschr. 
IX, 321 IT. und Stud. IV, 223ff.; s. auch Misteli,  Griech. Bc4onung 126ff., 171 ff.
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§ 82. Veranderung und Wanderung des Tones in der Flexion und Komposition.

1. Durch die V e r l a n g e ru n g  der  Ends i l be  wird:
a) ein Proparoxytonon, als: τράπεζα, πόλεμος, ein Paroxytonon, 

als: τραπεζτ,ς, πολέμου;
β) ein Properispomenon, als: Μούσα, νήσος, τείχος, ein Par

oxytonon, als: Μούσης, νήσου, τείχους;
γ) ein Oxytonon, als: σκιά, θεός, im Gen. und Dat. der I. und 

II. Dekl. ein Perispomenon, als: σκιάς, σκιά, θεού, θεοβ.
2. Durch die Ver ku rz ung  der  E nds i lb e  wird:

a) ein zweisilbiges Paroxytonon mit von Natur langer Paenul- 
tima, als: φεύγω , πράττω, ein Properispomenon, als: φεύγε, 
π ρ ά ττε ;

β) ein mehrsilbiges Paroxytonon, sei Paenultima lang oder kurz, 
ein Proparoxytonon, als: βουλεύω, βούλευε.

3. Durch Z u w a c h s  der  S i lben  im An fa nge  des Wortes  
wandert in der Regel der Accent nach dem Anfange des Wortes, 
als: φεύγω , έφευγον; dasselbe geschieht bei der Zusam mense tzung ,  
und zwar. bei den Verben immer, bei den Substantiven und Adjek- 
tiven gewohnlich, als: οδός, σύνοδος, θεός, φιλόθεος, τιμή, άτιμος, φεύγε, 
άπόφευγε (Choerob. b. Bekk. An. III. p . 1 191 ); d u rc h  Zuwachs  
d e r  S i l be n  am Ende  des W or t es  dagegen nach dem Ende des 
Wortes, als: βουλεύω, βουλευόμεθα, βουλευΚησόμείΙα. Schwindet hin- 
gegen bei einem zweisilbigen Worte die erste betonte Silbe, so tritt 
der Accent auf die zuruckbleibende Silbe, und zwar als Akut, wenn 
sie kurz, als Cirkumflex, wenn sie lang ist, als: έ'βαν, βάν, έδΰ, δύ.

Anmerk. Die besonderen F&lle der Veranderung des Tones in der Flexion 
und die dabei vorkommenden Abweichungen von den angegebenen allgemeinen 
Regeln werden wir unten bei der Betonung der einzelnen Sprachteile sehen.

§ 83. Veranderung des Tones in der Kontraktion.

1. Wenn keine der beiden zu kontrahierenden Silben betont 
ist, so ist auch die kontrahierte Silbe unbetont, und die Silbe, welche 
vor der Kontraktion den Accent hatte, behalt ihn auch nach der 
Kontraktion, als: γένεϊ =  γένει, φ ιλεε =  φίλει.

2. Wenn aber eine der beiden zu kontrahierenden Silben betont 
ist, so ist auch die kontrahierte Silbe betont, und zwar:

a) hat die kontrahierte Silbe als Antepaenultima immer den 
A k u t ,  als Paenultima den A k u t ,  wenn Ultima lang 
ist, den Ci rku mf lex ,  wenn Ultima kurz ist (§ 78), als:
τιμαόμενος =  τιμώμενος φιλεόμενος =  φιλούμενος 
τιμαόντων =  τιμώντων φιλεόντιον =  φιλούντων
μισθόουσι =  μκτ&ούσι έσταότος =  έετώτος.
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§ 84.

b) hat die kontrahierte Silbe als Ultima:
a) denAkut ,  wenn die l e t z t e r e  derzu kontrahierenden 

Silben den Akut liatte, als: έσταώς =  έστω;; 
β) den Ci rku mf lex  aber, wenn die e r s t e r e  der zu 

kontrahierenden Silben betont war, als: ήχόϊ =  ήχοι.
Anmerk. 1. S. Choerob. b. Bekk. An. 2, p. 708. Die Ausnahmen von den 

angegebenen Gesetzen werden wir unten bei den kontrahierten Deklinationen und 
Konjugationen sehen.

Anmerk. 2. Vereinzelte sonstige Ausnahmen sind: αγροίκος st. άγροΐκος, 
§ 80, 7: τέτρωρος st. τετρώρος aus τετράορος, Eustath. 1447, 55. 1734, 5 (doch 
wollten Einige τετρώρος betonen). Neben έΰς, έύ steht εύ, aus έϋ (Herodian I, 506), 
vgl. χάριεν, αληθές § 80, 7.

§ 84. VerSnderung des Tones zur Unterscheidung der Bedeutung.
<·.

Der Accent hat, wie § 76, 5 bemerkt worden ist, h&ufig eine 
g r a m m a t i s c h e  Bedeutung, indem er durch seine Stellung beson- 

jj dere Klassen von WOrtern, als: γραφ-εύς, γραφ-ικός, oder die ver- 
schiedene Bedeutung von Formen, als: βουλεύσαι, βουλεοσαι, anzeigt. 

·■ Und so dient er auch einfach dazu, um durch seine verschiedene
I; Stellung einem Worte eine verschiedene Bedeutung zu geben, als: 
i  το άγος (ά) ion. (άγος att.), Blutscliuld, L άγός (a), Ftihrer, άγχόνη, das
j Erwiirgcn, άγχονή, Strick zum Erw. (nach Etym. Magn. 794, 47), το

αίθος, Brand, αίθός, verbrannt, αίνος, Rede, Sprichwort, αίνός, gewaltig, 
. βίο;, Leben, βιός, Bogen, βροτός, sterblich, βρότος, Blut, γύρος, Kreis,

γύρος, rund, δήμος, Volk, δημός, Talg, διάλυτος, dissolutus, διαλυτός, disso- 
■■ lubilis, έςαίρετος, exemptus, έςαιρετός, eximendus (s. § 147, c, β), έχθρά, 
{ inimica, £χθρα, inimicitiae, [ζώον, richtig ζωον, Tier, ζωόν, lebendiges, v. 
ί ζωός], τό θαμβός, Staunen, θαμβός, erstaunt, κακή, mala, κάκη, ή, schlechte 
I Gesinnung, καμπή, Raupe, καμπή, Biegung, λέπας, τό, kahler Fels, λεπάς, 
5 άδο;, ή, Napfsclinecke, λευκή, alba, λεύκη, ή, Weisspappel, νέος, neu, 
{ νεός, ή, Brachland, όρος, τό Berg, όρος (όρρός), ό, Molken, πειθώ, Uber- 
|  redung, πείθω, icb Uberrede, στενός, τό, Enge, στενός, eng, τομός, schnei- 
ί  dend, τόμος, ό, Sclinitt, τρόχος, Lauf, τροχός, Rad, υραξ, Spitzmaus, υράς, 

Adv. promiscue, φόρος, Tribut, φορός, tragend, ώμος, Sebulter, ωμός, rob, 
i  u. v. a.; — Verbalkompos. mit aktiver und passiver Bedeutung, als: 
5 πατροκτονος, Vatermbrder, πατρόκτονος, vom Vater ermordet, λιθοβόλος, 

Steinwerler, λιθόβολος, vom Stein geworfen, λιθοτόμος, Steinhauer, λιθότο- 
μος, aus Stein gehauen u. s. w., s. Herodian I, 234: τά παρά £»ήμα συν
τιθέμενα παροςύνεται μέν, ότε ένέργειαν ύπισχνεΐται, προπαροςυνεται δέ, οτε 
πάθος. II, 74 (Scbol. II. λ, 270); als Ausn. werden die Kompos. von 

j πλέω, als πρωτόπλοος, und speciell ίππόδαμος hervorgeboben; — wenn 
ein Adjcktiv oder Particip (Gattungename) die Bedeutung eines E i g e n -

>: ;;
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namens  annimmt, so wird vielfach und bei zusammengesetzten Eigen- 
namen fast immer der Ton verandert, als: άγητός *Αγητος, άμφοτερος 
Άμφοτερος, βαλιός, scheckig, Βαλίος II. π, 149, Schecke, Name eines 
Pferdes, so γλαυκός Γλαύκος (γλαυκή Γλαύκη, II. ο , 39), ξανθός Ξάνθος, 
ξουθός Ξούθος (bei diesen dreien ist bereits aus attischer Zeit der ver- 
schiedene Accent bezeugt, s. § 7 8 , Anm. 4), -υρρός Πύρρος, σκαιός 
Σκαίος, φαιδρός Φαιδρός (φαιδρά Φαίδρα), χρηστός Χρηστός, aber κρατερός 
Κρατερός Hdn. I, 195, γλυκερά Γλυκερά das. I, 260. II, 4 ; ή φροντίς όή 
Φροντις Hdn. I, 103. II, 5, καρπός Κάρπος, κραυγή Κραυγή, λαλαγή Ααλάγη, 
λόγχη Λογχή, aber σκύμνος Σκύμνο; (Ptolem. ν. Askalon Σκύμνος), ίκτινος 
’ Ικτίνος; Volksn. wie Βοιωτός Ήλείος ohne Veranderung des Acc. als 
Eigenn. (ausgenommen werden Τεύκρος und Γραικός Eigenn., Τευκρός und 
Γραικός Volksn.); δεξάμενος Δεξαμενός (auch δεξαμενή Cisterne), άκούμενος 
’Ακουμένος, άκεσάμενος ’Ακεσαμενός, τεισάμενος Τεισαμενός, SO auch oxyton 
die Ortsn. ’Ακεσαμεναί Άλαλκομεναί Κλαζομεναί Δεξαμ.εναί U. a., Hdn. I, 330 
(doch Κτιμένη Ortsn. und Personenn., und baryton auch die Personenn. 
Μελπομένη, Δυναμένη); διογενής Διογένης, δημοσθενής Δημοσθένης, άγακλεής 
Άγακλέης, πολυδευκής Πολυδεύκης (doch Ευμενής Hdn. I, 82. II, 2 ; Eustath. 
p. 583. 952); Νημερτής, ’Αψευδής II. σ, 46) U. s. w. ι)

§ 85. Veranderung und Wanderung des Tones im Zusammenhange der Rede.
Vorbemerk. In dem Zusammenhange der Rede musste sich die Betonung 

der WOrter in mehrfacher Hinsicht anders gestalten, als wir sie bei dem aus dem 
organischen Verbande der lebendigen Rede gelOsten und fur sich betrachteten 
Worte gesehen haben. Es springt von selbst in die Augen, dass gewisse Sprach- 
teile, welche in der Rede eine so untergeordnete Rolle spielen, dass sie sich aller 
Selbst&ndigkeit begeben und sich an ein anderes Wort eng anschliessend mit dem- 
selben gewissermassen verschmelzen, auch ihren Ton entweder einfach verlieren 
oder dem Worte, mit dem sie vereint sind, verleihen. Jedoch haben die alien 
Grammatiker diese Abh&ngigkeit gewisser WOrter von anderen nur zum Teil auch 
ausserlich bezeichnet, und indem die anderen F&lle dem eigenen Gefiihle der Leser 
uberlassen bleiben, werden alle tibrigen WOrter, m5gen sie auch in dem Verhaltnisse 
ganzlicher Abhangigkeit zu anderen Sprachteilen stehen, wie z. B. die Pr&posilionen 
zu ihrem Substantive, mit einem Accente versehen. Ausserdem erzeugt der 
Zusammenhang der Rede auch noch einige andere Modifikationen der Betonung, 
die ΛνΐΓ jetzt der Reihe nach erOrtem wollen.

■ i i
i

I. Gravis statt des Akutus.
1. In dem Z u s a m m e n h a n g e  der Rede erhalten die Oxytona :·) 

das Zeichen des Gravis, d. h. der gescharfte Ton wird dureh die :j 
enge Anschliessung an ein anderes Wort geschw&ch t oder gedampf t  ; 
(κοιμίζεται Arcad. p. 140, 9 , vgl. Apollon. Pr. 44a, Choerob. Bk. :

J) Sehr ausfQhrlich und griindlich handelt tiber die Betonung der Eigennamen 
Lehrs de Aristarchi stud. Horn. p. 2613 ff. j

i

j
i



An. p. 707 u. a. St.); vor jeder Interpunktion aber, durch welche 
eine wirkliche Trennung des Gedankens bewirkt wird, muss der 
Akut wieder eintreten; vgl. Bekk. An. II. p. 689. 680. Ghoerob. ib. 
p. 707; so z. B. bei beigeordneten Hauptstitzen, bei Nebens&tzen, als:

Κύρος μέν έπέρασε τον ποταμόν, οί δέ πολέμιοι άπέφυγον. Πάντες ουτοι 
νόμοι είσίν, ους τό πλήθος Ιγραψεν.

Ausnahme: τίς, τί, quis? quid? bleibt immer oxytoniert, indem das Frage* 
wort auch im Zusammenhange der Rede seinen Ton nicht findern kann.

Anmerk. 1. Wenn ein Oxytonon mit den Obrigen Worten nicht innerlich 
verbunden ist, z. B. wenn dasselbe als blosses Wortgebilde betrachtet wird; so 
bleibt der Akut, als: tl rb μ ή λέγεις, das Wort μή; τδ άνήρ όνομα.

Anmerk. 2. Zu Aristoteles’ Zeit scheint man nicht nur von dieser Regel 
nichts gewusst, sondern auch von der Erscheinung nichts wahrgenommen zu haben. 
Denn wenn ihm (s. § 77, Anm. 3) ού in ού καταλύεις, ού καταπύθεται einen hOheren 
Ton hat als ού in ού καταλ. (κατα^.), so ist nicht mOglicb, anders als ού καταλύεις 
zu accentuieren. Ebenso besteht nach Plato (Cratyl. 399 A) der Unterschied zwischen 
Διί φίλος ΜίθΔίφιλος in derTilgung des einen i und in der Barytonierung desipt; also 
vorher Δ ιί φίλος. Darnach mOchte diese ganze Betonungsweise erst alexandrinisch sein.

§ 85. G ravis statt des A ku tus. B e to n u n g  bei d e r  K rasis . 331

II. Krasis. — III. Aph&resis. — IV. Elision.
2. Kra s i s  (§ 61). Da durch die Krasis zwei WOrter zu Einem 

verbunden werden, so k6nnen die so verbundenen W5rter nur Einen 
Accent haben. Der Accent des ersteren Wortes, als des unter- 
geordneten, fallt weg, und der des letzteren, als des Avichtigeren, 
bleibt, und zwar auf derselben Stelle, als: τά αγαθά =  τάγαθά, τοο 
ουρανού =  τούρανοΰ, τή ήμερα =  θήμέρα, τδ ονομα =  τουνοαα, ώ άνθρωπε 
=  ωνθρωπε, τύχη αγαθή =  τυχάγαθή Ar. Αν. 436 (bei welcher Krasis 
besonderer Art indes unmoglich τύχη seinen Hochton ganz verloren 
haben kann, weshalb die Schreibung τυχάγαθή berechtigt ist). Wenn 
das zweite AVort ein zweisilbiges Paroxytonon mit kurzer Endsilbe 
ist, so geht der Akut nach der allgemeinen Regel (§ 78, 5) in 
den Ci rku mf lex  uber, als: το έπος =  τουπος, τά άλλα =  τάλλα, 
ώλλοι (Zenodot II. β, 1. x, 1) ion. =  ol άλλοι, το εργον τούργον, 
τά έργα =  ταργα, τά όπλα =  θωπλα, και οσα =  χώοα. Bei der Krasis 
mit einsilbigem zvveiten Worte bleibt dessen Accent: τοι άν τάν, καί 
άν κάν, και έν καν (§ 87); auch nach den Kontraktionsregeln wird 
aus barytoner und oxytoner Silbe im Wortausgang eine oxytone, § 83.

Anmerk. 3. Wenn eine Enklitika mit einem folgenden Worte eine Krasis 
bildet, als: τοί άρα =  τάρα; so hOrt sie auf eine Enklitika zu sein und kann daher 
auch nicht mehr auf die Betonung des vorangehenden Wortes einwirken, als: 
δεινά τάρα πείσομαι Ar. Ach. 323 (nicht δεινά τάρα.1)

Anmerk. 4. Wolf (Litt. Analekt. II, S. 434) macht einen Unterschied 
zwischen einem langen Vokale und einem Diphthongen, indem er das Wort als

)) S. Gottling, Accenll., S. 385.
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Paroxytonon schreibt, wenn durch die Krasis bloss ein langer Vokal entsteht, als: 
τάργα, τάνδον, κάτι, χάμα, als Properispomenon hingegen, wenn durch die Krasis 
ein Diphthong entsteht, oder das zweile Wort schon vor der Krasis ein Properis
pomenon war, als: τουργον, τουψον, κατα, κώνος. Da aber ein solcher Unterschied 
der Betonung bei der Kontraktion nicht stattfindet, sondern der durch Kontraktion 
entstandene lange Vokal dem durch Kontraktion entstandenen Diphthongen ganz 
gleichgeachtet wird; so darf auch auch bei der Krasis ein solcher Unterschied 
nicht gemacht werden.l) Vorschriften der Grammatiker mangeln fttr diesen Fall; 
denn die Beschr&nkung έν ένΐ μέρει λόγου bei der Vorschrift liber die Properispomena 
(Choer. Bk. An. 1161. 1235) geht auf F&lle wie Ζευς γε, wo Akut bleibt. In den 
Handschriften herrscht ein grosses Schwanken zwischen beiden Schreibarten: der 
Parisinus S des Demosthenes hat τάλλα; der Oxon. des Plato schwankt zwischen 
τάλλα (meist), τ άλλα, τ’ αλλα, τάλλα.2) Bei der Krasis mit Pronomina und Kon- 
junktionen scheint die Paroxytonesis in den Handschriften vorherrschend zu sein, 
als: τάρα, κουτέ, χοΓδε, χώ'τι, χώτε, χώταν, χώσον, χώστις u. dergl.3) Man betont 
nicht ούτε und auch nicht κου, also auch nicht κουτέ; fttr χοΐόε muss χοΐόε ein- 
treten, da nach den Alten auch οιδε zu betonen; χώτι, χώστις sind durch ήτις 
gerechtfertigt; fttr χώτε, χώταν, χώσον statt χώτε u. s. w. mttchte sich schwer eine 
Rechtfertigung finden.

3. In betreff der A p h a r e s i s  (§ 64) ist zu bemerken, dass, 
wenn das zweite Wort die Accentsilbe verloren hat, das vorangehende 
W ort nicht mit dem Gravis, d. h. dem gedampften Akute, sondern 
mit dem Akute zu schreiben ist. Soph. Ant. 446 S μή ’διγες. Ai. 
742 μή 5ςω. Ar. Eq. 632 οτε δή ’γνων. Vesp. 665 τρέπεται δή ’πειτα. 
Eq. 1106 μή 'σΟιε. Im IJbrigen tritt in der Betonung sowohl des 
vorangehenden als des nachfolgenden Wortes keine Veranderung ein.

4. E l i s i o n  (§ 53). Hier gilt die Regel: Der Accent des elidierten 
Vokals geht als Akut  auf die vorhergehende Silbe. Doch scheint, in 
Fallen wo diese naturlang, Herodian selbst geschwankt zu haben 
(Hdn. II, 73), ob nicht Cirkumflex zu setzen sei, also δεΐλ’ statt δειλά. 
Ist aber das apostrophierte Wort eine elisionsfahige P r o p o s i t i o n  
oder eine der Konjunktionen: άλλ|ά, ουδέ, μηδέ, ήδέ (Horn.), ιδέ, 
oder eine der Encliticae: τινά und ποτέ, wenn sie ihrer Stellung 
nach nicht inklinationsfahig sind; so geht der Accent des elidierten 
Vokals ganzlich verloren, ebenso, wenn der betonte Vokal von ein- 
silbigen Wortern elidiert ist, als: ’

πολλά έπαθον =  πόλλ’ Ιπαθον 
δεινά έρωτα; =  ostV έρωτα; 
φημΐ έγώ =  φήμ* έγώ 
αισχρά ελεζας =  α^ χ p , ^λεςας 
έπτά ήσαν —  ϊ κ τ 1 ήσαν

παρά έμου =  παρΤ έμου 
άπό έαυτου —  άφ? έαυτου 
άλλά έγώ =  άλλ; έγώ 
ουδέ έγώ =  ούδ; έγώ 
ή δε ο; =  η ο ος

0 S. Gttttling, Accentl., S. 384 ff. und ad Theodos. p. 222 sq.; Mehl- 
horn, Gr. 97 f., der zw. τάλλα und ταλλα schwankt. — 2) Voemel, Dem. Gout, 
p. 17; Schanz, Novae comment. Platon, p. 99. (Schneider ad Plat. Civ. I, 
333, d. VI, 484, d. 505, a zweimal. Spitzner ad. II. a, 465.) — 3) Gttttl. S. 384.
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II. or, 490 sq. ούτε it ο τ' εις άγορήν πωλέσκετο . ούτε π ο τ ’ ές πόλεμον. 
Ar. Vesp. 1182 οίίτω ποτ' ήν. Soph. El. 542 Άϊδης τιν' ίμ ερ ο ν ., εσχε  

II. β, 118 ή6* Ιτι. Der Grund, weshalb die PrOpositionen ihren 
Accent verlieren, ist der, dass sie in der Stellung vor dem Substantiv 
einen Hochton gar nicht haben, sondern sich unselbstOndig an das 
folgende Wort anschliessen, ebenso wie auch die angefuhrten Kon- 
junktionen; τινά und ποτέ aber wurden mit zuruckgezogenem Tone 
τιν , πότ die Form der In terroga te  annehmen.

§ 86. V. Anastrophe.
; 1. Wenn eine oxytonierte zweisilbige Proposition demjenigen

Worte, dem sie vorangehen sollte, nachgesetzt wird; so wird ihr 
Accent von Ultima auf Paenultima zuruckgezogen (ή πρόθεσις άναστρέ- 

( φεται), d. h. wohl, es tritt ihr naturlicher Ton in dieser freien Stellung 
i wieder hervor,!) als: ανθρώπων πέρι. Diese Z u r u c k z i e h u n g  des 
j Tones wird A n a s t r o p h e  (αναστροφή τόνου) genannt. Aber nicht 

alle oxytonierten zweisilbigen PrOpositionen sind der Anastrophe fahig. 
1 A u s g e n o m m e n  sind namlich alle, welclie das Mass von zwei Zeit- 
• weilen uberschreiten, also: άμφί (vgl. das Adverb άμφίς, dagegen 
I πέριξ), αντί und die poetischen χαταί, υπαί, όιαί, παραί, υπείρ, ausserdem 
j προτί und ποτί ( =  προ;). Darin stimmen die alten Grammatiker 
\ uberein. Nach Aristarch aber waren auch άνά und διά als P r Ορο
ί s i t i on en  der Anastrophe unfOhig, damit jenes nicht mit άνα =  
j άνάστηΟι und mit dem poet. Vokative ανα von αναξ, dieses mit 

dem Akk. Δία verwechselt wurde.2) Aber dieser Grund ist weiter 
Nichls als eine unnutze Spitzfmdigkeit. In der Prosa erleidet als 

i P r o p o s i t i o n  nur περί m. d. Gen. die Anastrophe, aber bei gewissen 
j Autoren (Plato) ziemlich oft, selbst wenn mehrere Worter zwischen 

den Genetiv und die Proposition getreten sind, als: PI. Leg. 7. 809, e 
γραμμάτων ειπομεν ώς ούχ Ιχανώς έχεις πέρι.

Anmerk. 1. Mit Unrecht nehmen einige Grammatiker bei άπό in der 
Bedeutung fern von die Anastrophe an, als: II. σ, 64 άπό πτολέμοιο μένοντα, 
riclitig so Aristarch, andere άπο. β, 292 μένων άπό ής άλόχοιο. ι, 353 μάχην άπό 
τείχεος  όρνύμ«ν.3) Ebenso lindet man hftufig in der Prosa in Redensarten, wie 
oixetv άπό θαλάσσης, άπό σχοπου, άπό δόξης u. dergl. fftlschlicli άπο geschrieben.

2. Die e ins i lb igen  PrOpositionen: ex (έζ), εν, εΓς, welche, wenn 
sie vor ihrem Worte stehen, stets ohne Accent (d. i. Gravis) geschrieben 
werden (§ 87), nehmen denselben, ihrem Worte nachgesetzt und

*) G. Hermann z. Elmsleys Medea (1822) S. 393, Buttmann, Gr. II, 3762 
u. a.; s. Curtius, Leipz. Stud. 3, 321 ff.; Benfey, Gott. Nachr. 1878, 176IT. —
2) S. Hermann de em. rat. Gr. gr. p. 103. 106; Gottling, Accentl. S. 378; 
Lehrs, Quaest. epic., p. 72 sqq. — 3) Lehrs p. 94sqq.; Spitzner, Comment, 
de acc. incl. Viteb. 1832, p. 5 sqq.
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am Ende des Verses (Satzes) stehend, als Akut wieder auf. II. |, 472 
α-ιος; ού μέν μοι κακός ειδεται ουδέ κακών έ'ς. Neuere1) accentuieren 
diese Prapositionen auch innerhalb des Satzes, wenn sie nachgestellt 
sind, mit Gravis, als II. ε, 64 θεών εκ θέσφατα ήδη, was indes that- 
sachlich gar keinen Unterschied von έκ (d. ί. εκ) θεών ergiebt.

Anmerk. 2. Wenn die zweisilbigen Prapositionen dureh die Apokope (§42,2) 
einsilbig werden, so werden sie in den Handschriften und Ausgaben ofl ohne 
Accent geschrieben; doch verdient die Schreibart mit dem Accente ohne Frage 
den Vorzug,* 2) als: άμ πεδίον, κάπ πεδίον. II. γ, 261 αν δ’ άρ’ εβη Πρίαμος.

3. Wenn die Praposition zwischen einem Substantive und einem 
Adjektive oder zwischen einem Eigennamen und einem Gemeinnamen 
steht, so tritt die Anastrophe ein, wenn das Substantiv oder der 
Eigenname der Praposition vorangeht, und das Adjektiv oder der 
Gemeinname ihr nachfolgt, indem hier thatsachlich eine Nachstellung 
stattfindet, als: II. γ, 240 νέεσσ’ ενι ποντοπόροισιν. II. ε, 479 Ξάνθω επι 
δινήεντι; geschieht aber n ich t ,  wenn das Adjektiv oder der Gemein
name vorangeht, indem dann die Praposition v o r  dem wichtigeren 
Worte steht, als: Ιμοις επί γούνασι, έμώ 6πδ δουρί. II. β, 659 ποταμοί 
άπδ Σελλήεντος. Dies ist wenigstens die Ansicht A r i s t a r c h s 3) (Schol. 
Ven. ad II. β, 839: Άρι'σταρχος τοϊς κυριωτέροις [die eigentlichere 
Bezeichnung] σονέταττε τάς προθέσεις). Ptolemaus von Askalon hingegen 
verlangte umgekehrt dann Anastrophe, wenn das Adjektiv oder der 
Gemeinname (τδ προσηγορικώτερον) voranging; Apollonius undHerodian 
uberall, mochte das Adjektiv oder das Substantiv, der Gemeinname 
oder der Eigenname vorangehen. S. Schol. A ad II. β, 839. 877. 
In den Handschriften findet ein grosses Schwanken statt.4) — Steht 
die Praposition zwischen einem Genetive und dem dazu gehorigen, 
von ihr regierten Substantive, so erleidet sie nach der Ansicht der 
meisten alten Grammatiker die Anastrophe nicht.5) (Schol. ad II. μ, 
462: λαός όπο ριπής.) II. ο, 497 βοών υπό ποσσ’ Ιριμύκων. Steht die 
Praposition zwischen zwei beigeordneten Substantiven, so tritt Ana
strophe ein, a ls : νηών άπο καί κλισιάων, Άγαμέμνονος πέρι καί Άχιλλέως.

4. Wenn die von ihrem Verb getrennte Praposition dem Vei'b 
nachfolgt, so e r l e i d e t  sie ebenso wie bei einem ihr vorangehenden 
Substantive oder Pronomen die Anastrophe, aber n i c h t ,  wenn sie 
dem Verb vorangeht, als: II. φ, 57 φυγών 2πο νηλεές ήμαρ. II. β, 699 
τότε δ’ ήδη Ιχεν κάτα γαΐα μέλαινα. (II. γ, 243 τους δ’ ήδη κατέχεν ψυσί-

1) Vgl. Hermann 1. d., ρ. 102; Gottling a. a. 0., S. 381; Spitzner ad 
II. epist. ad Hermannum, p. 13. — Die Lehre der Alten giebt Lehrs 1. d. p. 98.
2) Vgl. Spitzner ad II., p. 261. — 3) S. Lehrs 1. d. p. 79 sqq. — «) Vgl.
Schneider ad Plat. Civ. 5. 457, b γυναικείου περί νόμου, andere πέρι. — 5) S.
Spitzner ad II. 1. d.; Lehrs 1. d., p. 84 sqq.
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; ζοος αία.) Streitig war der Fall, wenn ein oder mehrere Worter da- 
zwischcn treten, als II. e. 308 nach Ptolemaus ώαε δ’ απο fav6v, aber 

f." άπδ ohne Anastrophe Herodian; ebenso bei Proposition nnd Substantiv, 
als x, 335 κρατί δ’ Ιπι PtolemOus, έπί Herodian. Gcht aber die von 
ilirem Kasus oder von ihrem Verb getrennte Proposition voran, so tritt 
die Anastrophe nicht ein, weil die Sclbstandigkeit dann nicht so vor- 
handen ist. II. ψ, 798 sq. κατά μέν δολιχόακιον εγχος θήχ’ ές άγώνα φέρων, 
χατά δ’ άαπίδα. γ, 261 κατά δ* ήνία τεΐνεν όπίσσω. α, 67 ήμιν άπδ λοιγδν 
άμύναι. η, 163 τψ δ’ έπί Τυδείδη; ώρτο. II. ε, 566 ττερί γάρ δίε ποιμένι 
λαών. Od. ζ, 40 πολλδν γάρ άπο πλυνοί είσι πόληο;. fjber die falselie 
Schrcibart απο ( =  απωθεν) s. Anm. 1. Nach den Scliol. Yen. A. ad 

’* II. γ, 440: παρά γάρ θεοί είσι και ήμΐν, wollte Ilerodian an dieser Stelle 
πάρα schreiben, weil das Kompositum πάρεισι lautet. *)

5. AVenn aber die ihrem Substantive oder Pronomen oder Verb 
' nachgesetzte Proposition a p o s t r o p h i e r t  ist, und nach ihr keine 
< Pause durch Interpunktion eintritt, so giebt sie nach der Lehre der 
1 alten Grammatiker ihren Ton auf.2) Denn durch die Elision wird

die Praposition einerseits geschwacht, andererseits mit dem folgenden 
Worte eng verbunden. II. β, 374 χεραίν ύφ’ ήμετέρησιν (ubi ν. Spi tzner) .  

ι κ, 273 λιπέτην δέ κατ’ αυτόθι πάντα; άρίατου;. ψ, 377 τάς δέ μετ’ έςέφερον 
1 Διομήδεος αρσενες Ιπποι, κ, 83 νύκτα δι* όρφναίην. Wenn aber nach der 
j apostrophierten Proposition eine Pause durch die Interpunktion eintritt, 
I so bchauptet sie ihren Ton, als: Od. p, 246 αατυ κάτ’* αύτάρ μήλα κτλ., 
j eowie auch nach Aristarch ausnahmsweise II. σ, 191 στευτο γάρ' Ηφαίατοιο 
ϊ πάρ* οίαέμεν Ιντεα καλά, damit die Proposition nicht mit οίαέμεν verbunden 

werde. Hingegeil δ, 97 του κεν δή πάμπρωτα παρ' άγλαά δώρα φέροιο =  
a quo auferae.

6. Ausser den angefuhrten Fallen erfahren die PrOpositionen noch 
in folgenden die Anastrophe, a) das poet. ανα, entsprechend dem deutschen 
auf denn! II. ζ, 331 άλλ* ανα. Eur. Troad. 98 ανα.. έπάειρε; b) in Prosa 
und Poesie μέτα, πάρα, Ιπι, Ivt, υπο statt des mit diesen PrOpositionen zu- 
sammengesetzten Indikativs des PrOsens von είναι, als: έγώ πάρα. Manclie 
wollten auch πέρι schreiben, wenn es adverbiell gleich περισσώ; stehe. 
II. κ, 244 ου περί (πέρι) μέν πρόφρων κραδίη. II. φ, 105 καί πάντων Τρώων, 
περί (πέρι) δ’ αύ Πριάμοιό γε παίδων (und ganz besonders). II. π, 186 
περί (πέρι) μέν θείειν ταχύν. ν, 554 περί (πέρι) γάρ £α Ποαειδάων . . Νέατορος

ι υιόν Ιρυτο. 727 ουνεκά τοι περί (πέρι) δώκε θεδ; πολεμήϊα έργα. Die Hand- 
I schriften schwanken an diesen Stellen zwischen περί und πέρι; aber 
I  Herodian (Scliol. II. β, 831) will von πέρι =  περισαώ; niclits wissen.3)

11
b S. L eh rs  1. d. p. 93 sqq. — 2) s. L eh rs 1. d. p. 75sqq.; S p itz n e r  ad 

a, 244. — 3) S. La R o c h e ,  Horn. Unters. 337 IT. Jos. Kuhl ,  Prgr. Jtilich 1883, S.9.
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7. Die Konjunktion ώς, wie,  wird in Handschriften unc^ bei 
Neueren mit dem Gravis (Akut) versehen, wenn sie dem Substantive, 
zu dem sie gehort, nachgesetzt wird, was aber nur in der Dichter- 
sprache vorkommt. II. ε, 78 deoc o’ ως τι'ετο δήμιο. Od. λ, 413 κτείνοντο 
σύες ώς άργιόδοντες. Od. β, 47 πατήρ δ’ ώς ήπιος ήεν. Die alten Gram- 
matiker wissen von dieser Lehre nichts; s. den folgenden Paragraphen.

§ 87. VI. Sogenannte Proeliticae.

1. Proeliticae nannte G. H e rm a n n ,1) im Gegensatze zu den 
Encliticae, diejenigen einsilbigen Worter, welche durch engen Anschluss 
an das fo lg e n d e  W ort, wie die Encliticae an das vorhergehende, 
ihren Ton verloren zu haben scheinen; sie werden namlich ublicher- 
massen ohne jeden Accent geschrieben. In der That aber sollten 
sie den Gravis haben, und nur darum ist es (in byzantinischer Zeit) 
aufgekommen, denselben bei ihnen nicht zu setzen, weil sie bereits 
einen Spiritus trugen, mit dem der Gravis sich schlecht verband,2) 
und damit von anderen, sonst (abgesehen etwa vom Spiritus) gleich- 
lautenden Wortern unterschieden werde. Die alten Grammatiker, 
wie Herodian und seine Excerptoren, wissen von diesen Unterschei- 
dungen nichts, sondern betrachten die betr. Wortchen samtlich als 
Oxytona; ja Aristoteles (s. § 85, Anm. 2) lasst ou sogar im Zusammen- 
hang der Rede hochbetont sein. Es sind folgende:

a) die vokalisch anlautenden Formen des Artikels: δ, ή, οί, αί (zum 
Unterschiede von den gleichlautenden Formen des Relative);

b) die Negation ou (ούκ, ούχ), wegen ου;
c) die Prapositionen hi, είς (ές), έκ (ίζ), wegen εν, εις ( =  εΐ, Ιιαί),

> ft Μ
ζπ , ες;

d) die Konjunktionen ώς, wie, dass, damit, da, εΐ (poet. al)t wegen 
αίς so, εΐ du bist.

A nm erk . Ein anderer, gleichfalls neuerer Name fftr diese WOrtchen ist 
A to n a , to n lo s e .  — Auch wenn mehrere Proeliticae auf einander folgen, werden 
sie nicht betont, als: o6y ώς δ έν τή γη.

2. Sie erhalten aber ublichermassen ihren Ton wieder, wenn 
sie selbstandig auftreten. Dieses geschieht in folgenden Fallen:

a) Wenn der Artikel die Bedeutung eines Demonstrative hat, als: 
II. a, 193 εως o tatSh1 ιορμαινε κατά φρένα ;3) aber δ μέν — δ δέ, οί μέν 
— οί δέ, weil in dieser Verbindung der Artikel mit μέν und δέ gleich- 
sam zu Einem Worte verschmolzen ist (Andere indes ο μέν — ο δέ);

S. H e rm a n n  de emend, rat. Gr. gr., p. 96sqq.; G o ttlin g  a. a. 0. 387 ff.
K. E. A. S c h m id t, Btr.z. Gesch. d. Gr. 193 ff. — 2) W ac k e rn ag e l, Kuhns Zeitschr. 
XXVIII, 137. — 3) S. R eiz de pros. Graec. acc. incl. p. 5.; S p itz n e r  ad II. a, 9.
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f b) tibcr ου 8. § 72, 4; c) ttber die betonten PrUpositionen s. § 86, 2; 
% d) liber ως, wie, s. § 86, 7; e) wenn die „Procliticaeu als selbstandige 
C Worter angefUlirt werden, als: ή lx πρόθεσις, το e? όξύνεται, ούκ άναστρέφεται 
% ή £ξ (§ 85, A. 1); f) wenn auf eine „Proklitikau eine Enklitika folgt, 

so wird jene betont, als: Iv rtvt; eine Ausnalime findet bei είμί, έστί 
statt, 8. § 90, 2.

> 3. Auch in der § 85, 4 iiber die Elision bei Prapositionen und
Konjugalionen gegebenen Regel, wonach κατ’ έμου, ούδ’ αυτός u. dgl.

, geschrieben wird, zeigt sich eine ahnliche „proklitische“ Natur der 
i betr. Worter. Dass zwischen κατά φέροντος und καταφέροντος im 

Sprechen ein Unterschied nicht sei, sagt auch Apollonios (Synt. IV,
c. 1); er war auch nicht bei der vollstandigen Accentsetzung: κατά 
φέρ., κάτάφέρ.; aber diese Accentuation, die nichts als hoch- und tief- 

J tonige Silben unterschied, betonte wie κάτά φέρ. auch ανδρός φέροντος, 
und doch wird dies beides kaum wirklich im Tone gleich gewesen 

* sein. Man kann auch weitergehen und fragen, ob die Griechen, die 
! του ανδρός zu τάνδρός werden liessen, του φίλου und nicht vielmehr 
, τουφίλου gesagt haben, trotzdem dass die Grammatiker das του stets 

cirkurmflektierten, weil es an und fur sich Perispomenon Avar. Aber 
-j uber dergleichen lasst sich in Ermangelung von Zeugnissen nichts
i genaueres feststellen. *)
i
j § 88. VII. Encliticae.i
: Andere kleine Worter, welche in dem Zusammenhange der
! Rede nur selten unabhangig auftreten, gemeiniglich aber mit 
J einem vorhergehenden Worte eng verbunden sind, begeben sich in 
! gewissen Fallen ganzlich in den Dienst desselben, indem sie entweder 
j ihren Ton einfach verlieren oder ihn ihrem Herrn leihen, als: φίλος 

τις, πόλεμός τις. Diese Worter werden, insofern sie ihren Hochton 
regelmassig gleichsam neigen (έγκλίνονται, Gegensatz δρίίοτονουνται), 
oder insofern sie ihren Ton wie eine Last auf das vorhergehende 
Wort stutzen (έγκλίνουσιν, Apollon. Synt. p. 131), E n c l i t i c a e  (έγ- 
κλιτικαί sc. λέξεις), und die Anlehnung dieser Worter mit Verlust 
ihres Hochtons In k l i n a t io n  (εγκλισις) genannt. E n k l i t i s c h  sind 
folgende Worter:

a) Der Indicativus Praesentis von είμί, ich bin, und φημί, ich sage, 
aueeer der 2. Pers. Sing, εΐ und φης; auch φαμέν φατέ (φατόν) φασί 
wurden nur zuweilen inkliniert (Herodian I, 553); aber die epischen 

■' Fornien ε?ς und ha(, sowie die vcrkilrzte Form φή st. φηαί b. Anakr.
fr. 40 (38) Bergk sind enklitisch: Od. i, 273 νήπιό; βίς. ω, 257 τευ

. ___

\ *) W a c k e r n a g e l  a. a. Ο. 136 f. ertirtert die beiden von vomherein mOglichen
 ̂ Systeme und das byz. Mischsystem.
U;· Kiiliners ausfQhrl. Griech. Grammatik. I. T. 22
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δμώ; εις άνδρών; die epische Form εάσι st. είσί ist als ein dreisilbiges 
Wort von vier Zeitweilen frei von der Inklination;

b) von den Pe rs ona lp ro no m in a l) folgende Formen:
1. Pers. μου, μευ, μεθέν b. Apollon. Pron. p. 98.

μοί

μέ
2. Pers. σου, σέο, σευ, τέος b. Apoll. Pr. p. 95.

σοί, τοί
t t tσε, τε, τυ

3. Pers. έ'ο, ευ, £6εν =  ejus Apollon. Pr. p. 97 sq., vgl. II. a, 114.
i, 419 ; 2) οι, ε (wenn aber εθεν, ου, οι, ε reflexive Bedeutung 
haben: sui, sibi ,  se, so sind sie immer betont § 90, A. 1), 
νίν, μίν, σφέ; Du. σφωίν z. B. II. θ, 402, ubi v. Spitzn., λ, 628; 
σφωέ; PI. σφέων; σφί, σφtv, σφίσι, φίν, ψιν; σφέας, σφας, II. ε, 567,
σφας, Od. θ, 315 ού μεν σφας £τ’, S. Apollon. Pr. ρ. 127; b.
Attikern Soph. OR. 1508. OC. 486. Ai. 839 und sonst; oft 
σφας falsclilich st. der Enkl. σφας geschrieben, als: Eur. Bacch. 
231 και σφας σιδηραΐς st. και σφας σ .; 3) σφέ, ψέ; das in der 
attischen Prosa oft in (indirekt) reflexiver Bedeutung vorkommende 
σφίσι ist stets zu orthotonieren;

c) das unbestimmte Pronomen τις, τι durch alle Kasus und Numeri
nebst den kurzen Formen του und τψ (aber nicht area st. τινά), dazu die
unbestimmten Adverbien πώς, πώ, πί), που, ποθί, ποθέν, ποι, ποτέ;4) die
entsprechenden Interrogativpronomina sind dagegen stets betont, und 
zwar sind die einsilbigen kurzen Formen Oxytona, die langen Peri- 
spomena, die zweisilbigen Paroxytona. Die Schreibart τις, τι mit dem 
Gravis ist eine Neuerung der jetzigen Grammatiker. Denn die Schol. 
in Bekk. An. II. p. 873 sagen ausdrucklich, dass sowohl das Interro- 
gativum als das Indefinitum λαμβάνει τον όςυν άει, έν δε ταις πλαγίαις 

δείκνυται τδ διάφορον κτλ.;
d) folgende Wortchen: τέ =  e t, τοί, γέ, νυν, νύ, πέρ, ^ά, θήν (ζ. Β. 

II. κ, 104, ubi ν. Spi tzner ,  ρ, 29), κέ Oder κέν;
[e) nach unserer Weise das untrennbare Lokalsuffix δε (ζε), s. § 89, V; 

das untrennbare Suffix der Demonstrativpronomina δε, als οδε, τόνδε, 

τοσόςδε (ν . τόσο;), S. das.]

l) Vgl. Gauer ,  Curt. Stud. VII, 124 if. — 2) Vgl. Lehrs ,  quaest. ep. 
p. 120 sq.; S p i t z n e r  ad II. a, 114. γ , 128. t, 419. υ, 305. φ, 174. — 3) Mehr 
Beispiele bei Elm  si. ad Eur. Med. 1345. — 4) Die einsilbigen πώς, πώ u. s. w. 
werden vielfach unrichtig oxytoniert, um sie von den FragewOrtern zu unter- 
sebeiden; aber beide sind dieselben WOrter, als Indefinita jedoch sind sie enklitisch; 
auch die alten Grammatiker ftihren sie als Perispomena an. S. Lehr s ,  Quaest. 
ep. ρΓ 129.
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§ 88.

Anmerk.  1. Auch das dein Verb nachgesetzte Pronomen α υ τ ό ν ,  eum, 
wurde von einigen alten Grammatikern (s. Apollon. Pr. p. 77 sq. 33. 45, c. 47, c) 
in diesem e inen  Kasus als Enklitika betrachtet, und als Beweisstelle Π. μ , 204 
κόψε γάρ αότον Ιχοντα (draco vulneravit eum, sc. aquilam, quae ilium tenebat) 
angeftihrt. Apollon, p. 78 macht den Unterschied zwischen Ιπαισεν αύτόν und 
Ιπαισέν αύτον, dass τό όρθυτονούμενον έμφασή υπεροχής σημαίνει ( ihn mit Emphase), 
das enklitische dagegen και in εύτελοΰς τίνος τάσσεται. Oline Zweifel findet diese 
Inklination auch an anderen Stellen statt z. B. Od. p, 367, ist aber nicht von 
unsern Scholiasten, bemerkt worden, sowie auch bei den Akk. αότό, αύτά niemand 
die Inklination erwiihnt. Bei den Genetiv- und Dativformen von αύτός, welche 
vier Zeitweilen haben, kann die Inklination zwar nicht stattfinden, doch darf man 
nach Apollon. 79, a, wenn auf ihnen kein Nachdruck liegt (έ-1 τής άπολελυμένης 
σημασίας), den Ton der perispomenierten Ultima nicht τρανότερον προφέρεσθαι, άλλ’ 
άνιέναι, όπως τό τής έγκλίσεως σχήμα φυλάσσηται.1)

Anmerk .  2. Eine ganz eigentfimliche Art der Inklination, welche auf die 
Betonung des vorhergehenden Wortes keinen Einfluss hat, sondern im Inneren 
des inklinierten Wortes vor sich geht, findet nach der Lehre der alten Grammatiker 
(Apollon. Pr. p. 43, b. 79, a. 123 sq. 127, a. Arcad. p. 139, Eustath. ad Od. κ, 568 
und sonst, s. auch die Scholiasten zu Homer) bei dem Gen., Dat. und Akk. PI. von 
ήμείς und 6μεΐς statt, wenn auf diesen Worten kein Nachdruck liegt, indem sie i h r e n  
Ton  von Ul t ima  a u f  P a e n u l t i m a  bezw.  von  P a e n u l t i m a  a u f  An t e -  
p a e n u l t i m a  z ur t i ckz i ehen  un d  im D a t i v e  (se l t en  im A k k u s a t i v e )  die 
U l t i m a  ve r k f i r zen  (Apollon, de pr. p. 123 und 124): ήμων, υμών, ήμεων, υμεων 
(Schol. ad II. ο, 494), ήαιν (dor. άμιν), ύμιν, ήμας (ύμας). Eine Zurtickwerfung des 
Tones kann hier deshalb nicht geschehen, weil diese Formen vier Moren haben 
(vgl. oben a) fiber £ασι), s. Bk. An. 1150, wobei also die Verktirzung in ήμιν ήμας 
unberficksichtigt bleibt. Uber ήμιν bei Homer vor einem Vokale vgl. II. p, 415. 
417. Od. κ, 563. λ, 344 und sonst; am Ende des Verses II. η, 352. Od. a , 166 
und sonst (oft falsch ήμιν geschrieben); vor einem Konsonanten, als: II. a , 579; 
oft steht aber unrichtig in den Ausg. ήμϊν vor einem Konsonanten, als: II. o, 719. 
Od. ft, 31. 95 u. a.; fiber υμιν vgl. Od. 5, 94. κ, 461. a, 373 und sonst; st. υμιν steht 
am Ende des Verses und vor Konsonanten h&ufig unrichtig υμΐν in den Aus- 
gaben geschrieben; ήμας  nur Od. π, 372 μηό’ ήμας υπεκφύγοι; υμάς nirgends 
bei Horn.; fiber ήμιν bei Soph, vor einem Vokal vgl. Ai. 216. 733. Ph. 8. 465. 
El. 17. 41 u. s. w., vor einem Konsonanten Ai. 1224 und sonst; υμιν vor einem 
Vokal Aj. 864. 1261 und sonst, vor einem Konsonanten Ph. 1030. OG. 1612 und 
sonst; ήμας und υμάς  steht nur vor Kons., als: Ai. 21. OG. 275. 325 und sonst, 
oder an ungleichen Stellen des Trimeters, als: Ai. 125. 1274 und sonst, also ist 
ας lang und ήμας, υμάς zu schreiben. Wenn aber Herodian (Schol. ad II. a, 147) 
dort ήμιν mit langer Ultima verlangt, so liegt ein Irrtum zu Grunde, da die Ultima 
vor einem digammierten Worte lang geworden ist; vgl. Od. μ, 272 όφ(i υμιν /είπω . 
Ubrigens steht einem enklitischen ήμϊν schliesslich so wenig etwas im Wege wie 
einem orthotonierten ήμιν, vgl. unten und § 165, 1. Geschrieben kommt diese 
Inklination jetzt nur bei Homer, den dorischen Dichtem, Sophokles und Aristo
phanes (Av. 386. Lys. 124*. Plut. 286) vor;2) Aeschylus und Euripides scheinen

^  l) Vgl. L e h r s ,  Quaest. ep., p. 124* sq.; H e r m a n n  Opusc. I , p. 330 sq. 
I  verwirft die Inklination von αύτόν; aber gewiss mit Unrecht. — 2) S. E l l e n d t ,  
£  Lex. Soph. p. 1922 sq. 699, und besonders S k r z e c z k a  im Archive ffir Phil, und 
I  Pftd. 1831, S. 541 ff.

.♦ r-&-s?
22 *
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die Verktirzung des tv nicht angenommen zu haben, nur Eur. Ph. 766 εν δ’ ήμιν 
άργόν έστιν (aber Pors. mit einigen eodd. εν δ’ έστίν ήμΤν ά.), und Aescb. Eum. 347 im 
Chorl. έφ’ άμίν, bei der ortbotonierten Form. Umgekehrt sind bei den Attikern, aucli 
bei Soph, und Aristophanes, die Beispiele eines ohne alien Nachdruck stehenden und 
folglich enklitischen ήμϊν ύμΐν gar nicht selten; vergl. z. B. Ar. Acb. 85 είτ’ έξένιζε, 
παρετίθει θ’ ή'μιν όλους έκ κριβάνού βοΰς. Die Schreibart ήμίν, υμίν, die sich ofter in 
den Handschriften und Ausgaben findet, wird bei inklinierten Formen mit Recht1) 
verworfen. Wenn aber diesen Pronomina ein Paroxytonon vorbergeht, so sollen 
sie diese Inklination nicht erleiden kftnnen (Arcad. p. 140), als: μεταμέλει ήμιν.

A n m e r k. 3. Mehrere kleine Wijrter, vvelche mit den Encliticis so verschmelzen, 
dass beide zusammen eine eigentlimliche Bedeutung annehmen, werden auch in 
der Schrift insgemein als eine Einheit mit diesen dargestellt, als: είτε, εΓπερ, καίπερ, 
ούτε, μήτε, ώστε, ώσπερ, οΓμοι, δστις, οΤόςτε, ήτοι, καίτοι, μέντοι, ουτοι, μήτοι, und 
immer das Suffix δε, s. § 89, V.

Anmerk. 4. Ausser den angefiihrten Encliticis werden von einigen alten 
Grammatikern auch noch andere Wfirter, aber nur in gewissen Verbindungen, als 
enklitisch betrachtet, namlich: ούν in ουκουν, γοΰν in ήγουν, γάρ in τοίγαρ, 
μ άλα in πώμαλα, woher in aller Welt? =  durchaus nicht; auch τάρ wird als 
Enklitika angeftihrt (II. a , 8 τίς τάρ σφωε, s. d. Schol. ad II. a, 65 ει ταρ, 93 
ου ταρ.2)

§ 89. Regeln iiber die Inklination des Tones.
Vorbemerk. Die Inklination tritt aber nicht tiberall ein, wo auf ein Wort 

eine Enklitika folgt, sondern nur dann, wenn das ihr vorangehende Wort so betont 
ist, dass entweder dasselbe mit der nachfolgenden Enklitika ohne neuen Ton in 
Ein Wort verschmelzen, oder der letzte Teil des Wortes den Ton der Enklitika 
aufnehmen kann, so dass gewissermassen zwei neue W5rter mit zwei Accenten 
entstehen. So z. B. bildet καλός τις ein Paroxytonon, καλός έστιν ein Proparoxytonon. 
Wenn aber κάλλιστος und έστίν mit einander verbunden werden, so nimmt κάλλιστος 
den Ton von έστίν auf seine Ultima, und nun entstehen gleichsam zwei neue 
WOrter: ein Paroxytonon κάλλι und ein Proparoxytonon στόσεστιν. Wenn aber auf 
ein Paroxytonon (mit Ausnahme derer troeh&ischen Masses) eine zweisilbige Enkli
tika folgt, so kann eine Inklination gar nicht stattfinden, als: φίλος έστίν; denn 
n&hme φίλος den Ton von έστίν auf, so wtirden in unangenehmster Weise zwei 
benachbarte Moren (φί-λός) beide einen Hochton haben. Demgem&ss gelten folgende 
Regeln in betreff der Inklination:

I. Ein O x y t o n o n  verschmilzt mit der folgenden Enklitika so, 
dass der in der Mitte der Rede gebrauchliche Gravis (§ 85,1) wieder 
in den Akut iibergeht, weil die Enklitika nur als ein Teil des anderen 
Wortes angesehen wird, als:

aus θήρ τέ wird θήρ τε aus καλός έστίν wird καλός έστιν 
„ καί τινές wird καί τίνες „ ποταμός γέ wil’d ποταμός 
„ καλός τέ wird καλός τε „ ποταμοί τινές wird ποταμοί τινες.

1) S. Ellendt, Lex. Soph. 11. dd.; Skrzeczka a. a. 0., S. 556f.; La Roche, 
Horn. Unters., S. 276 ff., Horn. Textkr. 274ff. — 2) S. Gcttling, Accentl. S. 398; 
Lehrs, Quaest. ep. 131 sq.; Spitzner ad II. a, 8; La Roche, Horn. Textkr. 359 f.
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j II. Ein P e r i s p o m e n o n  verschmilzt mit der folgenden Enklitika
1 ohne weitere Veranderung des Tones, als:

aue φώς τέ wird φώς τε aus φιλεΤ γέ wird φιλεΐ γε 
η φως Ιστίν wird φώς έστιν „ καλοί τινύς wird καλού τίνος
η καλού μου wil'd καλού μου „ καλών τινών wird καλών τινων.

; : Anmerk. 1. Ein Perispomenon vor einer zweisilbigen Enklitika wird als
* ein Oxytonon angesehen; denn nach dem allgemeinen Gesetze der Inklination 

wtirde eine zweisilbige Enklitika nach einem Perispomenon der Inklination nicht 
fiihig sein.

, Anmerk. 2. Lange Silben der Encliticae werden in Beziehung auf die
1 Betonung als kurze angesehen, weil die enklitischen WOrter rasch und ohne 

Nachdruck gesprochen werden;1) dalier καλού μου, καλών τινων, ήκουσά τινων, 
ανθρώπου μου, άλλου του. Vgl. Anm. 5.

III. Ein Ρ a r ο χ y t ο n ο n verschmilzt nach u n s e r e r Betonungsweise
ί mit der folgenden e i n s i l b i g e n  Enklitika ohne weitere Veranderung
, des Tones; folgt aber auf das P a r o x y t o n o n  eine z w e i s i l b i g e
! Enklitika, so beh&lt diese ihren Ton, als:
j aus φίλος τέ wird φίλος τε aber φίλος έστίν, φίλοι φασίν
« „ άλλως πώς wird άλλως πω; „ άλλος ποτέ, άλλων τινών.
| A n m e r k. 3. Nach den namhaftesten alten Grammatikern (Aristarch, Herodian) 2)
J nirnrnt auch ein Paroxytonon mit trochaischem Rhythmus den Ton der Enklitika an,
ί als: λάμπέ τε, φύλλα τε, ένθα μοι, ένθα ποτέ, τυφθέντά τε (mit Ausnalime von έστί,
\ das der allgemeinen Regel folgt, als: φύλλα έστί, Bekk. An., Ill, p, 1148); so in dem
j Venet. A der Ilias: μήτέ τι II. φ, 288, ένθά κεν 544, τίπτέ με χ, 8, δσσά τ’ 115, δφρά σ’ 282,

πύργόν τε 462: auch in anderen Codd., wie z. B. den biblischen, findet sich diese 
, Betonung, als: έργα μου, άνδρά μου, καίπέρ έστιν.3) Als Beispiele von einem Spon- 

deus und einem Pyrrhichius mit zwei Accenten vor einer Enklitika werden noch 
angefahrt: II. η, 199 γενέσθαί τε τραφέμεν τε (damit man nicht τετραφ. verbinde). 
Od. τ, 320 λοέσσαί τε (damit nicht λοέσσαιτε). II. ζ, 289 u. Od. ο, 105 ένθ’ έσάν οί 
πέπλοι (einziges Beispiel der Inklination auf ein pyrrhichisches Wort, Hdn. zu II. a, 
255, ausser bei σφιν u. s. w., s. u.; es sollte hier das Pron. ol =  αύτψ nicht mit 

j dem Artikel verwechselt werden). Bei den mit σφ anlautenden Pronomina soil
! jedes vorangehende Paroxytonon, welchen Rhythmus es auch haben mag, den Ton

aufgenommen haben, so dass diese Encliticae nie den Ton hatten, als: II. ξ, 134 
άρά σφιν. ψ, 138 οτί σφισι. λ, 807 Γνά σφ’ άγορή. Od. μ, 40 δτίς σφεας. — Char ax 
indes (Bekk. An. Ill, p. 1149) bemerkt gegen diese Betonung: έν μια λέξει κατά 
συνέχειαν δύο ύζεΐας ol παλαιοί ούκ έτίθουν* κακοφωνίαν γάρ ποιοΰσι* . . δθεν μέμ- 
φονται ol άκριβεϊς τδν θέσει τροχαϊκδν Ιχοντα δύο άξείας έφεξής, άλλδς τις* καί εύλέγως 
είς τν,ν αρχήν τής Όδυσσείας 6 Άρίσταρχος ούκ έβουλήθη δούναι εις τδ άνδρα μοι 

.V δύο οξείας, άλλά μίαν είς τδ αν, φάσκων „έν άρχή ποιήσεως παράλογον ού μή
ποιήσω.-

IV. Ein P r o p a r o x y t o n o n  und ein P r o p e r i s p o m e n o n  
verschmelzen mit der folgenden Enklitika so, dass sie ausser ihrem

*) S. GOttling, Accentl., S. 399. — 2) s. Hermann de emend, p. 70; 
Gottling S. 400ff.; Lehrs 1. d. p. 104 sqq. — 3) S. Lipsius, Gramm. Unters. 
tiber d. bibl. Grfic., S. 50, A. 1.
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Accente noch einen Akut auf der letzten Silbe erhalten, indem diese 
letzte Silbe als die Accentsilbe mit der folgenden Enklitika gleichsam 
ein neues W ort bildet (s. die Vorbemerk.), als:

aus άνθρωπος τέ wird άνθρω | πόςτε 
n άνθρωποι τινές wird άνθρω | ποίτινες 
v ήκουσα του wil’d ήχου | σάτου 
γι σώμα τέ wird σώ | μάτε 
„ σώμα έστίν wil’d σώ | μάέστιν 

ηχούσα τίνών wil’d ήχου | σάτινων.

Anrnerk. 4. Die Properispomena auf ξ und ψ nehmen (wegen der 
Positionslange der letzten Silbe) die Inklination einer zweisilbigen Enklitika 
nicht an (Herod, b. Bekk. An. Ill, p. 1149, Arcad. p. 140), als: κήρυξ τινό;, φοΐνιξ 
έστίν, λαΐλαψ έστίν; aber κήρυξ τε.

Anmerk. 5. Hermann (de emend, rat. Gr. gr. p. 73) will gegen die Vor- 
schriften der alten Grammatiker geschrieben wissen: άνδρα μου, φως μου, ου τίνος, 
ών τινών, ηχούσα τινων, weil die Schreibart άνδρα μου, φως μου, ού τίνος, ών τινων, 
ηκουσά τινων mit den Grundregeln der Betonung im Widerstreite stehe. Diese 
Neuerung ist bei der Cfbereinstimmung der alten Grammatiker zu verwerfen.1)

V. Das Lokalsuffix δε (ζε), welches die Richtung W o h i n  aus- 
drfickt, verschmilzt mit S u b s t a n t i v e n  nicht zu einer Worteinheit; 
also betont man jetzt nach den uber die Inklination aufgestellten 
Regeln, als: ^Ολυμπόνδε =  ^Ολυμπον δε, έ'ρεβόςδε, Μέγαράδε, δομονδε, 
Άθήναζε d. i. Άθήνας-δε (υ. Άθήναι); Σφήττόνδε, Έλευσινάδε; ούρανόνδε. 
Eine andere Lehre indes tragt Herodian vor (I, 498 f.): οίχαδε, 
φύγαδε, άγραδε, 'Αθήναζε, χαμάζε u. s. w. wurden als einheitliche 
Worter betont; dagegen otxov δε, Άϊδος δέ, άγρδν δε, ^Όλυμπον δε 
blieben von einander unabhangig, ohne dass von Enklisis dieses δε 
die Rede ware. Damit stimmt auch Apollonius fiberein (adv. 592 ff., 
pron. 112 Πυθώ δ' Od. λ, 581), und ebenso betont der Venetus A 
der Ilias.2) Das gleichlautende Suffix der D e m o n s t r a t i v p r o -  
n o m i n a  dagegen zieht den Ton dieser auf die letzte Silbe vor δε, 
als: τόσος τοσόςδε, τοσουδε, τοσώδε, τοσώνδε; τοΐος τοωςδε, τηλίκος τηλι- 
κόςδε, ένθα ένθάδε. Nach Herodian wurde dabei die lange Paenultima 
(als in einem einheitlichen Worte) nicht bloss im Genetive und Dative, 
sondern durchweg, mit Ausnahme jedoch des Duales, properispome- 
niert, als: οίδε, τουςδε, τοιήδε, τοσσουςδε, aber τώδε, τοιώδε, τοσώδε.3) 
Proparoxytonon war τοισδε(σ)σιν, Hdn. II, 155.

Anmerk. 6. Wenn έγώ und έμοί mit der Enklitika γέ zu Einem Worte 
verschmelzen, so tritt der Ton auf die drittletzte Silbe: εγωγε, Ιμοιγε. Diese Formen

9 S. aber d. Hdschr. Lipsius, Gramm. Unters. tiber d. bibl. Gr&c., S. 49 f. —
2) La Roche, Horn. Textkr. 221 f. — 3) S. Lehrs 1. d. p. 133 sq.; La Roche 
das. 364 ff.
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|ί sind besonders h&ufig hei den Attikern, kommen aber nach Herodian auch sclion 
f  bei Homer (II. a, 173. 174, ubi v. Scbol. Ven. A.) vor.1) S. unt. d. Pron.

VI. Wenn mehrere Encliticae auf einander folgen, so nimmt 
nach der Lehre der Grammatiker (Apollon, de conj. Bk. An. II. 
p. 517 , Herodian ib. III. p. 1142, bei L e n t z  I, 55 1 , Arcad. p. 146, 
Gramm, in Bekk. An. III. p. 1157) die vorhergehende Enklitika 
imrner den Accent der folgenden als A k u t  auf, als: ή νύ σε που 
δέος ίσχει II. ε, 812 . ει πού τίς τινα toot Thuc. 4, 47 , 3. ει πέρ τις σέ 
μοί φησι ποτέ. Dieses letzte Beispiel ist aber nicht aus einem Schrift- 
steller entnommen, sondern von den Grammatikern fingiert; in 
Wirklichkeit linden sich dergleichen Beispiele nicht. Als Regel scheint 
dies allerdings dem Wesen der griechischen Betonung zu wider- 
sprechen. Daher ist G o t t l i n g  (S . 4 05 ) der Ansicht, die Encliticae 
seien bloss als Teile des betonten vorangehenden Wortes zu betrachten, 
und hiernach sei die Betonung einzurichten, also: καλές γε τις, καλοί 
γε είσίν, ή νυ σέ που, φίλοι τινέ; μοι είσίν U. S. w. Diese Ansiclit vvird 
besttftigt durch die Schreibart des Venctus A und andcrer Handschriften 
der Ilias, als: δέ τε μιν II. χ ,  94. ουδέ τι μιν φ , 322; sodann u. A. 
durcli die Schreibart der Handschriften und alten Ausgaben der Bibel, 
wo nam. einc zweisilbige Enklitika nach einer einsilbigen ihren Ton 
behalt, 2) als: γυνή σου έστίν, έν γαστρί σου είσίν, ονομά μου έστίν, ταυτα σοι 
έστίν. Dazu giebt es auch bestiinmte Zeugnisse tiber anderweitige Betonung 
Herodians: Od. a, 62 τί νυ o(, mit der Begrllndung τα παράλληλα έγκλιτικά, 
και μάλιστα οτε είς φωνήεν λήγει, προφάσει των δύο βραχειών ούκ έγείρει τον 
τόνον. II. υ, 464 ε? πως ευ πεφίδοιτο Herodian; es sei nicht notig, mit 
Ptolemaeus von Askalon εΓ πώς εί» zu betonen, da πως πω auch in vielcn 
anderen Beispiclen nicht den Akut anniihmen, als Od. o, 396 μή πως με 
προϊοών, II. ω, 553 μή πω μ ές θρόνον ?ζε.3) Man hat sicli also jeden- 
falls in der Zeichensetzung bei den Dichtern ebenso mit einiger Freiheit, 
was diese Dinge betrifft, bewegt, wic man in der lebendigen Aussprache 
einigermassen frei gewcsen scin wird.

Anrnerk. 7. Bei der freien Wortstellung der griechischen Sprache darf man 
sich nicht wundern, wenn die Encliticae sich oftmals nicht an das Wort anschliessen, 
zu dein sie gehOren, sondern an ein anderes, zu dem sie nicht gehOren. Od. a, 169 
άλλ’ άγε μοι τόδε ειπέ st. ε{-έ μοι.4) PI. Ion 535, b έχε δή μοι τόδε είπέ. Euthyd. 
297, c νεωοτί μοι δοκεΐν καταπεπλευκότι (wo man die Worte μοι δοκεΐν nicht in· 
Koinmata einschliessen darf). Vgl. weiter unten § 90, A. 3.

I  J) La Roche das. 231 f. — a) S. Lipsius, Gramm. Unters. Uher die bibl. 
g Grac., S. 51 (T. — 3) La Roche das. 414flf. Man begrtindete dies so, dass που, 
I  πη, πο>; eigentlich Perispomena seien, und darum den Hochton auch in diesem Falle 
I? zurtlckwiesen; so auch άνθρωπόν τινα που φηοι (oder φηο'ι, was dasselbe) μελφδεΐν, 
I  Hdn. I, 563. — 4) Vgl. Ast ad Plat. Legg. T. II, p. 216; Fritzsche, Quaest. Luc. 
I  j>. 27 sq.; Stallbaum ad Plat. Phaedr., p. 258, a.
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§ 90. Encliticae betont (όρθοτονούμεναι).

1. Die Encliticae horen auf Encliticae zu sein und werden betont, 
wenn auf ihnen ein besonderer Nachdruck liegt; so namentlich in 
Gegensatzen, sodann wenn sie zu Anfang eines Satzes oder eines 
durch Interpunktion getrennten Satzgliedes stehen, da sie sich hier 
nicht an ein Wort anlehnen konnen (Apollon. Pr. p. 49, b); aus 
gleichem Grunde auch, wenn sie zu Anfang eines Verses stehen. 
Jedoch ist zu bemerken, dass namentlich in der Prosa es keineswegs 
alien Encliticis gestattet ist, die erste Stelle des Satzes oder des Satz
gliedes als όρθοτονούμεναι einzunehmen, gleichwie auch nicht alle 
derart sind, dass auf sie ein besonderer Nachdruck gelegt werden 
kann. Es giebt, wie die Alten sagen, φύσει έγκλ., welche dies ihrer 
Natur nach und darum immer sind, z. Bsp. γε, κε, und δυνάμει έγκλ., 
die es sein k o n n e n ,  aber auch die entgegengesetzte Moglichkeit 
haben. Die Falle der Orthotonierung sind bei den einzelnen Encliticae 
ziemlich verschieden und mit dem bisher Gesagten nicht erschopft, 
wie wir im folgenden sehen werden.

2. Die inklinationsfahigen Formen von είμί sind όρθοτονούμεναι, 
a) wenn sie zu Anfang des Satzes stehen (Herod, in Bekk. An. Ill, 
p. 1148, Lentz I, 553); statt έστί(ν) wird alsdann mit zuriickgezogenem 
Tone εστι(ν) geschrieben, als: εστι θεό;, είσίν άνθρωποι; desgl. zu Anfang 
des Verses [s. Nr. I ] , 1) als: II. π, 514 κλυθι, αναξ,’ος που Λυκίης έν 
πιόνι δήμφ Εις η ένί Τροίγ). ζ, 271 πέπλον δ’ οςτις τοι χαριέστατος ήδέ 
μέγιστος Έστιν ένί μεγάρφ. λ, 668 und sonst. β, 226 πολλαί δέ γυναίκες 
Είσίν ένί κλισί-βς έςαίρετοι. Bei den T ra g ik e rn  hbchst selten. Aescli. 
Ch. 94 η τούτο φάσκω τουπος, ώς νόμος βροτοιςΈστ’, άντιδουναι. Ag. 1232 
τοιαυτα τολμά* θήλυς αρσενος φονεύς *Εστιν. — b) εστι(ν) wird geschrieben, 
wenn es die Bedeutung von Ιςεστι(ν) hat, als: εστιν ίδεΐν, wie est videre 
(Tac.); — c) in der Arerbindung εστιν οι, εστιν ών, law  οτε (όπου) u. s. w.; 
— d) nach den Konjunktionen καί, εί, άλλα, nach dem Adverb ώς, nach 
der,Negation ουκ und nach dem Pronomen τούτο (Herod. 1. d.; im Etymol. 
M. p. 301 wird μή hinzugefiigt), als: καί law , εί εστιν, ουκ Ιστιν; —
e) wenn είμί u. s. w. durch die In te rp un k t io n  von den Worten, zu 
denen es gehort, getrennt ist; alsdann zieht aber έστί, wenn es blosse 
Kopula ist, den Ton nicht zuriick, als: To ύδωρ ψυχρόν, Ιφη, ώστε λούσασθαι, 
έστίν Xen. Comment. 3. 13, 3 (wenn man so interpungieren will; dagegen 
τό ύδωρ ψυχρόν εφη ώστε λούσασθαι έστιν). Herod. 2, 29 σκολιός δέ ταύττ,, 
κατάπερ ό Μαίανδρος, έστί δ Νείλος. Eur. Bacch. 1118 έγώ τοι, μήτερ, 
είμί παΐς σέθεν; — f) bei der Elision, als: καλός δ’ έστί, πολλοί δ’ είσίν; 
aber καλός δέ έστι, πολλοί δέ είσιν.

ί

ί

1) Vgl. R. Skrzeczka im Archive fflr Phil. u. Pad. 1841, S. 217. 349.
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3. Die inklinationsfahigen Formen von φημί behalten ihren Ton 
auf Ultima, a) wenn sie zu An fang dee Satzes und in der Dichter- 
sprache zu Anfang des Verses stehen, als: φημί έγώ. II. β, 350 
φημί γάρ ουν (φημι Tyrannion, vgl. Wa ck e rna ge l ,  Κ. Ztschr. 23, 467). 
η, 118 φημί μιν άσπασίω; γόνυ κάμψείν. φ, 316 φημί γάρ. Od. π, 63 φησί δέ. 
II. υ, 206 φασί σέ μέν. .  είναι; — b) wenn sie von dem vorhergelienden 
Worte durch Interpunktion getrennt sind, als: Ιστιν άνήρ άγαθός, φημι. 
Τούτο δέ, φασί, καλώ; έχει (aber besser τούτο δέ φασι κ. I.).

4. ΙΙοτέ findet sich a) zu Anfang des Verses Soph. OR. 1085
τοιύςδε o’ έκφύς ούκ αν έςέλθοιμ’ ετι Πότ’ άλλο;, ώστε μή ’κμαθείν τούμύν 
γένος (bei Wunder ,  Sehneidewin,  Dindor f  ετι Ποτ’, vgl. § 85, 4); 
— b) wenn ποτέ durch Interpunktion getrennt ist, als: Soph. Ant. 1161 
Κρέων γάρ ην ζηλωτός, ώς έμοί, ποτέ; — c) in der Verbindung von ποτέ

I μέν — ποτέ δέ, ποτέ μέν — ένίοτε δέ, ποτέ μέν — αυθι; δέ u. dgl., hiiufig 
; in der Prosa, zuweilen aucli in der Dichtersprachc, als: Soph. Ant. 366 
» ποτέ μέν κακόν, £λλοτ’ έπ’ έσθλδν έρπει. Eur. Or. 44 χλανίδίων δ’ Ισω 

Κρυφθεί;, όταν μέν σώμα κουφισθη νόσου, Ιμφρων δακρύει, ποτέ δέ δεμνίων 
<■' απο Πήδα. Anders Demosth. pro* Phorm. § 50 πότ’ είχεν άγρόν, είτά γε 

νυν πολλοί (ποτ’ bei Dindorf) ;  das Wort steht im Gegensatze zu νυν und 
I wtlrde ohne die Elision schon wegen seiner Stellung betont sein; ob 
\ nun der Nachdruck darauf aucli die Aufhebung der Regel § 85, 4 
j· hervorbringt, kann fraglich sein.
} 5. Das unbestimmte Pronomen τις ist betont, a) wenn es zu

Anfang des Satzes steht; dieser Fall ist hbchst selten, findet sich 
aber doch, und zwar crstens in der Frage. Soph. Tr. 865 πότερον έγώ 
μάταω; η κλύω τίνό; οίκτου., άρτίω; δρμωμένου; τί φημι; Sag’ ich etwas 
Richtiges? wie OR. 1471 λέγω τι; Unzweideutiger betont man hier 

p (Sehneidewin) τί φημί; Pind. P. 10, 4 τί κομπέω κατ’ ακαιρον; ecquid 
jacto temere? Andere aber τί; κομπέω, mit gleichem Sinne.!) Sodann 
auseerhalb der Frage in der philosophischen Sprache: PI. Theaet. 147, b 
γελοία αρα ή άπόκρισις τι̂  έρωτηθέντι έπιστήμη τί έστιν, όταν άποκρίνηται

3 τέχνη; τινό; ονομα* τινδ; γάρ έπιστήμην άποκρίνεται, ου τουτ’ έρωτηθείς. 
. Aristot. Polit. 3, 12 ρ. 1282, b, 18 δοκεί δέ πάσιν ίσον τι τό δίκαιον 
< είναι..* τί γάρ καί τισί τδ δίκαιον, καί δεΐν τοίς ίσοι; ίσον είναι φασι.2) 
; Dieses philosophische τι; wird naturgemkss an jeder Stelle des Satzes
V betont, so wenn es mit Artikel steht: PI. Soph. 237) c ούδ’ έπί το τί 
£ φέρων όρθώ; αν τι; φέροι; oft bei Aristoteles, als: δ τί; άνθρωπο;, der 
% einzelne Mensch, im Gegensatz zur Gattung, τδ τί λευκόν u. 8. w.; ferner
|  ---- —  v----
V Hermann de emend, rat. Gr. gr., p. 94sq. ftlhrt noch an Aesch. Ch. 111. 
|  630; aber hier muss man τίς als Interrogativ auffassen, wie es auch Matthi& II, 
|  § 487, 6 gethan hat; ebenso Eur. Bacch. 68 τίς δδψ; τίς μελάθροις; — 2) Vgl. 
f  Bernhardy, Synt., S. 443.

>. ·
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wenn es sonst den Gegensatz zu πας bildet, als Pol. 4, 14 p. 1298, a, 9 
ήτοι πάσι πάσας, η τισί πάσας, ή τινάς μέν πασι τινάς δέ τισίν;1) — b) ZU 
Anfang  eines Satzgl iedes  nach einer Interpunktion, so nach einem 
Yokat ive (Apollon. Pr. p. 67, c ή κλητική αδτοτελής ούσα στιγμήν άπαιτει* 
διδ ουδέποτε αί έγκλινόμεναι μετά κλητικής τίθενται). PI. Civ. 1. 337, e 
πώς γάρ αν, Ιφην έγώ, ώ βέλτιστε, τις άποκρίναιτο; Theokr. 1, 32 εντοσθεν 
δέ γυνά, τι θεών δαίδαλμα, τέτυκται. Mosch. 2, 5 ού γυμνόν τδ φίλημα, τι δ’, 
ώ ςένε, καί πλέον έςεΐς, — c) in der Yerbindung: τινές μέν . . τινές δέ, 
als Demosth. 9, 2 ών τινές μέν. — Wenn aber τις, τι bedeutet „ein 
Tuclitigerw, „etwas Bedeutendesu, wie das lat. al iquis,  al iquid, so 
wil’d es niclit betont, als: Theokr. 11, 79 κήγών τις φαίνομαι ήμεν. PI. 
Phaedl’. 260, a ούτοι άπόβλητον έπος είναι δει . . ,  ο αν εΐπωσι σοφοί, άλλα 
σκοπεΓν, μή τι (Herm. μή τι, ebenso Schanz,  gegen die Hdschr.) λέγωσι.

6. Die inklinationsfahigenPersonalpronom inaw erden betont ,  
und zwar werden alsdann statt der schwacheren Formen μου, μοί. μέ 
die starkeren έμου, έμοί, έμέ gebraucht:

a) wenn sie mit Nachdruck hervorgehoben werden, daher besonders 
in Gegensatzen, als: Ο άνήρ έμου μέν κατεγέλασε, σέ δέ έπήνεσεν; daher
wenn das Pronomen reflexive Bedeutung hat, wie έγών έμέ λύσομαι II. κ, 
378, vgl. Apollon. Constr. 139 (doch findet sich in dieser Bezieliung 
zuweilen aucli die enklitische Form, wie II. υ, 361 ου μ1 έτι φημί μεθησέμεν); 
nach καί in der Bedeutung auch,  als: είπέ καί έμοί; aber 11. ι, 160 καί 
μοι υποστήτω, et (und) mihi cedat. Xen. An. 6. 1, 31 καί μοι οί θεοί., 
έσήμηναν, auch hier gehort καί, und, zum ganzen Satze, wie in καί μοι 
λέγε Dem. 18, 53 u. oft; nach ουδέ auch nicht,  als II. v, 269 ούδέ 
γάρ ούδ’ έμέ φημι λελασμένον εμμεναι άλκής (zugleich l’eflexiv); dann wenn 
die Pronomina durch τέ — καί, καί — καί (συμπλοκή), ή — ή (διάζευςίς) 
verbunden werden, doch nicht immer, als: II. φ, 226 ή κέν με δαμάσσεται, 
ή κεν έγώ τόν. ψ, 724 ή μ’ άνάειρ* 5 ή έγώ σέ (Apollon. Constr. 126 ήμ1 
=  ή έμ\ vgl. Pr. 51 A; Hdn. II, 68). Apollon. Pr. p. 50, b. c. unter- 
sclieidet zwischen δδς Άπολλωνίω καί έμοί und δός μοι καί Ά π .; wenn 
namlich das Pron. έν τή συμπλοκή steht, so sagt man καί έμοί, wenn es 
aber έκτος τής συμπλοκής steht, so ist es unbetont. Soph. Ant. 95 άλλ’ 
Ια με καί τήν ές έμου δυσβουλίαν. Eur. Ph. 437 παυσαι πόνων με καί σέ 
καί πάσαν πόλιν. 1341 μεγάλα μοι θροεις πάθεα καί πόλει. Sehr selten 
betont .  Od. τ, 569 άσπαστόν έμοί καί παιδί. Eur. Troad. 404 έχθίστους 
έμοί Καί σοί. Soph. OC. 985 έκόντ’ έμέ Κείνην τε. 2)

Anmerk. 1. In betreff des Pronomens ου ist zu bemerken, dass es stets 
betont ist, wenn es reflexive Bedeutung hat, als: άμφί ε παπτήνας II. δ, 497. 
(Δηίφοβος άσπίδα) σχέθ άπδ Ιο ν, 163. ή δλίγον οι παϊδα έοικότα γείνατο Τυδεύ;

1) S. Bonitz, Ind. Aristotel. unter τίς indef. — 2) Vgl. Skrzeczka a. a. 0.
S. 353.
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ε, 800. ·) Wenn es aber blosses Personal pronomen (ejus, ei, eum, earn) ist, so ist 
es an sich e nk l i t i s ch  und nur dann b e t o n t ,  wenn es mit Nachdruck hervor- 
gehoben wird. Ein Gleiches gilt von den Pronomina der 1. und 2. Pers., als: 
II. a, 83 σύ δέ φράσαι, ε ι με σαώσεις; aber II. χ, 378 έγών έμέ λύσομαι. S. ο. Nr. 0.

Anmerk.  2. Wenn bei Homer zu dem Personalpronomen das Pronomen 
αύτός hinzutritt, so sind drei FSLlle zu unterscheiden: a) Beide Pronomina haben 

> zusammen ref lexive  Bedeutung; das Personalpronomen geht voran, αυτός folgt 
nach; alsdann ist das Personalpronomen stets b e t o n t , 2) als: σέο αύτού Od. λ, 
369. io  αύτού II. τ, 384. έμοί αύτφ Od. t, 421. οί αύτφ II. χ, 307. έμ* αύτόν α, 271. 
έέ αύτόν υ, 171. ε αύτόν Od. ρ, 387. σφών αύτών II. μ, 155. σφίσι ο αύτοϊς Od. δ. 
683. ήαέας α ύ τ ο ύ ς  II. θ, 529. σφέας αύτούς μ, 43; — b) (seltener) das Personal- 

' pronomen hat zwar reflexive Bedeutung, das Pron. αυτός aber ist mit Nachdruck 
‘ vorangeschickt; alsdann ist das Personalpr. enklitisch, als: Od. p, 595 αύτόν μεν 

σε -ρώτα σάω. δ, 244 αύτόν μιν . . δαμάσσας; — c) das Personalpronomen hat 
nicht reflexive Bedeutung; alsdann ist es entweder b e t o n t ,  wenn es vorangeht 

i und auf demselben ein Nachdruck liegt, als: II. o, 226 άλλα τόδ’ ήμέν έμοί πολύ 
* xepotov ήδέ οί αύτφ (Herod., aber Ptolemaeus ήδέ οί). Od. τ, 93 έμεύ αύτης. II. ξ, 
j 327 σεΰ αύτης. ν, 273 σέ αύτόν; oder es ist e n k l i t i s c h ,  wenn kein Nachdruck 
j auf dem Personalpronomen liegt, als: αύτφ μοι II. ε, 459. αύτφ τοι Od. χ ,  345. 
j- αύτφ οί β, 190. αύτόν με ρ, 9. αύτόν σε 81. αύτήν μιν II. λ, 117; τοι αύτώ ι 42. 
I οί αύτφ Od. δ, 66. μ αύτόν II. ω, 198. σε αυτόν κ, 388.

b) Nach PrUρ osit ionen,  als έ; έμού, έν έμοί, παρ> έμου», προ;
j έμοί, κατ έμέ, περί έμου, έπί σέ (PI. Civ. 5, 473, e Avird von Scbneid.
; έπί σε geschr.), υπέρ σου, διά σου, ένεκα έμού, ένεκα σου (tiber ένεκα S. Apollon.
| eonstr. 125, 23; II. γ, 128 ου; έ3εν είνεκ’ Herodian, aber derselbe zu α,

114 ους έθεν είνεκ’) u. 8. w. Eine Ausnalime maclit προς c. acc., als: 
j προς με Xen. An. 3. 3, 2; 7. 7, 38. PI. Phaedr. 236, d. Symp. 177, a.
j Dem. de cor. § 166 (14 nach Σ). c. Olympiod. 32. 50. 53 (έπί με im cod.
! Σ das. 36. περί μου in demselben Mid. 104).3) Bei den Tragikern und 
I Komikern erstreckt sich der Gebrauch der Inklinalion weiter, als: Aescli. 

Eum. 101 υπέρ μου. Ch. 220 άμφί μοι. Ar. Nub. 595 άμφί μοι. Vesp. 1358 
περί μου. Bei Homer ist das Pron. der 3. Pers.: ου, οι, έ =  ejus, ei, 
eum (earn) aucli nach einer Praposition enklitisch, als: II. φ, 174 αλτ’ 
έπί οί μεμαώς (Herodian, s. Lehrs  Qu. ep. 119); als Reflexivpr. aber 
ist es stets betont, als: 11. y, 326 έπί οι μεμαώτ’ ελασ’ iyyet διος ’Αχιλλεύς 
(in 8e). Wird aber eine Praposition einer anderen entgegengesetzt, so 
ist natilrlich die Priiposition betont und das Pronomen enklitisch, wie 
Xen. An. /. 7, 32 πολύ αν προθυμότερον ίοιεν έπί σε η συν σοι.

c) Wenn sie zu Anfang dcs Satzes stelien, als: σοί είπον, oder 
in der Dichtersprache zu Anfang des Verses ,4) und zwar auch olme 
da88 auf dem Pronomen ein besonderer Nachdruck liegt. II. ζ, 409 η

*) H e r m a n n ,  Opusc. I, p. 320 sqq. — 2) S. H e r m a n n  1. d. p. 321 sq.; 
L e h r s  1. d. p. 112sqq. — 3) S. Kt ihner  ad Xen. An. 3. 3, 2. — 4) S. Lehr s ,  
quaest. ep. p. 107 sq.; S k r z e c z k a  1. d. p. 193sqq., p. 353.
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~άχα χήρη 2ευ εσομαι. ω, 370 άλλ’ έγώ ουδέν σε £έςω κακά, καί δέ κεν 
άλλον Σεΰ άπαλεςήσαιμι. δ, 37 μή τουτό γε νεΐκος όπίσσω Σοί καί έμοί 
μέγ? ερισμα . . γένηται. So auch ή μ tv und υμιν (nicht ήμιν, υμιν), als: 
IL η, 32. Od. γ, 56. η, 202. II. ο, 721. Bei den Tragikern ist dieser 
Fall sehr selten, und die Beispiele sind meistens von der Art, dass das 
Pronomen auch wegen des Sinnes betont erscheinen kann, oder dass 
zugleich ein neues Satzglied beginnt. Soph. Ai. 1329 εςεστιν ουν είπόντι 
τάληθές φίλψ, Σοί μηδέν ήσσον η πάρος ξυνηρετεΐν; OR. 1006 μάλιστα 
τουτ’ άφικόμην, όπως, Σου προς δόμους έλθόντος, ευ πράςαιμί τι (vgl. unteil 
liber den Gen. absol.). El. 811 ετι, Σέ πατρός κτλ. Doch έκτος της συμπλοκής 
(oben 6, a): Eur. Heracl. 281 φανήσεται Σοί καί πολίταις. Iph. Τ. 1417 γόνον 
Σοί καί πολίταις. Zu Anfang des durch keine Interpunktion von dem 
vorhergehenden getrennten Verses: Aesch. Ag. 882 πήματα Έμοί προφωνών. 
Soph. OC. 577 δώσων ίκάνω τούμόν άθλιον δέμας Σοί δώρον. Ε1. 781 
ωστ’ ούτε νυκτός ύπνον οιίτ’ έξ ήμέρας Έ μέ στεγάζεΐν. Ebenso zu Anfang 
eine.s Satzgl iedes  nach einer Interpunktion. Od. λ, 90 ήλθε δ1 έπί 
ψυχή Θηβαίου Τειρεσίαο, Χρύσεον σκήπτρον εχων, έμέ δ’ εγνω (vgl. dagegen 
λ, 471 εγνω δέ ψυχή με ποδώκεος Αίακίδαο); zu Anfang des Nachsatzes: 
II. α, 564 εΐ δ’ ουτω τουτ’ έστίν, έμοί μέλλει φίλον είναι, τ, 264. Od. ν, 
143. Vor γάρ: Eur. Hippol. 1033 ούκ oTo> · έμοί γάρ ού θέμις πέρα λέγειν. 
1437 καί χαφ’ · έμοί  γάρ κτλ. In der Konstruktion der Genetivi ab- 
SOluti immer. II. τ, 62 τψ κ’ ου τόσσοι ’Αχαιοί όδάς έ'λον ασπετον ουδα; 
Δυσμενέων υπό χερσίν, έμευ άπομηνίσαντος. ι, 426. Soph. Tr. 1222 ταύτην, 
έμου θανόντος, ειπερ εύσεβεΓν βούλει, . .  προσθου δάμαρτα. So auch bei 
dem Participium conjunctum, das die Stelle eines Nebensatzes vertritt. 
II. p, 338 άλλ’ Ιτι γάρ τίς φησι θεών, έμοί αγχι παραστάς. Aesch. Ch. 243 
πιστός δ’ άδελφδς ήσθ’,· έμοί σέβας φέρων. Nach einem dazwischen ge- 
schobenen Satzgliede: Aesch. Ch. 522 θέλοντι o’, είπερ οΐσθ’, έμοί φράσον 
τάδε. So nach einer Apposition: Aesch. Ag. 955 πολλών χρημάτων .. 
vΑνθος, στρατού όώρημ’, έμοί ςυνέσπετο. Nach einem Vokative: Eur. 
Hippol. 433 δέσποίν’, έμοί τοι συμφορά . . ή σή παρέσχε δεινόν έςαίφνης 
φόβον.

Anmerk .  3. Indes sind wohl zu beachten die grossen Freiheiten der 
griechischen Sprache in der Wort* und Satzstellung, und zwar nicht allein bei den 
Dichtern, sondern auch in der Prosa. Daher darf es namentlich in der Dichter- 
sprache nicht auff&llig erscheinen, wenn die enklitischen WOrter oftmals ohne 
Beriicksichtigung unserer gewOhnlichen Interpunktion gesetzt worden sind. In 
diesem Falle ist es unpassend, die Enklitika durch Interpunktion von dem Worte 
zu trennen, an welches sie sich anlehnt. So namentlich nach dem Vokative.  
Soph. Ant. 544 μήτοι κασιγνήτη μ’ άτιμάσης. GewOhnlich folgt auf die Enklitika 
eine Interpunktion. OC. 1272 φώνησον ώ πάτερ τι* μή μ άποστραφής. Eur. Bacch. 
1120 οικτιρε δ' ώ μήτέρ μ ε , μηδέ κτλ. Heracl. 79 όδ’ ώ ξένοι μ ε , σου; άτιμάζων 
θεούς, έλκει. (433 τί δήτ ετερψα; ώ τάλαινά με έλπίς τό τ , ού μέλλουσα διατελείν 
χάριν;) Ganz nattirlich ist die Stellung des sogenannten ethischen Dativs μοί (διά
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φιλοφρόνησιν) nach dem Vokative, da er mit diesem in genauer Yerbindung steht 
' (Apollon, de pron. p. 67, c) und daher niclit durch Interpunktion von ihm zu 

trennen ist. II. τ, 287 Πάτροκλέ μοι δειλή πλειστον κε/αρισμένε Ουμψ (kein ethischer 
Dativ, doch wird von Apoll. aus diesem Gesichtspunkte die Enklitika erkliirt). Eur. 
Or. 124 ώ τέκνον μοι, σπεύδε. Ion 1399 ου ’ξέΒηκ’ έγώ ποτέ σέ γ* ώ τέκνον 
μοι, βρέφος It' όντα νήπιον. Eine Shnlich freie Stellung findet statt, wenn die Enklitika 
deni Relative vorangeht, dem es nach der ZugehOrigkeit nacbfolgen sollte, als:

, II. φ, 347 /αίρει δέ μιν δςτι; έθείρη st. οςτις μιν έθ. Nach dem sogenannten Parti- 
cipium conjunctum wird oft eine Enklitika gesetzt, als: 0d.“,40 ώ; άρα φωνήσας 
ο l έδέξατο χάλκεον έγχος.

§ 91. Abteilung der Silben.1)
1. Die Lehre von der Abteilung der Silben war ein Teil der 

iLehre von der Orthographie, und als solcher von Herodian in der 
I fur die Spateren massgebenden und von ihnen excerpierten Schrift 
i περί δρίΐογραφίας behandelt. Aus den erhaltenen Excerpten2) ergeben 
< sich zunaehst folgende Regeln: 1) Ein Konsonant, welcher zwischen 
izwei Vokalen steht, gehort dem zweiten Vokale an, als: α-γω, φέ·ρω, 
i πρό-οο-τος; — 2) wenn der letzte Vokal eines Wortes in der Zu- 
!sammensetzung mit einem anderen Worte elidiert ist, so wird der 
♦ vorhergehende Konsonant mit dem nunmehr folgenden Vokale ver- 
Ibunden, als: ά-νέχω, κα-θυ-φαι-ρώ, έ-πέρχομαι, έ-φύμνιον; ebenso bei 
igetrennten Wortern, zumal bei Proposition und Nomen (Pronomen), die 
man als getrennt kaum ansah, als: κα-τ’ έμου, ά-π’ έκείνου, έ-φ* οσον, 
ιγαλή*ν’ δρω (§52, 2); — 3) wenn zwischen zwei Vokalen zwei oder drei 
i Konsonanten stehen, mit welchen ein griechisches Wort anlauten kann 
■(§ 57, I.), so werden die zwei oder drei Konsonanten mit dem 
folgenden Vokale verbunden, als: ά-σΟενής, Δημο-σΟένης, δλι-σΟηρύς 
ΐ(οί)ένος), α-στρον (στρώμα), τύ-πτω (πτύσσω), ο-σφύ; (σφάττω), ο-γδοος 
[(γδούπος), με-μνημαι (μνήμη), ο-ψομαι (ψαω), £-ξω (ξαίνω); — 4) wenn 
iaber die Konsonanten von der Art sind, dass sie nicht zu Anfang 
•ernes Wortes stehen konnen, so wird der erste Konsonant mit dem 
vorangehenden, der oder die folgenden Konsonanten mit dem folgenden 
Vokale verbunden, als: αλ-σος, οίρ-σην, κέν-σαι, αρ*ξω, αν-9ος, άγ-κών, 
.ερ-χομαι, ερ-γμα, άλ-κτήρ, σκαρ-Ομύς; — 5) die Prapositionen έξ, εις, 
ίπρο; und das Prafix δυ; verbinden in Zusammensetzungen ihre Kon
sonanten nicht mit einem darauf folgenden Konsonanten, als: έκ-φέρω, 
«ίσ-φέρω, ποοσ-φέρω, δύσ-μορφος; folgt aber ein Vokal darauf, so wird

1 *) Vgl, K. E. A. Schmidt, Beitr. z. Gesch. d. Gr., S. 126iT. — 2) Bk. Anecd.
HI, 1127 f. Theodosius ed. GOttling (Excerptensammlung, die missbrftuchlich 
[Theodosius’ Namen ftlhrt) p. 62 sq. und p. 41 sq. Timotheus Gaz. in Cram. Anecd. 
[Paris. IV, 214 ff. (Lentz, Herodian II, 393 sqq.). Vgl. Egenolff, die orthogr. 
Stock e der byz. Litteratur, Progr. Heidelberg 1888.
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der Endkonsonant mit dem Yokale verbunden, als: έ-ξάγω, ει-σάγο>, 
προ-σωδί«, προ-σελθεΐν, δυ-σάρεστος; — 6) keine Silbe lautet auf eine 
Aspirata aus; daher zu trennen: Βάκ-χος, Σαπ-φώ, Άτ-θίς, also auch 
έ'-χθος, έ-χθρός.

2. In betreff der Z u s a m m e n s e t z u n g e n  war die Ansicht der 
alten Grammatiker geteilt, indem einige meinten, dieselben seien in 
der Fuge  zu teilen, andere, wie Herodian (bei Priscian 2, § 3), es 
sei verniinftiger und wohlklingender fur die Aussprache des Wortes 
die zusammengesetzten Worter wie die einfachen zu behandeln, also 
nichl κυνός-ουρα, συν-έχω (ωσ-περ, σακεσ-πάλος, κερασ-βόλος, φωσ-φόρος), 
sondern κυνο-σουρα, συ-νέχω (ω-σπερ, σακε-σπάλος, κερα-σβόλος, φω-σφόρος).

3. Beziiglich des σ mit folgendem Konsonanten ist grosser Streit 
gewesen, ob σ (in zusammengesetzten und unzusammengesetzten 
Wortern) der vorigen oder der nachfolgenden Silbe zuzuteilen sei.
S. Sext. Empiricus p. 638 Bk., der als Streitfall anfuhrt, ob Άρισ- 
τίων oder ’Apt-στίων getrennt werden musse. Entsprechend ist in den 
alten Handschriften (Papyrus) sowie den Inschriften hellenistischer und 
romischer Zeit, insofern auch in letzteren die Regel des Zeilenschlusses 
mit voller Silbe beobachtet wird, hinsichtlich des στ, σπ u. s. w. 
grosses Schwanken, jedoch so dass die Trennung des σ von τ u. s. w. 
uberwiegt. *)

4. Im ubrigen lassen sich die obigen Regeln teils nach vereinzelten 
Angaben von Grammatikern, teils und hauptsachlich nach der Praxis 
der Handschriften und Inschriften folgendermassen erganzen bezw. 
berichtigen: a) nicht nur Konsonantengruppen, die im Anlaut vor- 
kommen, bleiben im Inlaut zusammen, sondern auch solche, die nur 
inlautend sich finden, wofern nur nicht das erste Element eine 
Liquida ist, und ferner mit Ausnahme der Zusammensetzungen mit 
έκ (oben 1, 5). Also γμ, θμ, κμ, χμ, τν, φν u. a. sind nicht zu trennen. 
Vgl. Hephaestion p. 7 Westph. (der nicht nur Muta c. Liqu., sondern 
auch σμ, σλ [μάσλης], σν [Πάσνης, Μάσνηί, lydische Eigenn.] ungetrennt 
der folgenden Silbe zuweist), Etymol. Magn. 249, 15 (σλ, σρ, σν), 
Anecd. Oxon. IV, 332 (θμ, cpv, νδ, χμ, κμ, σγ, σδ), s. Herodian II, 
396,2) und in Handschriften und Inschriften die stete Brechung wie 
πρα-γμα.3) b) Vereinigung von drei Konsonanten findet nur so statt, 
dass entweder der erste σ (s. jedoch oben 3), oder der letzte p ist (vgl. Her. 
II, 403), als βά-κτρον, κάτο-πτρον, Ι-χθρός. c) ist der erste Konsonanl 
von zweien oder mehreren eine Liquida, so lautet auf diesen die erste 
Silbe aus, als αν-θος, αν-θρωπος, αλ-σο;, αλ-λος, αρ-χω. d) auf eine

·) Blass, Ausspi·.3 89. — *) Nach Herodian II, 391·, 30 (Timotheos) u. 397,25 
auch λα-κπάτητος, λ«-γβατος. — 3) Ausspr. S. 87. Bei Herodian vgl. das von ihno 
empfohlene φϋέγγμα st. φλέγμα (II, 404), unzweifelhaft φϋέγ-γμα zu syllabieren.
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|  Muta kann eine Silbe nur auslauten, wenn diese Muta verdoppelt 
jr: oder mit der zugehorigen Aspirata vorkommt, und ausserdem bei 
1 der Proposition έχ, die man auch in der Zusammensetzung mehren- 
ξ: teils absonderte (vgl. auch Hephaest. p. 8 Westph.). e) bei Zusammen- 
|  setzungen ist die Praxis verschieden, so in der grosseren Hypereides- 

Handschrift bald εί-σαγγελία, bald, und dies haufiger, είσ-αγγελία; desgl. 
ΐ  auch bei den von uns getrennt geschriebenen, aber in der Aussprache 
j· eng verbundenen Wortern, indem sich φτούτου, ώ|σδέ u. dgl. findet, 

aber keineswegs regelmassig. Ist jedoch Elision, so ist ά-πεστέλλετε 
(j u. dgl. (oben 1, 2) regelrecht, wahrend ταυ|τ’ούχ, ούδ’|οστις neben- 
v einander vorkommt. Endlich ist bei ούκ, ούχ der Konsonant stets 

% dem nachfolgenden Vokale zugeteilt: ού|κεστι, ού|χηκιστα. l)

I L e s e z e ic h e n .

\ Als Anhang zu dem dritten Kapitel folgt hier eine tJbersicht 
von Zeichen, deren sich die Schriftsprache teils zur Erleichterung des 

f  Lesens, teils zu anderen Zwecken bedient.
:t ■

§ 92. a. Satz- oder Interpunktionszeichen.2)

I  1. Die Lehre von der I n t e r p u n k t i o n  oder Z e i c h e n s e t z u n g ,  
f  durch welche sowohl das Verhaltnis ganzer Satze zu einander, als die 
jfGliederung innerhalb des Satzes vermittelst gewisser Schriftzeichen 
% angegeben wird, ist erst von den alexandrinischen und spateren 

Grammatikern mehr ausgebildet worden. Auf alten Inschriften3) 
S linden sich zwar auch Zeichen, welche unseren Interpunktions- 
\ zeichen ausserlieh gleich sind, namlich zwei Punkte (:), oder auch 

?|drei ( i ), selten einer (.), oder ein senkrechter Strich (|), aber sie 
jjhaben keine andere Bedeutung, als dass sie, bei der sonst angewandten 
iscriptio continua, gewisse Worter von einander trennen. Es sind 

auch nur die alteren Inschriften, in denen sich diese, auf lateinischen 
i/■ Inschriften fast stets geubte Worttrennung findet; dazu hat auch von 
ί-den alteren die Mehrzahl keine solche Trennung, und wo sie vor- 
;ikommt, ist sie meist wenig konsequent geiibt. Die Prapositionen 
j;^aber, der Artikel und die verbindenden Konjunktionen werden von 
,f dem folgenden Worte nie durch ein Zeichen getrennt. Ein Beispiel 

sehr regelmassiger Worttrennung giebt eine Insehrift aus Unteritalien 
(Rohl ,  Inscr. Gr. antiquissimae nr. 544), in welcher, gleichwie in 

! Rom, der e in fac he  Punkt angewendct 1st: 'θεός. τύχα. Σαώτις. διδωτι.

j  *) Ausspr. S. 126 f.; Lipsius, Unters. aber d. bibl. Grac. 121 f. — 2) Vgl.
. K. E. A. Schmidt, Beitr. S. 506—570. — 3) B. Kaiser, de inscr. Gr. interp., 
iDiss. Berl. 1887.
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Σικαινία. τάν/οικίαν, καίτάλλα. πάντα u. s. f. — Wollte man Abschnitte 
trennen, so setzte man die Zeile ab, und verstarkte dies auch wohl 
durch einen der schliessenden Zeile zu Anfang untergesetzten Avage- 
rechten Strich. Dieser Strich ist dann auch in Handschriften vielfach 
angewendet worden, und zwar so, dass das Absetzen der Zeile unter- 
blieb und nur ein kleiner Zwischenraum gemacht wurde; der Strich 
hiess ή παράγραφος (naml. γραμμή), oder ή παραγραφή (Aristotel. 
Rhet. III. c. 8). Wir linden diese Interpunktionsweise in den her- 
kulanensischen Rollen, in dem grosseren Papyrus des Hypereides u. s. w. 
Daneben ist indes auch das Setzen von Punkten zur Trennung der 
Satze bereits zu Aristoteles’ Zeit iiblich gewesen; denn derselbe spricht 
vom διαστίζειν =  interpungere (Rhetor. Ill c. 5), mit Bezug auf die 
Schrift des Heraklit, bei der das Interpungieren wegen der vielfaltigen 
Undeutlichkeit der Konstruktion eine schwierige Sache sei.

2. A r i s t o p h a n e s  von Byzantium, der beruhmte alexandrinische 
Grammatiker, soli zuerst ein kunstlicheres System mit drei Satzzeichen 
erfunden haben; 1) sie heissen a) τελεία στιγμή, ein Punkt κατά τήν 
κεφαλήν του στοιχείου (Arcad. ρ. 189, vgl. Bk. An. II, 760), z. Β. καλός"
b) ή υποστιγμή, ein Punkt υπό τη βάσει του στοιχείου, ζ. Β. καλός, c) 
μέση στιγμή, ein Punkt in der Mitte des Buchstaben, ζ. Β. ΚΑΛΟΣ. Eine 
Erklarung dieser Zeichen giebt uns Dionysius Thrax in Bekk. Anecd. II. 
630 (vgl. Schol. p. 758 sqq.), woraus wir ersehen, dass die τελεία 
στιγμή unserem Punkte entspricht (σημεΐον διανοίας άπηρτισμένης d. i. 
πεπληρωμένης); die υποστιγμή entspricht unserem Komma vor Nach- 
satzen (σημεΐον έννοιας μηδέπω άπηρτισμένης, άλλ’ έτι ενδεούσης, nach 
Schol. ρ. 759, ώσπερ έάν εί'πω „ον θέλω“, was offenbar unvollstandig 
ist); die μέση στιγμή ist σόμβολον τιίΙέμενον ενεκεν του άναπνεΰσαι ημάς, 
όταν πολύλεξίς έστιν ό λόγος καί μή δυνάμεθα απνευστί αυτόν είπεΐν (vgl. 
Arcad. ρ. 189 sq.); sie ist also kein eigentliches Satzzeichen. Doch 
nach Bekk. An. II, p. 760 entspricht die μέση στ. unserem Komma 
vor Nebensatzen, z. Bsp. a, 36 vor τον ήΰκομος τέκε Λητώ. N i k a n o r , 2) 
der Grammatiker unter Hadrian, erhob die Zahl der Interpunktionszeichen 
auf acht: τελεία, ΰποτελεία, πρώτη άνω, δευτέρα άνω, τρίτη άνω, υποστιγμή 
ή ένυπόκριτος, ΰπ. ή ανυπόκριτος, υποδιαστολή ( B a c h m a n n i  Anecd. II. 
ρ. 316. Zonaras unter στιγμή. Bekk. An. II. ρ. 763 sqq. Moschopul. p. 42 
sq. ed. Titze), und interpungierte darnach den Homer. Eine aus- 
gedehntere Anwendung hat dies System durchaus nicht gefunden; die 
altesten Pergamenthandschriften, der Sinaitikus und Vatikanus der Bibel, 
haben gar keine Interpunktion, und wo sie dann auftritt, ist es der

·) S. Fischer ad Veiled gr. I, p. 228; Schmidt, Beitr. S. 571 ff. —
2) Nicanoris περί Ίλιακής στιγμής reliquiae emend, ed. L. Friedlaender 1850. 
Nic. π. Όδυσσειακής στιγμής ed. 0. Carnuth, Berlin 1875.



Punkt oder ein System von 2 oder jenes von 3 Punkten, bis dann 
; im 9. und 10. Jahrhundert sich auch das Komma und das Frage-
;■ zeichen (;) einstellt.!) Das Ausrufungszeichen ist erst von Fr. A.

W o l f  in seiner Ausgabe des Homer eingefuhrt worden, und wird 
auch jetzt von den meisten Herausgebern nicht angewandt.

Anmerk. t)ber die Grundsatze, welche die Alten in der Interpunktion 
y befolgt haben, sind unsere Kenntnisse sehr unvollstandig; am meisten Material 

bieten die Homerscholien (Nikanor). Im allgemeinen bestaiigt sich, was von vorn- 
■ herein anzunehmen, dass die Grundsatze dieselben waren wie die, welche wir 

anwenden; nur dass wir der grammatischen Zusammengehflrigkeit vielfaltig Rechnung
* tragen, wahrend die antike Interpunktion die natdrlichen Pausen des Vortrags

wiedergeben sollte. Insofern aber jede Sprache in der Satzbildung, so wie in der
Satz- und Wortstellung gewisse Eigentiimlichkeiten hat, so hat sie auch in der ihr 
angemessenen Interpunktion gewisse Eigentiimlichkeiten. Und dies gilt in vorztlglich

j hohem Grade von der griechischen Sprache, welche die freieste Satz- und Wort-
• stellung hat und so reich an Konstruktionen ist, in welchen zwei Satzglieder durch 
« Attraktion in eines verschmolzen oder die Hauptsatze mit den Nebensatzen verschrankt
• sind. Wollte man in solchen Fallen unsere Interpunktionsweise anwenden, so 
S'; wilrde man dem Sprachgeiste die grOsste Gewalt anthun, wie z. B. in PI. Phaed. 70, a 
’ (ή ψυχή) άπηλλαγμένη τούτων των κακών ών σύ νύν δή διήλθες. Die Wort

stellung ist namentlich bei den Dichtern bisweilen von der Art, dass sie aller Inter-
* ])unktion spottet, wie Soph. Ant. 750 ταύτην ποτ ούκ Wl* ώς £τι ζώσαν γαμεϊς. 
i Doch dieser Gegenstand gehOrt der Syntax an; einige hiichst auffallende Beispiele 
j von Wortstellungen, welche unsere Interpunktionsweise ganzlich verschmahen, 
j haben wir schon oben in der Lehre von den Encliticis (§§ 89, A. 7. 90, A. 3) gesehen. 
j Aber von diesen Eigentiimlichkeiten der griechischen Sprache abgesehen, stimmt 
j die griechische Interpunktionsweise mit der unsrigen vielfaltig tlberein. So z. B.
1 lehren die alten Grammatiker (Scholia ad Dionys. in Bekk. An. II, p. 759 sqq.;
; Herodian. ib. Ill, p. 1144), dass vor Nebensatzen, am Ende des Vordersatzes, nach 
I; dem Vokative, selbst nach Participien, welche Nebensatze vertreten, interpungiert 
ί wurde.

§ § 93. Diastole (Hypodiastole). Hyphen.

1. Die Dias to le  oder H y p o d i a s t o l e  (διαστολή, ύποοιαστολή) 
i ist ein unserem Komma gleiches Zeichen, dessen man sich in der 
j scriptio continua (der die Worter nicht trennenden ublichen Schrift) 

bediente, um den Leser zu warnen, dass cr nicht einen auslautenden 
v Buchstaben mit einem folgenden Vokale verbinde, z. B. dass er εστιν, 
j άξιος nicht wie έστι Νάξιος lese (Bekker Anecd. II, p. 675. 719 sq., 
1: 745, Theodos. p. 58); so έστι,νους nicht wie εστιν ους, ο,τε, ο,τι, 
.̂ τό,τε nicht wie οτε, οτι, τ^τε. 2) Auch dies Zeichen, welches wie das 

j·; folgende zu den δέκα προσ<ρδ(αι z&hlt, wird mit den ubrigen (Accenten,

j;v i) Gardthausen, Gr. Palaeogr., S. 27G. t)ber die Interpunktion mehrerer 
!|Handschriften Homers s. Hoffmann XXI. und XXII. B. der Ilias, I, S. 89 ff., und 
[;· liber die Interpunktion in den Handschriflen der Bibel s. Lip si us, Gramm. Unters.
\ liber die bibl. Grac., S. 67 ff. — 2) s. Fischer ad Veller. I, p. 223 sq.

Kiihncr  s ausfubrl. Griecli. Grammatik. I. T. 23

. § 93. D iasto le  (H ypod iasto le). H yphen . 3 5 3
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Spiritus u. s. w.) auf die Erfindung des Aristophanes von Byzanz 
zuruckgefuhrt.') In Handschriften Homers2) findet sich z. B. Π. φ, 
238 οέ,σάω, 288 μήτ’άρ,τι, damit nicht δ’ έσάω, μήτ’ άρτι gelesen 
werde. In neueren Zeiten ist dieses Zeichen, wie naturlieh, fast 
ganz ausser Gebrauch gekommen, und st. ο, τε, ο, τι u. s. w. schreibt 
man diese W6rter bloss getrennt: ο τε, ο τι u. s. w ., -oder auch 
vereint und uberlasst das richtige Verstandnis dem Leser.3)

2. Das H y p h e n  (ή όφέν) ist ein Zeichen oder -^), welches 
in einem zusammengesetzten Worte oder auch bei zwei nebeneinander 
stehendenund mit einander zu einer Art Kompositum zu verbindenden 
W ortem dem Schluss des ersten imd dem Anfang des zweiten unter- 
gesetzt wurde (Bekk. An. II, p. 699. 675. 683. 702), als φιλόθεος,

αρχιστράτηγος, πασιμέλοοσα.4) Auch dieses Zeichen hat nur fur die

scriptio continua seine Bedeutung, mid ist daher jetzt ganz aufgegeben. 
Ehedem beseitigte es manchmal Zweideutigkeiten, als Διοσκοοροι (nicht 
Διός κούροι), βοωνεπιβοοκολοσανηρ (nicht βοών επι β. ά.).

A nm ert  Die Trennungszeichen s. § 55, 2, das Zeichen der Erasis 
s. § 51, A. 1, des Apostrophs § 53, 1, der Accente § 77, 1.

1) Arcadius π. τόνων p. 189. — 2) S. Hoffmann a. a. 0., S. 93. — 3) S. 
Schneider ad PI. Civ. Praef. T. I, p. XLVIH sq. — 4) Mehr Beispiele s. b. 
Fischer ad Veller. I, p. 225. Ober das ΰφέν b. Homer s. Hoffmann, a. a. 0.,
S. 103 ff. Es findet sich auch schon im Papyrus Bankes der Dias.
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Z w e i t e r  Tei l .

Formenlehre.

§ 94. Wortarten (τά μέρη τοΰ λόγου). Flexion (χλίσις).

1. Das S u b s ta n t iv ,  το ονομα (bei den Alien 2. und 4. mitum- 
fassend), bezeichnet einen G e g e n s ta n d  (Pe r s o n  oder Sache),  
als: Mensch, Haus, Weisheit;

2. das A d j e k t i v ,  ονομα έπίίίετον (bei den Alten Unterart des 
ονομα), saint dem P a r t i c i p  (μετοχή, bei den Alten besondere 
Wortart), bezeichnet eine E i g e n s c h a f t  des Gegenstandes, 
als: gross, klein, schon, bluhend;

3. das P r o n o m e n ,  ή αντωνυμία, (Deutewort), weist in Vertretung 
eines Nomens auf einen Gegenstand hin, als: ich, du, er, dieser, 
jener, mein, dein, sein; es umfasst bei uns auch die von den 
Alten als besondere Wortart getrennten Artikel, αρθρα, δ ή τό,
tr <r </
ος η ο;

4. das Za hi w o r t ,  (Numerale), ονομα αριθμητικόν (bei den Alten, 
wie 2, Unterart des ονομα), bezeichnet eine Z a h l ,  als: eins, 
zwei, drei; wir rechnen da£U auch die sogen. Ordnungszahl- 
w6rter, όνόματα τακτικά, die einen bestimmten Platz in einer 
Menge bezeichnen; desgleichen die Zahladverbien;

5. das Verb,  τδ ρήμα, bezeichnet eine T h a t i g k e i t s a u s s e r u n g ,  
als: bluhen, wachen, schlafen, loben, tadeln;

6. das A d v e r b ,  τό έπιρρημα, ( U m s t a n d s w o r t ) ,  bezeichnet 
entweder die A rt und Weise ,  w ie  eine Thatigkeitsausserung 
geschieht (έτηρρήματα δηλωτικά ποιοτητος), als: καλώς, ούτως, 
βοτρυοόν, αγεληδόν, oder Verhaltnisse des O r t e s  (τοπικά), als: 
ούρανόθεν, caelitus, πανταχή, der Z e i t  (χρόνου δηλωτικά), als: 
νύκτωρ, noctu, νυν, nunc, τότε, turn, der F r e q u e n z  oder 
W i e d e r h o l u n g  (ποσότητος), als: τρίς, αυ9ις, πολλάκις, der 
I n t e n s i t a t  (έπιτάσεως), als: μάλα, αγαν, σφόορα, πάνυ, πάντως, 
μάλιστα; dazu giebt das Adverb die B e j a h u n g  oder V e r -

23* .
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n e i n u n g  an (vat, ou), die G e w i s s h e i t  und U n g e w i s s h e i t ,  
als μήν, τοι, ή, ίσως, die Be d i n g  t h e  it: αν, κεν, u. s. w.;

7. die P ro p o s i t i o n ,  ή πρόΟεσις, bezeichnet das Verhaltnis des 
R a u m e s ,  der Zeit ,  der U rs a c h e  u. s. w., in welchem ein 
Gegenstand zu seinem Verb steht, als: ich stehe v o r dem 
dem Hause; ich kam v o r  Mittag; ich lache v o r  Freude;

8. K o n j u n k t i o n ,  δ σύνδεσμος, bezeichnet das gegenseitige Ver- 
haltnis entweder ganzer Satze oder einzelner Worter, und 
dient daher dazu, diese Teile in richtiger Weise zu verbinden, 
als: und, aber, weil.

Anmerk. 1. WOrter, welehe bloss artikulierte Empfindungslaute sind, 
nennt man Interjektionen (έπιρρήματα σχετλιαστικά, von den Lateinern zur 
besonderen Wortklasse gemacht), als:- ach! oh! ei!

Anmerk. 2. Die griechische Nationalgrammatik (Dionysios Thrax) unter- 
scheidet acht μέρη τού λόγου: όνομα, |>ήμα, μετοχή, άρθρον, αντωνυμία, πρόθεσις, 
έπίρρημα, σύνδεσμος, darunter das όνομα und das έπίρρημα mit zahlreichen Unter- 
abteilungen.

9. F l e x i o n  (κλίσις) nennt man die A b w a n d l u n g  des Wortes 
zur Bezeichnung gewisser VerhOltnisse. Die Flexion des Sub
stantivs, Adjektivs, Pronomens und Zahlwortes nennt man 
D e k l i n a t i o n  (κλίσις δνομάτων), die des Verbs Konjuga t ion  
(κλι'σις ρημάτων, σοζυγία, wovon letzteres die analoge Art der 
Abwandlung bezeichnet, nach der sich die Verben in Klassen 
=  Konjugationen teilen). Die ubrigen Wortarten sind der 
Flexion nicht fahig.

E r s t e s  K a p i t e l .

Von dem Substantive und dem Adjektive.

§ 95. Einteilung des Substantivs und Adjektivs.

1. Die S u b s t a n t i v e  sind entweder P e r s o n e n b e z e i c h n u n g e n ,  
als: Mann, Frau, oder S a c h b e z e i c h n u n g e n ,  als: Erde, Himmel. |  
Die P e r s o n e n b e z e i c h n u n g e n  sind samtlich Konkreta ,  die Sach-  ί 
b e z e i c h n u n g e n  teils K o n k r e t a  teils A b s t r a k ta .  |

a) K o n k r e t u m  ist ein Substantiv, welches ein wirkliches Ding |
(σώμα, Dion. Thr.), sei es eine Person oder Sache, bezeichnet, als: |  
Mann, Lowe, Blume; j

b) A b s t r a k t u m ist ein Substantiv, welches etwas nur in Gedanken I 
Vorhandenes (πράγμα Dion. Thr.), d. i. eine E igenschaf t ,  einen Zu- |  
s t a n d ,  eine H a n d l u n g ,  bezeichnet, als: Weisheit, Behaglichkeit, |  
Priifung. ]
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2. Unter den Substantiva werden ferner unterschieden:
a) G a t t u n g s n a m e n ,  όνόματα προσηγορικά, προσηγορίαι, (Nomina 

ap p e l l a t i v a ) ,  welche eine ganze G a t t u n g  oder einen e i n z e l n e n  
Gegens tand  aus de r  G a t t u n g  bezeichnen, als: Mann, Blume. Zu 
den Gattungsnamen gehoren auch die S t o f f n a m e n ,  welche einen 

. S to f f  bezeichnen, als: Milch, Gold, und die S a m m e l n a m e n  (Ονόματα 
περιληπτικά Dion. Thr.), welche eine unter dem Begriffe der Einheit 
zusammengefasste Vielheit von Einzelwesen bezeichnen, als: Mensch- 
heit, Reiterei, Volk, Herde, Heer;

! b) E ig enn am en ,  δνύματα κύρια (Nomina propria), welche nur 
r eine e inzelne  Person als e i g e n t l i c h e r  (κύριον) Name derselben 

bezeichnen, als: Plato; zu den Eigennamen rechnet man auch die 
Namen von L&ndern,  Or t en ,  Bergen ,  F l u s s e n ,  uberhaupt von 

) allem was die Sprache als Einzelwesen benennt. Ein Mittleres zwischen 
j Eigennamen und Gattungsnamen sind die Namen fur Volker, Ge- 
i schlechter u. s. w., als: "Ελληνες, Αίακιδαι.

3. Die Adjek t ive  (όνύματα έπί&ετα) und P a r t i c i p i e n  treten 
* nie selbstandig auf, sondern beziehen sich immer auf einen Gegen- 
,> stand (Substantiv). Daher teilen sie mit dem Substantive dieselben 
fe Beziehungsverhaltnisse, namlich Geschlech t ,  Z a h l f o r m  und Kasus,
: und haben deshalb eine G es c h lec h t s f l ex io n ,  welche Mot ion  
i (b. Herodian παρασχηματισμός) genannt wird, und eine D e k l i n a t i o n ,  
f  durch welche die Kasus  und die Zahl  bezeichnet werden.r·

( 4. Nach der Zahl der Endungen, durch welche das Geschlecht 
bezeichnet wird, werden die Ad jek t i ve  in drei Klassen geteilt: 
a) in solche, welche ein jedes der drei Geschlechter durch eine be- 

|sondere  Form, b) in solche, welche das mannliche und das weib- 
| |  liche Geschlecht nur durch Eine und durch eine andere Form das 
if sachliche Geschlecht bezeichnen; c) in solche, welche nur Eine Form 
I  haben, durch welche sie gewohnlich nur das mannliche und weib- 
|liche, selten das sachliche Geschlecht bezeichnen: als: φυγάς άνήρ, 
ί^φυγάς γυνή. Samtliehe Pa r t i c ip ien  aber haben eine dreifache Form

»zur Bezeichnung der Geschlechter.
5. Die D e k l i n a t i o n  der Adjektive und Participien weicht nur 

|in  sehr wenigen Punkten von der des Substantivs ab. Die Adjektive 
/-dreier Endungen flektieren das F e m i n i n  samtlich nach der 1., 
Tidas Masku l in  und N eu t r um  entweder nach der II. oder nach 
ft'der III. Deklination. Von den Adjektiven z w e i e r  Endungen werden 
idie auf ος und ως nach der II., alle ubrigen aber nach der III. ilektiert; 
-|die Adjektive Einer Endung folgen fast samtlich der III.
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§ 96. Geschlecht (γένος) der Substantive.

Die griechische Sprache unterscheidet gleich ihren Schwester- 
sprachen, als dem Sanskrit, dem Lateinischen, dem Deutschen, drei 
Geschlechter: das mannliche, weibliche und sachliche (γένος αρσενικόν, 
θηλυκόν, ουδέτερον). Das Geschlecht der Substantive lasst sich teils 
nach ihrer B e d e u t u n g ,  teils nach ihrer Endung, insbesondere der 
im Nominativ Sing., bestimmen.

A. Geschlechtsbestimmung der Substantive nach ihrer Bedeutung.

I. Generis m a s c u l i n i  sind die Namen der m a n n l i c h e n
W e s e n ,  der V o l k e r ,  W i n d e ,  M o n a t e ,  der meisten F lu ss e  
und B e r g e ; 1) die W inde, Monate und Flusse richten sich nach 11 
άνεμος, μήν, ποταμός, und Winde und Flusse erscheinen auch in der Si 
Personifikation stets als mannliche Wesen; daher 6 εύρος, ό Έχατομ- i  
βαιών, Μεταγειτνιών, ό Ιλισός, ό Άθως, ο Παρνασσός. §£

Anmerk. 1. Ausnahmen: τά παιδικά, Liebling (von einem Knaben oder |jj 
Madchen) und das Wort τό άνδράποδον (Ggstz. τά τετράποδα; minder gut άνδρ-άποδον |· 
von άποδόσθαι Fick, Bzz. Btr. I, 318) wie mancipium (als blosse Sache angesehen); J  
iiber die Deminutiva auf ov s. Nr. Ill; von den Bergen sind Fem.: ή Κλίμας ί|· 
(eig. Appellat.), Δίρφυς, Όθρυς, ή Κνημίς, Σχόλλις, Χαλχίς, αΐ "Αλπεις, auch ή Πάρνης f. 
(Ar. Nub. 323) nb. ό Π. (St. Byz. =  Hdn. I, 64); dann Fem. alle auf η oder a .- j 
nach der I. Dekl., als: ή Κυλλήνη, ή "Οσσα, ή Α?τνη, ή ’Ίδη (eig. Appell. Wald, j 
Waldgebirge); Neutra alle auf ον, ι, ας, G. ατος, als: τδ Πήλιον, τδ Κρώφι, Μώφι | 
(Herodot II, 28), τά Κέρατα. Die Namen der Vorgebirge schwanken sehr, als: J
ή Κάραμβις, ή Πελωρίς oder Πελώριας, ή Αΐξ (nach ή α?ξ), ή Κωλιάς (άδος), ή Καινύ; 
vgl. ή άκρα; Mask, δ Ίχθΰς (nach δ ιχθύς), die auf ους, als: δ Σολοΰς, δ Στρουθοΰς, 
ό Φυκους, ό Πλατανιστοΰς. Die Namen der Quellen sind weiblich (ή κρήνη), als: 
ή Άρέθουσα, ή Πειρήνη, ή Στύξ; desgleichen sind die der Seen wegen ή λίμνη  ̂
Fem., als: Μαιώτις, Κωπαΐς, Μαρεώτις, dagegen die der H&fen wegen δ λιμήν 
Mask., als: Πώγων, Σχοινους, Μαλόεις.

II. F e m i n i n a  sind die Namen der w e ib l i chen  W e se n ,  der 
meisten L a n d e r  (wegen ή χώρα oder γή), I n s e l n  (wegen ή νήσος), I 
S t a d t e  (wegen ή πόλις), sowie der meisten B a u m e  und Pf lanzen,  | 
als: ή Αίγυπτος, ή v Ηπειρος, ή Πελοπόννησος, ή Χερρόνησος, ή * Ρόδος, ή Πλευ- | 
ρών, ών-ος, ή Ήιών, όν-ος, ή Κίνυψ, υπ-ος, Gegend um d. FI. ό Κινυψ, ή 
Σάσων, e. Insel, ή ’Άβυδος, ή ’Ίλιος (so immer b. Horn, ausser II. o, 71 ί  
*Ιλιον αίπυ ελωσίν, wo aber Aristarch v Ιλιον έχπέρσωσι las; der Harlei. 
bietet αίπύν, Zenodot hatte die ganze Stelle gar nicht im Texte; in der u 
gewohnl. Spr. τδ vΙλιον); Od. a, 246. π, 123 έν υλήεντι Ζαχύνθω kann  ̂
υλήεντι als e. Adj. generis communis aufgefasst werden, i, 24 stelit ; 
υλήεσσα Z.; ή Κόρινθος, ή Δήλος, ή Επίδαυρος, ή Σάμος, ή Δαμασχός, ή 
Τρο(ι)ζήν, ή Βαβυλών, ώνος, ή Λαχεδαίμων, ονος; ή ’Ανθηδών, όνος, ή Καλχη- ■}

1) S. SchOtensack, Progr. Stendal 1843, ρ. 19. J

I
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|  δών, όνος, ή Καρχηδών, όνος, ή Τιρυνς; ή πύ£ος, Buchsbaum, ή φηγός, 
: Buche, ή δρυς, Eiche, ygl. Anm. 2., ή άμπελος, Weinstock, ή βύβλος,

Papierstaude, ή £άφανος, Rettig, ή νάρδος, Nardenstaude.
Aninerk. 2. Ausnabmen: 1) der Lfinder: alle auf ος, G. ου, mit Aus- 

nahme der unter II. genannten, als: δ Ισθμός (ή Pind. u. Simon.), 6 Πόντος, 
ό 'Ελλήσποντος, ό Αφαλός, ό Βόσπορος, wo tlberall der Grund far das m&nnliche 

4 Geschlecht leicht ersichtlich ist; τό Δέλτα als Indeklin.; 2) der Inseln: die auf 
ovsind Neutra; der Stadte: a) einige Mask, auf ος, G. ου: ό Αφαλός, ό’Ογχηστός, 
ό Κάνωβος od. Κάνωπος, ό Έχΐνος nach ό έχΐνος, der Igel; schwankend ή u. ό:

‘ Σηστός (Dem. 23, 158 ν. 1. ήν u. όν, Ephoros ό, att. ή, Hdn. I, 217), Πόλος, Ώρωπός,1) 
| ΆλΙαρτος, Όρχομενός (ό Thuk. 5, 61, Demosth., Horn. 11, β, 511 u. s. w.; ή Thuk.

1,113; Apoll. Rh. 4,257), Άλος, Στόμφαλος u .a. m.; b) Mask. allePluralia auf or, G. 
> ων, als: ol Φίλιπποι; c) Neutra alle auf ov, G. ου, und die Pluralia auf a, G. ων, 

als: τό Ίλιον (b. Horn, ή Ίλιος, s. II); τά Λεΰκτρα, und die auf ος, G. εος (ους), 
j als: τό Άργος; ferner το Αίπυ; d) die auf οΰς (eig. Adjekt., οΰς aus όεις, scil. 
1 χώρος od. τόπος) schwanken; Fem. nur: θριοΰς, Κερασοΰς, Μυοΰς (einheim. Name 
< Μύης, Bechtel, Inschr. d. ion. Dial. S. 88); die meisten sind Mask., als: ό'Αγνοΰς, 
* Άλιμοΰς, Άναγυροΰς, Άχερδοΰς, Δαφνοΰς, Έλαιοΰς, Έχινοΰς, Μυρρινοΰς, Οίνους, Πιτυοΰς, 
ί Πυξοΰς, 'Ραμνοΰς, 'Ριζοΰς, λίπους, Σκιλλοΰς, Σολοΰς, 'Τδροΰς, 'Γψοΰε, Φηγούς, Φλειοΰς, 
! Φοινικοΰς, Φυκοΰς, Ψαμαθοΰς; wechselnd ό ή Σελινοΰς nach Steph. Byz. (ή nur
' Diod. 13, 59), ή Άνθεμοΰς Dem. 6, 20 nach S, 6 nach anderen Hdschr., was den
. sonstigen Gebrauch far sich hat, s. Voemel z. St.; e) die auf u>v, G. ωνος, ονος,

οντος, ωντος sind meistens Fem.; aber Mask.: ό Αύλών, βραυρών, ’Ελεών, Καλυδών,
I Κρομμυών, Αασιών, Μεδεών, Οίνεών, G. ώνος, Λέων, G. οντος, Πρίων G. ονος, 'Ρίζων, 
]: G. ονος u. ωνος; bald Mask, bald Fem.: ό ή Άντρων; ό, aber Pind. (01. 13, 110),

%-

ϊ:

1/ι·

Kratinos u. Α. ή ΜαραΗών,i) 2) 6 ή Σιχυών, 6 Πυθών, ωνος, aber ή Π. Pind. (01.6,48 
u. sonst); f) die auf ας, G. αδος, sind s&mtlich Fem., sowie auch die meisten 
anderen auf ας, als: ή Λάς, G. άος, ΓΙράς, G. αντός; bald Mask., bald Fem.: 
ό, poet. (Pind. 01. 3, 2. Pyth. 6, 6) u. spat, auch ή Άκράγας; ό, hOchst selten 
ή Τάρας (Steph. Byz. s. v., Eust. Od. 1390, 59), G. αντος; die wenigen auf ης, 
G. ητος: Μάσης, Μένοης, Τόνης u. Φάργης, G. ητος sind Mask.; h) auf ην ist 
Τρο(ι)ζήν Fem., Mask, dagegen Άραφήν; i) auf ΰν nur ή Γόρτυν, wofUr auch 
Γόρτυνα und Γόρτυς, einheimisch Γόρτυνς (Inschr. Γόρτυνς έπίπανσα =  Γόρτυς πάσα); 
k) die wenigen auf υς, wie Βότρυς, Δρυς, Κίνδυς, sind Fem.; 1) die auf ις Fem., 
als: ή Έλευσίς, Σαλαμίς, Τνος; m) die auf εις und ευς Mask., als: Μαλόεις, Φανο- 
τεός; n) von denen auf 6 sind Mask. Έρυξ (doch ή Theokr. 15, 101), Θόρναξ, 
Χάραξ, Fem. Ζάραξ, Νάρυζ; o) auf ψ bloss at 'Ρύπες; p) ή ΓΙυθώ, οΰς, Gegend u. 
Stadt; — 3) der Bourne und Pflanzen: ό έρινεός, wilder Feigenbaum, ό φελλός, 
Korkbaum, ό λωτός, Lotusbaum, δ κύτισος, Kytisos, ό άσπάραγος, att. άσφάρ., Spargel 
(doch s. Uber die Bdtg. Rutherford, Phryn. 196), 6 έλλέβορος, Nieswurz, ό φοϊνιξ, 
Palmbaum, ό κιττός, Epheu, ό μύρτος, μύρρινος, Myrte, ό άμάρακος Majoran, ό Ασφό
δελος, Asphodill, ό λάπαθος, Ampfer, ό κέρασος, Kirschbaum; Mask. u. Fern.: 
6 ή Ασπάλαθος, ein dornartiger Strauch, 6 ή πάπυρος, Papierstaude, ό ή κότινος, 
wilder Olbaum, ό ή κόμαρος, Erdbeerbaum, 6 άκανθος, Barenklau, ή Theophr., ό δρυς

s-b. d. Peloponnesiem nach Scholl, ad Ar. Nub. 401 und bei sehr spUten Schrift- 
Istellern st. ή δρυς; die auf ov, G. ου, sind nach der Endung Neutra.

i) S. Poppo ad Thuc. I, 1, p. 103. p. 262. — 2) S. Stein, Herod. LX sq.; 
Maetzner ad Lycurg., p. 258. Eig. Appellativ: Ort, wo Fenchel (μάραθον) wftchst;
so auch Σιχυών (σικυη), Οίνεών (οΓνη), Κρομμυών (κρόμμυον).
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III. N e u t r a  sind die Namen der F ru c h te ,  als: τδ μήλον, malum, 
die Deminut ive ,  als: το μειράκιον, adolescentulus, v. b μείρας, Knabe, 
το κοράσων, M&gdlein, v. ή κύρη, Madehen: mit Ausnahme der weiblichen 
Eigennamen in Deminutivform, als: ή Λεύντιον, ή Γλυκέρων; die Inde- 
elinabilia, als: το λάβδα, το τύπτει, und jedes Wort als blosse Laut- 
verbindung, als: το μήτηρ, das Wort Mutter (sc. ονομα). Doch tritt bei 
sonstigen Redeteilen in der Sprache der Grammatiker vermoge der Ellipse 
von άντωνυμία, σύνδεσμος u. s. w. vielmebr Femin. oder Mask, ein, als: ή έγώ 
(SC. άντωνυμία), b εΐ (SC. σύνδεσμος); 6 γάρ (SC. σύνδεσμος), ή έπί (sc. πρόθεσις).

IV. Generis c o m m u n i s  (γένους κοινού), d. h. beiderlei Geschlechts, 
sind diejenigen P e r s o n e n b e z e i c h n u n g e n ,  welche sowohl fur 
das mannliche als fur das weibliche Geschlecht nur E ine  Wort- 
form haben, als δ ή θεός, Gott und Gottin, δ ή παΐς, Knabe und 
Madehen; so b ή τροφός, φύλας, άνθρωπος, διδάσκαλος, άγγελος, γείτων, 
ήγεμών U. a.

Anmerk. 3. Einige WOrter haben fiir die beiden Geschlechter besondere Formen, 
als: b θεός, ή θεά (PI. Symp. p. 219, c μά θεούς, μά θεάς), ep. auch θέαινα, deus, 
dea, obwohl insgemein im Attischen nach Nr. IV ή θεός gesagt wird, ausser wenn damit 
das Geschlecht nicht genugend bezeichnet werden kann, wie auch PL Civ. 388 A Άχιλλέα 
θεά; παΐδα; ό έκυρός, ή έκυρά, ό λέων, ή λέαινα, leo, leaena, ό πολίτης, ή πολιτις, ό προ
φήτης, ή προφήτις, ό Πέρσης, ή Περσίς, δ δεσπότης, ή δεσπότις, δ ποιητής, ή ποιήτρια, ό 
ψαλτής (ψάλτης), ή ψάλτρια, δ αιχμάλωτος, ή αίχμαλωτίς (Prosa gew. ή αιχμάλωτο;), 
δ στρατηγός, ή στρατηγίς, δ ταμίας, G. ου, ή ταμίη Ofter b. Horn., als: II. α, 139, att. 
ταμία, sonst wird von denen auf ας (ης), G. ου, kein Fern, auf a gebildet, δ όοτήρ, 
ή δότειρα, δ βασιλεύς, ή βασίλεια, rex, regina, δ Δωριεύς, ή Δωρίς, ό Φοΐνιξ, ή Φοίνισσα. 
Solche WOrter nennt man Substantiva mob ilia, weil sie zur Bezeichnung des 
nattirlichen Geschlechts die Endung ver&ndern (movent), und die Ver&nderung 
selbst Motio.

Anmerk. 4. Diegesamte Gattung wird bei Personen durch das Maskulin 
bezeichnet, als: δ άνθρωπος, οί άνθρωποι, ό θεός, οί θεοί, Gottheit, οί γονείς, die 
Eltem, οί παΐδες, die Kinder (Sohne und TOchter); bei den Tieren hingegen 
entweder durch das Maskulin Oder durch das Feminin, indem diese WOrter 
meist nur ein Geschlecht haben, welches auch fiir das andere natiirliche Geschlecht 
steht. Man nennt diese Substantiva daher epicoena (έπίκοινα Dion. Thr., nach 
welchem Einige ein γένος έπίκοίνον wie ein γένος κοινόν aufstellten), als: ή άλώπηξ, 
der Fuchs, gleichviel ob es ein m&nnlicher oder ein weiblicher Fuchs ist, δ λαγώς, 
der Hase, δ μυς, die Maus, ή χελιδών, die Schwalbe. Soli aber das naturliche 
Geschlecht unterschieden werden, so werden die Zusatze άρρην, m&nnlich, θήλυς, 
weiblich, hinzugeftigt, als: άλώπηζ ή άρρην, der mannliche Fuchs, λαγώς δ θήλυς. 
Die Namen der bekanntesten Tiere indes pflegen Communia zu sein, als: ό άρκτος, 
ή άρκτος, ό βους, ή βούς, δ ίππος, ή ίππος (Stute); soil die ganze Gattung bezeichnet 
werden, so ist das Femininum beliebter, als ή άρκτος Bar, ή Ιλαφος Hirsch (Arist. 
H. A. i, 5 p. 611 a 27 Sprichwort ού αί έλαφοι τά κέρατα άποβάλλουσιν, obwohl die 
weiblichen gar kein Geweih haben; doch Mask, bei ahnlichem Sinne p. 500a 10), 
ή κάμηλος, ή αιξ (doch δ von der Gattung Herodot 2,46 πάντας τούς αίγας, καί μάλλον 
τούς έρσενας των θηλεών; vorher das. τάς αίγας καί τούς τράγους), ή κύων ν. Jagd- 
hunden, ή ίππος kollektiv Reiterei, wohl nach ή άσπίς, schwerbewaffnetes Fussvolk,
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% gebildet. Oft sind auch besondere WOrter ftir das mSnnliche Tier da, als 6 ταύρο;, 
$ Stier, ό τράγος, Bock, ό κριός, Widder.
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§ 97. B. Geschlechtsbestimmung der Substantive nach ihrer
Endung.

1. Lautliche Zeichen zur Bezeichnung der drei Geschlechter hat 
die grieehisehe Sprache im allgemeinen ebenso wenig wie die ubrigen 
stammverwandten Sprachen. Das σ, das die meisten mannlichen 
und weiblichen Substantive im Nominative des Singulars an den 
Stamm ansetzen, ist zun&chst weiter nichts als das Kasuszeichen fur 
den Nominativ (§ 100, 1). Der Unterschied zwischen dem mannlichen 
und dem weiblichen Gesehlechte tritt dadurch nur in der I. Deklination 
hervor, indem in ihr die Maskulina das Nominativzeichen σ haben, 
die Feminina hingegen desselben entbehren.

2. Der Gegensatz des sa ch l i chen  Geschlechts zu dem natur- 
lichen (personlichen) zeigt sich dadurch deutlich, a) dass das Neutrum 
ini Nomin. Sing, grossenteils den n a c k t e n  S t a m m  ohne  Kasu s -  
c h a r a k t e r  d a r b i e t e t ,  wie man z. B. aus der Neutralform der 
Adjektive in Vergleich mit der Maskulinform sieht, als: Γδρις m. und 
f.y Γδρι η., μέλάς (st. μέλάνς), G. μέλάν-ος, N. μέλαν, δυσμενής m. U. /*., 
δυσμενές n., wie im Sanskrit dunnanas m. und /*., durmanas b) 
dass bei den Stammen auf o das Akkusativzeichen der Maskulina 
und Feminina v (eigtl. μ) auch auf den Nominativ der Neutra uber- 
tragen wurde, weil der Akkusativ das leidende Objekt im Gegensatze 
zu dem Nominative, dem Ausdrucke des thatigen Subjekts, bezeichnet, 
und das alles personlichen Lebens entbehrende Neutrum selbst im 
Nominative gleichsam mehr als Objekt wie als Subjekt erschien, als: 
ίμάτιο-ν καλδ-ν, vestimentum pulchrum, δωρο-ν, sk. dana-m. Das Zeichen 
des Neutrums im Plurale ist ein a, das in der II. Dekl. fur den 
Stammvokal o, in der III. aber an den Stamm antritt, als: δώρ-d, 
σώμσ.τ-α (v. σώμα, St. σωματ).

3. Bei den meisten Pronomina bestand, wie wir aus der Ver- 
gleichung der stammverwandten Sprachen, des Sanskrit, Zend, 
Gothischen, Lateinischen, ersehen, der Charakter des s a c h l i c h e n  
Geschlechts im Nomin. u. Akk. Sg. in einem dem reinen Stamme 
angesetzten δ, das jedoch nach dem § 57, III. angefuhrten AVohllauts- 
gesetze der griechischen Sprache abfiel, wie in τό st. τόδ, sk. tad, 
o sk. jad, τί, sk. kad (cid, Indefin.), L. quid, άλλο, L. aliud (doch 
in Kompos. έξαλλον u. s. w.), τούτο, έκεΓνο, αυτό (τοιουτο, τοσουτο, 
ττ,λικούτο).



§ 98. Zahlform (Numerus) der Substantive und Adjektive.

1 . Die griechische Sprache hat, wie das Sanskrit und andere 
Sprachen, drei Z a h lfo rm e n : die S in g u la r - ,  die P lu ra l-  und die 
D u a lfo rm  (αριθμός ό ένικός, ό πληθυντικός, 6 ουϊν.ός) sowohl bei dem 
Substantive und Adjektive als auch bei dem Verb. Den D u a l1) hat 
das Sanskrit vollstandiger ausgebildet, wiewohl auch hier die Zahl 
der geschiedenen Kasusformen nur 3 (gegen 6 des Plurals und 8 des 
Singulars) betragt; das Griechische hat in der Deklination zwei, in der 
Konjugation im Aktive gleichfalls nur zwei, im Medium aber drei 
besondere Formen. Dazu aber treten an die Stelle der Dualformen 
oft die Pluralformen, und dies geschieht immer haufiger, je junger 
die Schriftsteller sind, bis endlich, etwa seit Alexander dem Grossen, 
der Dual ganzlich erstarb.i) 2) So setzte Zenodot (unter Ptolemaeus 
Philadelphus) an vielen Stellen der Ilias, als: ζ, 112. v, 627 u. sonst, 
aus Unkenntnis des Homerischen Gebrauchs eine Dualform wie άμύνετον, 
οιχεσ&ον in der Bedeutung des Plurals in den Text, sowie auch die 
spateren Grammatiker Eratosthenes und Krates lehrten, bei Homer 
finde zwischen Dual und Plural kein Unterschied stalt (Schol. ad 
II. a), 282). Bei Autoren wie Polybius, vollends im Neuen Testamente 
findet sich keine Spur des Duals; auch das Neugriechische hat ihn 
naturlich nicht; dagegen haben die atticistischen Schriftsteller der 
Kaiserzeit (seit Dio Chrysostomus)3) auch diese attischen Formen 
gleich anderen Formen und Wortern wieder hervorgesucht und an- 
gewendet.

2. Das bisher Gesagte gilt zunaehst nur vom a ttis c h e n  Dialekte; 
unter den ubrigen Mundarten hat die ao lisc h e  Asiens schon in sehr 
fruher Zeit die Dualform aufgegeben. In den IJberresten des asiati- 
schen Aeolismus findet sich weder in der Deklination noch in der 
Konjugation irgend eine Spur der Dualform; auch die alten Gram
matiker bezeugen das Gleiche.4) In der bootischen Mundart jedoch 
finden wir die Dualformen νώε Cor. 5 b. Apoll. d. pr. p. 113, 
άνεθέταν, έποεισάταν, όβολώ, τοΐν Διοσχόροιν Inschr. (D.-I. 478 u. 744 a, 
1130, 488 v. 164; Bull, de corr. hell. IX, 403 vgl. D.-I. 652; Bull.
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i) Vgl. die vortreffliche Abhandlung W. v. H u m b o l d t s ,  fiber den Dual,
Berlin 1828. — 2) S. R e i m n i t z ,  Syst. d. griech. Dekl., S. 17. 13ff.; Steph. Keck,
fiber den Dual bei den gr. Rednern, Wtirzburg 1882, mit der Recension von 
W a c k e r n a g e l ,  PhiloL Anz. XV, 189. (Bei Menander steht fr. 520 K. ταϊν άοΰ.- 
<ραϊν ταΐν δυοίν ταύταιν.) Aus den Inschr. erweist das Gleiche Mei s t e rhans ,  Gr.
d. att. Inschr. 161—1642. — 3) C h r i s t ,  Gr. Litteraturgesch. 525; Schmi d t ,  der 
Atticismus I, 87 f. — -1) A h r e n s ,  D. I, 108 (Herodian II, 791. 661); Meister ,  
Dial. I , 158. S. auch D o e r wa ld ,  de duali numero in dial. aeol. et dor., 
Rostock 1881.
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XIV, 6), bis um d. J. 200 v. Chr. hinab.!) Das T h e s s a l i s c h e , wie wir 
es zumeist aus jungerer Zeit kennen, hat keinen Dual, flektiert viel- 
mehr δύο pluralisch (δύας acc. fem.). Auf do r is e  hem  Gebiete2) 
mangelt der Dual vollig auf Kreta, sonst aber sind Belege vorhanden, 
wenn auch nieht viele: der bekannte lakonische Schwur ναι τώ οιώ 
(Ar. Lys. 81. 174. Xen. Hell. 4, 4, 10), ποδοιν Ar. Lys. 1310. 1318. 
άμφοΐν ταΐς πολιεσσι Thuk. 5, 79 (Urkunde); bei Pindar χεροιν, ποδοιν, 
κτησάσθαν u. a. (nicht oft); auf Inschr. έπακδω Lak. R o h l IGA. 83, ο?ε 
τελέω Kos Bull, de corr. hell. V, 217, Ιλάργω Nemea das. IX, 349 D.-I. 3282; 
άνεΟέταν Epidaur. Έφ. άρχ. 1883 p. 27 == D.-I. 3326, έποιησάταν 
θηβαίω (gew. Schrift) Ataianta das. 1885, 199, οφίοιν und Ουρώτοιν 
Epidaur. das. 1886, 145 if. =  D.-I. 3325 v. 279. 304. Im allgemeinen 
flektieren die spateren Inschr. (so die lierakl. Tafeln) auch δύο plu
ralisch: δυών, δυσι. Reichlich hat den Dual die alte e le isch e  Mund- 
art; dagegen verloren hat ihn die n e u i o n i s c h e ;  denn im ganzen 
Herodot findet sich der Dual nur an zwei Stellen in alien codd.: 
1 , 11 δυοΐν όοοϊν παρεουσέων u. 91 έκ γάρ δυοΐν ούκ όμοεθνέων, 
wahrend er sonst auch nach den Handschr. nur die Formen δυών, 
δυοΐσι gebraucht.3) Auch bei Hippokrates sind die Belege sp&rlich 
und meist verdachtig: VI, 472 άπο δυοΐν διαφόροιν (-ροις od. ων codd.).. 
συμφόροιν (ν. 1. -οις). IX, 84 ουσΐ γαστέραιν (!). VII, 120 άμφοιν τοΐν 
δφίίαλμοΐν, aber 0 άμφοτέροισι τοΐσιν δφθαλμοΐσιν. 128 τώ όφΟαλμώ 
πονέετδν τε και έξέχετον, aber θ Plural, der im Folgenden in alien 
Handschriften steht. 138 δυοΐν. VIII, 54 άμφοΐν. 76 τοιν όφθαλμοΐν 
θ (ν. των όφίίαλμών). 326 τώ πδδε (τούς πόδας 0). τοΐν ποδοιν (om. 0). 
τώ μηρώ (τούς μηρούς ι>). τοΐν σκελοΐν (των σκελέων 0).

§ 99. Deklination (κλίαις) der Substantive und Adjektive.

1 . Die griechische Sprache hat f u n f  Kasus (πτώσεις): e i n e n  
g e r a d e n  oder unab h& ng ig en  (πτώσις ορθή, ευθεία, Casus r e c t u s ) :  
N o m i n a t i v  δνομαστική (auch δρθή als Name, Dion. Thr. neben 
δνομαστ.), und v i e r  a b h & n g i g e  (πτώσεις πλάγιαι, Casus o b l i q u i ) :  
G e n e t i v  (γενική, andere Namen nach Dion. Thr. πατρική u. κτητική), 
D a t i v  (δοτική, auch έπισταλτική), Akk u sa t iv  (αιτιατική), und Voka t iv  
(κλητική, auch προσαγορευτική). Die Folge dieses Kasus scheint seit 
den Zeiten der Stoiker fest und mit der gegenwartigen identisch 
gewesen zu sein; unverkennbar tritt dies hervor in einem Frg. des 
Redners Kleochares (nach 300 v. Chr.) bei Herodian Sp. Rh. Gr. Ill, 97 
(Figur des Polyptoton, mit Durchdeklinierung des Ν. Δημοσθένης). Andere

*) Meis ter  das. 272 (zu streichen das Beispiel vel τώ σιώ Ar. Ach. 905, 
wofttr vci τώς θιώς zu schr.). — 2) A h r e n s ,  D. II, 222 sq. 298; aber Pindar 
D oe r wa ld ,  S. 19iT. — 3) S. Bredov, dial. Her., p. 279.
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Sprachen haben mehr Kasus, wie z. B. die lateiriische ausserdern den 
Ablativ, das Sanskrit den Ablativ, den Instrum ental und den Lokativ. 
Das Griechische hat ursprtinglich gleichfalls mehr Kasus gehabt, und, 
wie wir weiter unten sehen werden, es haben sich einzelne Spuren 
davon bis auf die spatesteri Zeiten erhalten.

Anrnerk.  1. Der Ausdruck πτώσις findet sich von Aristotolcs ab, bei diosem 
aber noch mit freicrer Ariwendung auch auf Ableitungsformen, sowie in andcrcr 
Weise von Schlussfiguren gebraucht. Die peripatetische Schulo rechriete den 
Norninativ nicht als Kasus, sondern fasste ihn als Grundforrn, als nFall“ dagegen 
erst das Abgelcitete; den Stoikern war auch der Norn, πτώσις und zwar 4plW, iso 
zu sagen „aktive“ , indern auch das Aktiv ρήμα 4plMv hiess, Oder ini Bildo ein 
solcher Fall, wo das Fallende aufreebt bleibt). Vgl. Ghoiroboskos zu Theodos. 
p. 109 f. ed. I l i lgard .  Ki ihner  zahlt (nach Ler sch ,  d. Sprachphilos. d. Alien, 
II, 190 f.) auch den Vokativ als πτ. 4ρ0ή der Stoiker; indes schon seine Stellung 
am Scldusse der Reibe spricht dagegen, und der Arigeredete ist nicht thatig, sondern 
eher urngekehrt afiiziert.

Anrnerk.  c2 . Der No r n i na t i v ,  A k k u s a t i v  und V o k a t i v  der Neut r a  
haben in alien Zahlforrnen die n ll m 1 i c h e Form; ebenso der Nornina t iv  und 
Voka t i v  des P l u r a l s  der Maskulina und Feminina. Der Dual  hat riur zwei 
Kasusformen, die eine ftlr den Norninativ, Akkusativ und Vokativ, die andere 1'Ur 
den Genetiv und Dativ.

2 . Bei der Deklination eines Wortes ist zweierlei zu unter- 
scheiden: der S t a m m  (Deklinationsstamm) und die K a s u s z e i c h e n .  
Den S t a m m  lindet man, wenn man das Genetivzeichen abschneidet, 
als; γώριχ-ς, λίγο-ο (λίγοο), κίρακ-ος. Der Endlaut des Stammes wird 
C h a r a k l e r  odor K e n n l a u t  geriannt, z. B. in den angefiihrten 
W brtern: ot, ο, κ; a, ο, ος sind die Kasuszeichen.

3. Man unterscheidel im Griechischen heutzutage und seit dem 
17. Jahrhunderl drei Deklinationsformen. Nach der e r s t e n  werden die 
Wiirter ilektiert, deren St :1 m me auf ot («, η), nach der zwei ten die 
W brter, deren SUimme auf o ausgehen. Zur d r i t t e n  Deklination 
gehftrcn alle konsonantischen SUimme, dazu einige vokalische, riamentlich 
die auf i und υ. Bei der I. und II. Dekl. trelen die Kasuszeichen deshalb 
minder rein als bei der III. hervor, weil die Auslaute ihrer SUimme, n. und 
o, mit den Kasuszeichen in sliirkslem Masse verschmelzen. Die bciden 
ersten Deklinatiorien werden g l e i c h s i l b i g e  (ισοσύλλαβοι κλίσεις) 
genarint, weil alle Kasus in der gewtihnlichen Sprache gleich viel 
Silben haben, die dritle u n g l e i c h s i l b i g  (περιττοσύλλαβος), weil die 
abhiingigen Kasus (in der vollen Form) eine Silbe rnehr haben als der 
Norninativ. Ausserdern aber unlerschied die friihere Gramrnalik nicht 
weniger als zehn Deklinalioneri, nfimlich fiinf unzusammengezogene und 
lunf zusainmengezogene. Die fiinf ersleren sind: 1) Worler auf ας, ης 
(G. ου), 2) Worler auf α, η, 3) auf ος, ον, 4) auf ως, ων, 5) die ungleich- 
silbig deklinierten unserer III. Deklination, ausser denen auf ις u. s. w.,
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die als teilweise zusammengezogen erst sp&ter konimen. Bei Herodian 
aber, Theodosius, Ghoiroboskos ist auch dies System noch nicht, 
sondern die letzteren beiden lehren die Deklination nach einer Fulle 
von κανόνες: 35 fur die Maskulina, 12 fur die Feminina, 9 fur die 
Neutra. Das System der 10 Deklinationen entspriclit deutlich dem der 
5 lateinischen. Dasselbe \vurde alsdann in der 1635 zuerst erschienenen 

; Grammatik des Jac. Vellerus (nach Vorgang von Conr. Rhodomannus, 
einem Schuler Melanchthons, s. Fischer ad Veiled Gr. I, 348) zu dem 
uns vertrauten der drei Deklinationen vereinfacht, welche dem t h a t - 

i s a c h 1 i c h e n Zustande im Griechischen in genugender Weise entspriclit.

§ 100. Kasuszeichen. l)
1 . Das Zeichen des N om ina t iv i  S i n g u l a r i s  ist, wie § 97, 1 

! bemerkt wurde, fur die Maskulina und Feminina im Griechischen
wie in den stammverwandten Sprachen ein σ, s, das an den Auslaut 

! des Stammes tritt, z. B. bei den Maskulinen und Femininen derj
) III. Dekl. 6 κόρακ-ς (κόραζ), ή φλόγ-ς (φλός), ή /όπ-ς (/όψ), 1. voc-s 
j (vox); bei den Maskulinen der I. Dekl. νεανία-ς, άδολέσχη-ς; bei den 

Maskulinen und Femininen der II. Dekl. ό ίππο-ς, sk. acva-s, 1. equu-s, 
; 6 λόγο ς, ή νόσο-ς, καλό-ς w.; bei i- und υ-Stammen ή πόλι-ς, ο ή ίορι-ς,
j ο Ιγβυ-ς, ήδύ-ς m. (urspr. σ/αδύ-ς), sk. svadu-s. Jedoch die weiblichen 
j Slamme auf ά (η) der I. Dekl. haben das Kasuszeichen so wenig wie 
j im Sanskrit, Lateinischen u. s. w., z. B. χώρα, σκιά, γνώμη, έλευίΐέρά, 
i καλή; ζ. Τ. haben sie auch im Nom. (Akk.) kurzen Vokal, als βασίλεια, 
j ύάλτρια, λέαινα, γλώσσα, diejenigen namlich, die der Sanskritbildung 
I auf ϊ entsprechen, und die im Griechischen urspr. auf ja im Nom. 

ausgingen (vgl. § 106). In der III. Dekl. fehlt das ς den Feminina 
auf ω («>), und ferner den Stammen auf p, zumeist auch denen auf 

j v und vielen auf ντ, wo dann uberall vor dem Konsonanten Dehnung 
j eintritt, als πατήρ, δαίμ.ο>ν, λέγων. IJber den Nominativ der N e u t r a  
| haben wir schon § 97, 2 gesprochen; uber die Veranderungen des 

Stammes, welche dieselben erleiden, werden wir § 118, 3 spreehen.
2. Der V o k a t i v  des S i n g u l a r s  hat kein besonderes Kasus-I t

zeichen, sondern wird in der Regel der Stammform gleich gebildet, 
wenn nicht die Wohllautsgesetze entgegenstehen, als βου, δαΓμον, πάτερ. 
Als Kasus des Anrufes lasst er gern eine Verkurzung des Stamm- 
vokals und Zuruckziehung des Tones zu; so in der III. Dekl. σώτερ, 
Πόαειόον, Άπολλον, Ήρακλες b. Spfiteren st. 'Ηράκλεις, v. σωτήρ, ήρος, *)

*) Vgl. Bopp ,  Vergl. Gr.; Re i mni t z ,  Syst. der gr. Dekl.; H a r t u n g ,  tiher die 
Bildung der Kasus ;  S c h l e i c he r ,  Compend.; D t i n t z e r ,  d. Dekl. der indogerm. 

i Spr.; L eo Meyer,  gedr&ngte Vergl. d. gr. u. lat. Dekl.; Cur t i us ,  Erl.3, 44 fif.; 
ζ G. Meyer,  Gr.2, 301 ff.; B r u g m a n n  im Handb. d. klass. Altertumswiss. II, 12,116 fT.
j»'
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Ποσειδών, ωνος, ’Απόλλων, ωνος, 'Ηρακλής (aus Ήρακλέης). Die I. Dekl. 
bildet bei den Femininen den Vokativ fast stets dem Nominative gleich; 
bei den Maskulinen verwandelt sie z. T. den langen Stammvokal in 
den kurzen, als: τοξότη-ς, V. τοξότα, s. § 101. In der II. Dekl. bietet 
der Vokativ die Stammform dar, jedoch so, dass o in ε, wie im 
Lateinischen in e, iibergegangen ist, als: vrka-s sk. (Wolf), λύκο-;, 
lupus, V. vrka, λύκε, lupe. Dieselbe Schwachung des o zu e 
im Vok. findet auch im Altslavischen statt, als: rabe ( =  serve) v. 
RABO, Nom. rab, servus. *) Der Vokat iv des P l u r a l s  und Duals  
ist uberall dem Nominative gleich.

3. Der Charakter des G e n e t i v i  Sing,  ist zumeist ο ς ( = ε ^  as, 
auch latein. vielfach noch os, us, als senatu-os, Vener-us), als: κόρας, 
κόρακ-ος. In der I. Dekl. verschmolz bei den weiblichen Stammen 
auf a und η Endung und Stammauslaut zu άς Oder ης, als: αγοράς, 
τέχνης. In der II. Dekl. und bei den Maskulinen der I. Dekl. war 
der ursprungliche Genetivcharakter oto (ajo), der dem Genetivzeichen 
des Sanskrit sja vollkommen entspricht, welches die Maskulina und 
Neutra auf a-s und a-m , deren Stamm auf a auslautet, haben; 
das intervokalische σ wurde im Griechischen ausgestossen (§ 15, 3), 
also ίο, z. B. άγρό-ιο =  άγροΐο, G. v. άγρό-ς, sk. agrasja, G. v. agra-s, 
τό-ιο =  τοΐο, sk. ta-sja, λύκο-to, sk. vrka-sja, des Wolfes.2) Hieraus 
wurde mit Ausfall des t (vgl. § 20, 2 e) zuerst άγρό-ο, λύκο-ο, von 
welcher Form sich noch einzelne Spuren bei Homer nachweisen 
lassen. So wird II. β, 325 ooo κλέος ούποτ’ όλεΐται (ebenso Hymn. 
Apoll. Del. 156), Od. a, 70 ooo κράτος έστί μέγιστον die Form ooo gelesen: 
eine Auflosung oder Zerdehnung, wie sie sich anderwarts nirgends 
findet; weshalb man mit Recht angenommen hat, dass Homer oo, 
woraus spater oo wurde, gesagt h ab e ;3) folgen doch auch beide 
Male zwei Konsonanten. Sodann wird Od. κ, 36 δώρα παρ’ Αιόλου
μεγαλήτορος und II. ο, 66 und χ, 6 Ιλίου (----- ) προπάροιθε gelesen,
so dass in Αίόλοο und ’Ιλίου das in der Senkung stehende ΐ und o 
lang gesprochen werden muss; weshalb man richtig Αίόλοο, Ίλίοο 
lesen will; ebenso Od. κ, 60 βήν εις Αίόλοο κλυτά δώματα, II. ο, 554 άνεψιόο 
κταμένοιο, ι, 440 und sonst όμοιίοο πτολέμοιο, also stets mit notwendiger 
oder moglicher Position, u. a. m .4) Auch fur κακομηχάνοο όκρυοέσσης 1

1) S. B o pp ,  Vergl. Gr. § 262, a). — 2) Sehr grlindlich erOrtert dies und das 
Weitere L u g e b i l  in FI. Jahrb., Suppl. XII (1881) 193ff. — 3) S. B u t t m a n n ,  
Gr. Th. P , § 75, S. 299 Anm.*). — 4) S. A hr e ns  Rh. Mus. Th. II, S. 161; 
manche, wie L. Meyer ,  gedr. Vgl. 27, wollen in ausgedehntestem Umfange dies 
oo in den Horner einflihren. Dagegen H a r t e l ,  Horn. Stud. I ll, 12ff. kntzpft δον 
an εης (II. π , 208) ftlr ής, und will Αίόλοΐο u. s. w. (gleichwie οίος b. Horn. 
sein kann), und es ist richtig, dass auf diesem Wege die Korruptel Αιόλου nicht
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II. ζ, 344, έπιδημίου δκρυοεντος ι, 64 ist gewiss mit P a y n e  K n i g h t  u. A. 
κακομηχάνοο κρυοέσσης, Ιπιδημίοο κρυύεντος zu lesen, indem das Wort 
κρυοεις lautet, nicht όκρυόεις. Diese Verschreibung, wie die von 0 0  in 
οου lasst sich leicht erklaren, da 0 in der alteren Schrift auch ου bedeutete. 
Aus diesem o-o entstand endlich durch Kontraktion die Form auf ου, als: 
αγρού, του, λύκου. Ebenso verhalt sich die Sache bei den Maskulinen 
der I. Dekl., als: νεανιά-(σ)ιο, νεανιά-(ι)ο, νεανίάο, was dann in den 
meisten Dialekten weitere Abanderungen erlitt, und bei den person- 
lichen Pronomina: Ιμειο, σειο, ειο, woraus Ιμέο, σέο, so, έμού, σου, ου 
wurde. Bei den dorischen Genetivformen έμέος, έμούς, έμεύς, τέος, 
τεύς ist nach Analogie der III. Dekl. ς an diese Genetive angetreten.

4. Der Charakter des Dativi  Sing, ist t, das in der III. Dekl. 
fur sich hervortritt, als: κόρακ-ΐ. Dies t ist aber im Sanskrit viel- 
mehr Charakter des Lokativs, als manas-i, gr. μένε-ι, wahrend der 
Dativ e (aus ai) hat, als manas-e. Beide Kasus haben sich im Griech. 
gemischt, und nur bei den Stammen auf a o sind noch Reste einer 
besonderen Lokativform auf at und ot, als χαμαί, ot'xot, wahrend der 
Dativ άι (ηι) ωι hat, mit Bewahrung der Lange, die sich nun am 
Stammvokale zeigt. tjbrigens hat auch der Dativ auf x die Besonder- 
heit, dass sein X sich der Elision stark widersetzt und bei Homer oft 
sogar fur eine Lange gilt (s. § 75, 11); man kann hierin eine Spur 
von altem ει =  sk. e finden. Denn ei hatte auch das Lateinische, 
wo daraus nachmals I wurde, und das Oskische bewahrte den alten 
Ausgang ei.

5. Der Charakter des A ecu sa t ivi Sing, ist v, als: βού-ν, γραύ-ν, 
πόλι-ν, ίχθυ-ν, άγορά*ν, τέχνη-ν, λύγο-ν. Das ν entspricht dem indischen, 
zendischen und lateinischen m im Akk., als: N. pati-s sk.,  ποσι-ς, 
A. pati-m, πόσι-ν, gata gata sk. „gegangen“ (βατός, βατή), Akk. gata-m, 
gata-m. Das m musste aber nach den Wohllautsgesetzen der griechi- 
schen Sprache (§ 71, 3) in v ubergehen. Wenn aber der Stamm auf 
einen K o n s o n a n t e n  ausgeht, so hat der Akkusativ im Sanskrit den 
Charakter am, im Lat. em, im Griechischen aber das dem lat. em auch 
sonst entsprechende a (§ 68,4), als: vak sk., voc-s, vox 1., /οπ-ς, /οψ, 
A. vac-am, voc-em, /οπ-ά, pita (St. pitar), ττατήρ, pater, A. pitar-am, 
patr-em, πατέρ-ά, duhita (St. duhitar), Ουγάτηρ, A. duhitar-am, Ουγατέρ-α, 
datfi sk (St. datar), 1. dator, δοτήρ, A. datar-am, dator-em, δοττ,ρ-α.

6. Die Kasuszeichen des P lu ra l s  haben mit denen des Singulars 
nur wenig Beruhrung. — Der Charakter des No mina t iv i  P l u r a l i s  
der Maskulina und Feminina der III. Dekl. ist ες, entsprechend dem 
sanskritischen a s . wahrend im Latein. (es aus eis) die i-Stamme den
schlecliter erklflrt wird, und dass im tibrigen zwischen oro und oo kaum melir als 
graphischer Untcrschied ist.
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konsonantischen ihre Flexion mitgeteilt haben, als: vak sk., vdc-s 
vox 1 ., /όπ-ς, /όψ, N. P. vac-as, voc-es, /όπ-ες. Die auf a und o 
auslautenden Stamme der I. u. II. Dekl. aber haben wie im Lateini- 
schen den Gharakter i, der dem Gharakter i im Nom. PI. der mann- 
lichen Pronominalstamme auf a im Sanskrit, Zend und Gothischen 
entspricht, wahrend die weiblichen Stamme auf a im Sanskrit im 
Nom. PI. auf a-s (got. os) ausgehen, als: sk. St. ta-, der, Plur. masc. 
te (d. i. tai), fern, tas, Gr. ό, PI. οί, αί, τοί, ται, χώραι, νεανίαι, λόγοι. 
Der Charakter des pluralischen Nominativs, Vokativs und Akkusativs 
der Neutra ist uberall (auch bei den o-Stammen einschliesslich dieses , 
Stammauslauts) a, wie im Lateinischen a, als: τά δώρ-α, don-a, 
σώματ-α V. σώμα (St. σωματ).

7. Der Charakter des Genet ivi  P l u r a l i s  ist ων, sk. am und 
bei Pronomina sam,  als: ta-sam =  ha-rum, τά-ων, 1. om, um , bei 
Stammen auf a und o aber rum  st. sum. Die Endung ων tritt bei 
den Substantiven der III. Dekl. rein hervor, als: -οός, (St. ποό), pes 
(St. ped), G. PI. ποδ-ών, ped-um, κοράκ-ων; bei den Stammen auf o 
der II. Dekl. aber verschmilzt die Endung ων mit dem auslautenden 
Stammvokale, als: λόγων. Was die α-Stamme I. Dekl. betrifft, so 
liegt nicht nur bei Homer und im boot. Dialekte die Genetivform 
αων vor, als θείων, παρειάων, μελαινάων, sondern aus dieser Form er- 
klaren sich auch die der ubrigen Dialekte: ion. έων, dor. αν (perispome- 
niert bei alien Nomina auf a und ας), att. ών (desgl. stets perispomeniert), 
und es ist hieraus und aus der Vergleichung des Lateinischen klar, 
dass auch im Griechischen άσων die ursprungliche Endung war, spater 
aber das zwischen dem Stammvokale und der Endung ων stehende σ 
nach § 15, 5 ausfiel; z. B. ί)εοί, dea, G. PI. θεά-σων, dea-rum, θεά-ων, 
λέαινα, leaena, G. PI. λεαινά-σων, leaena-rum, λεαινά-ων, kontr. λεαινών. 
Bei den Stammen auf o hingegen findet sich weder ein Genetiv auf 
ο-ων noch eine solche Betonung, ausser vereinzelten Fallen im Dor. 
(τουτών, αλλών, § 80, 5), und z. B. άγγελο-ς bildet nur άγγέλ-ων, nie 
άγγελό-ων, und wird άγγέλ-ων, nicht aber άγγελ-ών betont.

8 . Der Gharakter des Dat ivi  P lu ra l i s  ist im allgemeinen σι(ν). 
das an konsonantische Stamme unter verschiedenen Modifikationen 
des Auslauts antritt, als ίρις St. ίριδ- ίρισι (Horn, noch ίρισσι), κτέρυ; 
St. πτερυγ- πτέρο-ι. unter Umstanden auch mit dem Auslaut durch 
ein a vermittelt wird, als -ατρ-ά-σι, Horn. u. kret. υί-ά-σι (οι nicht vor 
Konsonanten), kret. τίμ-ασι von τις Gen. (kret.) τίμος. Daneben aber 
findet sich bei Horn, auch -εσι und namentlich εσσι, bei konsonan
tischen und auch vokalischen Stammen der III. Dekl., als ανδρ-εσσι, -αίό- 
εσσι, άνάκτ-εσι, χείρ-εσσι, βό-εσσι, πολί-εσσι, νεκό-εσσι, έπέεσσι (wofur auch 
έπεσσι, was man in έ'πεσ-σι zerlegen kann); das seltenere εσι ist auf
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εοσι zuruckzufuhren, welche letztere Endung die allgemeine im aol., 
' boot., thessal .  und grossenteils im do r i sc he n  Dialekte ist. S. das 

Einzelne bei der III. Deklination. Sowie der Gharakter des griechischen 
i  Singulardativs dem des sanskritischen Lokativs, so entspricht auch der 

Gharakter des griechischen Pluraldativs dem des sanskritischen Lokativs 
auf su und des zendischen auf sva, nur dass im Griechischen das i des 

1 Singulars wiederkehrt, als: go-su =  βου-σί, nau-su =  ναυ-σι, vak-su =  
/οπ-σί (/οψι). Bei den Stammen auf ά und o der I. und II. Dekl. ist

k der Charakter toi(v) =  sk. isu (Zend isva), also mit dem Zusatze des
< Vokales t, der indes im Sanskr. nur bei den kurzvokalischen Stammen 

antritt, bei langvokalischen nicht, und so haben auch im Griechischen 
■ β die letzteren, wie namentlich die altattischen Inschriften zeigen, z. T.

i kein i, als ταμι'ά-οι von 6 ταμίας, τή-σι, μύστη-σι, οτήλη-σι, neben μυρίοαοι,
; οραχμήισι; vgl. sk. ta-su, gata-su, nb. te-su d. i. taisu, vrkesu bei den

J| Mask, und Neutra (τοΐσι, λύκοισι). Insgemein indessen haben auch die 
Feminina das t angenommen, unter Verkurzung des Vokals, so dass die 

| |  Analogie und Harmonie mit dem Mask, vollstandig wird: ταισι, αγοραίοι 
H lesb., ταίς, άγοραΐς dor. u. s. w., sowie spiiter auch attisch, unter Verlust 
H des auch schon bei Homer und bei den lesbischen Dichtern nicht 
jflganz festen Schlussvokals. Lokativische Bedeutung haben die Formen 

#:auf σι (mit erhaltenem Schlussvokal, aber att.  ohne i vor o) noch in einer 
XReihe von Ortsadverbien: Ούρά-σι, foris, v. Ούραι, ΆΟήνη-σι, zu Athen, 
, . v. ΆΟήναι, Θεοπιασι v. θεσπιαί, Πλαταιάσι v. Πλαταιαί; ion. Inschr. 
Ι ’ΕρυίΙρήιοιν v. Έρυί)ρα(; diese Endung wurde auch auf Singulare uber- 
I tragen, als: Όλυμπίασι v. 'Ολυμπία, Αεκελειάσι v. Δεκέλεια.
■| 9. Der Charakter des Accusat ive P lu r a l i s  ist νς, d. i. v als

§Zeichen des Akk. Sing, mit ς zur Bezeichnung der Mehrheit. Diese 
f Form hat sich bei einem Teile der Dorier zunachst in den Stammen auf 
ί α und o der I. und II. Dekl. rein erhalten, wahrend bei den ubrigen 

,Dori(»rn und in den anderen Mundarten und ebenso im Lateinischen 
^nach den Wohllautsgesetzen (§ 68, 4) der Nasal v vor dem Spiranten o 
jg^verdrangt wurde, jedoch so, dass meist Ersatzdehnung eintrat, also 
ϊας, ου; oder ως. Auch bei den vokalischen Stammen der III. Dekl.

ist der A. PI. z. T. in dieser Weise gebildet, gerade auch im Attischen, 
f :als {/ί)υς (*/Βύν ({χΗυνς) {/ίΐυς, ναυ; ναυν ναΰ(ν);, βους βού(ν)ς; so auch dor. 
t (Gortyn.) τρίιν; =  τρεις. Dagegen die konsonantischen Stamme der 
I' HI. Dekl. haben den Charakter ας, entsprechend dem Singularakkusative 
i auf a (im Kretischen findet sich auch ανς). Hiernach gehen auch die 
* vokalischen Stamme z. T., als βαοιλήας βασιλέας, Horn, νήας (wie νήα im 
i Sing.), βόας (nb. βους, A. S. fast nur βουν). Das L a t e i n i s c h e  zeigt 
^Starke Analogie mit dem Griechischen, doch ist das n (m) uberall getilgt.
| Das Sanskrit bildet alle konsonantischen St&mme mit dem Charakter a s ,

K ti)i ne r s  ansfGhrl. Griech. Gnuninatik. I. T. -4



die vokalischen Maskulina aber mit n und die vokalischen Feminina mit 
s, vor welchen Endkonsonanten der Stammvokal stets lang ist; es ist 
leicht, auch hier das ns wiederzuerkennen. Das Gothische hat den 
Charakter n s in den vokalischen Stammen treu bewahrt. Beispiele: 
I . Dekl. τάν-ς d o r . ,  ταίς lesb., τα; gwhnl., tas sk., has, is-tas 1., λύκον-ς 
dor., λύκοις lesb.,  λύκους gwlinl., lupos 1., vulfa-ns goth., vrka-n sk.; 
/όπ-ας, vSc-as sk., voc-es 1 .

10. Der Charakter des Dua ls  ist im Nora., Akk. und Vok. ε 
(III. Dekl.), wofur in der I. und II. Dekl. die den Stammauslaut mit- 
umschliessende Endung ά, ω eintritt, als χώρα, πολίτα, ΐππω, κόρακε. 
Dies ά wird auch im Altionischen des Homer nicht zu η. Im Gen. und 
Dat. hat Homer (III. II. Dekl.) ouv, als -οδοΰν, ΐπποκν, die spatere Sprache 
oiv, als ποδοΐν, ΐπποιν; bei den Wortern der I. Dekl. steht nachmals 
αιν, als κόραιν, πολίταιν; Homer hat diese Kasusformen uberhaupt nicht. 
Die Flexion im Sanskrit weicht im Dual weit ab, im Lateinischen 
erinnern wenigstens duo, ambo, octo an griech. δύο, άμφω, δκτώ.

§ 101. Erste Deklination.

Die Worter der e r s t e n  Deklination gehen im Nominativ aus 
auf α, η, άς und ης; die auf a und η sind weibl i chen,  die auf ας 
und ης m a n n l i c h e n  Geschlechts. Der Kennlaut (§ 99, 2) war ur- 
spriinglich nur a, spater, in der ionischen und attischen Mundart, 
auch η; das ς der m a n n l i c h e n  ist Kasusze ichen .

370 Erste Deklination. § 101.

O b e r s i c h t  der K a s u s z e i c h e n  m it  dem K e n n lau te  in den  
v e r s c h i e d e n e n  Mundarten.

Boot.1)

I. F e m i n i n a .  
Singularis.

Lesb.2) | Dor.3) | Horn.4) Neuion.5) Attisch.

N. a a a  a a a η (ά) a η α η ά od. ά ά
G. άς άς άς η« (άς) ης ης ης ης άς ης
D. at αε η a («) n (?) II η 1 Τ) ? ΐ
A. άν αν av av ά άν ην (άν) άν ην αν ην άν od. άν αν

V. ά (unbezengt), a a
^ V
a a η α (ά) ά η α η ά od. ά ά

' l) S. Boeckh.Corp .  Inscr., I, p. 726; A h r e n s ,  Dial. I, p. 202sqq.; Meistei  
Gr. Dial. I, p. 270ff. — 2) A hren s ,  Dial. I, p. 218sqq., p. 108 sqq., p. 225sqq 
M eis te r ,  Gr. Dial. I, p. 159ff. — 3) A h r e n s  II, p. 222. — 4) T h ie r s c h ,  Hon 
Gr., §§ 176 ff.; Monro,  Homeric grammar, p. 57 ff. — 3) Bredov .  Dial. Herodol 
p. 217 sqq.
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II. Mascu l ina .
L. | D. | Horn. | Neuion. Α.

N. άς (u. a) ας ά; ης, a (άς) V άς

G. άο a ά άο, εω (ω) εω (ω) ου
D. at αε η <? (0) η (?) Π at
A. άν άν άν ην (άν) ην ην άν

V. i1 a a η, δ (δ) η, ά η» ά ; ά

Pluralis.

1 B* 1 L. |1 D* 1| Horn. | Neuion. Α.

N." at αε η at at at at αι
G. άων (άν) av av άων, έων (ών) έων (ών) ών
D. at; αες ης αισι(ν),αις αις η®ι(ν); (αι«) ησι αις
A. ας αις ανς,άς,άς άς άς άς

Ober den Dual s. oben § 100,, 1 0 .

Bemerkungen zu der Tabelle.
§ 102. BOotische, lesbische und dorische Mundart.

1. Bbot. Paradigmen: F. γνώμά, γνώμάς, (γνώμίη, γνώμαε) γνώμη, 
γνώμάν; ρΐ. (γνώμαι, γνώμαε) γνώμη (Accent?), )νωμάων, (γνώμαις, γνώμαες) 
γνώμης, γνώμάς; Μ. πολίτάς, πολίτάο, (πολιτάι, πολίταε) πολίτη, πολίτάν. 
Gen. Ρ1. πολιτάων. tlber η 8t. at, als: Ιππότη st. ίππόται, εόεργέτης st. 
εύεργέταις s. § 26, S. 131; άι ist als Grundform aucb ftlr den Dativ 
anzusetzen, entspreebend dem ot in der II. Deklination. Man halt dies 
at ot fUr urspr. Lokativ; es findet sich auch im Arkadischen, jedoch 
niclit im Kyprischen, auch nicht im Thessalischen, wo das t frUli abf&llt. 
Zu vergleichen ist das dem Bbotischen benachbarte Euboische, welches 
analog etwa vom 4. Jahrhundert ab auslautendes ωι und ηι in ot, ει 
wandclt (Bechtel ,  Inschr. des ion. Dial. S. 9); hier kann also von 
altem Lokativ keine Rede sein, und darf es auch im Bootischen u. 8. w. 
um so weniger, als diese Dialekte ωι at tlberhaupt nicht (oder nicht mehr) 
kennen. Die kontrahierte Form des Gen. PL auf άν findet sich regel- 
miissig beim Artikel τάν; κόράν Arist. Ach. 849 ist nicht ccht boot.; 
these, ist -αουν (αν, oov); arkad. -αν. Die Nominativendung der Mask, auf a 
st. ας wird von den Grammatikern den Bbotiern, Thessaliern, Lesbiern, 
Elcern u. a. beigelegt; Bsp. bisher nur πυθιονικα όλυμπιονίκα auf der Inschrift 
von Thespiil D.-I. 791 b, neben zahlreichen anderweitigen Belegen fllr άς,
die sich auch im Thessalischen u. s. w. finden; bei dem τελεστά der eleischen
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Inschr. D.-I. 1149 raOchte Schreibfeliler vorliegen.*) Jene bOot. Pormen 
wird man mit Όρσοτρίαινα, Ευτρίαιναν, Άγλαοτρίαιναν, χρυσοχαΐτα bei dem 
BOotior Pindar zusammenstellen; os scheint sich die Regel zu ergeben, 
dass die mit Femin. der I. Dekl. zusammengesetzten Worter kein ς im 
Nom. annahmen, don Vokal aber im Norn., Akk., Vok. verklirzten. 
Vgl. § 103, 5. Der Gen. Sg. der Mask, zeigt thessal. -a; im Arkadi- 
schen und Kyprisclien ist -ao in αυ zusammengezogen (einzeln kypr.
-ao und -a>), welclie Endung in Tegea auch die Feminina ergriffen hat 
(doch τας).

2. Lesbisch a im Nominativ mit Verktlrzung nach den Grammatikern, 
und so Melinno 5 πρέσβιστα; bei den alten Dichtern indes finden sich 
nur Beispiele des verkUrzten Vokativs (vgl. II. γ 130 νύμφα φίλη): Δίκα 
Sappli. 78 (vgl. 77), imd Vokativ ist auch das von den Grammatikern 
angeflihrte Άφρόδιτα bei S. 1, 1; — Uber a im Nom. des Mask., als: 
ίππύτα, μητίετα (Homer. Beisp.), s. Nr. 1 und § 103, 5. — Gen. der 
Mask, a, als: S. 08 Άίδα, Ale. 48A Κρονίδα, auf Inschr. χτίστα, εύερ- 
γέτα, 'Ηραχλείδα. — Ober den Wegfall des i subscr. im Dat. S. s.
§ 43, 5. — Gen. PI. αν: Ale. 15, 2 χάτ ταν, 43 χυλιχναν άπί> Τηϊαν,
S. 1 , 26 χαλεπαν μέριμναν, ebenso auf Inschr.; der Gen. Μοισάων wird in d. 
An. Ox. 1 . 278, 18 der Sappho zuerteilt. Cber den Accent oben § 80, 1 .
— Dat. PI.: regelm. atcjt(v), als: Sappli. 1  ασαισι, όνίαισι, 78 φόβαισι, Ale. 36 
δέραισι; auch αις: der Artikel immer ταις (ταΤσι δέ S. 16 als Demonstrativ), 
ausserdem Dichter bei Verbindung mit einer Form auf ανη: έράταις 
φύβαισι Sappli. 78, παντοδάκαις . . χροίαισιν 20, oder vor Vokal; vgl. d.
II. Dekl. — Akk. PL: αις, als: Ale. 9 οχθαις, 41 χυλίχναις μεγάλαις, 
πλέαις, 85 νύμφαις, τετυγμέναις, 88 όνίαις. Sappli. 46 πόλλαις, πλέκταις.
Theokr. 28, 20 λύγραις. 29, 39 αύλειαις θύραις, auf Inschr. ταίς, δίχαις, 
παίσαις, χρυσίαις, δπαρχοίσαις U. a. Vgl. d. II. Dekl.

3. Dor.  Paradigmen: γνώμα, G. γνώμάς, D. γνώμφ, A. γνώμάν;
Mask. N. yΑτρείδα;, G. 'Ατρείδα, D. Άτρείδφ, A. 'Ατρείδαν, V. Ατρείδα; 
Theokr. 4, 62 ώνθρωπε φιλοίφα; Plur.  N, γνώμαι (Akk. oben § 80, 3),
G. γνωμαν, D. γνώμαις, A. γνώμας (-γνώμανς, γνώμας); aucll die Adjektive .
weiblichen Geschlechts haben im Genetiv Plur. αν, als: άμφοτεραν i

0  B e c h t e l  zu D.-Inschr. 3025, Z. 19 f., B a u n a c k ,  Stud. I, 233 (Meister 
II, 272) suchen auch auf dorischem und tliessalischem Gebiete eine solche Flexion 
der Mask, zu erweisen, wonach dieselben im Nom, a, im Gen. ας hatten, also den 
Fern, ganz gleich wurden, Mask, auf a bezeugt Eustath. 1457, 19 ff. (nach Eudaimon 
von Pelusion): Κόπαινα, Name eines Illyriere in einem Epigramm; Μύριλλα, Bei- 
name eines Syrakusers bei Sophron (βηλυνκά επώνυμα [Beiname] Hdn. II, 635). Bei 
den inschr. Belegen B e c h t e l s  aber ist das das Schlimme, dass sich nichts von 
Regel dabei herausstellt, sondern dieselbe Inschrift 3025, die του Φάγας, του 
Αίγιπύρας, του Άραίας aufweist (Ortsnamen; einmal daneben τάς Αίγιπ.), hat bei 
miinnlichen Eigennamen dutzendweise die regelmSssige Flexion ας δ.

372 E rs te  D ek lin a tio n  in  d e r b o o t., lesb . u n d  dor. M undart. § 102,
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( =  άμφοτέρων). Kurze Nominative b. Pindar (vgl. oben 2): Πέλλανά 
att. Πελλήνη; Άλκιμίδά N. 6, 68 st. -δας nach dem Versmass geandert; 
so Vokat. Εδςενίδα N. 7, 70 von -δας. B. [Tlieokr.] 27, 51 stelit Vokat. 
χώρα. — Den Gen. Ψύλλας auf e. Korkyr. Insclir. (C. I. Gr. 1845 =  
Dial.-I. 3206) leitet Ahre ns  II, p. 225 mit Recht v. d. Fem. Ψύλλα 
ab und nicht von Ψύλλας, wie der Nomin. daselbst an einer Stelle 
gelesen wird. *) — Die Eigennamen, die in der gewohnlichen Spraclie 
auf λαός, att. λεως ausgehen und der II. Dekl. angelioren, gehen dor is eh 
auf λάς (G. 5, D. a) aus und gehen nach der I. Dekl., als: Μενέλάς, 
Άρκεσίλας, Ίόλα Pind,; vgl. (Νικόλα Herod. VII, 137), Μενέλά (Gen.) 
Eur. Andr. 487 eh., Μενέλα Troad. 212 eh., Μενέλάν Rhes. 257 eh.; 
auch in Athen haben sich solche Namen friih eingebtirgert, § 114,
Anm. 6. — t)ber den Akk. PI. auf ανς st. ας b. Kret.  u. Argiv. s.
§ 38, 3 und tlber ας st. άς s. ebendas. Das Eleisclie bietet neben
δς auch αις αιρ (vgl. lesb.; der Rhotakismos auch in den anderen
Endungen mit ς, § 29, b), Me is ter ,  Dial. II, 60.

§ 103. Homerische Mundart.

1 . In der Homerischen Sprache wird fast ausschliesslich statt 
des alteren langen a durch alle Kasus des Singulars η gebraucht, als: 
φρήτρη, ης, η, ην, βίη, ης, η, ην, Πηνελοπειης, είη V. Πηνελύπεια, Βορέης, 
Βορέη, Βορέην. Eine Ausnahme machen: θεά (aber Λευκοθέη), Ναυσικάά, 
Φείά, (f Ρείας Gen. ν. 'Ρεία II. £, 203 n. Aristareh), Αινείας, Αύγείας, 
fΕρμείάς, also ausser θεά (wofiir ionisch ή θεός war, G. Meyer  5 7 2 
nach H a r d e r  de a voc. ap. Horn., Halle 1876, p. 84) lauter Eigen
namen. Docli steht θεης hymn. Cer. 183. 279 (θεά θε$ 275. 295 
u. s. w.) u. b. spat. Epikern, s. Baumeis te r  z. V. 183; Meineke ,  
Callirn. p. 4, Rzach,  Stud. z. Apoll. Rh. I l f .  Nach θεά mtisste b. 
Horn, auch θεαΐς (od. θε^ς, θεασ’) erwartet wcrden, s. unten 1 0 .

2 . Ober die Nominativauslaute η und ά ist Folgendes zu bemerken:2)
a) α{η haben die Mehrsilbigen, als: άναγχαιη, έλαίη, πετραίη; Ausn.

Πλάταια, Λίλαια, Ίστίαια, Φώχαια hymn. Ap. Del. 35, 'Ρηναια 4 4 ; 
αΤα die Zweisilb., als: γαία, αία, Μαΐα, ΓραΓα.

b) εη, als: γενεή, Γεγέη, Μαντίνέη.
c) ε(η die Abstrakta ν. Adj. auf ης (die im Att. Proparox. auf

ειά sind) und das Fem. der Adj. auf ειος, als: άληθείη (att. 
άλήθεΐα), άναιδε(η, έϋκλείη; ταυρείη, ήμιονείη, βοε(η; dazu άγελείη; 

ειά die konkrct. Fem. von Mask, auf εύς u. ής, die Namen 
von Frauen und StHdten und einige einzeln stehende Subst.,

*) Vgl. Anm. 1 auf p. 372. — 2) S. S p itz n e r  de versu her., p. 26 sqq.; 
T h iersch  a. a. 0 . § 176.
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das Fem. der Adj. auf ύς, als: βασίλεια, regina, ιέρεια, εύπα- 
τέρεια, Τριτογένεια, Εύρύκλεια, Πηνελύπεια, θάλεια und θάλεια, 
Λιμνώρεια, Θέσπεια (II. β, 498 ν. 1. θέσπΐα, ubi ν. Spitzner,  
La Roche);  χράνεια, κώδεια, πέλεια, Σκάνδεισ, τρυφάλεια; ήδεΐα, 
βαρεία, εύρεΐα.

d) ιη die Mehrsilb., als: χραδίη, θαλίη, σκοπιή, ήλικίη; πολιή, δολίη,
und die zweisilb. Abstrakta, als: βίη; Ausn. πότνια, Πολύμνια, 
Είρέτρια II. β, 537 (ubi ν. S p i t z n e r ) ;  

ιά die Zweisi lb. :  μία, ?α, δια.
e) ο ιη alle ausser den Komp. mit βους, als: αίδοίη, Τροίη, εύπλοίη

(im Att .  haben die Abstrakta οιά und sind Proparox., als: 
εύπλοια); aber: Εύβοια, Περίβοια.

f) ουή u. ωή alle, als: άχουή, ζωή.
g) ο ιη  nur μητρυιή; alle iibrigen uta, als: σΑρπυια, μυΐα, άγυια,

οργυια, εύρυάγυια, τεθαλυΐα.
h) nach A h r e n s ,  Progr. Hannover 1868, S. 12 ff. (Philolog. VI,

Iff.) ψά die Femin. von Wortern auf ως: δμωα, Τρψά; der 
Singul. kommt indes nicht vor, sondern nur der Plur. δμφαί, 
Τρφαί (tib. d. Accent § 107, Anm. 3).

i) Wenn dem Auslaute eine Muta vorangeht, so ist derselbe bei den
Fem. in der Regel η (liber die Mask, auf ά s. Nr. 5), als: 
λωβή, περιωπή, φυγή, άχωχή, έδωδή (lauter Oxyt.), δαιτη, Αϊθη. 

k) Geht aber eine Liquida Oder der Spirant σ oder ein Doppel- 
konsonant voran, so ist derselbe bei Oxytonis η, bei den 
iibrigen a, als: άγορή, θαλπωρή, χεφαλή, εύχωλή, τιμή, αίχμή, 
χελαινή, αίνή, λισσή; μάχαιρα, ίοχέαιρα, σφαίρα, πίειρα, στείρα,
μοίρα, αρουρα, θύελλα, αελλα, δέσποινα, μέλαινα, Πολύδαμνα, Α?γινα 
(II. β, 562; dasselbe hymn. Αρ. Del. 31 metrisch falscli;
Αίγίνης Schneidew.),  Μούσα, Θοωσα, γλώσσα, οσσα, αίματύεσσα, 
αμαξα, δίψα, βίζα, τράπεζα; Ausn. ρη: αίθρη, αυρη, έταίρη,
ήμέρη, θύρη, μίτρη (μίτραν [Theokr.J 27, 54), πέτρη, πυράγρη,
τέφρη, Φαίδρη, χήρη; λη: αΓγλη, Σκύλλη (aber Od. μ, 235 
Ινθεν μέν γάρ Σχύλλ’, έτέρωθι δέ, Bekk. nach Spi tzn. : ένθεν 
γάρ Σχύλλη, έτ.); νη: ’Αλκμήνη, ’Αριάδνη, άχνη, Ελένη, ζώνη, 
τέχνη, ύσμίνη; ση: κνίση, έέρση (Pind. Ν. 3, 78 Ιερσα, und 
Ιερσα setzt auch Herodian als die regelm. Form, II, 90 u. s.).

3. Geht der Nomina t iv  auf η aus, so bleibt dieses durch alle 
Ivasus des Singulars, als: φυγή, ής, ή, ήν, ή; γή, γης u. s. w.; eine Aus- 
nahme macht der Vok. ν. Νύμφη: Νύμφά II. γ, 130 (iiolisch, s. § 102, 2); 
geht er aber auf a aus, was nur bei den wenigen Nr. 1  angefuhrten 
Wortern der Fall ist, so bleibt das ά gleichfalls, als: θεά, ας, α, αν, ά, 
Φείας II. ο, 187.
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4. Geht der Nominat iv auf a aus, so bleibt dieses im Akk. u. 
Vok., im Gen. u. Dat. aber geht es naeli Nr. 1  in η liber, weil der 
Vokal hier lang ist, als: θύελλα, θυέλλης, θυέλλη, θύελλαν, θύελλα.

Anmerk.  K o n t r a h i e r t e  S u b s t a n t i v a  kommen, ausser Έρμης und dem 
nur selten gebrauchten γή, in einhelliger Dberlieferung nicbt vor: Od. η, 116. λ, 590 
ουκέαι (mit Syniz,--) oder συκαΐ (Gauer); ω, 341 συκέας (— ), oder συκας (Cauer ) ;  
η, 115. λ, 589 μηλέαι ( - ^ w ) ;  ω , 340 μηλέας ( - - ) ;  wolil aber wird von νηπιέη 
Od. a, 297 der Akk. PI. mit Zerdehnung gebildet: νηπιαάς (νηπιέας Gauer). S. § 56. II. t, 
5 u. ψ, 195 ist Βορέης, Βορέη tiberlieferte Sehreibung; der Vers aber fordert die Aus- 
sprache Βορρής, Βορρή, vgl. attisch Βορράς. λ7οη A'djekt iven aber findet sich διπλήν 
II. x ,  134. Od. t , 226, aus διπλέην (s. § 104,1), χρυσής χρυσή II. v ,  64 und so mehren- 
teils nach der Dberl.; s. S p i t zn e r  z. d. St.; La Ro che ,  Odyss. Index, p. 352, 
was durckaus nicht in χρυσέης — έη zu korrigieren ist, s. Gauer ,  Odyss. I, XXIV.

5. Der Nomina t iv  der Mask ul in a geht fast durchweg auf ης 
aus, als: Άτρείδης, Βορέης; nur bei wenigen auf ας, s. Nr. 1; bei 
einigen auf a nach abgeworfenem ς (wie im Lat., als: poeta; die alten 
Grammatiker nennen diese Formen auf a aolisch, wiewohl sich unter 
den erhaltenen BruchstUcken aolischer Dichter kein Beispiel davon 
findet); jedoch behiilt der Accent mit wenigen Ausnahmen dieselbe 
Stelle wie bei den Formen auf ης: ίππότα, Θυέστα II. β, 107 neben 
Θυέστης Od. δ, 519, ήπύτα, αίχμητά, χυανοχαΐτσ, νεφεληγερέτα, ίππηλάτα, 
στεροπηγερέτα und die drei Proparoxy tona: μητίετα, εύρύοπα, άχάχητα. 
Vgl. § 102, 1.1) Neben Αινείας findet sich II. v, 541 auch Α ίνέας  
(mit Synizese; doch alte Variante Αινείας fiir Ινθ* Αίνέας) und neben 
Έρμείας Έρμέ? II. e 390 und die kontrahierte Form Έρμης II. υ, 72. 
Od. ε, 54. ω, 1. Hymn. Mercur. 46 und sonst.

6. Der Genet ivus der Masku l ina  geht aus auf o, entstanden 
aus ajo (§ 100 , 3), als: Άτρείδάο, Βορέάο, Πριαμίδάο, Φιλοχτήτάο, Έρμείάο, 
Αίακίδάο, Νηλείδαο, Νηληϊάδαο, ίχέτάο, έύρρείτάο, βαθυρρείτάο. Daneben 
findet sich die mit ionischer Lautverschiebung aus ao entstandene Endung 
εω,2) die wegen des halbdiphthongischen Charakters dieser Lautver- 
bindung stets mit Synizese zu sprechen ist, als: Άτρειδεω, Πηληϊάδεω, 
Τυδείδεω, Μενοιτιάδεω, Νηληϊάδεω, ίκέτεω, συβώτεω, έριβρεμέτεω II. ν, 624. 
έριβρύχεω lies. Th. 832. Nach Vokal einfach ω: Έρμείω, Βορέω ( ~ ~ - ,  
also ist das ε der Endung das geschwundene), έύμμελίω II. δ, 4 7 ; auch 
fiir Αίνείεω II. ε, 534 wird jetzt Αίνείω gelesen. Έρμέω (zweisilbig, 
von Ερμής) Hymn. Merc. 413. Ven. 149. Unepisch Φλεγύου Hymn. 
16, 3; Φλεγύω Hermann.

!) Die Form auf a wurde von nachhomerischen Dichtem (als Indeklinabile) 
auch statt des Gen. oder Dat. gebraucht: πατρ{ τε κυανοχαΐτα Ποσειδάωνι Antimach., 

νίππύτα φηρός Arat. Ph. 664. Auch bei Horn, ist εύρύοπα z. T. Akkusativ. S. L o b e c k  
;Paralip., p. 183 sq.; B r u g m a n n ,  Gr. Gr. 1182. — 2) Menrad de contr. et 
syniz. usu hom. 31 IT.
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7. Der Da t ivus  und Akkus. gehen entweder auf η, ψ  oder α, av 
aus, je nachdem der Nominativ entweder auf η; oder auf άς ausgeht, 
als: Βορέης, Βορέη, Βορέην, Άτρείδης, η, ην; Έρμης, Έρμη Od. ς, 435, Έρμήν 
hymn. 18, 1 ; Αίνείας, Αίνεία, Αινείαν, Έρμείας, εία (Έρμέα έςήγγειλεν II. ε, 
390), είαν; aber Έρμείη Έρμείην hymn. 19, 36. 28 ( Ερμείην Hes. Op. 68 
nur im Ven. 2 at. Έρμείαν, was Gdttl .  richtig aufgenommen hat).

8. Der V o k a t i v u s  derer auf της und πης geht auf τά und πά 
und derer auf είάς auf ειά aus, als: θοώτης θοάϊτα, δολομήτης δολομήτα, 
συβώτης συβώτα., παρθενοπίπης παρθενοπιπα; Αίνείας Αίνείά, Έρμείας Έρμείά; 
(doch αίναρέτη II. π, 31, wg. d. Ableitung von άρετή; Αίήτη Apoll. Rh. 
3, 320. 386; im jiingeren Ionismus εύηθες κριτή Hippon. fr. 118; 'Ηλιε 
καλλιλαμπέτη Anakr. fr. 27 Bergk.); bei den Ubrigen geht der Vok. auf 
η aus, als: ’Ατρείδης ^τρείδη, ΙΙέρσης Πέρση.

9. Vom P l u r a l e  der Feminina und der Maskulina haben der 
N o m in a t i v ,  A k k u s a t i v  und V oka t iv  nichts EigentUmliches. Dass 
der Charakter des G e n e t i v i  P l u r a l i s  der I. Dekl. ursprtingiich σων 
gewesen sei, haben wir § 100, 7 bemerkt; das σ fiel dann nach § 15, 1, b 
zwischen dem Stammvokale a und dem ω der Endung aus, als άγορή 
(άγοράσων) άγοράων, θεά, θεάων, κλισίη κλισιάων, Μούαα Μουσάων, παρειά 
πα.ρειάο>ν, Νύμφη Νυμφάων; πολλή πολλάων, Ιρχομένη έρχομενάων, ώκεΐα 
ώκειάων, απαλή άπαλάων; έρέτης έρετάων, ναύτης ναυτάων; άλφηστή; άλφηστά.ων, 
άσπιστής άσπιατάων; unklarer Entstehung ist der Genet, έάων έάων (Spir. 
asper nach den Gramm.: Lehrs  quaest. ep. p. 66 sqq., La Roche Horn. 
Textkr. 234; die Neueren schreiben meist den Lenis, n. But tmann,  
Lexilog. I, n. 23, 4): II. ω, 528 δώρων οια δίδωσι, κακών, έτερος δέ έάων; 
Od. θ, 325 δωτήρες έάων, 335 δώτορ έάων; Hesiod. Th. 1 1 1 . 633. 664; 
nach Herodian v. e. Fern. έή.J) Bei Hes. Sc. 7 βλεφάρων τ απο κυανεάων 
ist ν. 1. κυανεώντων, wonach F lach  κυανεύντων, Nauck (Μέΐ. IV, 641) 
κυανοέντων. Neben dem Uberwiegenden alten άων findet sicli, entsprechend 
wie beira Gen. Sg. der Mask., das ionische έων, in der Regel mit 
Synizese, und nach Vokalen ών: θεά θεών, κλισίη κλισιών, παρειή παρεώϊν, 
βουλή βουλεων; μελαινέων, Σκαιαί Σκαιών, πασέων, ναυτέων; (Hymn. Apoll. 
Del. 46 ist die Lesart zwischen γαιάων und γαιέων schwankend;) έων 
ohne Syn ize se :  II. η, 1 ώς είπών πυλέων έξέσσυτο. (ι, 566 άρέων 
μητρύς Synizese und ά.) μ, 340 καί πυλέων* παααι. Od. φ, 191 έκτδς 
θυρέων. Ausser nach Vokal und in των (άλλήλων Od. ε, 71. αυτών II. 
τ, 302) ist ών zu beseitigen, so σέων m. Aristarch II. ε, 818 fiir σών
d. Hdschr., πρωτέων ο, 656 desgl. mit Aristarch, La Roche, Ztschr. f. 
osterr. G. 1874, 407. Αύτέων auch Hdschr. II. μ, 424.2)

1) Nach Buttmann, Gr. § 35, Anm. 9 vielmehr Neutrum, von έά =  άγαθά, da 
doch II. ω , 528 κακών entspricht. — 2) S. liber den Hornerischen Gebrauch vor 
4ων έων ών Men rad a. a. 0. 35 ff. J
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10. Als Charakter des Dat ivi  P lu ra l i s  der I. Dekl. haben wir 
§ 100, 8 die Form ισι(ν) erkannt; das erstcre i schreiben wir als i 
subscr. unter dem Stammvokal. So entstebt also die Endung ησι(ν), 
als: υπεροπλίησι(ν), κοίλησι(ν), ήσι(ν), Άτρείδησ^ν). Neben dieser Form 
finden sicb auch die Formen at; und η;, die crstere nur in ΟεαΤ; άγάασβε 
Od. ε, 119; άκταΐ; II. μ, 284 Versscbluss (πάσαι; Od. χ, 471 von Nauck
m. bdscbr. Stiitze in πασέων geiindert); Ηεαΐς an dieser St. u. άκταΐ; 
wcrden aucb von den Alien als Ausnalimen vermerkt, La Roche,  Horn. 
Tcxtkr. 279, w&hrend II. γ, 158 iibenviegend θεή; liberliefert ist. Θεαΐ; 
auch hymn. Ven. 190; b. Hes. Op. 62 scbwankt die Lesart zwisclien 
άΟανάται; δέ θεαί; u. -η; δέ θεής. Da der Sg. ά bat, so erwartet man 
ά aucb im Plural, also θεαισ(ι); indes θεήσι II. θ, 305. λ, 638. τ, 286. 
Od. η, 291. B. Hesiod u. i. d. Hymnen ist at; b&ufiger, La Roclie,  
Ztscbr. f. osterr. G. 1874, 407, als άγλαΐαι;, άλλήλαι;, δίκαι;, άπήναι; (Hes.), 
αις, νύμφαι;, ναύται; (Hymn.). Die Form η; kommt gewohnlich nur vor 
Vokalen vor, so dass η σ’ statt η; gelesen werden kann, *) als: II. γ, 
158 6εή; εις; 352 έμή; υπό; φ, 104 έμή; έν; χ, 330 κονιη; δ; π, 712 
πύλη; Ιχε; 719 ροή; Ιπι; β, 249 Άτρείδη; υπό; dock findet sie sicb auch 
vor Konsonanten, als: σή; καί II. α, 179; οΓη; συν ε, 641; βήσση; βα9έην 
π, 766; χρυσείης δ’ ς, 180; παλάμη; φορέουσι α, 238; πέτρης πρό; Od. η, 
279; προχοή; ποταμού λ, 242; προχοή; δέ υ, 65; θαλίη; καί λ, 603 (ν.
I. 3αλίη); πολλή; φλιήσι ρ, 221; έϋςέατη; σανίδεσσίν φ, 137. 164; άφραδίη;
μέγα χ, 288. Man recknct im ganzen (Gerland,  K. Ztschr. IX, 3 6 ff.; 
N a u c k ,  Mdl. IV, 409) fiir Ilias und Odyssee und ftir die I. und
II. Dekl. zusammcn 2861 (2350) voile Dativformen, 362 (374) verklirzte 
vor Vokalen, 114 (130) verklirzte vor Konson. oder am Ende. Die 
Verkiirzung ist also erst in ihren Anfangen begriiFen; vgl. § 102, 2 
liber die Lesbier, 104, 4 liber die jlingercn Ionier.

11. Der Dua l  kommt nur im N. A. der Mask, vor: II. a, 16
’Ατρείδα, v, 201 κορυστά, 0, 42 und v, 24 ώκυπέτα; doch war II. γ, 35
παρειά (παρηά) alte Lesart f. παρειά;, s. llerodian I, 373. II. 0, 378 ist
sicberlich (mit Aristarch) προφανέντε st. προφανείσα zu lesen, wie 455 
πληγέντε gleicbfalls auf die Here und Athene bezogen wird; so aucb 
προλιπόντε Hes. Op. 194 (καλυψαμένω 198, doch liier erweist die Stein- 
inscbrift Kaibel Epigr. 1110 -να als das Echtc).

§ 104. Neuionische Mundart.
1 . In der neuionischen Mundart wird wie in der epischen statt 

des iilteren langen a durch alle Kasus des Singulars η gebraucht, als:

*) S. Thiersch, Gr. § 164, 5 und dagegen Spitzner ad II. a, 238. Gegen 
die Berechtigung der verkurzten Form in I. und II. Dekl. Nauck, Mel. Ill, 244ff.,
IV. 406 IT.
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χώρη, ης, η, ην, βίη, ης, η, ην, καθαρή, ής, ή, ήν; das kurze α hingegen 
bleibt in gewissem Umfange im Nominative, Akkus. und Vok., als: 
βασίλεια (Konigin), βασιλείαν (liber falsches μοίρην st. μοίραν und πρωρην 
st. πρώραν b. Herod, s. § 25, Anm. 6); im Genet, und Dat. aber muss es 
in η tibergehen, als: βασιλειης, βασιλείη. S. § 25, 1 . 5. u. Anm. 4 . Doch 
entsprieht zum Teil wie bei Homer einem attischen ειά im Ionischen είη: 
άδείη, άληθείη u. s. W., άτελείη Inschr. Kyzikos (Abstrakta von εσ- 
Stammen, Fr i t seh  z. Vokal. d. Herod. Dial. 19 ff.); aber aueh (trotz 
βασίλεια und Homer, ίέρεια) ίρείη Priesterin (ίερέη Kallim. epigr. 40, 1 ), 
wo ια ursprilnglich (das. 12 f.). Ferner steht der urspriinglichen Quan- 
titat gemass οίη fur att. οιά in εύνοίη, προνοίη, συννοίη (doeh διάνοια), 
άπλοίη, δμοχροίη, παλιρροίη. Ώρειθυίην steht 7, 189 (doch R -θυιαν); 
schwankend Φώκαιά und Φωκαίη; einhellig ilberliefert Ίστιαίη (8, 23—25; 
vgl. dagegen § 103, 2a)) ;  Μηδείην steht 1 , 2 (Μήδειαν Bk.). Endlich 
nach v πρύμνη (auch Horn.), Σμύρνη (Mimnerm. frg. 9), σμύρνη. — Bei 
Hippokr. ist grosses Sehwanken zwisehen μίη μία, ούδεμίη οόδεμία; aber ζ. Β. 
νειαίρη fur νείαιρα ist falsch nach Ausweis des cod. θ, s. VII, 312. 316. 
320 u. s. w. — Der Nominativ der Maskulina geht stets auf ης 
aus: νεηνίης. — Ausser γή, γης u. s. w. kommen in den Iierodotischen 
Hdschr. fast nur aufgeloste Formen vor, als: μνέαι, μνέας, μνέων (st. μνε- 
έων, s. Nr. 3, besser μνεών; Sg. wohl μνή, Fri t seh ,  Vokal. d. Herod. 
D. p. 19), συκέη, συκέην, συκέων, αίγέη, αίγέων, αίγέας, Gen. PI. ν. γή 
Herod. 4, 198 γέων, γεών (ν. Nom. γέαι), κυνέη, κυνέην, παρδαλέη, παρδαλέας 
u. s. w.; βορέης, βορέο> (Nr. 2), βορέη, βορέην; an einigen Stellen Herodots 
jedoch haben alle Hdsch, die kontrah. Form: βορήν 1, 6. 174; 4, 22. 
31; 7, 189. 201; βορής 6, 44; Έρμήν 5, 7; κυνή 4, 180; λεοντήν 4, 8 ; 
γαλαΐ 4, 192, worunter nur die letzte Form bedenklich, die anderen von 
den Hsg. mit Unrecht beseitigt sind, 2) wahrend die offenen mit εη be- 
seitigt werden sollten. Denn nach den Inschr. ist εη im Ionischen stets 
zusammengezogen, als κωλήν, Λύσής, Πυθής u. a.; auch aus den ion. 
Schriftstellern citiert Herodian I, 405. II, 911 f. 'Ρή =  'Ρεη (Ρέα 
(Pherekyd. Syr.), πλή =  πλέη πλέα (Diogen. Apollon.), νή =  νέη νέα 
(Σαμίων ώροι); desgl. (II, 889) Μαντίνη a. Μαντίνε(ι)α (oder Μαντινή, da 
Homer ΜαντινΙη?), wie auch bei Herodot 4, 161 cod. C Μαντίνης f. -έης 
hat. Vgl. § 50, 6 S. 210 f. Ferner γεντίν =  γενεήν Aischrion v. Samos 
b. Athen. VIII, 335, D; vgl. Kallimach. fr. 251; κωλήν Xenophanes 5; 
συκή Archil. 19, £οδής 29; πορφυρήςSemonid. 1 , 16 (Renner,  Curt. Stud. 
I, 1, 218). — Von dem Adj. διπλόος findet sich b. Hdt. διπλήν 5, 90. 
διπλας 3, 28 neben διπλέη 3, 42 in alien Hdsch., letzteres mit Stein l

l) Auch Bredov, dial. Herod, p. 219 sq. und p. 248 sq. will tiberall die 
kontrahierten Formen verbannen.
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in διπλή zu korrigieren. Zu Grunde liegt διπλέη (vgl. kret. διπλεία nb. 
όιπλόος); auch att. διπλή ist aus διπλέα (nicht aus διπλόη) kontraliiert. 
So aucli Homer διπλήν, § 103, 4 Anm.

2. Der Genetivus Sing, der Mask, auf ης geht auf εω aus1) 
und ist proparoxytonier t ,  als: δεσπότης δεσπότεω, Λεωνίδης Λεωνίδεω, 
Ξέρ£ης Ξέρςεω, Γηρυόνης Γηρυόνεω, νεηνίης νεηνίεω, Παυσανίης Παυσανίεω, 
Μαρσύης Μαρσύεω, Κώης Κώεω, Χλεύης Άλεύεω. Geht aber dem ης 
der Vokal ε voraus, so wird ein ε ausgestossen, und das Wort paroxy- 
toniert, als: βορέης βορέω, Άριστέης Άριστέω, ΈρμέηςΈρμέω; von Κονέης 
und Αίσχρέης stehen Herod. 6 , 1 0 1 . 8 , 1 1  Κυνέου, Λίσχρέου in alien 
Ildscli. Nacli den Inschr. indes ist die Kontraktion weiter gegangen: 
von Kontrakta aucli im Gen. kontraliiert Πυθώ u. s. w. Chios, doch 
anderswo -έω; nacli Vokal Άσίω, Παυσσνίω, Παναμύω, indes auch Έρμίεω. 
Auf jtlngeren Inschr. von Erythrai findet sich auch ευ, unter Vermischung 
von εο und εω, als Άρχηγέτευ. S. Bechte l ,  Inschr. d. ion. Dial, S. 109 
u. Bezzenb. Btr. X, 280 ff.

3. Der Genet ivus Plur.  sowolil der Feminina als der Mask,
geht auf εων aus, als: τιμή τιμέων, οίκίη οίχιέων, Ουσίη θυσιέων; νεηνίης 
νεηνιέων; πασέων, πολλέων, μελαΐνέων, υψηλέων (ν. υψηλή), Μηδιχέων (ν. Μηδική), 
λοιπέων (ν. λοιπή), αότέων (ν. αυτή); έουσέων, διαφθαρεισέων, προδουσέων, 
έχουσέων, συμπλευσασέων, λεχθεισέων, φρονεουσέων. Eine Ausnahme machen 
τών und ών (nie τέων, έ'ων), sowie (nach Ktlliner) die barytonierten 
Feminina der Adjektive, Pronoraina und Participien auf ος, η, ον, bei 
welclien die Form dee Gen. Plur. der Feminina mit der der Mask, liber- 
einstimmt, als: όλίγων, άμφοτέρων, άλλων, έτέρων, υμετέρων, σφετέρων, άλλων, 
τούτων, άρπαζομένων, μαχομένων, άλισχομένων; geht aber ein Vokal vorher, 
so bieten die Hdschr. haufig die Endung έων st. ων, als: Αίγυπτιέων, 
κουριδιέων 6, 138 (ν. 1. χουριδίων), άντιέων, δημοσιέων, τετραχοσιέων, χιλιέων 
u. s. w,, was natUrlich wenig Glaubwtirdigkeit hat. Auch sonst findet 
sich in den Handschr. und Ausgaben an mehreren Stellen ων st. έων 
und umgckehrt έων st. ων, als: πασών, λοιπών, αυτών u. s. w., άλλέων, 
τουτέων, έχεινέων, φυλασσομενέων, είλευμενέων, οίχεομενέων U. 8. w., und άλλέων 
wird durch ein Epigramm von Naxos bestiitigt (Ιςοχος άλλέων; άλλων wkre 
undeutlich gewesen).2) Wenn dem εων ein ε vorangeht, so wird wie beim 
Gen. Sing, der Mask. (Nr. 2) ein ε ausgestossen, oder vielmehr εω wird 
kontraliiert, ale: Οηλέων st. θηλεέων Her. 2, 66 ν. θήλεα, ν. 1. θηλεών, 
was richtiger, s. § 143 Anm. 2, Μαλέων (codd. Μαλεών) 1, 82 ν. Μαλέαι; 
bei den Oxytona schreibt man allgemein εων: άδελφεών 3, 31 ν.

• άδελφεή (2, 142 die Hdschr. und Stein die unmdgliche Form γενεέων).

J) S. B r e d o v  1. d. p. 217 sqq. — 2) G. Meyer  3532  erklart Ktlbners  
Regel for falsch, nach B r e d o v  221.
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Ware das erste ε ausgestossen, so ware in θηλέων εω Halbdiphthong, 
was unmoglich; die Ausstossung des zweiten, betonten ε ist mit Kon- 
traktion gleichbedeutend, und schafft unbedingt Cirkumflex, da dock der 
Ton nicht zuriickgehen kann. Die a lt ion. Form auf άων ist der neu- 
ion. Mundart durcbaus fremd. Hippokrates  bedient sich im allgemeinen 
der offenen Form εων, wenn die Subs tant ive  einen Konsonanten 
vor der Endung baben, hingegen der geschlossenen (attischen) Form ών, 
wenn sie einen Vokal vor der Endung haben, l) als: άρχέων v. άρχή, 
δυαμέων, κριθέων u. s. w., Mask, δημοτέων, δεσποτέων, Σκυθέων U. S. w. ; ών 
findet sich nur an wenigen Stellen; Subst. pur a: ωφελειών, θεραπειών, 
άγρυπνιών, ήλικιών, ίδεών, Ιλαιών, ροιών; fast nirgends kommt bier έων vor. 
So aucb άδικιών e. Inschr. von Oropos. Entsprechend bilden bei Hippokr. 
die Participia: έ^ουαέων, παρελθουαέων, θερμανθεισέων, Ιουαέων, ausser im 
Perf. Akt., wo der Endung ein Yokal vorangeht, als: ςυνεστηκυιών Hippokr. 
de aer. aqq. locc. Tom. I, p. 543 (I, 44 L.), wo der gewobnlicke Text 
ςυνεσ-ηκουσών bietet; die barytonierten P a r t i c i p i e n  und Adjekt ive 
(Pronomina) bilden den weiblichen Pluralgenetiv dem mannlichen gleich, 
als: άρχομένων, θερμαινομένων U. 8. w., γυναικείων, άναγκαίων, άκρων, μεγάλων, 
έτέρων, άλλήλων u. s. w. Die oxyton ie r t en  Adjekt iva impura auf 
ος, ή, 6v haben έων, als: χειμερινέων, μικρέων, obwohl an vielen Stellen 
ών gefunden wird; die Adj. pura  hingegen haben wie die Substantiva 
pura ών, als: δεςιών. Endlich bilden entsprechend auch die Adj., deren 
Mask, nach der III. Dekl. geht: μελαινέων, “ασεων, aber πλατειών, ύςειών. 
Der Artikel lautet των, das Relativ ων; τουτέων, τοιουτέων gehoren mit 
τουτέου, τοιουτέου (§ 111, 1) zusammen, indem es ja auch nicht ταυτέων, 
τοιαυτέων heisst.

4. Der Dat ivus  P l u r a l i s 2) geht auf Tjai aus (vgl. § 100, 8), 
als: τιμησι, ήμέρτ|σι, τησι, αύτ^αι. Auf Inschriften findet sich statt ΗΙΣΙ 
auch wohl ΗΣΙ, als δεσπόνησιν Rohl I. 6 r. ant. 501; haufiger ist das 
in Athen, § 105, 5. Die verkiirzte Endung αις ist auf Inschr. von Keos 
(ταύτ[α]ις), Rhegion (Οεαΐς πάσαις) gefunden; bei Archilochos steht ης τδ 
πριν fr. 94 (so richtig Schneidew.,  Bergk fur ης), άγκάλαις am Vers- 
ende 23 (άγκάλης Renner),  {Ιαλίης τέρψεται 9 (θαλίτ)? Si t z l e r ,  Fleck. 
Jahrb. 125, 509; vgl. Xenophan. 1 , 1 2 ; Theogn. 778); mit Unrecht 
wollen A h r e n s  (Verh. der XIII. Philologenvers. 60 ff. Anm.) und F ic k  
(Bzz. Beitr. IX, 207 f.) den alteren ionischen Elegikern und Iambographen 
die verkiirzte Form vor Konsonanten in der I. wie in der Π. Dekl. ab- 
sprechen, s. R e n n e r ,  Curt. St. I, 1 , 2 1 2 . (Vgl. § 105, 5 fiber Solon; 
§ 1 1 1 , 3 II. Dekl.) Dem Anakreon gesteht auch Fick den Dat. auf 
αις wie den auf οις zu: 24 κούφαις, 25 άήταις, 65 μίτραις (allemal Versende).

0 S. J. FI. Lobeck, Philologus 1853, S. 21 ff. 
lierod. Dial., S. 34 f.

— 2j S. Fritsch, Yokal.



A ttische  M undart. 381§ 105.

:V*1*/r.

§ 105. Attische Mundart.

I. Feminina.
|a) a (a) durch alle Kasus b) ά, G. ης c) η durch alle Kasus
Schatten. Land. Hammer. Tiscli. Meinung. Recht. Ehre.

S.N. σκιά χώρα σφυρά τράπεζα γνώμη δίκη τιμή
G. σκιάς χώρας σφύράς τραπέζης γνώμης δίκης τιμής
D. σκιά χώρα σφύρα τραπέζη γνώμη Μχη
A. σκιάν χώραν σφυράν τράπεζαν γνώμην δίκην τιμήν
V. σκιά χώρα σφυρά τράπεζά γνώμη δίκη τιμή

p Tn7 σκιαί χώραι σφύραι τράπεζαι γνώμαι δίκαι τιμαί
G. σκιών χωρών σφυρών τραπεζών γνωμών δικών τιμών
D. σκιαις χώραις σφύραις τραπέζαις γνώμαις δίκαις τιμαΐς
A. σκιάς χώρας σφύράς τραπέζάς γνώμάς δίκάς τιμάς

V· σκιαί χώραι σφυραι τράπεζαι γνώμαι δίκαι τιμαί !

Dual. σκιά χώρα σφύρα τραπέζά γνώμά Γ. / —οικα τιμά
σκιαίν χώραΐν σφύραΐν τραπέζαΐν γνώμαιν δίκαιν τιμαίν

1. Bei den Stiimmen «auf a sind zwei Falle zu unterscheiden: 
a) der Nominally gcht auf ά oder ά aus, und das a bleibt durch 

allc Kasus, wenn demselben ein p oder die Vokale ε, t (a purum)
vorangehen, als: χώρα, σφυρά, ίδέα, σοφία, χρεία, εύνοια; ebenso das
Fern. der Adj. contracta auf (εεά) εά, (ειεά) ειά, (ιεά) ια, (ρεα) ρά,
als: (έρεέσ) έρεα, (άργυρέά) άρουρα; liieran schliessen sich die Kon- 
trakta auf a (s. Nr. 3), als: μνά; sodann einige Eigennamen auf 
δ, welche fremden Ursprungs sind, als: * Ανδρομέδα, Γέλα, Διοτίμδ,
Λήδα, Φιλομήλα, Άθανα b. d. Tragik. (Άθηνα, ας in der Prosa,
auf iilteren Insclir. 'Αθηναία, Άθηνάσ, s. 3). tlber das dorische ά
st. η bei den Tragikern, als: φάμα, ας, α, αν st. φήμη, ης, η, ην
8. Einl. S. 32 f., und liber die Mask, auf ας st. ης Nr. 6.

Anmerk. 1. Folgende haben ρη statt ρα: κόρη (aus κόρ/η, so eine wahrsch. 
thessalische Inschrift Κόρ/άι, Dial.-Inschr. 373, M&dchen, κόρρη (aus κόρση Horn.), 

: Backen, άίΐάρη Brei, δέρη poet, δείρη Nacken (auch hier ist nach p ein Konsonant 
gewesen, wie das ει und das fiol. δέρρα zeigt),l) und einige ionisierende Eigennamen, 
als: Έφύρη Thuc. 1, 46, 4 (s. Choerob. in Bekk. An. Ill, p. 1173; Lentz, Herod 
I, 340); aber Τερψ(χόρά ist die attische Form (das.), wie PI. Phaedr. 259, c fast in 
alien Hdschr.; (Aesch. Pr. 201 έδρης st. έδρας Med., ebenso falsch wie ders. αίτίην 
220;) Uber die Mask, auf -μέτρης s. Nr. (5. Bei Aristoph. als poetische Formen 
in Anap. und Trochften Άθηναίη, Σεληναίης, Τριτογενείη;, Speck de Aristoph. 
d̂ial. 15 f. Geht aber ein anderer Vokal als ε, i voran, so haben der Nominativ 

* und alle Kasus des Sing, η, als: Δανάη, άκο^, φυή, άφύη ^Sardelle), σκευή, ζαιή,

') Curtius in d. Stud. I, 1, 243 ff. (δερση); wohl richtiger L. Meyer, K. Z. 
IXXII, 537 IT. (δερ/ή).
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so auch das Adj. αύη v. αύος. Ausgenommen sind: έλαα Olbaum und Olive (ion. J 
έλαίη, auch altatt. noch έλοαα mit i, M e i s t e r h a n s * 2 241); (Άθηνάα f. ’Αθηναία, j 
s. Nr. 3); Κραναά Arist. Ach. 75. Lys. 481; πόα Gras (ποία b. Eur. u. Aristoph.), I 
£οά, Granatbaum (st. £οιά, ion. £οιή), χρόα und χροία, Farbe (χροία b. Aristoph. i 
dreimal sicher, nie ausgeschlossen; s. auch Eurip. Bacch. 457. Cycl. 517)2), στοά, ] 
Halle (στοιά u. στοά b. Aristoph.)3), oa οια φα Schafpelz (von ο(/)ις οίς, also ό/ία), 1
*0α νΩα Demos d. pandion. Phyle,4) zu unterscheiden von (0ή Demos d. Oneischen ■ 
Ph.; [τρίττοα u. τρίττοια Dreiopfer (Inschr.) ist Proparoxyt., Herodian I, 281]; \ 
θωά Strafe (Inschr.; ion. θωϊή, dor. θωιά); es ist also offenbar das nach ο ω ' 
urspr. stehende i, welches das ά bewirkt, b. άθρόα, δικρόα aber (Fern, zu άθρόος, 
δικρόος) das p vor o. Dagegen πνοή (Ar. Ran. 154; Plat. Crat. 419 d, πνοιή Oxon. 1 
Venet.) trotz Homer, πνοιή.5) Nach υ hat η zu stehen, wiewohl Herodian I, 302 f. 
eine ganze Anzahl WOrter auf ύα anftihrt; aber ό;ύην steht Eur. Heracl. 727, 
σιπύη (Brotkorb) Ar. PI. 807. Eq. 1296.6) — Noch ist zu bemerken das Fern, 
μικά zu μικός klein, auf att. Inschr.;7) der Ausfall des p hat an dem ά nichts 
geandert.

b) Der Nominativ geht auf ά aus; das a ble ibt  jedoch nur im 
Akkusa t ive  und Vokative,  geht aber im Genetive und Dative 
in η liber, wenn dem a ein λλ, σ, ττ (σσ), ζ, ξ, ψ u. s. w. vorangeht, 
als: αμιλλα, μούσα, γλώττα (γλώσσα), τράπεζα, δόξά, δίψα, G. ης, D. η, 
Α. αν. Bei vorangehendem ν steht ά nur bei άμυνα, das nur bei 
Spat, vorkommt, 8) χειμάμυνα, Ιχιδνα, Otter, λέαινα, leaena, τρίαινα, 
Dreizack, δέσποινα, Herrin, μάραγνα, Peitsche, μέριμνα, Sorge, άγκοινα, 
ein Tau (anquina), Boeckh,  Seew. 152,9) Αίγινα, Πύδνα, und bei 
den romischen Namen auf Γνα, als: Φαυστινα, Faustina, Σαβΐνα, 
Sabina; a und η, als: πείνα und πείνη (dies ion. ep., doch auch PI. 
Lys. 221, a. Phil. 31, e, Sclianz, Prol. Gorg. VII), πρύμνη (ion. 
ep., doch auch dfter b. d. Trag.; Aristoph. Vesp. 399), πρύμνά, 
Thuk., Plat. u. s. w.,10) εύιθΰνα, Rechenschaft (Inschr.), und ευθύνη, 
θοίνη att., θοινα Spat.,n ) aber ευφροσύνη und so alle mit der 
Endung σύνη. Einzeln stehen da: δίαιτα, τόλμα (τόλμα Pind.; 
liberl. auch Eurip. Ion 1416, aber τόλμα 1264. Androm. 702; 
mit ά auch Plat., Schanz a. a. 0 .; Phrynich. lasst wie bei πρύμνη

1) tJber att. έλάα st. des έλαία der κοινή s. S c h n e id e r  ad PI. Civ. T. I, 
p. 164; M ae t z n e r  ad Lycurg. p. 252; Weck l e i n ,  Cur. epigr. 63. Das Wort 
steht fiir έλαι-ία (von έλαιον), au ist ai(a) geworden, Cauer ,  C. Stud. VIII, 270. —
2) v. Bamberg, Progr. Gotha 1885, S. 23. — 3) Vgl. Lobeck ad Phryn., p. 496;
v. Bamberg, Zeitschr. f. Gymn.-W. 1886 Jahresb. 15. — 4) Vgl. οια ή κώμη,
Hdn. I, 302; οΓη ion. Inschr. Bechtel nr. 183. 201. — 5) Oi ist hier (metrisch
nOtige) Dehnung von o (vgl. £οή, χοή), § 38, 4, S. 168. Nach Homer auch Pindar
einmal πνοιά. — 6) Lobeck, Phryn. 301; Kock z. Eupol. frg. 302. Bei Aristoteles
ίγνύα I, 515, b, 8; ίγνύν v. 1. -όην 404, a, 8. Das υ wurde (als ti) dem i verwandt
gefUhlt, und daher diese Formen wie in der III. Deklination εύφυα u. dgl, s. § 123,
Anm. 8. — 7) Meisterhans, Gr. d. att. Inschr 632. — 8) Lobeck, Phryn. 23;
Rutherford, Phryn. 74. — 9) Meisterhans 942. — 10) Schanz, Proleg. 
Gorg. VII. — »i) S. Moeris. j
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η und a zu), θέρμα J) f. θέρμη b. Menander (Aristophan. frg. 690 
Kock;  Herodian I, 255 erklSrt θέρμη wie τόλμη fUr attisch; R u t h e r 
ford,  Phryn. 414 will nb. θέρμη nur cinNeutr. θέρμα gelten lassen), 
αχανθα (Insclir.), αρδα b. Plierekrates (p. 53 K.) nacli Eustath. 
Odyss. 1761, μάμμα, docll haufiger μάμμη, παύλα άνάπαυλα, ζευγλα 
poet. st. -λη n. Hdn. II, 752, b. Split. £ινα st. £ίνη, χίχλα st. κίχλη, 
κολόκυνθα st. -θη, νάρκα st. -κη (Menand. b. Ath. VII, 314 B, frg. 
498 K.; Hippokr. VI, 368 v. 1. in θ), u. a. 2) Wiewohl also der 
Typus auf ά nicht auf die Wdrter mit ursprlinglichem ja (§ 21) 
beschr&nkt geblieben ist, so hat man doch lange paenultima, wie 
sie bei urspr. jx Avar und blieb, durchweg als Bedingung fest- 
gehalten. Vgl. liber die ganze Kategorie Mistel i ,  K. Z. XVII, 
161—181.

Anmerk. 2. In der sp&teren Vulg&rsprache, wie sie z. B. ini neuen Testament 
vertreten ist, folgen der Abwandlung auf α, ης u. s. w. auch die WOrter auf pa. 
So μαχαίρης Luc. 21, 24, μαχαίρη 22, 49; von σπείρα σπείρης Act. 271 1, u. s. w. 
Aber χώρα χώρας, ήμέρά ήμέρας wie gewOhnlich. Ferner die WOrter auf υιά (υα 
in der gewOhnlichen Ausspr.), so συνειδυίης Act. 5, 2, έπιβεβηκυίη; 1. Samuel. 25, 20. 
κυνοαυίη; nb. κυνόμυια Exod. 8, 21. 24. Dagegen bei wirklich vorhergehendem i 
oder e (ι, ε, ει) bleibt die attische Regel in Kraft. Buttmann, Gramm, d. neu- 
testam. Sprachgebr., S. 10 f.

2 . Bei denen auf η ble ib t  das η durch alle Kasus des Singulars.
3. Wenn dem a ein a oder ε vorangeht, so wird in einigen WOrtern 

άα in α, έα in ή (bezw. a, wenn ε oder p vorausgeht) durch alle Kasus 
kontrahiert; die Endsilbe bleibt durch alle Kasus cirkumflektiert, als: 
(μνάα ? Mine), μνα, ας, α, άν, αι, ων, ας, Ά θηνα, άς U. 8. W. in d. Prosa 
(a. 'Αθηναία, ’Αθηναά, jenee auf Insclir. hemchend bis ins 4. Jahrh., 
Ά θηνα vereinzelt sehr frtih, massenhaft im 4. Jahrh., Meis te rhans  
242f.; auch Sol. Άθαναα Theokr. 28, 1), Ναυσικά Hdn. I, 253 (Sophokl.?), 
έλα Olive nb. έλαα, έλαια, Ael. Dionys. b. Eust. 1944; Namen von Bitumen, 
als: συκέα (Feigenbaum), συκή, ής u. s. w., so άκτή, Fliederbaum, άμυγδαλη, 
Mandelbaum (aber nicht πτελέα, Ulme); Fellnamen, als: κυνή (sc. δορά), 
Hundefell, der daraus gemachte Helm, παρδαλή, Pantherfell, λεοντή, 
Lowenhaut, άλωπεκή, Fuchsfell; γή, Erde; γαλή, Wiesel, χωλή, Hllftstlick; 
liber die Adj. auf εος, έα, εον, οος, (έα), οον s. unten in der II. Dekl. 
Ist aber das Wort in der vollen Form Proparoxytonon, so wird es in 
der zusammengezogenen Paroxytonon, so Βασίλη C. I. Att. IV, 53 b 
(vgl. Plat. Charmid. p. 153 Α του τής Βασίλης (ερου, was Kirchhof f  z. 
d. Inscbr. nacli Kumanudis verglcicht [so Oxon.; corrupt andere βα
σιλικής]; Hdn. I, 275. 322), doch aus βασίλε(ι)α. Vgl. oben § 104, 1 . *)

*) S. Lobeck ad Phryn., p. 331. 437 sq. 499. — 2) S. Pierson ad Moerid., 
p. 184; Meisterhans 942 (σ/ενδόλη, nicht σχένδυλα).
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4. Die Genetivform auf έων findet sich zuweilen bei Aristophanes 
in gehobener Rede: Equ. 159 (Bergk, codd. Αθηναίων metrisch falsch 
und sclilecht im Sinne); Thesm. 329 Ch. (Bergk, codd. wieder 'Αθηναίων; 
Nub. 401  in der Homerischen Formel Σούνιον ακρον Άθηνέων). Speck, 
Aristoph. dial. 29 f. Auch in dem Psephisma des Themistokles Plut. 
Them. 10 τή Ά θηνέων (’Αθηναίων oder -άων codd., ’Αθηνών Hercher) 
μεδεούση.

5. Die voile Endung des Dat ivi  Plur.  auf ισι(ν), also mit dem 
Stammvokale αισι(ν), findet sich oft bei alien attischen Dichtern, als: 
ταισ*, δίκαισι u. s. w.; der Stammauslaut ist hier wie im Norn. PI. gekfirzt. 
Aber mit langem Stammvokale ηισι, und gemeiniglich ohne t ησι, nach ε 
t p aber entsprechend dem Sing, αισι (ασι) und gemeiniglich άσι ist die 
auf den att. Inschriften bis urn 4 2 0  herrschende Form, als άλλησι, δραχμήσι 
und δραχμήισι, τησι und τηισι, μύστησι, έπόπτηισι; ταμίασι und ταμίάισι, 
μυριασι und μυρίάισι. Hingegen ist αισι (als δραχμαισι) den Inschriften 
ganz fremd; dieselben gehen von δραχμή(ι)σι zu δραχμάΐ; fiber. Meister- 
hans ,  Gr. d. att. Inschr. 9 4 2 f. Bei den Trag ikern  ist die Form 
auf αισι sowohl in den melischen Stellen als auch im Dialoge sehr 
haufig, als: xaxaiot, πημοναΐσι, σφαγαΐσι, πύλαισι, άγοραισι, δεσπόταισι u. s. w.; 
die Form aber auf ησι steht nur an sehr wenigen Stellen kritisch fest, 
bei Euripides an keiner;1) wo sie sich indes findet (als ναύτησι Aesch. 
Pr. 727, άλλήλησι Pers. 189), ist sie nicht anzutasten. Auch Aristoph. 
gebraucht oft die Form auf αισι, als: Ach. 1197 ταΐς έμαις τύχαισιν. 
1224  παιωνίαισι χερσίν. Α ν. 876 in der Gebetsformel Όλυμπίησι [?] und 
πάσησι. Ein Gleiclies gilt von der II. Dekl.; so bei Soph. OR. 249 
oixotaiv (im Dial.), Eur. Andr. 502 βρόχοισι, 539 Ιμοΐσιν, Ar. Αν. 848 
τοίσι χαινοΐσιν θεοΐς; auch att. Inschr. bis gegen 444  v. Chr. (Meister- 
hans 98 2); doch ist auch in der frfiheren Zeit οις auf den Inschriften 
gleich gebrauchlich. Die Volkssprache neigte also schon frfih zur Ab- 
werfung des i; diese konnte aber in der I. Dekl. nicht wohl zu η(ι)ς 
α(ι)ς ffihren, was Gleichheit mit anderen Kasus ergeben hatte, sondern 
man liess nun die Form mit a eintreten, welche im Dorischen und 
Bootischen lange bestand. Der alteste attische Dichter, Solon, hat οισι 
ηισι fiberwiegend, doch zu\vreilen auch οις, αις, als μεγάλοι; fr. 7, άστοΐς 10, 
συνοδοί; 4 , 22 (namentlich am Ende des Verses oder in der Mitte des 
Pentameters, s. Diels Ά θην. πολιτεία p. 3 8 ; Sitzler ,  Fleck. Jahrb. 125, 
509), und auch 13, 11 άδίκοις, 16 θνητοί;, 36 κούφαι;, 58 τοΐς, 74 θνητοί; 
(Mitte des Pent, mit folgendem Vokale) besagen dasselbe, indem Elision 
an dieser Versstelle hart und selten ist, also diese Formen nur wegen

') S. E llendt, Lex. Soph. T. II, p. VIsqq.; Elmsley ad Eur. Med. 466; 
Gerth, Curt. Stud. I, % 225ff.

i
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ihrer besonderen Natur sicli leiclit dazu hergaben, so mit abfallendem i 
zu stelien. Fick (Bzz. Btr. IX, 210) geht viel zu weit, wenn cr dem
8. oi; und at; abspricht; auch bei Verbindung mehrerer Dative ist der- 
gleichen zu dulden (vgl. § 102, 2; Diels a. a. 0.), als 13, 61 κακαΐς 
νούσοισι . , άργαλεαΤς τε. — Zuweilen findet sieli die Ruigere Endung auch 
in der Prosa, wenigstens bei Plato, als Civ. 3, 388, d σμιχροΐσι, 8, 560, e 
μεγάλοισι; Tim. 74, c καμπαΤσιν; Phaedr. 240, b ήδίστοισιν nacli dem 
BodL; Leg. 3, 690, e έν τοΐσι δήμοι;. !) Ober das Fortbestehen des 
ησι, ασι in Lokaladverbien, als: Άθήνη-σι, s. § 100, 8.

6. Die Dualformen auf ά, αιν wurden von Substantiven, so lange 
der Dual in kraftigem Leben stand, regelrecht gebildet; bei Adjektiven 
jedoeh, insoweit eine mannliche Form auf ω, otv daneben besteht, dr&ngt 
sicli diese stark ein, und bei Artikel und Pronomen (6, ος, ουτο;) herrsclit 
sie nacli den Insehr. ausschliesslich, s. § 172 Anm. 3. Bei Adj. σφραγΤδε 
λι8ίνω C. I. Att. II, 652, A, 45. κλίμακε μεγάλω Έ φημ. dp*/. 1889 
p. 49 ff. a, 30 τρο/ιλεία μεγάλω das. 31. Doch iiberwiegen die Bcispiele 
des weiblichen Adj. sehr, als λιθίνχιν, χρυσά, άργυρά u. s. w. Meister-  

l bans 96 2.

II. Μ a s k u 1 i n a.
Bilrger. Hermes. JUngling. Vogelsteller. Nordwind.

S. N. πολίτη; Έ ρμ(έα;)ής νεανία; δρνι3ο8ήράς βορ(έα;)ράς
1 G.1 πολίτου Έ ρμου νεανίου δρνίθοΒήρου βορρου

! D. πολίτη Έ ρ μ η νεανίαI δρνίθοθήρα βορρά
! A. πολίτην Έ ρμην νεανίαν δρνίθοθήράν βορράν
! V. πολΐτα Έ ρ μ η νεανία δρνΐθο3ήρά βορρά

1 1 ». N. πολΐται * Ερμαΐ νεανίαι δρνιθοΗήραι
! G. πολιτών c Ερμων νεανιών δρνιθοθηρών

i D. πολίταις * ΕρμαΤ; νεανίαις δρνιθοθήραι;
A. πολίτάς * Ερμάς νεανία; δρνΐ8ο8ήρά;

1 V. πολΐται * ΕρμαΤ νεανίαι όρνιθοθήραι

Dual.I πολίτά Έ ρ μ α νεανία δρνίΒοθήρά
»

πολίταιν ? Ερμαΐν νεανίαιν όρνι8ο8ήραιν

Der Plural ΈρμαΤ in der Bedeutung I l e r m c n s a u l e n  kommt 
lifter vor.

MHnnliche Kontrakta giebt es im att. Dialekte nur wenige, n&mlich 
Ερμής, Βορράς βορράς, cndlich mehrere AusdrUcke des gemeinen Lebens, als: 

έ^αγάς, τρέσας, κορυζά; u. a. (§ 136, 3, a).2) Dagegen im ionisclien Dialekte

1) S. Schneider ad PI. Civ. Ill, 389, b. - 
f|thryn. 497.

Kuhn era ausfUhrl. Grlech. Grammatik. I. T.

2) Vgl. Rutherford, 
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giebt cs vide Eigennamen auf ής, als Θαλής, ΠυίΙής, Λύσής u. a., and in 
der κοινή vide auf ας, al8 Δημας, Μήνας U. 8. w. *)

An merle. 3. Die Verdoppelung des ρ in βορράς muss rnit der Kontraktion 
zusarnmenh&ngen, indern das verschwindende e eine ahnliche Wirkung wie j (§21,0; 
hinterliess (G. Meyer, S. 1022); vgl. στερρύς aus στερεές, Dbrigens korrirnen auch 
die unkontrahierten Formen dieses Wortes h&ufig vor, als: βορέαν Thuc. 2, 90. 
3, 4. βορέου 3, 23, aber βορράς 0, 2. βορέας Xen. An. 5. 7, 7, aber gleicb darauf
βορράς; ό Βορέας PI. Phaedr. 229, b. Βορέου c. So auch die Inschr. des 5. Jlid.,
Meisterhans 97V2) — Choerob. in Bekk. An. Ill, p. 1188 (Herodian II, 078) 
ftlhrt die Eigennamen Δρής und Τρής als solche an, welche παραλδγως den Gen. 
auf ή bildelen: Δρή, Τρή; vgl. § 130, 3, b.

7. Abweichend von den Femininis ist: a) das Kasuszeichen ς im
Nom. Sing.; b) der Gen. Sing, auf ου, dessen ErklUrung nicht leicht ist. 
Sowohl aus ταμίά-ο musste ταμίω, als aus (πολίτηο) πολίτεω πολίτω (vgl. 
πολιτών) werden, und in der That iBt auf einer att. Inschr. des 5. Jahrh. 
(0 .1. A. I, 358) Λευκολοφίδω (rnit dem ion. Ω) geschrieben. Dies ω (offenes o) 
konnte dann unter dem Einflusse der vielen Gcnetive auf ου zu dem ge- 
Bchlossenen ο (ό =  ου) werden. Vgl. Bechtel ,  Bzz. Btr. X, 280 if. — 
Der Plural und der Dual weichen von denen der Feminina nicht ab.

8. Die Maskulina auf άς behalten das ά im Dat., Akk. und Vok.,
und die auf ης das η im Dat. und Akk. des Sing. bei. Gegen die 
Nr. 1 . a) gegebene Bestimmung haben die Komposita mit μέτρης (v. μετρέω) 
die Endung ης statt άς, sowie da gegen mehrere fremde Eigennamen, 
als: Πελοπίδας, Βρασίδας, Λεωνίδας, Επαμεινώνδας, auch ungriechische, als: 
Συλλας, 'Αννίβας u. s. w., und γεννάδας (Aristoph., Plat.), ein Edler, (auch 
σάκτας. Sack, Ar. Plut. 681) die Endung ας st. ης. Einige dorische 
Namen auf -λας (nb. -λαός und att. -λεως) haben sich frllh in Attika ein- 
geblirgert, § 114 Anm. 6 .

9. Nacli alten Grammatikern (Herodian II, 636) haben von Maskulina 
auf ας den dorischen Genet iv  auf ά die von Verba perispomena abge- 
leiteten, also: πατραλοίας, μητραλοίας, Vater-, Muttermdrdcr (von άλοώ); Αρνι- 
ΟοΟήρας, Vogclsteller (von θηρο>), ferner mehrere dialektische und ausl&n- 
dische Eigennamen auf ας mit vorhergehendem Konsonanten, als: Ύλας, 
G. Ύλσ., Συλλας, G. Σύλλά, Σκόπας, Αννίβας. Hiervon zeigen indes die 
attischen Inschriften fast nichts (s. Meis terhans  942): Άμυντας Άμύν- 
του, Άρόββας Άρύββου, Άρχέλας Άρχέλου;·*) fllr ορνιί)ο6ήρα u. s. w. mangeln 
auch bei Schriftstellern allc Belege (ΑρνιΟοΒήρου Schol. Ar. Nub. 733). 
Die Eigennamen .auf ας purum haben auch spliter in der Regel ου, als: 
Παυσανίας, ου; ebenso auch die meisten sonstigen und gerade die 
berUhmtesten, als: ' Αρχυτας, Βρασίδας, Πελοπίδας, ΠυθαγΑρας, Λεο)νίδας,

0 Fick, Gr. Personennarnen XVI. — 2) S. noch v. Bamberg, Zeitschr. f. 
Gymn.-W. 1882. 1886 Jahresb. 196. 18. — 3) Merkwttrdig der anschein. Genetiv 
Φιλέα C. I. A. IV, b, 373, 121 (Χαιρεδήμου Φ(λέα), Meisterhans 94 2.

386 E rste  D ek lin a tio n  in d e r  a ttisch en  M undart. § 105.
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I

I

’Επαμεινώνδας. Luc. Tim. c. 2 bildet von μανδραγόρας, Alraun, μανδρα- 
γόρα; endlicb bilden so spiiter die Kontrakta auf ας, als: βορράς, a 
Δημας, a, wahrend a t t i sch  βορροο Aristonymos com. (Kock,  frg. com. 
I, p. 669). Die T ra g ik er  bedienen sicli des dor. Gen. auf a in den, 
lyrischen Stellen. Aescli. Sept. 725 Οίδιπόδα; ebenso Soph. Ant. 380. 
Eur. Ale. 463 ΛΑιδα. Hel. 666 νεανία. Andr. 486 στρατηλάτα Μενέλα; 
so auch (in del* Parodie) Ar. Nub. 336 έκατογκεφάλα.

|v 10. Die ionise lie Genetivendung εω der Mask, auf ης (s. § 104, 2) 
hat sich auch in der attischen Mundart bei ionischen oder durcli lonier 

1 den Athenern bekannt gewordenen Eigeunamen erhalten, als: θαλέω 
ξ Plat. Civ. X, 600, a (Accent Herodian I, 408, 19; θαλου erst b. Spat.)

v. Θαλής, Τήρεω Thuc. 2 , 29 v. Τήρης (aber Xen. An. 7, 5, 1 Τήρου), 
·; Πυθέω ibid. v. Ποθής, Λέσχεω v. Λέσχης, *Αττεω ν. "Αττης, Καμβύσεω Xen. 
ί Cyr. 1 , 2 , 1 , ν. Καμβύσης, Κυαςάρεω 1 . 6, 9, ν. Κυαξάρης. 1)

11. Der Vokat iv derer auf ης geht in folgenden Fallen auf 
a aus:

a) bei alien auf της, als: τοξότης, V. τοςότά, προφήτης, Y. προφήτα: 
tiber den Accent ν. δέσποτα s. § 107, 1 ;

b) bei alien Kompositis auf -μέτρης, -πώλης, -τρίβης, als γεωμέτρης, Y.
 ̂ γεωμέτρά, μυροπώλης μυροπώλα, παιδοτριβης παιδοτρ̂ ίβα.

c) bei den Yblkernamen auf ης, als: Πέρσης, Perser, V. Πέρσα, Σκύθης 
Σκύθα; alle tlbrigen liaben im Yok. η, als: Πέρσης (Hesiods Bruder),
V. Πέρση. Vgl. Herod ian  L. II, 690 f., wo als Yerstoss aus 
Heraklidee έν τοίς περί χρησμών das Orakel angefUhrt wird: ώ 
Πέρση ποικιλόδιφρε (Volksname); Aveiterhin ,wird angemerkt: ώ 
λάγνα b. Eubulus (fr. 55 K.) ν. λάγνης; ferner ώ πυραίχμα (Πυραιχμα)
V. πυραίχμης (Πυραίχμης), ώ μεναιχμα (ΜεναΤχμα) ν. μεναίχμης (Με- 
ναίχμης). Bei den spateren Epigrammendichtern wird dieses a des 
Vok. oft lang gebraucht, als: πλάστά, τεχνίτα.2)

12. Der dor ische Gen. PI. auf άν wird auch von den Tragikern 
in den Chorgesangen und lyrischen Stellen, sowie von Eomikern in 
Parodien gebraucht, als: Eur. Ph. 316 τέρψιν παλαιαν λάβω χαρμονάν. 
Hec. 916 μολπαν. Ph. 1718 Θηβαιαν παρθένων (ν. Θηβαίος, αία). Ar. 
Nub. 339 κεστράν, μεγαλάν, άγαθαν, χιχηλαν. Eur. Med. 1263 χυανεαν πέτραν 
Soph. OC. 127 τανδ1 άμαιμακετάν κόραν. 1248 έννυχιάν άπδ *Ριπάν. Αΐ\. 
Nub. 335 υγράν Νεφελαν στρεπταιγλάν. 338 δροσεραν Νεφελάν (ttber den 
Accent der barytonen Adj. s. § 102, 3).

Anmerk. 4. Nach den gegebenen Paradigmen werden die Adjektive 
Einer Endung auf ας und η; dekliniert, als: έθελοντής, G. έθελοντοΟ, μονίας, 
G. μονίοο.

g l) So auch att. Inschr. *Ηρακλείδεω (Thasier), Meisterhans das. — 2)S. Her- 
•|tnann ad Orphica p. 769.

2 5 *
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§ 106. Quantitat der ersten Deklination.

1. Das a im Nominat ive ist a) kurz bei alien Wortern, welclie 
im Genetive ης haben (§ 105, 1 , b), als: τράπεζα, τραπέζης; b) entweder 
la n g  oder kurz,  wenn dem a ein Vokal oder ein p vorangeht, und 
zwar ist in diesem Falle das a lang:

a) in den Endungen: a ά, εά, οά ohne Ausnahme, als: έλάά, 
πτελέα, πόα.

β) αιά, mit Ausnahme der zweisilbigen, als: μαία, Μαία, γαΐα (poet.), 
γραία (poet.), der mehrsilbigen Ortsnamen, als: 'Ιστίαια, Πλάταια, Φώκαια, 
Νίσαια, und des Adj. άντιπέραια bei spateren Epikern;

γ) ειά in den zweisilbigen Wortern und in den mehrsilbigen Ab- 
strakten von Yerben auf εύω, als: λεία; βασιλεία, Konigtum; so auch 
άνδρείσ. =  άνδρία als fern, zu άνδρείος (sc. άρετή, cf. Lex.): aber kurz 
in den tibrigen mehrsilbigen: als: μεσόγεια, άκρώρεια, εύπατέρεια, ήδυέπεια, 
πέλεια, βασίλεια, Konigin, γλυχεΐα, insbesondere attisch auch in den 
Abstrakten von Adjektiven auf ης, als: άλήθεια, die eigentlich είά haben 
sollten und es im Altattischen auch noch vielfach haben. Herodian, 
L. II, 454 sagt: πολλάκις οί ’Αθηναίοι έπί των διά του εια προπαροξύτονων 
μαχρον ποιου σι τδ α καί καταβιβάζουσι τον τόνον καί φυλάττουσι τήν εΐ δί
φθογγον, οιον άλήθεια κοινώς καί άληθεία Άττικώς; Ael. Dionys. bei 
Eustath. Od. 1579, 27. sagt dasselbe auch von den Wortern auf οια 
und ftihrt aus Aristoph. an: ώ προνοία (παρανοία Ddf.) καί άναιδεία; ι) 
doch ist dieser Gebrauch nur auf wenige Stellen beschrankt. So Aesch. 
Sept. 685 εύκλειάν. Ar. Av. 604. 731 ύγιείά und πλουθυγιείάν. Aesch. 
Sept. 402 und Eurip. Andr. 519 άνοίά. Soph. Ph. 129. Tr. 350 άγνοια 
(liber είη, als: άληθείη, in der alt- und neuionischen Mundart s. § 103,
2 c) und § 104, 1 ). Herodian a. a. 0. u. I, 531. II, 708 gibt auch
ίερεία Priesterin als att. an, vssls er mit att. ίερέως f. -ος in Verbindung bringt 
(doch auch neuionisch Ιερείη § 104, 1); vgl. Eur. Bacch. 1114 ιερείά. 
Or. 261 ίέρειαι, beide male mit kurzer Paenultima; die N. Ιερία ίερίαι; 
doch ist eher ίρέα zu schreiben (die att. Inschr. oft so ohne i, Meister- 
l ians,  S. 32) oder ίερεία zu sprechen, vgl. Zacher,  Nom. in αιος S. 1 0 ; 
F r i t s c h ,  Z. Vokalism. d. herod. Dial. 13. Verktirzung ist auch in 
einzelnen, von Eigennamen abgeleiteten Adj. auf ειος, ειά, als: Διομήδεια 
(Arist. Eccl. 1029. Plat. Civ. 6, 494 d (ubi v. Schneider),  Έκτόρεια 
χειρ Eur. Rhes. 764 (ubi v. Dindorf) ,  Κύκνεια μάχα Pind. 0. 11, 15 
(ubi v. Schneidewin) ,  Πολυδεύκεια χειρ Et. M. p. 461, 45;

δ) ιά, als: σοφία v. σοφός, ebenso die von Adj. auf ης abgeleiteten
Abstrakta auf ία, die jedoch z. T. nur poetisch sind, als: εύσεβίάν Soph.

i) S. GOttling, Accent., S. 132f.; Matthi&, Gr. I, S. lS4f.; Spitzner, 
Prosod., S. 18 f.
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Ant. 943. εύσεβίάς OC. 189. προμηθία fast durchweg b. Soph., αύθαδία 
Ant. 1028; l) vgl. § 330 Anm. 2 ; aber iά die weiblichen Nomina actoris, 
als: ψάλτρια, dann Ερέτρια, ferncr Λάμια, Πολύμνια; διά ep. (aber δίά att., 
Eur. Rhee. 226, δίη auch Hes. Th. 260), μ(ά, "Ομπνια (Demeter; Herodian 
II, 451, 6), πότνια.

ε) οιά, mit Ausnahme der Subst. von zusammengesetzten Adj. auf 
οος =  ους, als: εύνοια, άνοια (docli auch hier οίη ion., § 103, 2 e), 
§ 104, 1; auch altatt. οία s. unter γ)), sowie der sonstigen mit melir 
als 2 Silben, als Βέροια, τρίττοια.

ζ) υιά nur in der Oxytona, μητρυιά [s. 0]; tlber άγυια und οργυια 
vgl. § 107, Anm. 3; sonst μυΐά, πεποιηκυΐά u. s. w.

η) ρά, als: λύρα, ήμέρά, χώρα, ύπώρά, λαύρά, άγορά, mit Ausnahme 
derer, deren Pacnultima entweder durch einen Diphthongen (mit Ausn. 
von αυ) oder durch ΰ oder durch pp lang ist, als: μοίρα, πρψρα, πείρά, 
δύτείρά, μάχαιρά, άρουρα; γέφυρα, σφύρα, Κίρρα (dock wohl Πύρρά, d. i. 
πυρρά); ferner Τάνάγρα, σχολόπενδρα.

Ausnahm cn: έταίρά, παλαίστρά, Αίθρά, Φαίδρα, χολλύρά.
6) in alien Oxytonis ,  als: στρατιά, άγορά, undin alien Pa roxy ton i s ,  

als: ήμέρά, σοφίά, mit Ausnahme der angegebenen: μία, Κίρρά, und 
derer, die im Genetive ης haben, als: £ίζά, ης.

Anmerk. t)ber d. dor. ά s. § 25, 1 ff.; tiber den boot. u. ep. Gen. ao, 
αων s. §§ 102 f.

2. Die Vokat ivendung a ist stets kurz  bei den Substantiven 
auf ης, stets lang bei den Substantiven auf άς, als: πολΐτά v. πολίτης, 
νεανία v. νεανίάς, sonst richtet sich die Quantity nach der des Nominative.

3. Das a im Duale ist stets lang,  als: Μούσά v. Μούσα.
4. Die A k k u s a t i v c n d u n g  αν richtet sich nach der Quantity 

des Nominative, als: Μούσαν, aber χωράν von χωρά, νεανίαν von νεανίας.
5. Die Endu ng  ας ist durchweg lang,  als: τραπέζάς v. τράπεζα, 6 

νεανίας, τούς νεανίάς, τής σοφίάς, τάς οικίας. (Dagegen ist ας im Akkus. 
der III. Dekl. kurz, als: θήράς, κόλακας.) t)ber άς im Akk. b. d. Dor.  
s. § 38, Anm. 1, a).

6. Bei den A d j e k t i v e n  auf ος, a, ov ist a im Femin inum 
lang, ale: έλεύθερος, έλευθέρά, δίκαιος, δικαίά. Ausnahmcn sind unter 
7) angegeben.

§ 107. Betonung.

Grundrege l .  1 . Der Accent bleibt, so lange es die allgemeinen 
Geeetze der Betonung zulassen, auf der betonten Silbe des Nominative 
stehen, ale: Άτρείδης, Άτρείδαι (niclit "Ατρειδαι), πολίτης, V. πολίτα, PI. i)

i) S. Valcken. ad Eur. Ph. 1475. 76.
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πολιται. Vgl. Anm. 1 . Das at im Plur. wird in Beziehung auf den ml 
Accent als kurz angesehen, s. § 79, 1 . 1·

Ausnahme:  a) Der Vokat. δέσποτα von δεσπότης; — b) die Ad- 1 
jektive auf ος, bei denen sich die Betonung des Feminins, so oft es die j 
Beschaffenheit der Endsilbe zulasst, naeh der des Maskulins richtet, als: \ 
βέβαιος, βέβαια (Fern.), aber Plur. βέβαιαι (§ 79, 1); so auch Λύχιαι als ■ 
Ethnikon (Λυκίαι ware Plural des Landesnamens), Herodian 1,423, unten A. 2. ! 
Die Attiker aber, insbesondere die jtingeren, sind weiter gegangen und 
haben auch Substantiva proparoxytoniert, wenngleich der Singular paroxyton 
war: αιτιαι ν. ή αίτια, τιμώριαι, εόπράξιαι, κωμφδιαι, τραγψδιαι, πέντε ήμερα*.
S. Herodian L. I, 423, wo diese Betonung verworfen wird (ου δεόντως 
ουν Αττικοί χτέ.). Manche Grammatiker hatten sie auch in den Homer 
eingefiihrt: συνθέσιαι, έκηβόλιαι, s. Herodian zu II. β, 339. ε, 54. Auf 
die Worter auf -η scheint sich diese Betonungsweise nicht zu erstrecken.

Anmerk. 1. Herodian (zu II. ξ, 351; ed. Lentz II, 90. 349) setzte bei έέρση 
im Plur. den Ton auf die Antepaen., weil έέρση fttr έερσα stehe (Pind., s. § 103, % k). 
Dagegen Ptolem. von Askalon έέρσαι, was die ratio fUr sich hat. Vgl. Spitzner 
ad II. ξ, 351.

2 . Die Oxytona  werden im Genetive und Dative aller drei 
Numeri Perispomena, als: τιμής, τιμή, τιμαιν, τιμών, τιμαΐς.

3. Der Gen e t iv  P lu ra l ,  hat bei alien Substantiven die Endsilbe 
ων (αν) cirkumflektiert, weil dieselbe durcli Kontraktion aus der ursprting- 
lichen Form άων (§ 100, 7) entstanden ist, als: τραπεζών ν. τράπεζα, 
Μουσών ν. Μούσα, νεανιών V. νεανίας.

Ausnahmen:  a) die Feminina der Adjektive und der Participia 
barytona auf ος, η, ον oder ος, α, ον haben mit dem Gen. der Mask, 
gleiche Betonung, als: των φίλων Μουσών ν. φίλος, φίλη, φίλον; nach 
Suid. unter χιλιών (scil. δραχμών) (Herodian L. I, 426, 11) betonten die 
Attiker in dieser Bedeutung χιλιών, n&mlich um bei der tiblichen Aus- 
lassung von δραχμών doch das Femin. als solches zu kennzeichnen. I 
(Ohne gentigenden Grund glaubt Goet t l ing  ad Theod. p. 217, dass eine 3 
Yerwechselung mit χιλιαδών [s. unten d. Betonung der III. Dekl., 134, 1 ] p 
vorliege.) Uber die Betonung der Dorier ,  als: άμφοτεραν ν. άμφότερος, 
s. § 1 0 2 , 3 ; — b) die Substantive: χρήστης, Wucherer, άφύη, Sardelle, 
έτησίαι, Passatwinde, und χλούνης, wilder Eber, also: χρηστών, Arist. ··&
N. 240, Dem. 14, 2 1  nach cod. S (aber χρηστών ν. χρηστός, niitzlich), : 
άφύων, nur Ar. Eq. 666, Ach. 640. Luc. Pise. 48. (aber άφυών ν. αφυής, 
unbeanlagt), έτησίων, χλούνων, Hes. Sc. 178. i) S. Herodian I, 425. L

i:■" -   —“ i ,
1) Die ratio muss bei diesen beiden Mask, in einer Hineinmischung der Form 1J 

auf ος bestehen: έτήσιοι sc. άνεμοι; χλούνων, wenn so und nicht χλουνέων tiber- J  
liefert war, konnte bei Hesiod nur barytoniert werden. Vgl. Lobeck, Paralip. 269. j3 
Angermann in Curt. Sprachwiss. Abh. 13 f. ij
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Anmerk. 2. Die substantivierten ethnischen Adjektive haben im Nom. 
und Gen. Plur. die Betonung der Adjektive, als Eigennamen aber folgen sie 
der Betonung der Substantive, als: 'ΡοδΙα, eine Rhodierin, 'Ρόδιαι, ‘Ροδίου, Σαμία 
Σάμιοα, Σαμίων, Λυκία Λύκιαι, Λυκίων, aber als Eigennamen 'Ροδίαι 'Ροδιών, Σαμίαι 
Σαμιών u. s. w. Herodian I, 42δ. Ein Gleiches gilt von den substantivierten 
Saitennamen: μέση, νήτη (νεάτη), όπάτη, Plur. υπάται (als Adj. ύπατοι), G. PI. μέσων, 
νητών, υπάτων (als Adj. μέσων, νήτων, υπάτων). S. das. 426.

4. Die Betonung des Nominat ive wild nach den Endungen auf 
folgende Weise bestimmt:

a) 5, Gen. ης: die zweisi lbigen sind Paroxytona oder Properi- 
spomena, die raehrsi lbigen Proparoxytona, als: £ίζα, αΐσα, θάλασσα. 
Ausnahmc: die romischen Namen auf tva, als: Σαβίνα, Sabina, 
Φαυστΐνα, Faustina.

b) pa: die Der ivata  von Verben sind Oxytona, als: χαρά (v. 
χαίρω), φθορά (v. ΦΘΕΡ-, φθείρω), die tibrigen nach Beschaffenheit der 
Endsilbe und der vorletzten Silbe entweder Proparox.  oder Proper isp .  
oder P ar ox., als: μάχαιρά, πεΐρα, ημέρά.

e) η: die Kont rak ta  sind Perisp. ,  als: γαλή; — die Substant. 
auf: υνη P a ro x y t . ,  als: δικαιοσύνη. Die tibrigen mag man dureh 
Cbung und aus den Wdrterbllchern lernen.

d) άς Paroxytona, als: Αινείας, ταμίας, mit Ausnahme der Kontrakta 
auf άς.

e) ης. a) die Ko nt ra k t a  sind Perispomena; — b) die E i g e n 
namen und Volks namen auf ης sind alle Paroxytona, als: Πέρσης, 
Σπαρτιάτης, Άτρείόης; — c) die von Verben abgeleiteten Gattungsnamen 
mit den Endungen: άρχης (dial. poet, und spilt, klass. att. αρχος), πώλης, 
μέτρης, ώνης und τρίβης, so wie das einzeln stehende άοολέσχης sind 
Paroxytona; — d) die von Substantiven oder Adjektiven abgeleiteten 
mit der Endung της sind gleichfalls Paroxytona, als: πολίτης, στρατιώτης 
(v. στρατιά), ίδιώτης; doch κηδεστής v. κήδος, άργεστής ν. άργής.

Die von Verben abgeleiteten mit der Endung της aber sind ent
weder Paroxytona oder Oxytona; a) P a roxy to na  sind solche, welche 
die Endung της an den re ine n ,  kurzen Verbalstamm ansctzen, als: 
ύφάν-της, άγύρ-της (ν. άγείρω), έπιστά-της, νομοθέ-της, έπιβά-της, λωποδύ-της, 
προδό-της, έφέ-της; SO auch έρέτης (vgl. έρεσσω), έργά-της (vgl. έργάζομαι) 
und δεσπότης (vgl. δεσπόζω). — Au snail men: κρι-τής (auch d. Kompos. 
mit einer Priip., als: υποκριτής, sonst aber Paroxyt., als: όνειροκρίτης) 
und εδρε-τής (welches indes ε angesetzt hat). Einige der von Verbis 
l iquidis abgeleiteten werden von denAtt ikcrn oxytoniert, als: καθαρτής, 
άμυντής, εύθυντής, πραύντής, ψαλτής, φαιδρυντής, καλλυντής, ποικιλτής.1) — 
β) Oxytona aber sind solche, welche die Endung της an den Stamm

*) S. GOttling Acc., S. 124; Herodian. I, 62. 78; II, 940.
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mit gedehntem letzteren Stammvokale oder mittelst eines dazwisclien- 
tretenden σ, welches bei den Yerben auf ζω den Charakter vertritt, 
ansetzen, als: ποιη-τής (ν. ποιέ-ω), μαθη-τής (v. μαθείν, ΜΑΘΕ-)? θεά-τής 
(ν. θεα-ομαΟ, μηνϋ-τής (ν. μηνύ-ω), ζηλω-τής (ν. ζηλό-ω), δικαστής (ν. δικάζω), 
δρχη-στής (ν. ύρχέομαι), κτιστής (ν. κτίζω). — Ausnahmen: άήτης, άλήτης, 
πλανήτης, δυνάστης, κυβερνήτης, πλάστης, ψεύστης, πενέστης (wenn nicht von 
πένης), αίσυμνήτης. *)

f) αα, εα, οα Paroxyt., als: έλάα, πτελέα, χρόα (Haut). — Aus-  
nahmen: γενεά, θεά, Gottin (aber θέα, Anblick), δωρεά (alter δωρειά), 
στοά (alter στοιά).

g) αια: die me hr si lb. Paroxyt., als: γαληναία, mit Ausn. der 
mehrsilbigen Stadtenamen, welche Proparoxyt. sind, als: Φώκαια, Ποτεί- 
δαια, Πλάταια (im Plur. aber Πλαταιαι); die zweis. Properisp., als: γραΐα,

h) εια und ta: die Namen konkreter Dinge (ausser denen von 
Stadten und Gedicliten) und die Sammelnamen Oxyt., dieAbstrakta 
nach BeschafFenheit der Endsilbe entweder Parox. oder Proparox., als: 
παρειά, Wange, καλιά, Nest, στρατιά, Heer; σοφία, άλήθεια, εόσέβεια, άσθέ- 
νεια und so alle auf εια v. Adj. auf ης; aber die Abstrakta von Yerben 
auf εύω sind Paroxyt. und haben ein langes a, als: βασιλεία, regnum, 
δουλεία, (ίερεία, Priestertum, nachkl.), στρατείά, παιδεία. Ferner sind 
Proparoxytona die Λveiblichen Personennamen von Maskulinen auf εύς, 
als: βασίλεια, regina, ν. βασιλεύς, ιέρεια (docli vgl. § 106, 1 , γ); die 
weiblichen Benennungen auf τριά, als: ποιήτρια, und die Namen auf εια 
von Personen (Λαοδάμεια, Πηνελόπεια, Μήδεια), Stadten und tiberhaupt 
Lokalitaten (’Αλεξάνδρεια, Χαιρώνεια, Ζέλεια, ’Ακαδήμεια, s. ein Verzeichnis 
Herod. I, 273 ff.) und Gedichten (’Οδύσσεια). Die Namen auf ία dagegen, 
wenn sie Lander oder Stadte bezeichnen, sind Paroxytona, ebenso die 
Personennamen wie ’Αρτεμίσια; Ausn. Ερέτρια, Λάμια (Stadt), Δια (desgi.), 
Πολύμνια, und eine Anzahl Namen attisclier Demen auf ιά: Θριαί (nb. 
θρια, Herod. I, 285, 14), Αίγιλιά, Έρχιά, Κρωπιά u. a., das. 290 f.

i) οια: die zweis. Oxyt., als: χροιά, Haut. Ausn. Τροία, ποια, Gras; 
die mehrs. Proparox., als εύνοια, Εύβοια, τρίττοια.

k) υια: die zw ei s i l b i gen  Properispomena, als: μυΐα; die m eh r 
s i lb ig en  meist Proparoxyt., als: Ώρείθυια, αιθυια, docli Oxyt. μητρυιά; 
iiber άγυιαί ύργυιαί neben άγυια ύργυια unten Anm. 3.

l) ψσ. ωά Parox}rt., als: ιυά, Schafpelz; doch Oxyt. θψά θωά Strafe.
Anmerk .  3. Πλάταια u. Θέσπεια, Θέσπια (so Korinna) sind im Plurale oxy- 

toniert: Πλαταιαι, θεσπιαί (Herodian I, 273. 280); so auch θρΐα θριαί (das. 285); 
μία (Γα) ist im Genetiv und Dativ Perispomenon; άγυιάν άγοιάς betonte Aristarch 
bei Homer (Herodian II, 57, II. υ, 254. 391); die Betonung άγυια und ebenso die 
Betonung όργυιά (οργυιαν Od. i, 325) wird als ionisch bezeichnet, Herodian I, 530.

0 G i j t t l i n g  S. 123.
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II, 613. 901; ders. I, 281 scheint άγυια, δργυια, aber im Plural άγυιαί, δργυιαί all- 
gemein vorzuschreiben. S. Ober diesen Accentweclisel bei Wortern auf ια Ahrens, 
Philolog. VI, 3, der auch (Τρώα) Τρψαί, (δμψα) δμψαί (§ 103, 2, h), θαμεΐα ταρφεΐα, 
θαμειαΐ ταρφειαί vergleicht. WOrner in Curt. Sprachw. Abhandl. 118.

§ 108. Zweite Deklination.

Die Worter der zwei ten  Deklination gehen im Nominative aus 
auf ος (1. us) und ον (1. urn). Die auf ος sind meistens generis 
mascu l in i ,  selten generis f emin i n i ;  die auf ov sind generis 
ne u t r i u s ,  mit Ausnahme der weiblichen Deminutiveigennamen, als: 
ή Γλυχέριον (§ 96 III). Der K e n n l a u t  (§ 99, 2) ist o; das ς und 
das v sind Kasuszeichen.

Obersicht der Kasuszeichen mit dem Kennlaute in den 
verschiedenen Mundarten.

| Boot. | Lesb.
Singularis.

| Dor. |Altion.(Hom.)|Neuion. | Att.

N. !ος, n .  ov ος, η. ον ος, η, ον Ιος, 11, ον ος, ft. ον ος, 11. ον

G. ω ω ου, ω joio, (οο), ου ου ου

D.

13IdoJ
s

δ

Ψ Ψ Ψ Ψ

A. !ov ον ον ον ον ον

V. ε ε ε 1* (ο«) ε

'Τ
τοω

i Pluralis.

In . u.V. οι,οε,υ,?ΐ·« οι, η. χ Ot, 11, χ ot, η. χ οι, ft. α οι, η. X

G. ων ων ων ων ων ων

; I). οις, οες,υς ο«σι (οι;)|θΐς οισι(ν), οις οισι(ν) οις [οιαι(ν)]

! A. ως, 11. α οις, η. α Ιονς, ους, ως, ος ους, η .  χ ους, 11. χ ους, η .  χ

Dualis.

N.A.V. ω I ω ω ι , , , ω
> fehlt ί fehltG.u.D.

) 1otv οιν OUV 1 οιν

Anmerk. Die WOrter der II. Dekl. auf ο-ς entsprechen den indischen Mask, 
auf a s und den lat. auf (o-s) u-s: sk. vrka-s =  λύκο-ς, lupu-s, G. vrka-sja, λύκο- 
(σ)ιο, λύκοιο, D. vrkiya (Lokativ vrk6 d. i. vrka-i), D. λύκψ, A. vrka-m, λύκο-ν, 
lupu-m, V. vrka, λύκε, lupe; PI. N. vrkas, G. vrk&-n-iun, λύκων, lupo-rum, Lok. 
vrk6-su, D. λύκο-ισι, A. vrkfi-n (Goth, vulfa-ns v. vulf*s), λόκο-νς, λύκους, lup6-s; 
Du. N. A. V. vrk&u, Ved. vrk&, λύκω, Instr. Dat. Abl. vrk&-bhjftm, G. u. D. λόχο-ιιν, 
λύκοιν; Neutr. S. N. diina-m, δώρο-ν, donu-m, PI. dfoifi-n-i, Ved. dan&, δώρα. 
Vgl. § 100.
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mit gedehntem letzteren Stammvokale Oder mittelst eines dazwischen- 
tretenden σ, welches bei den Verben auf ζω den Charakter vertritt, 
ansetzen, als: ποιη-τής (v. ποιέ-ω), μαθη-τής (v. μαθεΐν, ΜΑΘΕ-), Οεά-τής 
(ν. θεά-ομαι), μηνϋ-τής (ν. μηνύ-ω), ζηλω-τής (ν. ζηλό-ω), διχαστής (ν. δικάζω), 
όρχη-στής (ν. όρχέομαι), κτιστής (ν. κτίζω). — Ausnahm en: άήτης, άλήτης, 
πλανήτης, δυνάστης, κυβερνήτης, πλάστης, ψεύστης, πενέστης (wenn nicllt von 
πένης), αίσυμνήτης. ι ) j

f) αα, εα, οα Paroxyt., als: έ/.άα, πτελέα, χρόα (Haut). — A us- I 
nahm en: γενεά, θεά, Gottin (aber θέα, Anblick), δωρεά (alter δωρειά), ft' 
στοά (alter στοιά).

g) αια: die m ehrsilb . Paroxyt., als: γαληνσία, mit Ausn. der 
mehrsilbigen Stadtenamen, welche Proparoxyt. sind, als: Φώκαια, Ποτεί- 
δαια, Πλάταια (im Plur. aber Πλαταιαί); die zweis. Properisp., als: γραία.

h) εια und ta: die Namen konkreter Dinge (ausser denen von 
Stadten und Gedicliten) und die Sam m elnam en Oxyt., d ieA bstrak ta 
nach BeschafFenheit der Endsilbe entweder Parox. oder Proparox., als: 
παρειά, Wange, καλιά, Nest, στρατιά, Heer; σοφία, άλήθεια, εύσέβεια, άσθέ- 
νεια und so alle auf εια v. Adj. auf ης; aber die Abstrakta von Verben 
auf εύω sind Paroxyt. und liaben ein langes a , als: βασιλεία, regnuin, 
δουλειά, (ίερεία, Priestertum, nachkl.), στρατείά, παιδεία. Ferner sind 
Proparoxytona die weiblichen Personennamen von Maskulinen auf εύς, 
als: βασίλεια, regina, ν. βασιλεύς, ιέρεια (dock vgl. § 106, 1, γ); die 
weiblichen Benennungen auf τριά, als: ποιήτρια, und die Namen auf εια 
von Personen (Λαοδάμεια, Πηνελόπεια, Μήδεια), Stadten und tiberhaupt 
Lokalitaten (* Αλεξάνδρεια, Χαιρο>νεια, Ζέλεια, Άκαδήμεια, s. ein Verzeichnis 
Herod. I, 273 ff.) und Gedichten (Όδύσσεια). Die Namen auf ία dagegen, 
wenn sie Lander oder Stadte bezeiclmen, sind Paroxytona, ebenso die 
Personennamen wie 'Αρτεμίσια; Ausn. Ερέτρια, Λάμια (Stadt), Δια (desgl.), 
Πολύμνια, und eine Anzahl Namen attischer Demen auf ιά: Θριαί (nb. 
θρΐα, Herod. I, 285, 14), Αίγιλιά, Έρχιά, Κρωπιά u. a., das. 290 f.

i) οια: die zweis. Oxyt., als: χροιά, Haut. Ausn. Τροία, ποια, Gras; ' 
die mehrs. Proparox., als εύνοια, Εύβοια, τρίττοια.

k) υια:  die z w e is ilb ig en  Properispomena, als: μυΤα; die me h r -  «
si 1 b ig en  meist Proparoxyt., als: Ώρείθυια, αιθυια, doch Oxyt. μητρυιά; 
iiber άγυιαί όργυιαί neben άγυια οργυια unten Anm. 3. "

l) ωά ωά Paroxyt., als: ωά, Schafpelz; doch Oxyt. θφά θωά Strafe.
A nm erk . 3. Πλάταια u. Θέσπεια, θέσπια (so Korinna) sind im Plurale oxy- ?■: 

toniert: Πλαταιαί, Θεσπιαί (Herodian I, 273. 280); so auch θρΐα θριαί (das. 285); " 
μία (Γα) ist im Genetiv und Dativ Perispomenon; άγυιάν άγοιάς hetonte Aristarch j- 
bei Homer (Herodian II, 57, II. υ, 254. 391); die Betonung άγυια und ebenso die fi 
Betonung δργυιά (οργυιάν Od. i, 325) wird als ionisch bezeichnet, Herodian I, 530. (I
_______ ____  n
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II, 613. 901; ders. I, 281 scheint άγυια, όργυια, aber im Plural άγυιαί, δργυιαί all- 
gemein vorzuschreiben. S. Ober diesen Accentwechsel bei Wortern auf ια A h r e n s ,  
Philolog. VI, 3, der auch (Τρψα) Τρψαί, (δμψα) δμψαί (§ 103, 2, h), θαμεΐβ ταρφεία, 
θβμειαί ταρφειαί vergleicht. WOr ner  in Curt. Sprachw. Abhandl. 118.

§ 108. Zweite Deklination.

Die W6rter der zw eiten  Deklination gehen im Nominative aus 
auf ος (1. us) und ον (1. urn). Die auf ο ς-sind meistens generis 
m ascu lin i, selten generis fem in in i; die auf ov sind generis 
n e u tr iu s , mit Ausnahme der weiblichen Deminutiveigennamen, als: 
ή Γλυχέριον (§ 96 III). Der K e n n la u t (§ 99, 2) ist o; das ς und 
das v sind K asuszeichen .

C b e r s i c h t  der  K a s u s z e i c h e n  m i t  dem K e n n l a u t e  in den 
v e r s c h i e d e n e n  M un d a r t e n .

1 B8ot, | Lesb.
Singularis.

| Dor. |Altion.(Hom.)|Neuion. 1 Att.

N. ος, n. ov ος, 71, ον ος, 71, ον ος, 71. ον ος, 71, ον

Γ
~>ο•rs»Ο

G. ω ω 3οο ο ο >·

«V
ο ο ο C ου ου

D. ot; οε, ΰ Ψ ψ ψ Ψ Ψ
A. ον ον ον ον ον ον
V. ε ε ε 1/οω ε ο

 I 
ω

i
Pluralis.

N.u. V. οι,ο ε,ΰ,Η.α 01, 71. OL ot, 7i, a οι, η, α οι, η. α οι, 71. α
G. ων ων ων ων ων ων
I). οις, οες,ΰς οιατι (οι;) οις οιοι(ν), οις οι<χι(ν) οις [οισι(ν)]
A.iως, 71. α οις, η. α ονς, ους, ως, ος ους, 71. α ους, 71. α ους, 71. α

Dualis.
N.A.V. ω I ω ω I ω
G.u.D. οιν |  felilt οιν O U V

|  felilt οιν

Anmerk .  Die Worter der II. Dekl. auf o-; entsprechen den indischen Mask, 
auf a s und den la t auf (o*s) u-s: sk. vrka-s =  λόκο-ς, lupu-s, G. vrka-sja, λύκο- 
(o)to, λύκοιο, D. vrkfija ( L o k a t i v  vrkG d. i. vrka-i), D. λύκψ, A. vrka*m, λύκο-ν, 
lupu-m, V. vrka, λύκε, lupe; PI. N. vrkfis, G. vidc&-n-iini, λύκων, lupo»rum, Lok. 
vrkfc-su, D. λύκο-ισι, A. vrkft-n (Goth, vulfa-ns v. vulf-s), λύχο-νς, λύκους, lup6*s; 
Du. N. A. V. vrkftu, Ved. vvk&, λύκω, Instr. Dat. Abl. vrktVbhjftm, G. u. D. λύκο-ιιν, 
λύχοιν; Neut r ,  S. N. dftna-m, δώρο-ν, donu-m, PI. d&nfi-n-i, Ved. d&n&, δώρα. 
Vgl. § 100.



Bemerkungen zu der Tabelle.
§ 109. BOotische, thessalisehe, lesbische, arkadische, kyprische, eleische und

dorische Mundart.1)

1 . Boot. Yon der G enetivform  auf oto, die gewohnlich von 
den alten Grammatikern die th e ssa liseh e , zuweilen aber auch bootisch 
genannt wird, kommt nur Πινδάροιο Cor. 21 vor (also diehterische Form 
wie in anderen Dial.; doch Πινδάροι Dat. v. W ilam ow itz, Horn. Unters. 
321 , Anm.); auf Inschr. die Form auf ω, als: πολέμω ,cΙπποδρομίω u. s. w., 
wie auch Ι'ππω Cor. 1 4 ; — Dat. auf υ auf jtingeren Inschr., als: τυ 
οάμυ, αυτυ, δδυ, Εόβώλυ, auf anderen und insbesondere den alteren die 
Form auf ο», als: τοΐ δάμοι, τοΐ Τρεφωνίοι, Διωνύσοι, die Form auf οε 
auf sehr alten, namentlich tanagraischen, als Δκυνύσοε D.-I. 869 (ganz 
jung auch ει, als τε ΐ); entspr. P lu r. N. υ, dessen Lange aber wie das 
att. oi auf den Accent nicht einwirken soil, als: "Ομηρο ( =  "Ομηροι), 
auf Inschr. το ( = τ ο ι ) ,  τόδε ( = τ ο ίδ ε ) ;  alter aber οι; Dat. ϋς auf Inschr.: 
ίππος, προβάτυς, τυς άλλος, προςένυς, αυτός u. s. w., auf den alteren οις:  
Βοιωτοΐς. Cor. 20 λευκοπέπλοι?; Akk. ω ς , auf Inschr. έσγόνως, συγγράφω?, 
Ar. Ach. 8 7 4  ψιάθως, 879 έχίνως, αίελούρως.

2. T hessal. liber den Gen. auf oto s. Nr. 1; auf unseren Inschr. 
finden wir nur das darauf abgestumpfte oi, als Σατύροι, τοΤ; in Pharsalos 
jedoch ω und nachmals ου, da allgemein im Thessal. ω zu ου wurde; 
so auch Dat. 8. auf ου st. to: Κερδοίου st. Κερδωφ Dial.-I . 372 (i adscr. 
friih abfallend); G. PI. ουν, D. PI. οις, A. PI. ος.

3. Lesb. Gen. poetisch auf οιο: έρχομένοιο Ale. 45 , gewohnlich 
auf ω, als: λόγω. — tJber den fruhen Wegfall des t subscr. im Dat. S. 
S. § 4 3 ,  5. — D. PI. auf οισ ι  (οισιν poet.): Sapph. 85 χρυσίοισιν άνθέμοισιν. 
Ale. 35 κάκοισι, auf Inschr. θέοισι, νόμοισι, τούτοισι; auf οις immer der 
Artik. τοις, dann bei Dichtern auch sonst, wiewohl meist nur bei folgenden 
Vokalen, als: πλείστοις έάνασσε (wo e. Art Elision stattfindet), doch auch 
atn Ende der Verse, als: δύμοις S. 68, und vor Konson., άνΒρώποις διοπτρον 
Ale. 53 , S. 97. — Akk. PL: οι ς ,  als: Ale. 15 πασσάλοις, 35 ένεικαμένοις, 
Sapph. 78 στεφάνοις, Theokr. 28, 10 άνδρειοις πέπλοις. 12 μαλάκοις πόκοις. 
16 δόμοις. 20  νόσοις, auf Inschr. νόμοις, στρατάγοις, Λαμψακάνοις, τοίς, 
άλλάλοις.

4. Dor. Gen. ου, im s tren g e re n  Dorismus, im Arkad., Kypr., 
Eleischen ω, als: λόγου, λόγω, s. § 26, S. 129, bei P in d ar nur die 
Formen auf ου und oio, C hrist, Phil. 2 5 , 631 f. Das Kyprische hat 
daneben Formen mit v (also gleich dem Gen. Plur.), als άργύρων. —  
(Dat. Sg. oi arkad. [nicht kypr.] el.) — D at. PL: poetisch οισ ι(ν), als:
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l) S. A h r e n s ,  Dial. I, p. 204. 221 sq. l l l s q .  II, p. 226 sq.; Meister,  D. I, 
270. 304 ff. 161 ίϊ. II, 110. 270. 60.
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Ar. Lys. 1179 τοίσι συμμάχοισι, 1181 άμοίσι, oft aucli bei Epicharmus, 
a Is: γαυλοισιν, τούτοισι, λόγοισι u. 8. w., gewOhnlich aber οις;  ebenso eleisch, 
arkad., kypr. — Akk. PI. ους ,  ira strengeren Dor. entweder ω ς ,  als: 
λόγως (oft b. Tbeokr.; s. § 26, 129), oder verkttrzt in ος (wobei der 
Accent nicht zurtlckgezogen wild, § 80, 4), oft b. Theokr., als: τας 
άμπέλος 5, 109, τώς κάνθαρος 114, τάς παρθένος 1, 90, τώς λύκος 4, 11, 
sehr selten aber b. P ind.:1) 0. 1, 53 κακαγύρος (ohne metr. Not). 2, 
71 νάσος (die meisten Hdscbr. νάσον). N. 3, 28 έσλύς (dass. gegen das 
Versmase liberl. N. 1 , 24; s. auch 3, 24. 1 0 , 62), so auch Hes. Sc. 
302 λαγύς st. λαγούς v. λαγός; oft auf Inscbr., als: τός θεός, κατά τός 
νόμος τός κειμένος, τός προ£ένος, τός κόσμος u. s. w., endlich (kret. argiv.) 
ονς,  als: τόνς st. τούς, s. § 38, 3. Der arkadiscbe Dialekt bat ος, der 
eleiscbe ως ωρ (mit demselben Rbotakisraos wie in den anderen Endungen: 
op, οφ, s. § 29, S. 146); indes findet sicli aucli oip (vgl. lesb.): τοίρ 
θεαροίρ D.-I. 1172; vgl. Solm sen, Kubns Ztsclir. 29, 345. — Im Gen. 
d. Dual, hat der eleiscbe Dialekt die merkwUrdige Bildung -οίοις, -οίοιρ, 
als όυοιοις, αύτοίοιρ, B lass z. D.-I. 1159; diese Form scheint dem Dat. 
PI. angebildet zu sein. Eine kiirzere Form oi (fllr die II. u. III. Dekl.) 
zeigt eine argivische Inscbr. (Rohl, I. G. ant. 43 a, Dial.-I. 3274): τοΐ 
/ ανάκοι, s. B aunack, Stud. 1 , 174 f., P re llw itz  z. D.-I. (das attische 
Bsp. flir dieselbe Endung C. I. A. I,· 472 ist vollig unzuverliissig).

Anmerk.  Kontrakta mangeln im filteren Dorischen, man sagt £όως (tab. 
Her.), άπλόον (Gortyn), νόος πλόος; sp&ter indes dringt Kontraktion ein: εύνου;
u. s. w., A hr e n s  II, 194. 207. Die WOrter der attischen Deklination flektieren die 
Dorier nach der gewOhnlichen II. Dekl., als: ναός ( =  νεώς), λαγό; ( =  λαγώς, Epicharm. 
Atli. 9, 400, c), γλυκυκρεον Sophr. 54, άξιοχρέοις Ther. 2448, Ιλέος (acc. pi.) kret. 
Inschr. Ca ue r 2 116 a. E., 117, 18, έκπλεον tab. Heracl. 2, 32; κατάπλεον Epidaur. 
D.-I. 3340, Z. 4-4; d. att. έως lautet dor. άώς nach der III. Dekl.; Άμφιάρεως ent
weder Άμφιάρηο; (Pind., korinth. Vasen) oder (Άμφιάρης) D. Άμφιάρη, Pind. N. 9, 
24 (Inschr. Kos Bull, de corr. hell. V, 220?), wo das η ebenso befremdet, wie ε 
in dem erw&hnten Ιλέος und η (?) in dem BIAFFO (ιλή/ω[ί]?) des lakonischen 
Epigr. b. R o h l ,  I. Gr. ant. 75 (G. Meyer  1492 Anm.). Vgl. § 110, 3. Auf Kos 
indes hat sich die attische Deklination inschriftlich gefunden ( B e c h t e l ,  Gtg. 
Nachr. 1890, 33): όϊες τρεΤς τέλεφ ( =  τέλειοι), όϊς τέλεως ( =  τέλειος), έπιρεζέτω 
τέλεων ( =  τέλειον).

§ 110. Homerische Mundart.2)

1 . Gen. οιο  und ου , als: άργυρέοιο βιοιο II. α, 4 9 , ώμου; liber 
die zwischen οιο und ου liegende Form auf oo s. § 103 , 3. S. eine 
Statistik dee Gebrauchs' von οιο und ου bei C avallin , Mdl. Graux 
p. 557 if.; B oldt Progr. Tauberbiscbofsheim 1881 . Vok. ος und ε,

l) B o ec k h ,  de metris Pind. p. 294; Chr i s t ,  Philol. 25, 629 f. Vgl. § 38, 
Anm. 1, b). — 2) Vgl. T h i e r s c h ,  Horn. Gr., §§ 183iT.
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als: φίλος ώ Μενέλαε II. δ, 189. φίλος ι, 601. ώ φίλος Od. γ, 375 (φίλος 
Vok. auch Sapph. fr. 29). γαμβρός έμός τ, 406 . — Callimach. hymn, 
in Del. 66 und 275 ν η σ ά ω ν  hat das Fem. ή νήσος nach Analogie 
der I. Dekl. flektiert; aber Eur. Hipp. 743 wird jetzt τάν άοιδών 
(Sangerinnen) st. άοιδαν gelesen. — Dat. P I . οισι(ν) und οις,  als: 
ωμοισι(ν), ώμοις, S. § 1 0 3 , 10. — Gen. Dual, ouv, als: βλεφάροιιν, 
ιπποιιν, όφθαλμοΐιν, ώμοιιν, τοΐϊν, άμφοτέροιιν; Dat. Dual, nur ώμοιιν an 
mehreren Stellen, als: II. o, 308. π, 40 . — liber die Form auf όφι(ν) 
s. § 135.

2 . K o n trak tio n e n  kommen bei Homer nur ganz vereinzelt vor: 
ν ο υς  Od. x, 240 (sonst nirgends) neben νόος, νόου, νόψ, Άντίνοος, άγχίνοος; 
χείμαρρους nur II. λ, 493 (χείμαρροι δ, 452, χειμάρρψ ε, 88 kann man 
von χείμαρρος ableiten, vgl. L obeck , Phryn. 234; χείμαρροι als Kontr. 
von -pool wollte Ptolemaeus y. Askalon; vgl. F ritsch , Curt. Stud. VI, 
107); aber ρόος, βαθύρροος, άψορρόου u. s. w. stets (Hdn. II, 46); ebenso 
πλόον, διπλόον; Π ά ν θ ο υ  (v. Πάνθοος) II. ο, 522 U. a., Π ά ν θ ω  p, 40, 
wofiir stets Πανθόου ΓΙανθόφ zu lesen moglich ist (Nauck); έυςου x, 373 
(έϋςου Ptolem. v. Askalon). Von den Adjektiven auf αος ist nach Aristarch 
άγήρως, άγήρων St. άγήραος, ον zu schreiben 1) II. β, 447. θ, 539. Od. ε, 
136 u. a. (indes die Hdschr. iiberwiegend άγήραος, -ον), und Od. ε, 218 
άθάνατος καί άγήρως am Ende d*es Verses kann nicht anders gelesen 
werden; sodann der Akk. άγήρως Od. η, 94, der Dual άγήρω II. μ, 323. 
p, 444; so auch ύψίχερων (aus ύψικέραον) Od. x, 158; bei Hes. Th. 949 
άγήρω (Akk. st. άγήρων, § 114, A. 1 ), 277 ά;ήρψ am Ende des Verses, 
aber 955 άγήραος, Hymn. Ven. 215 άγήρως (Ilgen e conj. άγήραος), aber
H. Cer. 260 άγήραον ohne Var. Ausserdem sind noch zwei Kontrakta 
zu bemerken: σώς (aus σάος, vgl. σαώτερος, σαόφρων) nur im Nom. (in 
der Hebung II. χ, 332), und ζώς II. ε, 887 (aus ζωός), Akk. ζών π, 445, 
s. § 148 Anm. 2 u. 3. — Bei Callimach. kommen in dem dorisch ab- 
gefassten Hymn, in Cer. 58 u. 130 die auf dorische Weise kontrahierten 
Formen ά θεύς (Accent Hdn. I, 400), τάν θευν vor (Meineke indes θεόν 
mit Venet.; θευν fuhrt auch Herodian I, 415, 7 an, m. d. Bsp. τήν θευν 
νΑρτεμιν οΓ επαθεν).

3 . Die Worter auf άος, als: Μενέλαος, Πρωτεσίλαος, ?Αμφιάραος (Od. 
ο, 244. 253), ιλάος, lassen die Kontraktion nie zu; das a in ί'λαο; wird 
bei Homer und anderen Dichtern sowohl lang als kurz gebraucht.2) 
Bei einigen Eigennamen auf άος ηος findet eine Verse  hie bung der 
V o k a l e  statt (§ 40). So wird aus Άγέλάος Od. χ, 2 1 2 , 241. υ, 321 
Ά γέλεω ς χ, 131. 247, mit Synizese zu lesen; vgl. ferner: Ευνηος (von 
νήυς) II. η, 468. ψ, 747 mit Άναβησίνεως Od. θ, 113. ^κρόνεως 1 1 1 . 1

1) S. S p i t z n e r  ad II. Exc. IV; Cauer,  Od. I, XIX. II. I, XXIV. -  2) s. 
P a s s o w s  WOrterb. unter Γλαος.
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Nur mit εω^Βριάρεων II. a, 403; Πηνέλεως II. £, 496 u. a., D. Πηνέλεψ 
II. i, 487, A. Πηνέλεων II. v, 92, G. Πηνελέωο (v. 1. Πτ(νελέοιο) *) II. 6, 
489; vgl. II. β, 552 . 6, 331 und sonst die Genetivform Πετεώο von dem 
Norn. Πετεώς, s. Herodian II, 198, nach welchem Aristarch ΓΙετεψο ge- 
schrieben liaben muss (ος : οιο =  ω ; : ψο). Derselbc Herodian flllirt 
nocli an: Ταλαώο od. Ταλαψο aus Antimachus, Μίνωο v. Μίνως, Άνδρογέωο 
v. Άνδρόγεως, letztere Formen oline Belegstellen. Mit Recht verworfen 
wurde die Lesart Zenodots II. ε, 323 Αίνειώο st. AtWao. Im Etymol.
M. 213, 23 wird der Gen. Bpiofprjo von Βριάρεως -ηος' (-ης) angeflihrt, 
wolil aus Ibykos (45 Bgk.); man kann Άμφιάρη b. Pind. nb. -ρηος ver- 
gleichen, § 109 Anm. (Wackernagel ,  K. Z. 27, 280 will Βριαρήου 
[od. -co) korrigieren.) Analog dem Gen. auf ου ist der Gen. ΙΙείρεω II. υ, 
484 von Πειρεως gebildet (obwohl der Norn. II. β, 844 u. s. Πείροος lautet).

4. Von νΑ0ως (Ά θόω ς hymn. Apoll. D. 3 3 ; aucli "Αθοος und kon- 
trahiert νΑθους, St. Byz. 36, 10), Κώς (Κόως h. Apoll. D. 4 2 ; andere 
Formen Koo; und Κώως, Stud. Byz. 402 , 15) und ή γάλως, Schwiigerin, 
kommen folgende Formen vor: G. ΆΟόω 11. ς , 229 (Andere betonten 

νΑ0οω, Herodian II, 234); N. PI. γαλόψ (Andere -/άΧοψ, s. das.) II. χ, 
473, G. γαλοων ζ, 378 , Κόωνο’ II. ς, 255  und ο, 28, vgl. § 56.

§ 111. Neuionische Mundart.2)

1 . Der Gen. S. hat die Form ου. An sehr wenigen Stellen findet 
sicli in einzelnen Handschriften Herodots st. ου die Form oio, die irr- 
tiimlich von der altionisehen Mundart in die neuion. Ubertragen ist; an 
andern bei’ Eigennamen die Form εω , oline Zweifel durcli eine Ver- 
irrung der Abschreiber von der I. Dekl. in die zweite; so haufig von 
Βάττος Βάττεω st. Βάττου, aber nirgends in alien Handschriften; in alien 
Μεμβλιάρεω 4, 147 und 148, aber 4, 147 einstimmig Μεμβλίαρον. Die 
ion. Elegiker haben sich nocli der Form auf -oio zuweilen bedient; aber 
im Iambus ist einziges Beispiel Διωνύσοιο αναχτος (so Hdsclir.) Archil. 77 , 
wo G. Hermann Διωνύσου. S. Renner,  Curt. Stud. I, 1 , 206 ff. F lach ,  
Bzzb. Btr. II, 54.

2 . Die Formen des Gen. PI. τουτέων und αύτέων finden sich zwar 
bei Her. sehr liHufig, aber fast oline Ausnahme mit Verschiedenheit der 
Lesart, und an sehr vieien Stellen ist τούτων und αυτών durcli alle 
II4sell, geschtltzt. Das missbriiuchliche ε kommt bei Hippokra tes  und 
in dem kilnstlichen Ionisch der Autoren der Kaiserzeit, wie Aretitus, 
sehr hliufig nicht bloss im Gen. PI., sondern aucli in andcren Cas. obi.

■) Vgl. Ober diese Schwankungen (aucli ΓΙηνέλεον II. v, 92 n. Aristoph. Byz.; 
Γυνοαρέου Od. λ, 298. o j ,  199) Co bet,  Misc. 297, der Uberall εω verlangt. — 2) S. 
B r e d o v ,  dial. Herod., p. 233 sqq.
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des Mask, und Neutr. der Pronomina vor langer Endung vor, als: 
τουτέου, αότέου, έωυτέου, τοιουτέου, τουτέω, αδτέω, τοιουτέω, έωυτέων, τοιουτέων, 
τουτέοισι, αύτέοισι, έωυτέοισι, τοιουτέοισι, τοιουτέους, τουτέους, αότέους u. s. w. 
Vgl. § 45, 4. Dergleiclien Formen haben die Abschreiber an einigen 
Stellen aueh in den Hero dot  eingeschw&rzt, wie 1 , 133 a. E. αύτέω 
(b. Athen. 4. p. 144 aber ricbtig αυτω).

3. Der D a t i v u s  P l. geht auf οισι aus, als: άνθρώποισι; die Form 
auf οις findet sich b. Herod, nur 6, 119 άγγείοις st. άγγείοισι (s. Baehr  
ad 1. d.). Bei den Elegikern und Iambograpben findet sicb nach Diels 
Άθην. πολιτεία p. 38 οις nur in folgenden Fallen: a) wenn ein Vokal 
folgt, b) am Ende des Verses oder in der Mitte des Pentameters, e) beim 
Artikel u. Relativum, d) bei Kombination mehrerer Dative. Vgl. § 104, 4. 
In Halikarnass zeigen die Inschr. frtih οις: τοις 238 Bechtel ,  τοις θεοιςη. a. m. 
240; desgl. in Keos, Kyme u. s. w., s. F r i t  sell, Vocal, d. herod. Dial. 33 f.

4. Die Worter, welche auf εος, εον, οος, oov ausgehen, werden 
bei Herodot nicht kontrabiert, sondern bleiben offen,  als: άδελφιδεύς, 
θυγατριδεός, κανέω, όττέου, δστέα, χρύσεον; οίνοχόος, ευνοος, νόφ, νόον, πλόον, 
συμπλόων, πρόνοον, περιρρόου, δίπλοον, άντίξοον, άντιξόους, άθρόοι; an einigen 
Stellen jedocb werden in alien Hdsch. die kontrahierten Formen gelesen, 
als: χουν 1 , 185. 7, 23 (vgl. χών G. Plur. Inscbr. Keos B e c h t e l  43, 
in der Bedeutung Mass, πρόχουν Inschr. Naukratis das. p. 153), νω 1 , 27. 
Ισπλου 6, 33. ευνου 6, 105. τον φλουν (Wasserpflanze, att. φλέως) 3, 98, 
Poll. 10, 178; δίπλα 2 , 148. 8, 87 (letzteres aucb von S te in  belassen, 
vgl. § 113 Anm. 1; oben § 104, 1 ). Der Iambograph Semonides bat 
frg. 1 , 3 νόος einsilbig, d. i. νους; sonst finden sich bei diesen Dichtern 
nur oifene Formen, R e n n e r ,  Curt. Stud. I, 1 , 217 f.

5. Die sogenannte zweite a t t i s c l i e  Deklination auf ως kommt bei 
Hdt. nicht haufig vor, so bei fremden Eigennamen (vgl. § 136, 3, e): Νεχώς 
Her. 2, 158, G. Νεκώ ib., A. Νεχών 2, 152; G. Ναθώ 2, 165; Μανέρως 2, 79; 
'Ινάρως 7, 7 ; Σαβακών 2, 137. 152; bei griechisehen: Μενέλεως 2, 116, 
Μενέλεων 2, 113. 118; Άρκεσίλεως 4, 160, Άρκεσίλεων ib.; Τέω Τέων 1 , 
170 (Herodian kennt Κέος Τέος, I, 1 1 1 , wie φλέος und πλέος, und so Κέον 
Hdt. 8, 76), Άμφιάρεως 8, 134, ^μφιάρεων 1 , 46 (ν. 1. -ρεος, -ρηον), 
Άμφιάρεω 8, 134 (-ρεος u. s. w. will Wackernage l ,  Κ. Ζ. 27, 265); 
Στησίλεως 6, 114; Περίλεως 9, 103; Πρωτεσίλεω und -εων 9, 116; Άθως 
7, 22, ’Άθω ib., Άθων 6, 44 U. S.; Μίνως 1, 171, Μίνω ib. u. S., Μίνων 
7, 171; b. Appellat. (Adjekt.) τον λεών 1 , 22 u. s. (dock λαόν Hdsckr. 
4, 148, ληόν 5, 42 2)); δίμνεως (ν. μνα, Pollux όίμνως) 5, 77; άρχιέρεως

0 Eingedrungene Vulg r̂form (vgl. Phrvnich., p. 293 Lob.) nach Fritsch, 
Vocal. 46f. Anm.; anders Rutherford, Phryn. p. 355. — 2) Stein, Her. LII, 
der mit Bredov Uberall λεώς durchfUhrt; dagegen halt Nauck, Mel. Ill, 268 ληός 
fur die echt Herodot. Form.
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f .
f; wobl richtige Lesart 2, 37 ftlr άοχιερεύς, vgl. att. ήμιέκτεων v. έκτεύς (ίέρεως 

Milet Inschr., s. § 114 A. 6.); πάτρως 2, 153, πάτρψ 6, 103, πάτρων 
Μ- 4, 76. 9, 78 (aber von μήτρως μήτρωα n. d. III. Dekl. 4, 80). Die
* bei den jtlngeren Attikern in vielen Wortern vorkommende Akkusativ-
j form auf ω st. ων wird von Her. niclit gebrauclit. Statt λαγώς seheint
} Her. λαγός gcsagt zu haben (s. Athenae. 9, 400, c), obwohl in den
| Hdsclir. fast Uberall die Var. λαγώς stebt: λαγό; 3, 108 (Var. λαγώς,
I λαγώς, λαγωός), λαγός, λαγόν 4, 134 (Var. -ώς, -ών), λαγού 1, 123, λαγόν
* 1 , 123. 124 (schwacbe Var. -ών) 7, 57 (Var. -ών); statt κάλως κάλος
| (2, 28. 36); statt des att. πλέως πλέα πλέων sagt Her. πλέος πλέη (aber
gj πλή Diogen. Apoll., s. § 104, 1), πλέον, vgl. 4, 87. 5, 111. 1 , 170.

2, 100, 153. 4, 7, πλέοι 2, 148, πλέους 1, 194, έμπλεοι 1, 59, έπίπλεος
3, 118, άνάπλεον 4. 31.2) Ίλεως ν. 1. Τλεος 4, 94 (-εος Stein) ,  Ιλεων 

! PC, ίλεον ABR Ste in  6 , 91; iilinl. schwankend άςιόχρεος -εως 1 , 156.
, 4, 126 (Merzdor f ,  Curt. Stud. IX, 231 Anm.; άςιόχρεοι Hippokr. IV,
I 104 L.). — Die ioniscben Dicbter bieten Χαρίλαε Archil. 79, ίλαος 75,
] ληός Hippon. 8 8 ; docli πλέως Arch. 58 (πλέος Bgk.), λαγώς Hippon. 36
\ (λαγούς Mein eke).3)

§112. Attische Mundart. 
Paradigmen.

Singular.
Rede. Insel. Gott. Bote. Feige.

!■' N. ο λόγ-ος ή νήσος ό θεός 0 αγγελνος το συκον
?l· G. λόγ-ου νήσου θεού άγγέλου σύκου

D. λόγ-ω νήσω θεω άγγέλψ σύκω.
> A.

1
λόγ-ον ντ,σον θεόν άγγελον συκον

V·! λόγ-ε νήσε θεός άγγελε συκον

t Plural.
N. λόγ-οι νήσοι θεοί άγγελοι σύκα

1 \ G. λόγ-ων νήσων θεών άγγέλων σύκων
s *r D. λόγ-οις νήσοις θεοις άγγέλοις σύκοις

>
A. >> I Ο C 4\ νήσους θεούς άγγέλου; σύκαr

H V.
1 λόγ-οι νήσοι θεοί άγγελοι σύκα

f  
, i Dual.

N. A. V. λόγ-ω νήσω θεώ άγγέλω σύχω
■1
.j*

G. u. D. λόγ-οιν νήσοίν θεοΐν άγγέλοιν σύκοιν

') S. Bredov, dial. Her., p. 169. — 2) S. Bredov 1. d., p. 15*. 
Curt. Stud. I, 1, 218 f.

— 3) Renner,
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Anmerk.  1. Der sogenannte t he s s a l i s ch e  Genetiv auf oio (§ 109, 1) 
kommt zuweilen auch bei den Tragikern in den lyrischen Stellen vor, als: Aesch. 
Pers. 108 εύρυπόροιο. Eur. Or. 822 άελίοιο. Ph. 820 φοινικολόφοιο. Troad. 838 
Γϊριάμ.οιο. Rhes. 909 άριστοτόκοιο. H. f. 122 τροχηλάτοιο. El. 465 άελίοιο.*)

Anmerk .  2. Der Vo k a t i v  geht gewOhnlich auf ε aus (s. § 100, 2), doch 
tritt dafur bei Dichtern auch die Nominativform ein, s. Synt. § 357, 2, als: ώ φίλος, 
ώ φίλο; Ar. Nub. 1167; von θεός kommt der Vokativ θεέ nur im N. T. und bei 
sp. Schriftst. vor, doch die Komp. Άμφίθεε (Ar. Ach. 176) u. s. w. auch bei 
Attikern. tjber den Dat .  PI. auf οισι(ν) st. οις s. § 105, 5.

Anmerk .  3. Eine sp&tgriechische Abart der II. Deklination ist die auf ις, tv  

im Norn., tv im Akkus , t im Vokat., statt to;, tov, ιε; die anderen Kasus gehen auf 
ίου, ίψ u. s. w. aus: Diese Formen auf -ις, - t v ,  - t  finden sich auf Inschr. seit der 
Mitte des 1. Jahrh. n. Chr., besonders in Eigennamen: Εύγένις, Καλλίστιν, μ,αρτύριν.
S. L o b e c k ,  Proleg. patholog. 500f.; B e n s e l e r ,  Curt. Stud. Ill, 149—183. Auch 
schon auf Papyrus alexandrinischer Zeit Σαραπιήν fiir -ιήον d. i. ιείον, ferner ελαν 
fur ελα(ι)ον mit unterdrticktem t (Ausspr. 643).

§ 113. Kontraktion der zweiten Deklination im Attischen.
Einige Substantive und viele Adjektive, in denen ein o oder ε 

vor oc, ov steht, erleiden gewohnlich die K on t r ak t ion ,  die nur 
darin von den allgemeinen Regeln (§ 50, S. 213 ff.) abweicht, dass 
das εα des Neutrums nicht in η, sondern in a verschmilzt (§ 50, S. 216).

P a r a d i g me n .

Singular.
Sckiffahrt. Umschiffung. Knochen.

N. δ πλόος πλους δ περίπλοος περίπλους το όστέον οστουν
G. πλόου πλου περιπλόου περίπλου όττέου όστου
D. πλόω πλω περιπλόω περίπλω όστέφ οστψ
A. πλόον πλουν περίπλοον περίπλουν όστέον όστουν
V. ί [πλόε πλου] [περίπλος περίπλου] όστέον οστουν

Plural.
N. j πλόοι πλοΐα) περίπλοοι περίπλοι όστέα όστα
G. i πλόων πλών περιπλόων περίπλων οστέων οστών
D. πλόοις πλοις περιπλόοις περίπλοις όστέοίς όστοΐς
A. πλόους πλους περιπλόους περίπλους όστέα όστα

v. | πλόοι πλοι περίπλοοι περίπλοι όστέα όστα

Dual.
N . A. V. πλόω πλώb) περιπλόω περίπλω όστέω όστώ
G. u. D. πλόοιν πλοιν περιπλόοιν περίπλοιν όστέοιν όστοΐν

a) πλο•ί Xen. An. 5. 7, 7. πλοις Antiph. or. V. § 83. εσπλοι Thuc. 7, 24.
εσπλων 41. διέκπλοι 1, 49. έπίπλους 11. — b) tiber den Accent s. § 115, 3, a.

0 Vgl. H e r m a n n  ad Orphica, p. 724.
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| S.N. u. V. χρύσε-ος χρυσέ-α χρύσε-ον άπλό-ος (άπλέα^) άπλό-ον
χρυσους χρυσή χρυσουν απλούς άπλή άπλουν

! G. χρυσοΰ χρυσής χρυσου άπλου απλής άπλου
! D. χρυίψ ΧΡυσ0 χρυσώ άπλιυ άπλή άπλώ

A. χρυσουν χρυσήν χρυσουν άπλουν απλήν άπλουν

1 P.N.u.  V.l1 I χρυσοί χρυσαί χρυσά απλοί άπλαϊ άπλά c)
6 . χρυσών χρυσών χρυσών απλών άπλων άπλών
D.! χρυσοίς χρυσαίς χρυσοίς άπλοίς άπλαίς άπλοίς
A. χρυσους χρυσάς χρυσά άπλους άπλάς άπλά

Dual. χρυσώ *) χρυσά χρυσώ άπλώ απλα άπλώ
χρυσοίν χρυσαίν χρυσοίν άπλοίν άπλαίν άπλοΐν

a) Ob. d. Acc. s. § 115, 3, a. —b) S. Anm. 4. — c) Aber ευνοα, ευπλοα s. Anm. 1.

Anmerk. 1. So nur noch die Komposita von πλους, als: ό έπίπλους, έσπλους,
ό νοΰ;, Verstand, b μνοΰ;, Flaum, ό |^ΰς, StrOmung, b ftpoO;, L&rm, b χνοΰς, Flaum 
(b πνοΰς, Hauch, Hesj’ch., der es atich =  φΒόγγος erkl&rt), b φλοΰς, Rinde von 
Gew&chsen, Bast (flblicher φλοιό;) [vulgar und bei Herodot 3, 98 auch eine Wasser- 
pflanze, =  att. φλέως, Pollux 10, 178, § 111, 4], τό ήμίχουν J/2 χ°«ς (Mass, Gen. 
yoo;), ή πρόχου;, Wasserkanne, τό κάνουν, der Korb, ό άδελφιδους, Neffe, ό υΐιδοΰς 
(υιόοϋς, § 43, 2), ό Ουγατριδοΰ;, Enkel, ό άνεψιαδούς, Sohn eines Geschwisterkindes; die 
Eigennamen auf θοος =  θου;, voo; =  νους, als: ΠάνΟου;, Πειρίθους, Σωσίνου;. Die 
Adjektive auf (εος) οΰς, (εά) ή oder ά, (εον) ουν bezeichnen einen Stoff, als:
{άργύρεος) άργυροΰ;, (άργυρέά) αργυρά, (άργόρεον) άργυροΰν, silbern, κεραμεοΰς, ά, ουν, 
irden, έρεοΰς, ά, οΰν, wollen, λινού;, leinen, oder eine Farbe: άλουργους purpurn, 
Plat. Tim. 68, c (Rep. IV, 429 d 1. -γά), Inschr. Samos Becht. 221 (a. F. -γός, -γής), 
βατρα/ειοΰ; grtin, γλαυκε(ι)οΰς, blau, φοινικιοΰς, rot (s. tiber diese Bildungen auf ειους, 
εοΰς, ιοΰς Anm. 6); die Adjektive aber, welche eineBeschaffenbeit bezeichnen, wie 
άργαλέο;, κερδαλέος, ferner aucli νέος t) werden nicht kontrahiert; die auf (οος) ου;, (oov) 
ουν sind: a) Adjectiva m ultip licativa dreier Endungen, als: άπλους, διπλούς, bei 
denen die Kontraktion von όα in ά zu bemerken ist (§ 50, S. 217); tiber das Fem. s. 
Anm. 4; b) Adjectiva composita zweier Endungen von den Substantiven νους, πλους, 
Ορους, πνοΰς (bezw. d. Verb, πνέω, πλέω, θρέω) und μνά, als: ευνου; ευνουν, ευπλου; 
ευπλουν, άλλόθρου; άλλόΗρουν, εΰπνους εϋπνουν, τρίμνους -ουν, δεκάμνους -ουν; dann 
das poet, δορυσσοΰς a. δορυσσόος (-ου; Soph.OC. 1313), das erst spat eindringende άντίξους 
(ion. poet, αντίξοος) und dasAdj. dreier Endungen δίκρους, όά, δίκρουν oder δικροΰς, όά, 
δίκροΰν.2) Diese letzteren unter b) lassen im Neutrum des Plurals oa offen , als: 
ευνοα offen (nicht ευνα), εΰπλοα, τά έτερόπλοα Dem. 34, § 8. 22. 26. 40, άμφο* 
τερόπλοα 28 (έπίπλοα Her. 1,94 von dem, was zu Schiffe fortgebracht werden kann, 
aber τά έπιπλα, supellex); so auch von dem Subst. ήμίχουν ήμίχοα, M eisterhans, 
Gr. d. att. Inschr. 992. Ober die Femininform auf (εέα) εά, (ρέα) ρά, ρόά s.

£ § 105, 1, a); tiber den Obergang dieser WOrter in die III. Dekl., als: ol ευνους, ol 
I πλόες, τον δονακόχλοα § 139, Anm. 5; tiber die Bctonung der Kontrakta s. § 115, 3.

·) Von νέος findet sich iin Femin. G. νής Aristophan. Aiolosikon Com. I, 
p. 395 Kock, aber in einem fingierten Orakel, wo es als ion. Form =  νέη; zu nehmen 
1st. — 2) g. Lobeck ad Phryn., p. 233 sq.; GOttling, Acc. S. 317.

Kuhncrs ausfuhrL Griech. Grammatik. I. T. 20
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Anmerk. 2. Der Vokativ πλου (aus ::X0£)kommt in den altenSchriftstellern nicht 
vor, woh] aber in den Deklinationsparadigmen bei Theod. in Bekk. An. Ill, p.983 ip. 14 
ed. Hilgard); bei Virg. Aen. II, 322 findet sich Panthu als Vok. von (Πάνθοος) Πάνθους.

Anmerk. 3. Zuweilen kommen bei den attischen Schriftstellern von den an- 
gegebenen WOrtern auch offene Formen vor, als: Soph. Tr. 769. Eur. Or. 404 u. Suppl. 
1107 όστέων. Menand. fr. 538 K. (p. 196 ed. Meineke) όστέα, aber Kock (nach Pors) 
όστά, vgl. Moer., nach welchem οστέον hellenist., όστουν attisch. PI. Phaed. 96, d τοΐ; δέ 
όστέοις όστά nach d. codd., ebenso 98, c. d όστέων, aber όστά das. u. 99, a (Aristoteles 
stets mit Kontr. ausser π. πνεύμ. p. 483 b 31; ebenso PI. Tim. 74 ff.; όστέων lyr._St. 
Ar. Ach. 1226;; ferner bei den Tragikern χρύσεος, χρόσεον, χρυσέοις, χρυσέαις 
u. s. w., χάλκεον, έω, έων, έοισι, πορφόρεον, ρέων;1) [PL] Axioch. 371, a χαλκέων; 
weit htiufiger bei den Spateren, als: χάλκεος, σιδήρεος, κυάνεος u. a.2) Aesch. Choeph. 
742 (trim.) u. Pr. 163 (ch.) νόον. Pr. 371 πυρπνόου. Soph. Ph. 491 εύροον. Aesch. 
Ag. 56 οίωνοθρόον. Suppl. 973 άλλοθρόοις (άλλόθρουν Ag. 1200). Xen. R. Ath. 1, 
20 πλόων (πλών Kirchh.). Thuc. 6, 64 εύνόων codd., so auch Xen. Hell. 2. 1, 2 
δόσνοοι, aber Cyr. 8. 2 , 1 κακονόοις mit v. 1. κακόνοις. Rpl. Lac. 5, 8 ευχροοι 
(ευ/pot Cob.); Dem. 34, § 30 έτεροπλόφ, doch A -όπλφ, u. Ofter bei den Spateren.3) 
Dergleichen bei klassischen Prosaikern ist ganz gewiss zu emendieren. Aber ογοοος 
wird nie kontrahiert, auch nicht οίνοχόος (Plat. Phil. 61, c), womit sich auf att. 
Inschr. χρυσοχόοις χρυσοχόω (neben χρυσο/οΰς -χοις) vergleicht (Voc. χροσοχόε Ar. 
Lys. 408, χρυσο'/όου Dem. 21,16); kontr. Inschr. θοηχοο (-χόοϋ Kaiserzeit). Meister- 
hans 992. Selten auch wird kontr. άθρόος (άθρ.), όά, όον, gedrSngt (άΗρους, 
gerauschlos), Thom. Μ. ρ. 9 Ritschl aus Lucian άληθ. brop. II, 5, vgl. Lehm ann T. IV, 
p. 667, doch Ar. fr. 531 Dind. (633 K.) αθρους st. άθρόους, Dem. c. Aph. 1, 35 αθρουν. 
Hyp. Eux. col. 43 αώρους Acc. pi.; so auch Spiitere neben ά&ρόος αθρους, αθρους. Unter- 
scheidend ist bei diesen WOrtern im Gegensatz zu ευνου; u. s. w. die paroxytone 
Betonung; bei άθρόος indes kommt auch die proparoxytone vor (La Roche, 
Horn. Textkr. 180 f.), und in der Kontraktion die paroxytone: αθρους, αθρουν, vgl. 
Eustath. p. 1447 , 51. 60, jedenfalls nach Tryphon, der auch sonst von Herodian 
abwich (vgl. § 115, 4). Ftir δορυξόος (δορυξους Poll. 7,156) findet sich das verktirzte 
δορυςός -ςόν -ξέ Ar. Pax 447. 549.1260 (so also auch δορυξοΰ 1213 zu fassen). Λιθοξόο; 
ist nachklassisch, Thom. Mag. p. 162 R.; λαξόςφυλλοξός kennt Hdn.I, 186. Δίκροος 
od. δικρόος ,  όά,  ο ον od. όον, zweizackig, wird im Mask, und Neutr. gewOhnlich 
kontrahiert (doch auch δίκροοι δικρόους Aristot.), imFem. offen gelassen, also: δίκρους, 
δικρόα (z. B. εις οικρόας Xen. Ven. 9, 19), δίκρουν PL Tim. 78, a. Neutr. PI. δίκρα (οικρά) 
Xen. Ven. 2, 7. 10, 74); eine Nebenform ist δίκρος, fern, δίκρα Theophr., Aesch. 
frg. 47;5) eine andere δίκραιος b. Hippokr. VI, 288; Zacher Nom. in ΑΙ0Σ p. 181 f.

Anmerk. 4. Ftir das Fern, von άττλόος διπλόος ist auf Grund des kret. διπλεία, 
des Horn. u. ion. διπλή (§ 103, 4 Anm.; 104, 1) ά“λέα διπλέα als ursprtingliche 
Form anzusetzen, d. h. der Vokal modifizierte sich gem&ss der Endung. Διπλόοι 
Aesch. frg. 33; das Femin. διπλόη ist Subst. (Bruch). Nbf. δίπλος, δίπλ’ Empedokl. 61, 
Lobeck, Phryn. 234. (Auch im Neutr. mit ει lokr. Inschr. D.-I. 1479 ΔΙΠΑΕΙ0Ι- 
Θ0ΙΕΣΤ0 =  διπλφ θφάσθω (ζημιοόσθω), nach R5hl Dittenberger.)

Anmerk. 5. Einige mit νόος, νους zusammengesetzte Eigennamen haben 
vermeintlich daneben und gewOhnlich eine verktirzte Form auf νος, mit Dehnung

i) S. Ellendt, Lex. Soph. T. II, ρ. IXsq.; Gerth, Curt. Stud. I, 2, 232 ff. 
der vor lyr. und anapast. Stellen die Kontraktion ganz ausschliesst (άλλοθρόου mit 
Syniz. [??] Trach. 844). — 2) S. Pierson ad Moer., p. 284; Lobeck ad Phryn. 
p. 207 sq. — 3) S. Lobeck ad Phryn. p. 142; Sauppe, Xenoph. Appendicula 
p. 44f., zuAgesil.il, 5. — 4) S. Lobeck das. p. 253. — 5) S. Lobeck, Paralip. p.42.
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des t vorher, als Πασΐνος (Isokr. 19, IS, wo Harpokr. Πασίνους), ΆρχΤνο;, Κρατϊνος. 
S. dagegen Lobeck, Proleg. path. 203; Fritsch, C. Stud. VI, 104; desgl. bringt 
Fick, Personenn. XXXV f. das Ableitungssuffix Tvo; mit ίων zusammen, ebenso 
wie er (mit Lobeck) ιλλος in Χάριλλος u. s. w. von -λαός (Χαρίλαος) trennt. Die 
Bildung auf νους zeigen die att. Inschr. zuw. mit AuflOsung, Τιμόνοος Άντίνοος nb. 
Σωσίνους, Άντίνου (Meisterhans 992); Άλχίνου Plat. Civ. X, 614, b.

Anmerk. 6. Statt κεράμους, irden (von ή κέραμος), heisst es attisch κεραμεοΰς, 
bei Schriftst. wie auf Inschriften (Meisterhans 1172), ebenso χυτρεοΰς (z. B. Ar. 
Nub. 1474, „irden“). So ist auch PI. Lys. 219, e κεραμεάν zu schr. (κεραμέαν noch 
Schanz); X. Anab. 3. 4, 7 κεραμεαΐ; (Lobeck) od. κεραμειαΐς (od. κεραμιαΤς?) st. 
κεραμίαις. Die Inschriften nftmlich haben bei den Bezeichnungen filr Farben auch 
die Form auf -ειοΰ;, als γλαυκειοΰς (was allerdings erst zu einer Zeit vorkommt, 
wo ει hSufig ftir e vor Vokal geschrieben wurde), und φοινικιού; ( - - ~ - )  steht 
Ar. Av. 272, βατραχείοις 1. -ειοΐς (w w --) Ar. Eq. 521 (τδ βατραχιοΰν Paus. 1, 28, 8, 
βατραχε(ι)οΰς Inschr.). Ist χυτρείου Ar. Lys. 329 (πατάγου χυτρείου, Topfgeklirr) von 
einem anderen Adj. χυτρειος, oder ist auch liier χυτρείου zu schreiben ? (Aristoph. 
frg. 472K. ist von Lobeck korrigiert.) Φοινικίου; (1. -ιοΰς) X. Anab. 1. 2, 16; aber 
φοινικοΐς Cyr. 7.1, 2, gleichwie Herodot (9, 22), Pindar u. Sp. φοινίκεος -κοΰς haben; 
το φοινικιοΰν wie βατραχιοΰν Paus. 1. c. Vgl. Lobeck ad Phryn. 147. Pathol. 532; 
ZacherNom. in ΑΙΟΣ46ΙΪ. Erkl&rungen derseltsamen Bildungen sind mehrere versucht.

§ 114. Die attische zweite Deklination.

Einige wenige Substantive und Adjektive gehen aus auf εως (Mask, 
u. Fem.) und εων (Neutr.) statt αος und άον bezw. ειος und ειον (s. § 40) 
und behalten das ω durch alle Kasus, ausser Nom. Acc. Neutr. PI. Der 
V o k a t i v h a t  keine besondere Form gebildet. Ihnen hat sich ή £ως, 
Morgenrote (ion. ήώς, ήους) angeschlossen (doch s. Anm. 1). Dieselben 
Kasusendungen haben mehrere auf ως, bei denen vor dem ως ein 
Konsonant steht, als: λαγώς, κάλως, άγήρως (aus άγήράος). tJber die 
Betonung s. § 115, 4.

Singular.

N. u. V. 
G. 
D. 
A.

Volk. 
6 λεώς 

λεώ 
λεφ
λεών

das Tau. 
6 καλώς 

κάλω 
χάλψ 
χάλων

Base.
6 λαγώς oder λαγώς 

λαγώ 
λαγψ
λαγών λαγών

gnadig. 
ιλεως ΐλεων 

ϊ λ εω  

Τλεψ 
Τλεων

Plural.
N. u. V. λεφ κάλψ λαγώ λαγφ ϊ λ ε ω  ϊ λ ε α

G. λεών χάλων λαγών 7λεων

D. λεψς χάλφς λαγψς (λεψς

A. λεώς χάλως λαγώς λαγώς Ιλεως ϊ λ ε α

N. A. V. λεώ κάλ-ω λαγ-ώ λαγώ (λεω
G. u. D. λεψν χάλ-φν λαγ-φν ΐλεφν



4 0 4 Die attische zweite Deklination. § 114.

Anmerk. 1. Im jtingeren Atticismus werfen die Wbrter auf ως im Akkus. 1
Sing, das v ab, indem sie die Formation derer auf ω; (αίδώς) der III. Deklination J
tibergehen, als (att. Inschr. von 363 ab) τήν άλω, τήν £ω, τον νεώ, Ήγησιλεω (Meister- |  
hans 1012) ; ή εως, welches von Haus aus der III. Deklination angehbrt, thut dies auch l 
bei alteren Schriftstellern immer, Soph. OG. 478, Thuc. 1, 84. tfber λαγώς Akk. 
λαγών -ών (Ar. Vesp. 1203) Tryphon b. Athenaeus 9, 400: Ξενοφών δ’ έν Κυνηγετικώ ! 
χωρίς του ν λαγώ και περισπωμένως, vgl. Cyn. 3, 3, ubi ν. Schneider et Sauppe, j
6, 4. 8. 10. 16. 17. 23. Cyr. 1. 6, 40. Ferner finden sich so mit ω: ή άλως, Tenne *
(αλω schon Aesch. Sept. 489; § 138 gg. E.), bei Spat, ή Κέως, ή Κώς, ό’Άθως, ή Τέως; 
desgl. zuweilen die Adjektive: άγήρως (schon Hes. Theog. 949), έπιπλεως, άνάπλεως, ■
άξιόχρεως, δπέρχρεως, bei den Attikern aber haben sie ων, als: άγήρων έπαινον %
Thuc. 2, 43, PL Polit. 273, e. αξιόχρεων Thuc. 6 , 30; so auch die angefiihrten
Subst. bei den Alteren, als: Κών Thuc. 8, 41. 108. Dem. 15, 27. 5, 25 nach S, j
Voemel, Dem. cont. p. 58. Τέων Th. 8, 16. Άθων Th. 5, 3 in den besten Hdsch.1) j
Vgl. Herodian Philetaer. p. 439: τον λαγών και τον νεών, τον νεώ καί τον λαγώ, \
άνευ του ν ή συν τώ ν (οΐ ’Αττικοί). — Verwandt ist im Jungattischen der Nom. !
Plur. auf ως, als oi κάλως Inschr. (Meist. das.) von 357 an, αί άλως [Dem.] 42,6; '
vgl. ol ευνους § 139, Anm. 5, οί ήρως  § 129, Anm. 5, und bei Apoll. Rhod. 
κάλωες -ας, § 138 A, a, β.

Anmerk. 2. Die Adjektive haben im Neutr. PI. a, als: Ι'λεα PI. Phaedon 
95, a, πλέα (ν. πλέως) Xen. Cyr. 7. 4, 6. Soph. Ai. 745. Ph. 39. Aesch. Pers. 603 j
(stets am Ende des Trim., so dass nicht ersichtlich, ob εά wie in βασιλέα), εκπλεα I
(ν. εκπλεως) PI. Phaedon 110, c. Xen. Cyr. 6. 2, 7 u. 8. Hier. 10, 2, περίπλεα 
Cyr. 6. 2, 33, αξιόχρεα Her. 5, 65; aber εκπλεω:  όπως Ιξουσι πάντα τα έπιτήδεια 
εκπλεω 1. 6 , 7. εκπλεω πάντα διαπονουμένους 3. 1, 28. 4. 2, 37. 8. 3, 35. Hell.
3. 2, 11, welche Form ν. Bamberg, Zeitschr. f. G.-W. 1874, 2f. nicht als richtig 
anerkennt. Vgl. auf att. Inschr. ήμιέκτεια (=  -εα) von το ήμιέκτεων, Meisterhans 
lOO2; W ackernagel, Phil. Anz. 1886, 74. Drei Endungen hat das Simplex 
πλέως, πλέά, πλέιυν, G. πλέω, πλέας, πλέω, Ρ1. πλέψ, πλέαι, πλέα, ζ. Β. πλέα Xen.
Cyr. 1. 3 , 5. Aesch. Pr. 696. Eur. Med. 263. Ar. Ach. 545 und sonst, πλέα Ar.
Eq. 281. πλέαν Soph. El. 607. πλέαι 1405; von Kompositis hat nur άνάπλεως die 
Femininform άναπλέα PL Phaedon 83, d; denn καταπλέα Xen. Cyr. 1. 3, 5 ist eine 
falsche Lesart st. πλέα; πλέως als Fern. (?) b. Cratin. b. Athen. 9.410, d (fr. 9 K.). 
Zuweilen kommen auch die gewOhnlichen Formen auf ος, ον vor, als: εμπλεοι 
PL Civ. 3, 411, c. 6. 505, c. nach den meisten und besten codd. (s. Schneider).
Die nicht att. Form, ϊλαος st. ιλεως wurde auch von den Tragikern gebraucht, 
doch nur in lyrischen Stellen, so auch ναός fast stets (νεώς A. Pers. 810) und oft 
λαός, Gerth, C. Stud. I, 2, 213 f.

Anmerk. 3. Diese Deklination ist, was die WGrter auf εως betrifft, zumeist 
dadurch entstanden, dass das ion. att. ηος (z. T. aus αος) die metathesis quantitatis et |
qualitatis erlitt, vgl. in der I. Dekl. ion. εω aus άο, in der III. att. έως (βασιλέως) j
aus ήος. Statt ηος η(ι)ος liegt freilich z. T. nur ειος vor, als πλεΐος (doch vgl. |
πλήθος, πλήστος § 155), bezw. ε ει in den zu Grunde liegenden Subst., als χρείος |  
χρέος χρέως zu άξιόγρεως (doch χρήο» Kret., § 141; vgl. χρήμα u. s. w.); hdchst auf- i  
fallig ist άρνεώς =  άρνειός (unten Anm. 6) und das koische τέλεως =  τέλειος (§ 109, |
Anm.). Bei den tibrigen ist das ως verschiedener und nicht immer klarer Entstehung. |
Ααγώς aus λαγωός, άγήρως άείνως aus άγήραος άείναος durch Kontraktion. Vgl. I
G. Meyer Gr. 3162 f. I i)

i) S. Poppo ad Thuc. I, 1, p. 220.
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§ 115.

Anmerk. 4. Diese Deklination wird, obwohl sie in einigen WOrtern aucli 
von der alt- und neuionischen Mundart gebraucht wird, die attische zweite 
Deklination genannt, weil die Grammatiker sie vornehmlich bei den Attikern fanden, 
in ihrer eigenen (hellenistischen) Sprache aber nicht mehr. Diese n&mlich hat 
λαό;, ναός, λαγός, Tryphon b. Ath. IX, 400, a.

Anmerk. 5. Die epische Sprache gebraucht πλεΐος, η, ον; nur Od. υ, 355 
stelit πλέον neben πλε(η; die neuionische Mundart πλέος, πλέη, πλή, πλέον, 
έπίπλεο;, υπόπλεος, έμπλεοι, έμπλεα, άνάπλεον u. s. w.; s. § 111, 5.

Anmerk. 6. Die Anzahl der WOrter, welche dieser Deklination folgen, ist 
gering: ό λεώ;, Volk, ό νεώς, Tempel (seit 250 v. Ghr. in att. Inschr. ναός, Meister- 
hans 992f.), ή Ιως, MorgenrOte, ό φέως (b. Theophr. h. pi. 4, 11), eine Pflanze, 
b πρόνεως (aus πρόνηος, Meist. 502 f.), der vordere Teil des Tempels, b άρνεώς 
(Horn, άρνειό;), Widder, to ήμιέκτεων,ΐ) l/2 έχτεύς, die Namen von Arten des Feigen- 
l)aumes oder der Feige, als κορώνεως, φιβάλεως u. a. m. (eigentl. Adjektive und 
grossenteils so gebraucht, aus -ειος, was daneben vorkommt), s. Pollux 6 , 81. 
Athen. Ill, c. 7. Herodian I, 24*5. II, 626; 6 ίέρεω;, Priester, nach Herodian das. 
attisch, vorkommend auf einer Inschrift von Milet, Dittenb. Syll. nr. 376 (auch 
Gen. Ιέρεω Olbia; nach Dittenb. aus άρχιέρεω; abgeleitet [Herodot 2, 37, s. 
§ 111, 5]); [τό άνώγεων, Saal,2)] ό λαγώς, Hase, 6 ταώς, Pfau, ή άλω; (ά), Tenne 
(wohl ui*spr. nach ήρcu;, dor. Gen. άλιυος, G. Meyer 3172), b τΰφώς, Wirbehvind, 
ό κάλως, Tau (ot κάλοι einmal att. Inschr., Meist. 1002; τους χόλου; Uberliefert 
b. Epikrat. com. Athen. 782, f., II, 286 K.), ό όρφώ;, ein Fisch, b άχαρνώ;, dass., 
Bergk rel. com. Att. 420, Kallias Kock I, G94; die Eigennamen: ή Κέως, ή Τέως, ή 
Κώ;; ferner die auf ρεω;, als: Τυνδάρεως, Βριάρεως, und die auf λείος, als: Λέω; (ath. 
Hcros), Μενέλεω; (in att. Namen frUhzeitig auch -λαο;, -λα;, Meist. 1002); Άνδρόγεως, 
Πετεώς; ό "Αθω; (auch "Αθοος'Αθου;, Hdn. I, 126), Μίνως, Τάλως u. a.; Adj. ϊλεως, 
ων, πλέο);, έά, πλέων mit seinen Kompositis, als: έμ-, έπ(-, άνά-, χατάπλεως, Kompos. 
ν. ναΰς, γή, χρέως, χρέας, γήρας, λα;, als: περίνεως, λιπόνεω; u. a.; ευγεω;, λεπτόγεω;, 
Μγεως u. a.;3) άξιόχρεω;, υπίρχρεως, ύπόχρεως; λευ/όχρεως, γλυχόχρεως, ήδόχρεω;, 
λιπόχρεως; άγήρως, χαταγήριυς, βαθυγήρως u. a.; χραταίλεω; (Trag.); endlich bei den 
att. Dichtem άε(νω; (in Prosa άέναος) u. άείζως. Cfber heteroklit. Bildungen nach 
der II. att. Dekl. s. §§ 129. 14*8, Anm. 1. 150, XII.

§ 115. Betonung der zweiten Deklination.

< 1 . Gr und regel. Der Accent bleibt, so lange es die Gesetze der
' Betonung zulasscn, auf dcr betonten Silbe des Nominative stehen. S. die 

G Paradigmen. Eine Ausnahme macht der a t t i sc h e  Vokat iv  οίδελφε
j' _____ ___ ___

i; *) Diese drei aus attischen Inschriften hinzukominend. — 2) Dies Wort war
f bei X. Anal). 5. 4, 29 durch άνάχειον (Dind.) verdrftngt, und damit aus den att.

Schriftstellem verschwunden, Rutherford, Phryn. 358; doch hat nach Gobet 
•y auch Hug wieder άνώγεων (codd. άνωγαίφ od. άνοχαίων, vgl. Antiphan. com. fr. 312 

Kock dieselben Varianten); Spfttere sagen άνώγεον (im N. Test. Ofters, mit v. 1. 
jj άνάγαιον άνώγαιον); άνώγεον d. dorische Inschr. D.-I. 1581 nach O. Hoffmann.

: S. auch Zacher, Norn, in ΑΙ0Σ 119 ff. — 3) Rutherford das. 356 ff. Die 
I f Bildungen von γή endigen im Attischen entweder auf γ«»ος (als έγγειος) oder auf 
Ιγεως; γηιος wird jenen zu Grunde liegen, diesen γηος: έγγηιος wie έγχώριος, ευγη-ο; 
^wie εύθάλαοσος. Vgl. § 151, 1; Zacher a. a. 0. 112 ff.
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y. άδελφός, Bruder (Ammon, p. 117 aus Tryphon, der sich auf Philemon 
von Aixone beruft). IJber das ot im Plur., das in Beziehung auf den 
Accent als kurz angeseben wird, s. § 79, 1.

2 . Die Oxytona  werden, wie in der I. Dekl., im Gen. u. Dat. 
alter drei Numeri Perispomena. S. die Paradigmen.

3. In der Betonung der K o n t r a k ta  kommen folgende Ausnahmen 
von den § 83 angeftihrten Gesetzen vor:

a) Dual :  πλ όω =πλώ ,  δστέω =  όστώ, ypuola =  y ρυσώ, άπλόω =  
άπλώ, διπλόω =  διπλώ (st. πλώ, όστώ, χρυσώ, άπλώ) nacli der 
beslimmten Lehre der alten Grammatiker:l ) τδ έν τοΐς δυϊκοΐς ω 
άποστρέφεται την περισπωμένην Arcad. 179, noch bestimmter Ioa. 
Alex. 14, 32 =  Herodian ed. Lentz I. p. 420: τά εις ώ λτργοντα δυϊκά 
η δξύνεται ή βαρύνεται (Proparox. od. Paroxyt.), άπέστραπται δέ τήν 
περισπωμένην, ό£ύνεται μέν άπδ περισπωμένων καί όςυνομένων χρυσους 
χρυσώ, καλός καλώ, κτέ. (cf. ν. Bamberg in Ζ. f. G.-W. 1874, ρ. 4).

b) die Komposita und mehrsilbigen Eigennamen, welche den Ton auf 
Paenultima behalten, als: περιπλόου =  π ε ρ ί π λ ο υ  (st. περίπλου), 
εόνόω =  ε υ ν ω  (st. εύνω); ευνοοι wil’d ευνοι, obwohl οι aus oot ent- 
standen ist und demnach lang sein mtisste; die Betonung ist so, 
als ob der kurze Vokal o vor den langen Vokalen in ου, ω, ων, οις, 
ους, ω , οιν ausgestossen ware (wie das in δορυςός, βοηθός, διπλός, 
δίκρος u. s. w. geschehen ist, § 113, Anm. 3—4); nie nickt aber der 
Ton auf Antepaenultima, also: περίπλοι, nicht πέριπλοι; jedocli das 
Adj. έπ(πνους zieht den Ton zuriick: PI. Symp. 181, c οί έκ τού
του του Ιρωτος επιπνοι;

c) τδ κάνεον =  κ α ν ο υ ν  (st. κάνουν), Korbchen, G. κάνου u. s. w., also 
mit Ausgleichung nach dem Gen. Dat.; (wahrscheinlich gehort 
hierher auch das Wort όστεον, das zwar nach Herodian (I, 355. 
II, 174. II, 943) ein Paroxytonon (δστέον) war, nach anderen 
Grammatikern aber ein Proparoxytonon, wie wir aus Schol. A zu 
II. ω, 793 (τινές οστεα προπαροξυτόνως, ώς χάλκεα* αμεινον δέ παροςύ- 
νείν) ersehen; denn alle anderen Worter auf εον sind entweder 
Proparox., als: ορνεον, κάνεον, οστρεον, δένδρεον, oder Oxyt., als: 
κολεόν, έλ εό ν ;2) ebenso die Adj., als: χρύσεος =  χρυσους u. s. w. 
Das Adj. δ ί κ ρ ο ο ς  wurde von einigen Grammatikern nach Analogie 
von άπλόος paroxytoniert und in der Kontraktion ebenso behandelt, 
als: δικρόος == δικρους, δικρόου =  δικρου;2) liber άθρους άθρους 

(letzteres Tryphon wie es scheint) § 113 Anm. 3; man erklarte 
die Unregelm&ssigkeit in άθρόος — άθρους daraus, dass es eig. άθροος 
lauten sollte, nun aber wenigstens in der Kontr. richtig betont werde.

J) S. G ottling, Accentlehre S. 166. — 2) S. ebendas. S. 234; Herodian 
π. μον. λέξ. II, 943 L. — 3) S. Lobeck ad Phryn., p. 234.
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Aber βοηθόος, das jcdoch nicht kontrahiert wird (gcw. βοηθός), δορυξόος 
1 (δορυςός), δορυσσόος sind als Verbalkomp. aktiver Bedeutung un-

zweifelhaft Parox., weshalb auch jetzt Soph. OC. 1314 richtig 
δορυσσους st. δορύσσους geschrieben wird.!)

Anmerk. 1. Die kontrahierten Verwandtschaflsnamen: άδελφιδοΰς, ίΐυγατριδους, 
υΐιδοΰς, άνεψιαδοός werden in der offenen Form als Oxytona aufgeftihrt, Herodian I, 

■ 10. 243. II, 329. 424. 624, so dass die Schwierigkeit entstand, wie aus ·δέός -δους
’ (d. i. δόυς) geworden sein kOnne. Herodian erkliirte dies aus der Analogie der
_! tibrigen Worter auf ους, die, wenn nicht baryton, Perispomena seien.
, 4. FUr die sogen. a t tis c h e zweite Dekl. ist Folgendes zu bemerkcn: 2)
 ̂ Nach Ilerodians Lchre (vgl. auch Apollonius de pron. p. 112, 6)
‘ bchieltcn diese Worter in jedem Falle durcli alle Kasus die Betonung
i des Nom., als (a) Μενέλεως -λεω u. s. w., (b) καλώς κάλω u. 8. w., (c) λαγώς

λαγώ u. s. w., (d) λεώς λεώ u. s. w. S. (Choerob.) Her. II, 715, und liber λαγώς 
i όρφώς (hellenist. λαγός, όρφος) I, 245. II, 626. 714; ebenda liber τυφώς ταώς
I (hell, τυφών, ταών). Hingegen Tryphon (Athen. IX, 400) legte die hell.
! Form zu Grunde, als λαγός, καλός, und liess in der attischen denselben Ton
j cintreten, also zwar κάλως κά)ω, aber λαγώς λαγώ λαγω λαγών, Plur.

λαγψ ιι. s. w. (den hcteroklit. Akk. λαγώ wie αιδώ). Es ist selir moglich, 
dass die Grammatiker hier iiberhaupt nichts gewusst, sondern nur 
gerathen haben, weil ihnen ihre κοινή keine Belehrung bot, und es nichts 
weniger als feststeht, dass die alten Schriftsteller περί ’Αττικής συνήθειας 
hierllber etwas vollstilndiges mitteilten. t)ber όρφώς sagt Athen. 7. p. 315 
(nach Tryphon?): τήν μέντοι ένικήν ευθείαν όξυτόνως προφέρονται ’Αττικοί* 
Αρ/ιππος Ίχθύσιν ώς πρόκειται* τήν δε γενικήν Κρατινος Όδυσσευσι ητέμαχος όρφώ 
(so zu lesen st. όρφώ wegen des Ggs. zu d. Nom.) χλιαρόν.u Auch der 
Gramm, b. Hcrm. de emend, r. p. 451 fUhrt λαγώς als Oxyt., ταώς und 
Τυφώς als παρά τοις παλαιοις περισπώμενα an, und die Aussprache ταώς 

' wird von Tryphon u. Seleukos b. Athen. IX, c. 57 als attisch bestiitigt.
5. Cber die Betonung des Nominat ive ist Folgendes zu bemerken: 
a) Die Stammworter, als: πόθος, ύμνος, χρόνος u. s. w., sowie auch 

p die Derivata, welche aus einfachen Verbalstiimmen mit dein Ablaute und 
(lurch Ansctzung der Endung ος gebildet sind, als: τρόπος (τρέπω), λόγος 

■ J (λέγω), sind in der Regel auf der Stammsilbe betont.
Ausnahmen:  Vicle K o n k re t a  sind O xy to na ,  als: θεός, υΙός,

$ ναός, λαός, κριός, άδελφός, βοηθός, άρχός U, 8. W.
if.· b) Die Verbalien auf μος und τος sind Oxytona,  als: χρησμός,.
|  θυμός, κωκυτός (doch πυτμος, ορμος, ολμος, ογμος, οίμος, πόλεμος, κόσμος, 
f ώμος u. a., wo cine solche Entstehung mindestens verdunkelt ist).

M· Anmerk. 2. Mehrere gleichlautende haben nach unterschiedener Bedeutung
auch unterschiedene Betonung, als:

?|  !) S. Reisig, Gommeutat. crit. ad Soph. OG. p. 355. -5- 2) \7gl. G ottling,
ί  Acc. S. 285 f.
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δήμο;, Volk, δημό;, Fett; νόμο;, Gesetz, νομό;, Weide;
βίο;, Leben, βιό;, Bogen; βρότος, Blut, βροτός, Sterblicher.

c) Die Deminutive auf ισκος sind Paroxyt . ,  als: στεφανίσκος, die 
auf αριον, ιδων, υλλιον, υφιον Proparox. ,  die auf ιον, wenn sie aus drei 
Kiirzen oder aus mehr als drei Silben bestehen, P r o p a r o x  yt., als: 
μόρων w w)? mit Ausnahme von πεδίον (-  — - ) :  wenn sie aber aus drei 
Silben bestehen, von denen die erste entweder von Natur oder durch 
Position lang ist (- — ^), Pa roxy  t., als: ~aίδιον, τεκνίον, mit Ausnahme von 
ϊχνιον, Spur, κώμων, Dorfehen, ποιμνών, Herde, όρκων, Eid, φρουρών, Kastell.

d) Die Subst. auf ειον sind P ro p e r  is p., als: μουσειον.
e) Nur wenige N eu t r a  sind Oxytona,  namlich: έρπετόν, ζυγόν, 

πτερόν, λουτρόν, ωόν und die ursprlinglich adjektivischen Substantive: 
φυτόν, βοτόν, £υτόν.

§ 116. Bemerkung tiber das Geschlecht der Substantive auf o;.
Die Substantive auf ος sind in der Regel generis masculini ,  viele 

aber generis fe min ini, n&mlich, ausser den § 96 in der allgemeinen 
Regel erwahnten Namen der Land er ,  S ta d t e ,  Inseln,  Baume und 
P f l a nze n ,  folgende Klassen:

a) Substantive, welche den Begriff gewisser P rodukte  von Baumen 
und Pf l anzen  bezeichnen, als: ή άκυλος, Eichel, ή βάλανος, Eichel, ή 
βίβλος od. βύβλος, Buch aus der Papyrusstaude, ή βύσσος, Leimvand, ή 
νάρδος, Nardenstaude und Salbe daraus, ή ράβδος, Rute, ή δοκός, Balken;

b) solche, welche den Begriff von Stein und Erde bezeichnen, 
als: ή ψήφος, Steinchen, ή βάσανο;, Probierstein, ή σμάραγδος, Smaragd, 
ή σάπφειρος, Saphir, ή (δ einmal Theophr.) ύαλος, Glas, ι) ή λίθος, besondere 
Art Stein, als Ar. Nubb. 766 Glas, PL Ion 533 d Magnetstein, ate. 
Inschr. χρυσιτις λίθος, Meisterhans  1012 (bei Horn, aber Wurfstein, so 
II. μ, 287), ή μίλτος, Rotstein, Rotel, ή γύψος, Gips, ή τίτανος, Kalk, 
ή άργιλος, Thon, ή πλίνθος Ziegel, ή άσφαλτος, Bergharz, ή σποδός, Asche, 
ή άσβολος, 2) Russ, ή βώλος, Scholle,3) ή ψάμμος, ψάμαθος, άμμος, άμα8ο;, 
Sand, ή κόπρος, Kot;4)

c) solche, welche den Begriff des Ausgehohl ten,  daher hohler 
Gefasse bezeichnen, als: ή τάφρος, Graben, ή κάπετος, Grube, ή κιβωτός, 

Kasten, ή χηλός, Kiste, ή φωριαμός, Lade, Kiste, ή σορός, Sarg, ή άρριχος, 
Kober, ή άσάμινθος und ή πύελος, Badewanne, ή κάρδοπος, Backtrog, ή 
ληνός, Kufe, Kelter, ή άκατος (δ άκ. nur Herod. 7, 186), Nachen, ή u.

!) S. Pierson ad Moer., p. 374. Ael. Dionys. p. 177 Schwabe (ή att.).
— 2) Attisch nach Ael. Dionys. das.; δ άσβ. Hipponax nach Lex. Seg. Bk. An.
I, p. 17 (fr. 105). — 3) Attisch nach Ael. Dion, das.; vgl. Lobeck ad Phryn.
p. 54 sq. Interpp. ad Moerid. p. 95 (ό β. hellenistisch). Sext. Empir. p. 633 Bk.
(ό β. peloponnesisch)  ̂ Thom. Mag. p. 52. Wellauer ad Apoll. Rh. 3, 1393. — 
4) *0 κόπρος arkad. Inschr. Bull, de corr. hell. 1889 p. 281 Z. 28.

B e m e rk u n g  tib e r  d as  G esch lech t der S u b stan tiv e  au f ος.
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1«I

I

b (z. B. Ar. Plut. 545) στάμνος, Krug, vgl. Sext. Emp. adv. gramm. 
p. 633 Bk., wonack ή στ. att., b στ. pcloponnesisch war, ή λήκυθος, 
Olflasche, ή πρόχοος, att. πρόχους, Wasserkrug, ή κάμινος, Ofen, ή θόλος, 
Kuppeldach, s. unten g).

d) soleke, welche den Begriff W eg bezeiclmen, als: ή οδός, Weg, 
ή κέλευθος, Weg, b U. ή οιμος, Pfad, b U. ή τρίβος, dass.;

e) viele substantivierte Adjektive zwcier Endungen Λvegen des zu 
erganzenden weiblichen Substantive, als: ή αυλειος (θύρα), Hausthllr, ή 
θυωρός (τράπεζα), Opfertisch, ή διάλεκτος (φωνή), Mundart, ή σύγκλητος 
(βουλή), versammelter Rat, Scnat, ή έρημος, Wiiste, ή ήπειρος u. χέρσος 
(γή oder χώρα), Festland, ή νήσος, Insel (scliwimmendes Land, ν. νειν), 
ή νεός (νειός), Bracbfeld, ή ξύλοχος, Dickicht, ή ανυδρος, wasserlceres Land, 
Wtlste, ή βάρβαρος, Land der Barbaren (seltcu, z. B. Dem. Pli. 3, 27, 
ubi v. Schaefer),  ή άτραπός od. άτραπιτός (δδός), Fusssteig, ή αμαξιτός, 
Fahrweg, ή λεωφόρος, Hecrstrasse, ή κάθετος (γραμμή), Senklinie, ή διά
μετρος, Diameter, ή Ιμπλαστρος (δύναμις), Pflaster, ή άντίδοτος (δύναμις), 
Gegengift, ή ατομος (ουσία), Atom, ή λιχανός (χορδή), cine der Zitkersaiten;

f) mehrere einzeln stehende, als: ή νόσος, Krankheit, ή κέρκος, 
Sclnvauz, ή δέλτος, Schreibtafel, ή γερανός, Kranich, ή γνάθος, Kinnlade, 
ή δρόσος, der Tau, b u. ή κόρυδος (att. κορυδός) oder κορυδαλλός, ITauben- 
lerclie (s. Scbol. Ar. Av. 472), ή μήρινθος, Bindfaden, ή ^νός, Haut, ή τάμισος, 
Lab, ή τήβεννος, Toga, ή ψίαθος, Binsenmatte, ή βάρβιτος, Leier.

g) wenige, welcbe bei verscbiedener Bedeutung verschiedenes 
Gescblecbt angenommen haben, als: ή ίππος, Stute, Reiterei, b ίππος, 
Pferd, ή λέκιθος, Eidotter, b λ., Erbsenbrei, ή κυανός, Kornblume, δ κ., 
StabI, [ή θόλος a) Kuppeldach, rundes Gebiiude, b) ύ, rund gebautes 
Schwitzbad (Athen. XI, 501, d ; s. aber Sext. Emp. adv. gramm. § 148 
633 13k., der τον θόλον den Peloponnesiern, τήν θ. den Atbenern zuzu- 
scbreiben scheint; Ael. Dionys. p. 177 Schwa be, nach welchem ή θ. att.)].

Annierk. 1. In der Dichtersprache und bei den Sp&teren kommen vielfache 
Abweichungen vor, die man am besten aus dem WOrterbuche kennen lernt.1)

Anmerk. 2. t)ber das Gescblecbt der Deminutive auf tov s. § 97, III.

§ 117. Dritte Deklination.

Der d r i t t e n  Deklination gehOren alle Worter an, deren St&mme 
Φ  auf einen K o n s o n a n t e n  oder auf die Vo kale X und ύ, sowie aufv  _  -  . .

t) So z. B. b δοκός Thom. Mag. p. 102 (Lucian άλ. br. II, 1: μεγάλοι; δοκοις, 
I f  Apollod. 1. 9, 12); ή λιμός Lobeck ad Phryn. p. 188, dorisch, Ar. Acb. 743 
p . τα; λιμού (Ahrens D. II, 386, doch auch hymn. Cer. 311 u. b. Sp.); ή πηλό; Syrakus. 
:l nach Phryn. p. 55 Lob., Eustath. p. 1504, 78 (Dindorf ad Steph. Thes. s. v.), 
|  doch auch Sophr. 44 τψ παλψ; ό Τάρταρος, aber ή Τ. Pind. Ρ. 1, 15. Nicand. 
'I Ther. 204; ό χνούς, aber τήν χνούν Eurip. in Bachm. An. 1. 418 (fr. 1091 N.); b 
3 κρύσταλλος, aber ή A. Pal. 9, 753.
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die Diphthonge εο, ou, ao (y(u) ausgehen; dazu kommen noch gewisse 
Worter, deren Stamm jetzt ω oder o zeigt. Die dritte Deklination 
unterscheidet sich von den beiden anderen ganz besonders dadurch, 
dass die Kasuszeichen auch bei den vokalischen Stammen re in  und 
unvermischt an den Stamm antreten, den man im allgemeinen flndet, 
wenn man das Genetivzeichen o; abschneidet. Man nennt die dritte 
Deklination die ung le ichs i lb ige ,  weil bei den Maskulinen und 
Femininen der Genetiv, Dativ und Akkusativ, bei den Neutris der 
Genetiv und Dativ des Singulars, dazu uberall der Plural und Dual 
eine Silbe mehr zu haben pflegen als der Nominativ des Singulars. 
Vgl. §§ 99 u. 100.

Kasuszeichen.

N.

Singular. 
m. u. / .  

ς

Plural. 
m. u. / . 

ες

Dual.

ε
G. ος ων otv; ep. οιϊν
D.· X

/
/

boot., thess., lesb. εσσι; 
dor. εσσι> ασσι(ν); σι(ν); 
οις; ep. εσσι(ν), εσι(ν) 
u. σι(ν); σσι(ν); neuion. 
att. σι(ν)

οιν; ep. οιϊν

A. v U. α (ν)ς U. ας ε
V. meist wie d. Nom. ες ε

Anmerk. 1. Das Neutrum hat im Nom., Akk. und Vok. Sing, kein Kasus
zeichen, s. § 118, im Plur. wie in der II. Dekl. a; in den iibrigen Kasus stimmt 
es mit dem Mask, und Fem. tlberein.

Sing. P lur.
Ν. 6 κόρας (d. i. κόρακ-;), Rabe κόρακ-ες
G. κόρακ-ος κοράκ-ων
D. κόρακ-ΐ κόραςϊ(ν) (d. i. κόρακ-σι)
Α. κόρακ-α κόρακ-ας
V. κόρας κόρακ-ες
D u a l. Ν. A. V. χόρακ-ε G. U. D. κοράκ-οιν

Anmerk. 2. Man vergleiehe die Deklination der St&mme for. u. sanskr. 
vac, lat. voc: i) N. /ό ~ -ς , /όψ, sk. vak, lat. voc-s, vox, G. /ο --ό ς , sk. vitc-as, lat. voc-is, 
D. foT.-'i, Lok. sk. vac'-i, lat. D. voc-T, A. /  όπ-α, sk. vac-am (Zend vac-em), lat. voc-em, i)

i) S. Bopp V. Gr.2 I, 272.
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PI. N. u. V. /οπ*ες, sk. v&c-as, lat. voc-es, G. /οπ-ών, sk. v&c-&m, lat. voc-um, D. /οψ{, 
sk. Loc. v&k-su, A. /όπ-α;, sk. v&d-as, lat. voc*es; Du. N. A. V. /όπ-ε, sk. v&cAu 
od. vac-& (Zend, v&c&o od. v&c-a), G. u. D. /οπ-οΐν, sk. v&g-bhj&m.

§ 118. Bemerkungen tlber die Kasusendungen.

1 . Die Maskulina und Femin ina  nelimen entweder, und zwar 
grcisstenteils, im Nominat ive das Kasuszeiclien ς an, Λνίβ κόραί, d. i. 
κύραχ-ς, oder sie nelimen zwar kein ς an, dehnen aber die kurzen Vokale 
dee Stammes e oder o in η oder ω (§ 38, 3), als: δ ποιμήν, G. ποιμέν-ος, 
6 ρήτωρ, G. (̂ ήτορ-ος, δ λέων, G. λέοντ-ος, ή αιδώς, G. (αίδόσ-ος) α£δό-ος. 
Dabei wird ein den Stamm (nach v) schliessendes τ gem£ss den Aus- 
lautgesetzen (§ 71) abgeworfen. 1st aber der Vokal schon lang,  so ist der 
Nominativ, soweit es das Auslautsgesetz gestattet, dem Stamme gleich, 
als: 6 θήρ, Tier, G. θηρ-ός, ό αιών, aevum, G. α?ών-ος; aber Ξενοφών 
(G. Ξενοφώντ-ος) st. Ξενοφώντ. Ob und in welcher Weise in ποιμήν 
λέων u. s. w. Ersatzdelmung anzunehmen, ist eine selir scliwierige und 
vielerorterte Frage;1) dagegen sclieint eine solche wirklicli vorzuliegen 
in μάχάρ fiir μάκαρς (dies dor. nocb crhalten), δάμάρ fiir δάμαρ(τ)ς (dial, 
noch δάμαρς), viell. auch χείρ fiir (dor.) χέρς. S. § 1 2 2 .

2 . Das Kasuszeiclien ς nelimen alle Stiimme an, welclie auf einen 
Kelillaut oder eiiyni Lippenlaut ausgehen, als: δ κόρας, κόρακ-ος, ή 
λαΐλαψ, λαίλαπ-ος, oder auf π mit vorbergeliendem Vokale, auf δ, ft, 
wobei der Dental vor ς ausfiillt, als: ή χάρις, χάριτ-ος, ή λαμπάς, λαμπάδ-ος, 
δ ή ορνϊς, opvift-o;, oder auf die Liquida λ, nur δ αλ-ς, sal, άλ-ός, sal-is 
(dialektisch auch einzelne auf p, 8. Nr. 1 ), oder auf die Vokale t, υ, ω, 
sowie auf die Diphtlionge ευ, ου, αυ. Die Stamme auf v und vr nelimen 
teils ς an, teils niclit. Bei dencn auf a kann kein weiteres ς antreten; 
auch p l&sst im allgemeinen kein ς zu, welches tibrigens auch im Sanskrit 
den konsonantischen Stiinimen sogar allgemein felilt; desgl. im Lateinischen 
den Stitmmen auf n r 1. Endlich entbehren das ς auch die Worter auf 
-ώ G. ό*ος.

Anmerk. 1. In δ πούς, Fuss, G. ποδ-δς, und ή άλώπηξ, Fuchs, G. άλώπεκ-ος 
findet neben der Ansetzung des Nominativzeichens ς zugleich auch die Dehnung 
des o und e in ου und η statt; bei πούς scbeint die Einsilbigkeit der Grund zu 
sein, wie in παν (Anm. 3); πδς fand sich im Dorischen und sonst bei Dichtern 
(πόρ lakon.); vgl. Horn, άελλόπος, Herodian 1, 403. II, 281.903, wo der Kanon auf- 
gestellt wird: πάν όνομα μονοσύλλαβον μακροκαταληκτειν θέλει. εΓτε φύσει εΓτε θέσει. 
Bei dem Partic. Pf. auf -ώς, δτος ist Mischung verschiedener St&rnme, der Nom. 
sclieint σ-Stamrn zu zeigen (vgl. im Sanskr. den starken Stamm dieser Part, v&ns, 
Akk. vansam).

Anmerk. 2 .  In betreff der Stftniine auf v  und v t ,  welclie das Kasuszeichen 
teils annehmen teils verschmftlien, ist Folgendes zu bemerken:

*) S. u. a. Curtius in s. Stud. II, 159 it.
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a) Hinter ων und οντ fehlt ς in der Regel, als: ό αίών,' G. αίώ-νος, b λέων,
G. λέοντ-ος, so nam. in den Participien auf ων, G. οντ-ος, als: γραφών, λιπών. Eine
Ausnahme machen: δδούς, G. δδόντος, und die Participien nach der μι-Konjugation, 
wie διδούς, διδόντος, γνούς, γνόντος.

b) Hinter αντ, εντ und υντ wird in alien Participien und hinter αν, αντ, tv, ινθ,
υν, υνθ in den meisten Substantiven und Adjektiven das Kasuszeichen ς angesetzt,
als: ίστάς, G. ίστάντ-ος, τύψάς, G. τυψαντ·ος, τιθείς, G. τιθέντ-ος, τυφθείς, G. τυφθέντος, 
δεικνυς, G. δεικνύντ-ος; — μέλάς, G. μέλαν-ος, ό ιμάς, ιμάντ-ος, ή £ίς, (ί>ιν-ός, δ δελφίς, 
δελφΐν-ος, ή ελμι(ν)ς, G. έλμινθ-ος, δ Φόρκυς, G. Φόρκυν-ος, ή Τίρυνς, G. ΤίρυνΘ-ος.

Ausnahmen: Die Substantive auf άν (dor. aus άων), G. άν-ος, als: δ παιάν. 
Hinter εν und ην aber wird bei Substantiven und Adjektiven das ς nicht angesetzt, 
als: δ λιμήν, G. λιμέν-ος, δ Έλλην, G. Έλληνος, άρρην, G. άρρενος (sp&tlakon. άρσης 
G. I. 1464, G. Meyer 305 2); sogar stammhaftes ς fehlt in μήν st. μηνσ (doch alterer 
Nom. μεί;) und auch wohl χήν. Ausnahmen: δ κτείς, G. κτεν-ός, und die 
rdmischen Namen auf ης, G. εντ-ος, als: Ούάλης, G. Ούάλεντος, Yalens, Valent-is.

3. Die N e u t r a  bieten im Nominative den reinen Stamm dar, als: 
νάπυ, G. νάπυος, σέλας, G. (σέλασ-ος) σέλα-ος, σαφές, G. (σαφέσ-ος) σαφέ-ος, 
αρσεν, G. άρσεν-ος, haufig sogar weniger als diesen, da die griechisclie 
Sprache den Auslaut auf Muta nicht gestattet, als γάλα, G. γάλακτ-ος, 
vgl. lac, lact-is, χαρίεν, G. χαρίεντ-ος, λέγον, G. λέγοντ-ος. tJber σώμα 
σώματ-ος, τέρας τέρατ-ος, ήπαρ ηπατ-ος sielie unten bei den einzelnen 
Wortklassen.

Anmerk. 3. Der Stamm πάν ist als einsilbig (Anm. 1) im Nominative 
gedehnt, πάν (liber die Komposita, als: άπαν, πρόπαν s. § 133, YI), doch bestand 
im &ol. und dor. Dial, παν (Herodian I, 533. II, 12. 903). Die Lange in dem Neutr. 
τδ πυρ wird gleichfalls durch die Einsilbigkeit gentigend erklart; eine seltsame 
Nebenform ist πύϊρ (Herodian I, 399. II, 312. 919 aus Simonid. frg. 59 Bgk., nach 
Bgk. vielleicht phrygisch). — Der Vokal kann in der Endung des Nom. unter- 
schieden sein, als γένος, γένε(σ)ος, vgl. genus generis.

4. Der Akkusa t iv  des Singular s  hat die Form auf a ( =  lat. 
em, s. § 100, 5), wenn der Stamm auf einen Konsonanten ausgeht, 
als: κόρακ-α v. κόρας, G. κύρακ-ος, φλέβ-α v. φλέψ, G. φλεβ-ός; aber die 
Form auf v ( =  lat. m)7 Avenn der Stamm auf einen Yokal ausgeht, 
als: βότρυς, Traube, G. βότρυ-ος, A. βότρυν, sowie auch bei den rnehr- 
s i lb igen  b a r y t o n i e r t e n  Stammen auf Χτ, Xd (Nom. ις), als: ή χάρις, 
Gunst, G. χάριτ-ος, A. χάριν, ή Ιρις, Streit, G. εριδ-ος, A. Ιριν, Φασις, G. 
ιδος, A. iv; b. Herodot *Αρτεμις, ιδος, ιδι, ιν, Μαιήτις, ιδος, Μαιήτιν, Φθιώτις, 
ιδος, Φθιώτιν, 'Ισταιώτις, ιδος, ώτιν, Θεσσαλιώτις, ιδος, ώτιν, Ίαναϊς, ιδος, αϊν 
u. a. (s. Bredov, dial. Her. p. 270); (so auch ή κόρυς, Helm, G. κόρυθ-ος, 
A. κόρυν II. v, 132. π, 215; sonst κόρυθα, wie auch Eur. Bacch. 1184); 
in der D ich te r sp rac he  *) kommen von diesen Wortern beide Formen: 
auf v und a, vor; so bei Horn. Ιριδα und (nur in der Odyssee) Ipiv, 
οπιδα (nur Od.) u. οπιν (II., Od.); νήϊδα Horn., νήιν Kallim. u. Apollon.

*) Reiche Beispielsammlung Krtiger, Sprachl. II, 1, 39.; s. auch Sitzler, 
Jahrb. f. Ph. 1880, 515.
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Rh. (Locbe, clocut. Call. I, 12); χάριν u, χαριτα Eur. El. 61. Hel. 1378, 
χάριτα att. Epigr. 845 Kaibel;  auch pros., als: Herod. 6 , 41. 9, 107 
(eonet χάριν). Xen. Hell. 3. 5, 16 (sonst χάριν, Co b e t will χαριτα;); in 
der Verbindung έμήν χάριν (raea gratia, Eur. Hel. 1373) wolil iramer, 
wic tlberhaupt in der Bedeutung we gen; auch v. d. Gottin Χάρις b. 

i Luc. Deor. d. 15, 1 und 2 und Pausan. 9. 35, 1 Xaptv. In Prosa 
ΙΙροσωπίτιδα Til. 1, 109; aber X. An. 7. 3 , 27 ist ταπίδα st. τάπιδα zu 

>' lcscn. (Οΐι'δα Theokr. 1, 9 kommt vom Demin, o&.) t)ber die Worter 
auf πους, ποδος s. § 148, II; κώμυς Btindel hat κώμϋθα (Theokr. 4, 18, 

1 Ildn. II, 762); νεήλυδα Herodot 1, 118 (νέηλυν Lucian Dial. Mort. 18, 1), 
4 έπήλυοα Hdt. 1, 78 (Ιπηλυν schreibt Stahl  bei Thuc. 1, 9, 2 filr έπη- 

λύτην [έπήλυδα van Hcrwerden]).  — Die Oxytona aber haben nur a, 
ale: έλπίς, ίδ-ος, ίδ-α, κανναβί;, ίδο;, Kleid aus Iianf, κανναβίδα Her. 

i 4, 74 (aber κάνναβις, ιος, Iianf, ib. 74 u. 75), κνημίς, ΐδ-ος, ΐδ-α, αφραγι'ς, 
, ΐδ-ος, ίδ-a; so auch παΐς παΐδα; aber κλείς (aus κληί;) Akk. κλεΐν. Der
1 l csbische Aeolismus bildet bei den Wbrtem auf t; und auch denen
j auf υς, da er den Ton zurllckzieht, den Akk. mit der Form auf v, als:
! χλάμυν Sapph. 64, πάννυχϊν Inschr., Gramm, κναμίν, σφράγιν, κλαϊν v.
j κλάϊ;, πάϊν v. πάϊ; (docli war παΐδα d. gew. Form, Sapph. 96. 117,

Inschr.; auch όρνιθα D.-Inschr. 2 9 3 );!) so auch Hes. Op. 424 αψιν auf 
Kol. Weiee st. άψΐδα u. sclbst Eur. Iph. A. 14. 121. 350 Αυλιν v. Αύλίς,

| ίδο;, aber 88 Αύλίδα; vgl. Ildn. I, 90. II, 34 tiber Αύλις Αύλιν, welches 
aucli bei Euphorion vorkam. Der Akk. Οερμαστιν auf att. Inschr., von 
θερμαστις — θερμαστρί; (Meis terhans ,  p. 1022), scheint ebenfalls die 
Barytonierung Οέρμαατις vorauezusetzen. Bei Aeschin. 3, 172 stelit Σκύθιν, 

j w&hrcnd Ildn. II. 852 Σκυθίς wie ΓΙερσίς vorschreibt; die Scholien erwahnen
j die v. 1. Σκυθικήν. Regelwidrig auf dclph. Inschr. Καλλίν, Σωτηρίν, Στρα-

τυλλίν, Cur t ius ,  Sachs. Ges. d. W. 1864, S. 224 (nb. Μελισσίδα, Λωρίδα). 
Aber die mehrsilbigen Perispomena auf ΐς, ΐδο; (barbar. Ursprungs) 
bilden nur auf v, Βενοΐς Βενδίν, Άταγαρτΐν u. a., s. Ildn. II, 761; unten 
§ 136, 3, c.

Anmerk. 4. Der Grund der angegebenen Regel beruht auf dern Schwanken 
zwischen vokalischer und konsonantischer Flexion, welches bei den WOrtern auf 
barytones ις h&ufig ist (als Πάρι; *to; und -too;), nicht aber bei denen auf die 
nie mit to; εω; flektieren. Vgl. Herodian II, 760; § 120, A. 7. — Hingegen kommen 
auch Falle vor, wo der Akkusativ auf a st. auf v gebildet ist. II. ζ, 291. t, 72 
εύρέα πόντον, σ, 140. φ, 125 εύρέα κόλπον. Theokr. 20, 8. 44- όδέα (st. ήδύν); 21, 4δ. 
26, 17 ίχθύα. S. auch νήα (att. ναόν), βααιλήα βαοιλέα, ηρώα, (Λητόα) Λητώ, s. im 

; einzelnen unten.
Anmerk. 5. Der Akkusativ auf αν von konsonantischen Stiiminen breitet•k...

γ  sich in der hellenistischen Volkssprache mehr und mehr aus, offenbar durch die 
I Wirkung der Analogie, und im Byzantinischen ist dazu weiter ein Nominativ auf



a (fern.), ας (masc.) gebildet, wodurch die III. Dekl. in die I. tibergeftthrt ist, als 
6 πατέρας, A. πατέραν, ή μητέρα, Akk. μητέραν. Vgl. (liber die alexandrin.-rOmische 
Zeit) Sturz, Dial. mac. 127 (LXX); Wagner, de epigramm. Gr. 101 if. (Inschr.). 
So hat άνδραν eine kleinasiatische Inschrift (Bull, de corr. hell. VIII, 384) v. J. 154
n. Chr. Indes auch im Altkyprischen finden wir βατήραν, άνδρΐ]α(ν)ταν (Meister, 
Dial. II, 269), thessal. τάν κίοναν D.-I. 1332 (was indes heterokl. sein kann, wiewohl 
κίονα 361 B). Unmoglich ware es nicht, dass die Endung im Altgriechischen nocli 
einen nasalen Nachklang bewahrt hatte, der im Kyprischen hervortritt.

5 . Der Vokat iv des S ingu lar s  wird entweder dem Stamme 
gleieh gebildet, soweit es die Lautgesetze (§71) gestatten, als: δαίμων, 
G. δαίμον-ος, V. δαΐμον, oder dem Nominat ive,  als: ποιμήν, G. έν-ος,
V. ποιμήν. Das erstere gescliieht in folgenden Fallen:

a) Wenn ε oder o in der Endsilbe des Stammes im Nominative in 
η bezw. ω gedehnt sind, so tritt im Vokative der kurze Stammvokal 
wieder hervor, als: δαίμων, G. δαίμον·ος, V. δαΐμον, £ήτωρ, G. βήτορ-ος, 
V. £ίτορ, γέρων, G. γέροντ-ος, V. γέρον (nicht γέροντ, nach § 71, 5), 
Σωκράτης, G. (Σωκράτεσ-ος) Σωκράτε-ος, Σωκράτους, V. Σώκρατες. Ebenso 
bei den Adjekt iven,  als: σώφρων, V. σώφρον, εόδαιμων, V. ευδαιμον, 
περίφρων, V. περίφρον (Od. τ, 357 περίφρων Ευρύκλεια aus Yersnot). Aber 
nicht bei den Participien, s. Anm. 6.

Ausnahmen.  1 ) Die oxy ton ie r t en  Substant ive  (nicht die 
Adjektive) behalten den gedehnten Vokal bei, als:

ποιμήν, G. ποιμέν-ος, V. ποιμήν (nicht ποιμέν), 
ausser den drei Oxytonis: πατήρ, άνήρ und δαήρ, welche im Vokative 
den kurzen Stammvokal ε wieder annehmen, aber mit zuruckgezogenem 
Accente, also: ώ πάτερ, ανερ, δαερ; die Lesbier  verkiirzten den Vokal 
auch bei den Oxytonis auf ών, die bei ihnen Barytona waren, als: 
χελιδών, όν-ος, lesb. χελίδων, ονος, V. χέλιδον (doch Sapph. 88 χελίδων 
tiberl.), Ahrens,  Dial. I, p. 114 sq., Meister,  D. I, 162; s. iiber χελιδόν 
auch § 138; — 2) die drei Substantive: ’Απόλλων (G. ωνος), Ποσειδών 
(ώνος) und σωτήρ (ήρος) verkiirzen nach Analogic der unter a) angegebenen 
Substantive im Vokative gegen die Regel den urspriinglich langen Vokal 
des Stammes ω und η, aber gleiclifalls mit zuruckgezogenem Accente, also:

ώ νΑπολλον, Πόσειδον, σώτερ,
Ar. Thesm. 1009 Ζευ Σωτερ, aber Soph. El. 1354 ω μόνος σωτήρ δόμων 
ist als Ausruf aufzufassen. Lesbisch auch τριβώλετερ Ale. 38, von τρι- 
βολέτηρ -τηρος, doch war nur bei kurzer Paenultima diese Verkilrzung, 
Herodian II, 358. 717.

Nach dieser Analogie wird selbst ‘Ηρακλέης (Stamm: 'Ηρακλεες) bei 
den Spateren im Vokative verkiirzt in ^Ηρακλες st. 'Ηράκλεις.

b) Die Adjektive auf άς, G. ανος, sowie die Adjektive, deren Stamm 
auf ντ ausgeht, haben im Vokative eine dem Neutrum (oder dem Stamme) 
gleiche Form, als:
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>, μέλά; G. άν-ος Neutl*. U. Vok. μέλάν
χαρίεις εντ-ος — — — χαρίεν (st. χαρίεντ). 1)

Ebenso gehen die Substantive auf ας, G. αντος, im Vokative auf αν 
(st. αντ) aus, 2) als: γίγας, G. αντ-ος, V. γίγαν (st. γι α̂ντ), Κάλχας, G. αντ-ος,
V. Κάλχαν II. α, 86. θόας, αντ-ος, θόαν II. ν, 322. 328. ΑΓας, G. αντ·ος, 
V. Αίαν Od. λ, 553. (II. ψ, 493 Αίαν Ίδομενευ auffallig; Wackernagel ,  

r Βζζ. Btr. 4, 280 will die Nominativform Αίας); aber bei Sophokl. Aias
< 89. 289 n. s. w. Αίας, auch wo das Metrum Αίαν zuliesse (s. E l l e nd t ,

Lex. Soph. ν. Αίας); Εύρυδάμαν Alcaeus b. Choerob. (Herodian II, 659), 
! άχαμαντοχάρμαν Αίαν Pind. fr. 184 Bgk. b. dems., wiewohl sonst die 
: Adj. auf -χάρμας nacb der I. Dekl. gehen.

Anmerk. 6. Einige Substantive dieser Klasse werfen mit dem τ zugleich 
t auch das v ab, dehnen aber zum Ersatze dieses Ausfalls das kurze a in ein langes
; (d. h. sie gehen nach der Analogie der I. Dekl.), als: Πολυδάμα;, V. Πουλυδάμά η.
f Aristarch. (-δάμαν Zenod. Cham&leon) II. μ, 231. v, 751. ξ, 470. σ, 285, Πολυδάμα
1 Xen. Hell. 6. 1, δ. Λαοδάμά Od. 141. 153 (Bekk. Λαοδάμαν). So wollte Zenodot
| II. a, 86 auch Καλχα schreiben.
j c) Die Substantive auf ις, υς, αυς, ευς, ούς (nicht ούς) bilden im
j allgemeinen den Vokativ dem Stamme gleich, bezw. kttrzer als dieser,
,] indem sie das ς des Nominative abwerfen und den vor diesem ς etwa
I verlorenen Dental ebenfalls aufgeben, also: πόλις, V. πόλΐ Eur. Andr.
1 1176. Ar. Ach. 971. φάτις, V. φάτΐ Soph. OR. 157; τυραννίς, ίδ-ος, τυραννί
! Soph. OR. 380, νεανις, ιδ-ος, νεανι Eur. Andr. 192. "Αρτεμις, ιδ-ος, "Αρτεμι
I Eur. Ph. 192. ω Νηρτμ κόρα Iph. A. 1062. παΐς, τταΓ. ίχΟύς, V. ίχθυ
| Crates b. Athen. 6. ρ. 267, f (I, p. 133 K.). γένυς, V. γένυ Eur. Andr.
j 1181. μυς μυ Anthol. P. 1 1 , 391 (von anderen Einsilbigen auf ύς mangeln
; die Belege). γραύς, V. γραύ; βασιλεύς, V. βασιλεύ; βούς, V. βού. Dagegen
| die einsilbigen Oxytona auf ς bilden den Arok. dem Nom. gleich: ω κίς,
j ώ πούς, ώ δαίς (Hd. II, 672). Ober die Worter auf ις, ΐδος (als σφραγίς),
j ϊς, ΐθος (als μέρμϊς), υς, υδος υθος sind wir begreiflicher Weise nicht
j unterrichtet; von ορνις iindet sich opvt bei Luc., dock flcktiert das Wort
j z. T. vokalisch. Gegen die Regel ώ μάντις, ω πόλις, ώ πρέσβις (st. υς),
! Hdn. II, 628. 707, als a t t i sch;  vgl. ώ πόλις πόλις Soph. OR. 629.

Aber die auf ις, G. ινος, behalten im Vokative ις, als: ώ Σαλαμίς 
V. Σαλαμίς, G. tv-ος, ώ δελφίς V. δελφίς, G. ινος; ώ δελφίν Luc. dial. mort. 
8, 1 kommt von dem bei den Spiitcren gebriiuchlichen Nom. δελφίν.

d) Der Vokativ wird endlich dem Stamme gleich gebildet bei 
alien Wortern, welche schon im Nominative den reinen Wortstamm dar- 

■ '? bieten, als: θήρ, αίών u. s. wr. 1

1) Einen Vokativ ώ χαρίει, ώ τιμήει erw&hnt Choerob. Hdn. II, 671, daneben 
auch ώ χαρίεις als attisch. — 2) Vergl. ttber diese Bildungen von denen auf -ας 
b. Horn. Harder de a vocali (Diss. Berl. 1876) 10if.



6 . Der Vokativ wird niclit dem Stamme, sondern dem Nomi
nat ive  gleicli  gebildet bei den meisten Wortern, deren Stamm auf 
einen der Konsonanten ausgeht, die nach den Wohllautsgesetzen der 
griechischen Spracbe das Wort nicht schliessen diirfen, weil nach Abfall 
des Stammkonsonanten haufig der Stamm unkenntlich gemacht wiirde; 
z. B. von δ πούς, G. ποδ-ός, wiirde der Vok. πά (st. πόδ), (wegen Οίδίπου 
s. § 139), von δ φως, G. φωτ-ός, der Vok. φώ (st. φώτ), von σάρ£, 
G. σαρκ-ός, der Vok. σάρ (st. σάρκ), von φλέψ, G. φλεβός, der Vok. φλέ 
gelautet haben. — Von άναξ, Konig, lautet der Vokativ in der gewohn- 
lichen Spracbe gleicli dem Nominative: ώ άναξ Oder ώναξ, bei Dichtern 
indes (nam. nach Ζευ) mit Wegwerfung des XT (§ 71) άνα, Ζεΰ άνα 
II. γ, 351 u. sonst, Soph. OC. 1485, ώ άνα Theogn. 1 .

7. Bei den Substantiven auf ώ (urspr. ω) wird der Vokativ auf ot 
gebildet, was sicli aus dem alten ψ einigermassen aufklart; denn ψ 
verbal t sich zu ot wie ων zu ον (δαίμων δαΐμον). So ήχώ, Vok. ήχοι, 
Σαπφώ, Vok. Σαπφοί.

Anmerk. 7. Bei alien Participien stimmt die Vokativform mit der Nominativ- 
form iiberein. Eine Ausnahme macht das zum Substantiv erhobene αρχών, V. άρχον, 
wiewohl es Bk. An. I, p. 27 heisst: "Αρχών τήν κλητικήν διά του ω ’Αττικοί. Pind.
01. 6, 103 δέσποτα ποντομέδον, wo -δον lang trotz folgenden Vokales; ποντομέδων
m. Boeckh Christ Philol. XXV, 623.)

Anmerk. 8. Ftir den Nominativ Plur. findet sich auf jiingeren kretischen 
Inschr. die Form auf εν statt ες (Baunack, Inschr. v. Gortyn 70): Le Bas 63 
(Rhaukos) έπελθόντεν. Bull, de corr. hell. Ill, 293, Z. 23 άγγράφοντ[ε]ν. IV, 354, 
Z. 17 άκούσαντεν. XII, 8 f. συγγενίεν u. Μυλασέεν. XIII, 72 άμέν (=ήμεΐς) έ[γνω]κότεν 
- -  φαι[νώμε9α]. Vgl. tiber den Wechsel von ς und v im Auslaute §' 29, S. 147.

8. Die Genet ivi  P lu r a l i s  τραπεζητάν κυναν (st. κυνών) Ibyc. fr. 
60 Bgk. (ubi v. Schneidew. p. 201), ταν αίγαν (st. αίγων) Theokr. 5, 
148. τάν λεύκάν αίγαν 8, 49 (beide Male nicht ohne αίγων als v. I.) sind 
Verirrungen der Abschreiber; ebenso die Auflosungen perispomenierter 
Genetive bei ionischen Schriftstellern, z. B. bei Hippokr.  άνδρέων, 
φλεβέων, μηνέων, χειρέων, ρινέων st. άνδρών u. s. w. Bei demselben finden 
sich diese Gen. auch von den Zahlwortern auf άς, G. άδος, als: χιλιαδέων, 
μυριαδέων u. s. w. (attisch χιλιάδων, μυριαδών, § 134, 1, e)j Herodian 
(II, 229 b. Et. M. 227, 3) erortert den Gen. γεροντίων, den er aus 

.πλεονασμός erklart. Bei Herodot άλωπεκέων v. 1. άλωπέκων 3, 103, ebenso
2, 67; 2, 45 χηνέων nur Aldina; desgl. 7, 187 άνδρέων; 7, 187 μυριαδέων 
(C d) und μυριάδων, aber 3, 159 μυριάδων in alien, 7. 103 χιλιαδέων (C d) 
und χιλιάδων, 28 χιλιαδέων die meisten, dock R Eustath. χιλιάδων, wie 
2, 28 in alien. l) tibrigens steht die Form auf εων sckon Hesiod. Th. 
235 in θεμιστέων v. N. PI. θέμιστες (v. 1. θεμιστάων θεμίστων), vgl. § 130. l
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l) S. Bredov Dial. Her., p. 253 sq.
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§  118.

9. Der Dativus P lu ra l i s  hat in der boot ischcn Mundart1) 
die Form εσσι (aucli vor Vokalen olinc v έφελκ., § 72, A. 3), als: 
Ταναγριδ-εσσι Cor. 20. πελέκεσσι Cor. 18, auf Inschr. βού-εσσι, ανδρ-εσσι, 
Χαρίτ-εσσι; ebenso in der t l iessal ischen und der l e s b i s c h e n , 2) als 
auf Inscbr. thess. κατοικέντεσσι (χατοικουσι), lesb. πολίεσσι, δικαζύντεσσι, 
άγώνεσσι, έτέεσσι, πάντεσσι ιι. 8. w. ; bei Dichtern auch mit v, und ausser- 
dem bei diesen die Form σι(ν), als: Sappli. 2, 11 δππάτ-εσσι, 5 κυλίκ- 
εσσίν, 54 πόδ-εσσίν, Ale. 38 Άρκάδ-εσσι, 79 νάεσσιν (docli νάεσιν Bgk.); 
mit σ 8t. σσ σύρκεσι =  σαρςίν Hesycli.; σι in στή3εσι(ν) Sappli. 2, 65 27 ; 
83. Ale. 97; Sappb. 78 χέρ-σιν, 42 δρύ-σιν, 94 πόσσι. In der doriscl ien 
Mundart3) kommen folgende Formen vor: εσσι, ασσι(ν), σι(ν) und οις. 
Die letzte, aus der II. Dekl. tibertragene Endung iindet sicli von alter 
Zeit her im westlichen Lokris (Aetolien) und in Elis, z. B. lokr. Χαλειέοις 
=  ειευσι, μειόνοις =  μείοσι, el. χρημάτοις, άγώνοιρ, hat sicli aber in der 
hellcnistischen Zeit weit ausgebreitet, schon durch den iitolischen Bund; 
die Aetoler verspottete der Grammatiker Aristophanes mit ihrem γερύντοις 
(παθημάτονς), Eustath. p. 279, 40. 1761, 8 ; Kock ,  Com. Ill, p .459 .4) 
Die Endungen εσσι und σι teilen sicli in das ttbrige dorische Gebiet so, 
das8 εσσι im Norden (Delphi, das ostliche Lokris), sowie im Peloponnes 
und in den meisten westlichen Kolonieen herrscht, daher auch bei den 
italiotischen und eicilischen Scliriftstellern als Epicharm, Sophron, Archi
medes (Heiberg, FI. Jahrb. Suppl. XIII, 554), den Pythagoreern (in 
Heraklea tritt dafiir ασσι(ν) ein), σι dagegen auf den Asien benachbarten 
Inseln und vor allem von Alters her auf Kreta; in der hellenistischen 
Zeit gab die κοινή diescr Endung grbssere Verbreitung. Demgemass 
Epicharm. fr. 9 ί̂νεσσι, 156 γυναικάνδρεσσι. Sophr. fr. 99 τρηματιζόντεσσι. 
Thuk. 5, 77 u. 79 πολίεσσι nach den besten Hdsch., in dem Amphiktyonen- 
beschluss (01. 100 , 1 ) C. I. Gr. 1688 ίερομναμόνεσσι, πάντεσσι, Demosth. 
Mid. § 52 p. 531 in einem delphischen Orakel πάντεσσι, auf d. Korkyr. 
Inschr. 1845 (Dial.-I. 3206), 53. 63 ‘Αρμάτεσσι; (Pind. P. 7, 9 πολίεσι?); 
die Herakleischen Tafeln Ιντασσιν ( =  ουσιν), υπαρχόντασσιν, πρασσόντασσι, 
ποϊυντασσι; aber Kreta (Gortyn. Taf.) μηνσί, έπιβάλλονσι u. s. w., Καμιρευσι 
Rhod.; nachmals auch Megara u. s. w. (aber auffallend Sophron fr. 65 
χερσίν). Dieselbe Endung herrscht, wie im ionischcn und attischen, 
so im arkadischen (wo bei v ίερομνάμονσι) und kypr. Dialekte. Zuweilen 
wird sie mit dem Stamme durch a vermittelt, in der gewohnlicken Spracho 
bei πατρ-άσι μητρ-άσι u. s. w.; bei Homer kommen hinzu άρνάσι zu άρν- 
(Nom. άρήν) und υίάσι zu υί-, auf Kreta υίάσι, πλίασι von πλίες =  πλέες,

1) S. Ahrens, Dial. T. I, p.204; Meister, D. I, 272. — 2) s. Ahrens 1. d. 
p. 115; Meister, Dial. I, 306. 163 f. — 3) s. Alirens 1. d. T. II, p. 229 sq. — 
4) Meister, Dial. II, 61; Merzdorf, Curt. Sprachw. Abh. 38 fl*.; Baunack, 
C. Stud. X, 91 IT.

Kiihners ausfilhrl. Griech. Grammatlk. I. T. 27



418 D ritte  D ek lina tion . B em erk u n g en  lib e r die K asu sen d u n g en . § 118.

πλέονες; b. Hesych. άβάντασιν =  άναβασιν, Baunack,  Rh. M. 1882, 474, 
τίμασι zu τίς, τίμος (Bllcheler; § 176, A. 2). — Pindar  hat east u. σι, 
als Χάρισσι N. 5, 54. θέμισσιν P. 4, 54.

10. In der Homerischen Mundart1) findet sicli sowolil εσσι(ν) als 
σι(ν): πασι und πάντεσσι, κυσί und κύνεσσι, ποσσί und πόδεσσι, χερσί und 
χείρεσσι, συσί und σύεσσι, βουσί βόεσσι, άνδράσι ανδρεσσι; das vor σ aus- 
fallende δ des Stammes kann durch Verdoppelung des σ ersetzt werden: 
πο(σ)σί, ιρισσι, II. λ, 27 von Τρις, ΐριδος. Die Form auf εσι(ν), mit Ver- 
einfachung der Gemination, steht fest II. ψ, 191 Ιν-εσίν. Od. o, 557 
άνάκτ-εσίν. II. κ, 486 αιγ-εσιν. II. υ, 468 χείρεσι; aber II. μ, 382 wil’d 
jetzt richtig gelesen: χείρεσσ’ άμφοτέρης (s. Spitzner) ,  ebenso π, 704 
χείρεσσ’ άθανάτιτ,σι nacli den besten Hdsch. (s. Spitzn.). — Wenn der 
Stamm auf ς ausgelit, so fallt beim Antreten der Endung σι in der 
gewohnlichen Sprache ein σ weg, als: τδ γένος (St. γενεσ), D. PI. γένε-σι 
st. γένεσ-σι; die epische Sprache aber belialt es nach Bedarf des Verses 
zuweileil bei, als: τδ νέφος (St. νεφεσ), νέφεσ-σι II. v, 523. βέλεσ-σι II. σ, 
42. ειτεσ-σι Od. δ, 597. τδ δέπας, δέπασ-σι II. ο, 86; dazu kommt mit 
εσσι νεφέεσσι, έπέεσσι, δεπάεσσι. Bei ι-Stammen hat Homer δΐεσσt (όεσσι) 
und οιεσίν (Od. ο, 386), nb. οιιες Nom. wohl mit ε ftir t, wie έ~άλςεσι 
von επαλςίς; bei Wortern auf υς, εος, εεσσι, εσι und auch zuAveilen εσσι, 
als πελέκεσσι, πώεσι (st. -υσι), πολέσσι (dies aus έεσσι verkttrzt), bei solchen 
auf υς, υος, υσι, υεσσι, υσσι (νέκυσσι Od. λ, 568. γένυσσι II. λ, 416. πίτυσσι 
Od. ι, 186), letzteres wohl wieder aus υεσσι. Auch bei H e r o d o t 2) 
findet sich an wenigen Stellen die Form auf εσι, aber nur 6, 57 δαιτυ- 
μύνεσι oder -εσσι in alien Hdschr.; 4, 43. 8, 51 haben die meisten 
Hdschr. μησί st. μήνεσι; 7, 224 schwankt die Lesart zwisclien πλέοσι 
und πλεόνεσιν; an alien anderen unzaliligen Stellen kommt nur die 
Form auf σι vor. Die a t t i sche Sprache hat nur die Endung σι(ν), 
doch konnen sich die Tragiker in lyrischen Stellen aucli der Form 
auf εσσι bedienen, als χείρεσσι S. Ant. 976. 1297 (dass. im Dial. Eur. 
Ale. 756).

Anmerk. 9. Da das Sanskrit als Lokativendung su aufweist (§ 100, 8), so 
erscheint εσσι als nicht urspriinglich, und man erklart es neuerdings als aus der 
Analogie der εσ-Stamme (έπεσ-σι) den tibrigen und zuletzt auch den εσ-Stammen 
selbst (έπέ-εσσι) mitgeteilt. Der Beweis fUr diese Theorie mangelt freilich vollstandig; 
er wtirde da sein, wenn erstlich εσσι sich in historisclier Zeit weiter und weiter 
verbreitete, wo von wir (im dorischen Dialekt) das Umgekehrte sehen; zweitens, 
Λνβηη die Formen wie έπέεσσι den Alexandrinern angehOrten, und nicht schon dem 
Homer (auch lesb. έτέεσσι). Die εσ-Stamme sind auch gar nicht zahlreich genug, 
um eine solche weitgehende Dbertragung ihrer Endung wahrscheinlich zu machen; 
dazu gehOren sie meistens dem neutralen Gesclilechte an.

J) S. Thiersch, Gr. § 187; Monro, Horn. Gr. p. 62. — 2) S. Bredov, 
dial. Herod., p. 254.
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11. Der Akkus. Plur. liat im Kre t i scben noch ανς, als auf den 
gortyn. Tafeln στατήρανς έπιβαλλόντανς θυγατέρανς, auch spater χαρίτανς 
u. dgl. (G. Meyer 3452), sei es nun, dass dies -νς aus den anderen 
Deklinationen ttbertragen ist, oder dass sicli ein nasaler Nachklang des 
a (vgl. Anm. 5) in diesem Dialekte stKrker zeigt. — Zweifelhaft ist 
auch die Erklarung derEndung -e; bei anderen Doriern: μνας δέκα τέτορες 

\ Delphi I. Gr. ant. 319; χάριτερ u. s. w. eleisch D.-I. 1172 (Meister,  D. 
| II, 61); regelmassig auch in Achaja, als έλάσσονες u. a., Meyer 3482; 
T 0. Hoffmann zu Dial.-I. 1612. Es kann das ες aus dem Nom. her-
v rilhren, gleichwie spatgriechisch sich Alckusative wie μήνες Μακεδόνε;
* auf Inechriften finden, G. Meyer das. — Bei vokalischen St&mmen ist 
1 die Endung -(ν)ς, entsprechend dem A. Sg.; docli hat sich stark die 

Flexion der konsonantischen, also ας, liier eingedrangt, so dial. πό)αας, 
J fyftoας, νήα; u. 8. w.; auch att. ( =  Nom. PI.) πόλεις, πήχεις, γλυκείς;
\ dazu βασιλέας wie βασιλέα. * Aber att. ναυς, βους, γραΰ; =  Nom. Sg., und
j so auch neuatt. τάς κλεΐς zu ή χλεις; ebenso δ πολύπους τους πολύπους
j (§ 148), δ ορνις τους ορνίς § 139, a).
j 12. Der Gen. und der Dat. des Duals  hat in der epi schen

Mundart die Form οιϊν (vgl. d. II. Dekl.), als: ποδοΐϊν, Σειρήνοιϊν. (tJber 
το? /ανάκοι ohne v [Inschr. Argos] s. § 109, 4.)

§ 119. Paradigmen, nach den St&mmen geordnet.

1. Die Stamme zerfallen nach ihrem K e n n la u te  (§ 99, 2) 
in zwei Klassen, namlich in solche, welche auf einen K onso -  
nan ten,  und solche, welche auf einen V o k a l  (t, ο, ου, αυ, ο, ω) 
ausgehen.

2. Die K o n s o n a n t e n s t a m m e  gehen aus:
, a) auf eine Muta,
| b) auf eine Liquida,

c) auf den Spiranten a.
'•ri

ί  ■·

A. K onsonantenstam m e.
* § 120. I. Sttame, welche auf eine Muta ausgehen.

|  1. Der Stamm geht aus auf einen P-Laut (π, β, φ),
I  K-Laut (κ, γ, χ),
I  T-Laut (τ, δ, ft).

'ψ. 2. Dcr Nominativ der Maskulina und Feminina nimmt ς an. Bei
t  den Stiimmen auf ovt aber nimmt er zumeist Dehnung an, unter Ver- 
ΐ lust des τ. S. § 38, 3; § 118, Anm. 2, a. t)ber die Neutra s. unten 
i  besonders.

27*



4 20 D ritte  D ek lina tion . S tam m e, die a u f  e ine M uta ausgehen . § 120.

ή, Sturm. ^Peitsche. ή, Fackel. δ, dens. δ, Lowe. τδ, Leib.
S.N. λαιλαψ f  \ j bμαστις λαμπάς όδούς λέων σώμα

G. λαίλαπ-ος μάστιγ-ος λαμπάδ-ος όδόντ-ος λέοντ-ος σώματ-ος
D. λαίλάττ-t μάστιγ-ι λαμπάδ-ι 1 Ν ίοοοντ-ι λέοντ-ι σώματ-ι
A. λαίλάπ-α μάστϊγ-α λαμπάδ-α 1 fοοοντ-α λέοντ-α σώμα
V. λαιλαψ tμαστις λαμπάς δδούς λέον σώμα

P.N.u.V. λαίλάπ-ες μάστΐγ-ες λαμπάο-ες όδόντ-ες λέοντ-ες σώματ-α
G. λαιλαπ-ων μαστίγ-ων λαμπάο-ων δδύντ-ων λεόντ-ων σωμάτ-ων
D. λαίλάψ-ι(ν) μαστιςΐ(ν) λαμπά-σι(ν) όδου-σι(ν) λέου-σι(ν) σώμα-σι(ν)
A. λαίλαπ-ας μάστϊγ-ας λαμπάδ-ας οδόντ-ας λέοντ-ας σώματ-α

Du. λαίλάπ-ε μάστϊγ-ε λαμ~άδ-ε δδόντ-ε λέοντ-ε σώματ-ε
λαιλαπ-οιν μαστίγ-οιν λαμπάδ-οιν δδόντ-οίν λεόντ-οιν σωμάτ-οιν

So: 6 γύψ, γ ΐ-ός, Geier, ό χάλυψ, υβός, Stahl, ή κατηλιψ, ΐφος, Ober-
Stock; — δ φυλάς, αχός, Wachter, ή φλας, φλογός, Flamme, δ λάρυγς, υγγος, 
Kehle, δ ονυς, υχος, Nagel; — ή έσΟής, ήτος, vestis, δ ανας, ακτος, Konig, 
ή παστάς, άδος, Saulenhalle, δ ή ορνΐς, ϊθος, Vogel, δ γίγάς, αντος, Riese; 
— δ θεράπων, οντος, Diener; — τδ ονομα, άτος, Name, τδ μέλι, ΐτος, 
Honig; — viele Adjektive und Participien, s. § 145. — Bei den Wortern 
auf ΐς und υς, wie μαστις, κήρυς, ΦοΓνίς, ist zu bemerken, dass sie im 
Nom. in jedem Falle kurzes ι υ haben, mag der Vokal in den Casus 
obliqui lang Oder kurz sein. S. Herodian L. I, 524 f., II, 9 f. 709, wo 
nur die einsilbigen Worter ϊς (Kaferart, Gen. ίκός) und Φίξ (G. Φικός, 
boot. =  Σφίγς) ausgenommen werden. Dasselbe gilt fur den Dat. Plur. 
(s. II, 736): μάστίςι, κήρυςι, φοίνιςί. Bei den Wortern auf a; aber ist 
die Quantitat des a im Nom. Sg. und Dat. Plur. dieselbe wie in den 
iibrigen Kasus.

Anmerk. 1. Der Stamm derer auf ψ und ς geht in der Regel auf die Tenues 
r. und x aus; der Stamm derer auf γξ geht auf γγ aus, mit Ausnahme von δ ή λυγξ, 
G. λυγκ-ός, Luchs; (aber ή λύγξ, G. λυγγ-ός, das Schlucken;) so auch ή δ σμώδιξ 
ep., G. σμώδιγγ-ος. Fiir ή ό φάρυγξ, υγγ-ος, Kehle, ist nach Herodian (I, 45, II, 598. 
743) die richtigere Form φάρυξ, φάρυγος; vgl. Od. t, 373. τ, 480. Eur. Cycl. 592 
(doch -υγγος das. 354). Das Genus war mannlich im Dorischen (Epicharm), weiblich 
im Attischen, vgl. § 131. — Der Stamm von άναξ, άνακτ-ος, KOnig, erscheint auch 
als άνακ; daher ’Άνακες oder heteroklitisch (Et. M. 96, 33) *Ανακοι die Dioskuren 
genannt werden (Άνάκιον ihr Tempel in Athen). — Ober die wenigen Substantive 
auf tv? und υνς, St. tv9, υν&, s. § 57, III. Von ή ελμις =  Ελμινς (G. £λμιν*1-ος), 
kommt bei den Spateren Akk. έλμιν, Akk. PI. έλμεις vor;1) bei Hippokr. auch 
έλμιγγες, έλμίγγων wie v. ελμιγξ; dor. (ελμις) έ'λμιίίος Inschr. Epidaur. D.-1.3340, Z. 10.18.

Anmerk. 2. Dber die Verwandlung von π β φ und κ γ χ vor ς in ξ s. § 62, 
tiber den Abfall von τ δ θ vor σ § 68, 2, liber die Verwandlung von αντ, εντ, οντ 
vor ς in ας, εις, ους § 68, 3.

!) S. L ο beck, Paralip. ρ. 167.



§ 120. S iam nie , w elche a u f  eine M uta au sg eh en . 421

v Anmerk. 3. Ober den Vokativ s. § 118, S. 414ff., tiber den Vok. άνα § 118,
6, tiber das Kretische und Argivische ttftlv; st. τιβείς, das εύεργετές ΑΓας u. s. w. 
anderer Mundarten s. § 38, 3, tiber den Akkusati v der Barytona auf ις (υ;) § 118,4. 

τ Anmerk. 4 Das Wort άλώπης, G. εκο;, Fuchs, hat im Nom. ausser dem
a auch Delinung des Vokales. Ein Gleiches ist der Fall bei δ ττοός, ποδός, pes, 
pedis, παν, ganz, dor. tiol. rav (§ 118 A. 1 u. 3). Der Vokativ von ό ή παΐς, 

i παιδό;, Kind, ist rat (§ 118, 5, c) S. 325.).
' Anmerk. 5. Die neutralen Substantiva auf μα, G. ματος entsprechen den

lateinischen auf men, als όνομα nomen, so dass auch hier, wie im Akkus.
< Sing. III. Dekl., griechisch a =  lateinisch em en ist. Das τ der griechischen
j Gas. obi. aber fmdet sich weder im Lateinischen (nominis), noch im Sanskrit
1 (n&mnas), noch im Griechischen selbst in den abgeleiteten Adjektiven auf -μων,
*ί μονος, als άπράγμων von πράγμα, ύφαίμων (Hippokr. VI, 348) von αίμα. —
' . Mehrere neutrale Sttimme auf τ gehen im Nom. auf p aus, n&mlicli ήπαρ, Leber, 

G. ήπατ-ος, εϊδαρ ep., Speise, G. εΓόατος, ήμαρ ep., Tag, ήματο;, όνειαρ ep. und 
j sptiter poet., Nutzen, όνείατος, ου&αρ, Euter, ατος, ττεΐραρ, ep. und poet., Grenze, 

αto;, δέλεαρ, Koder, δελέατο;, φρέαρ, Brunnen, att. φρέαρ u. G. φρέάτο;, Hdn. I, 523. 
i II, 12 (vgl. § 132), aus (φρήατος) φρείατος, welches episch ist, στέαρ, Talg, att. στέάρ 
1 u. G. στέάτος (Hdn. das.; στέάπ Diphil. fr. 119 K.), κτέαρ, Besitz (Nom. erst spat
| poet.), nur D. PI. κτεάτεσσι poet.; (άλειαρ) Mehl, PI. άλείατα Od. υ, 107 (sp. τδ άλητον
1 Hippokr., wo von auch άλήτων Rhinthon b. Athen 11, 500 f. kommen wird, mag
! auch das Wort selbst aus άλε(()ατα mlt Kontraktion entstanden sein), (άλειφαρ)
; besser άλειφα, Hes.Til.553,ubi vid. Goettl., Aesch. Ag, 322, Calliin. fr. 12, Hippokr.
j VIII, 168 nach cod. θ u. a., mitschl. Var. άλειφαρ (aol. άλιππα aus άλ(ε)ΐ7:-μα wie ό\πτ:α
1 aus 6π-μα; auch άλειφα wird keine andere Entstehung haben). Vgl. (όνειραρ) ο*νειρος

§ 138, A, b, ?. Nur im Nom. und Akk. Sg. kommen vor: ovap, Traum, ύπαρ, 
Wachen, dazu die zumeist poetischen WOrter: άλκαρ und είλαρ, Schutzwehr, πίαρ, 
Fett (auch Hippokr.), τέκμαρ, 'Zeichen (auch Hippokr. VII, 266 L.), λΰμαρ (spat),

{ Befleckung, μήχαρ, Mittel, μώμαρ, Tadel (Lykophr. 1134), νώκαρ (Nikander Ther. 189), 
j Lethargic, αόφαρ, alte Haut; Herodian I, 391 ftihrt noch βώααρ (=  βωμός), Ιχθαρ, νόαρ,
j πέ-αρ, πόαρ auf.l) Andere Neutra auf αρ haben αρος, wie lap, Ιαρος. Auf ωρ, ato;:

to ίίδωρ, οδατος, Wasser, τδ σκώρ, oxato;, Schmutz, s. § 130; Indeklin. auf ωρ § 122, 
Anm. 1. Das poet, feminine Substantiv ή δάααρ, Gattin, hat δαμαρτος im Gen., also 
Nom. eig. δάμαρ(-)ς, was in der That (wohl bei dor. Dichtern) vorkam, Her I, 246; 
daltir δάμάρ Homer (II. £, 503, Od. δ, 126), G. Meyer 310 2. (Die von den Gramm, 
[vgl. Herodian. L. I, 409. 429] angeffthrten kontr. Formen derer auf -εαρ, wie 
φρητό;, φρητών (mit der Betonung der Monosvllaba), στήρ, δέληπ b. Hesych., werden 
durch den Gebrauch unserer Schriftsteller fast gar nicht bestatigt: φρητί komml Callim. 
Cer. 16 vor; στητό; scheint in der Korruptel onto; (cod. θ) b. Hippokr. VIII, 230 
zu stecken; dass cpprjp fehle, wird Hdn. I, 409 bemerkt.) — Ganz singular ist 

:■ το ota;, otat6;, Teig, so att.; ion. dor. σταίς otait0;,
Anmerk. 6. Statt όδού; sagen die Ionier οδών, G. 6vt*o; (Hdt. 6, 107; 

Hippokr.); auch Epicharm fr. 9 κυνόδων ftir κυνόδοu;. — Die rOmischen Namen auf 
ens, G. Cnt-is, haben im Griechischen im Nom. ης, G. εντός, als: Κλήμης,

; G. Κλήμεντ-ος, Clemens, Οόάλης, άλεντ-ος, Valens. Dagegen die rOmischen Adjektive auf 
ens werden mit -ην; transkribiert (Plutarch), als: πότην;, potens, σαπηνς, sapiens.

Anmerk. 7. Viele WOrter, welche in ihrern Stamrne auf ιό (seltener auf it) 
auslauten, scheinen ursprttnglich vokalisch ausgelautet und erst spater δ (t) angesetzt

!) Vgl. Lobeck, Paralip. p. 201 sqq.



zu haben. So flektieren die Aeolier, Dorier und Ionier θέτις, G. θέτιος, Pind. 
I. 7, 27. 47 (doch θέτιδος II. θ, 370), D. [Θέτιι] θέτΐ II. σ, 407 (aber alt. θέτιδι Soph. 
Troil. fr. 548 D.), A. θέτιν II. v, 350, π, 574. Pind. P. 3, 92 u. s. V. θέτι ( - - ;  θέτις 
Zenod. Nauck) II. σ, 385. 424; Πάρις, G. Πάριος u. s. w. dor., ion. (II. γ, 325), A. 
Πάριν natlirlich auch Soph. Ph. 1426; entspr. viele andere Eigennamen auf dor. Inschr., 
als: Αυγδάμι, Λύσιος v. Αυσις, Νίκιος v. Νίκις, Σώσιος ν. Σώσις; Λιμνάτι ν. Λιμ.νάτις 
ROhl I. Gr. ant. 61. 73, vgl. ται μέν Ά ώ τΐ Alcm. 23, col. Ill, 19; ΠασιθέμΙ Epidaur. 
D.-l. 3325, Z. 108.283; so auch Aristoph. Lys. 642 (lyr.) Άρχηγέτϊ. Die Appellativa 
dagegen gehen auch dor. auf ιδ aus, als: κουρίδες, σκιαθίδες, θυννίδες, πενταετηρίδα, 
τριετηρίδα, die alle im Nom. Oxytona sind; die barytonierten Komposita ν. πόλις 
aber haben vokalische Dekl., als: μεγαλοπόλιες Pind. P. 2, 1. 7, 1; auf Inschr. 
Ίσοπόλιος, ’ Αριστοπόλιος. S. Ahrens 1. d. p. 232 sq. Dber 9έμις s. § 130, liber 
ορνις § 139. Die Barytona auf ις, G. ιδος, ιτος (seltener die auf υς, G. υ&ος, υδος) 
gehen im Akk. S. (s. oben § 118, 4) in die vokalische Deklination liber. *Αρτεμις, 
G. Άρτέμιόος, D. Άρτέμιδι (so auch auf jlingeren lesb. Inschr., die Gramm, geben 
’Αρτέμιος als aolisch an), A. "Αρτεμιν und Άρτέμιδα H. Yen. 16, lautet dor. "Αρταμις 
(so auch boot., wo -ιδος Gen., ROhl, I. gr. ant. 170 u. s.), auf jiingeren Inschr. 
’Άρτεμις, G. ιτος u. s. w.; A. "Αρτεμιν, s. Ahrens, Dial. II, p. 240; auch Dat. 
Άρτάμί, Inschr. Argos D.-I. 3283; ν0σιρις, ιδος, Hdt. 2, 156 Όσίρως, wie liberhaupt 
die neuionische Mundart bei Eigennamen die Flexion auf ως der auf ιδος vor- 
zieht (doch Άρτέμιδος). S. Bredov, dial. Herod, p. 26S.

Anmerk. 8. Die Endungen Ις, G. ιδος u. s. w. werden von den Lesbiern 
in der Regel kurz gebraucht, als: κνάμιν, σφράγιν bei Grammatikern, κνάμΐδες 
Ale. 15.1)

Anmerk. 9. Von Αίας, αντ-ος wird dê  Akk. Αίαν von Ale. 48 A (nach 
Bergk Αίαν Voc.) und von Θόας, αντ-ος der Akk. θόαν von Hesiod, fr. 104 Goettl. 
(139 Kink.) gebildet; so von δ λυκάβας, Jahr, λυκάβαν auf der metrisch abgefassten 
Inschr. von Mytilene 2169, b. Hesych. άπαν Akk. Mask. st. απαντα.2) Der Nom. 
ging aol. auf -αις aus: παις =  πας, άκούσαις, θόαις (doch Αίας, nicht Αίαις, weil 
der Diphthong schon vorherging); ebenso τίθεις, δίδοις, s. § 26 S. 133.

Anmerk. 10. Die hierher gehOrigen Adjektive auf εις, εσσα, εν, wie φωνήεις, 
φωνήεσσα, φωνήεν, tonend, G. ήεντος, ηέσσης, ήεντος, χαρίεις, εσσα, εν, lieblich, G. 
γαρίεντος, έσσης, haben im Dat. PL εσι (nicht εισι): φωνήεσι  Plat. Gratyl. 393, d. 
st. φωνήεισι, χαρίεσι (vgl. Herodian II, 777), indem bier wie im Femininum (und 
Komparat. Superl.) ein kiirzerer Stamm ohne v zu Grunde gelegt wird: χαρίετ-σι, 
χαρίεσι, χαριετ-ja χαρίεσσα, s. Ebel, Kuhns Zeitschr. I, 298. Die Participien auf 
ε(ς,  είσα,  έν aber haben nach der Regel εισι,  als: λειφθεις, εισα, έν, relictus, G. 
έντος, είσης, έντος, D. Ρ1. λειφθεΐσι .  Der Vokativ der Partic. ist dem Nom. 
gleich, liber den der Adj. s. § 118, 5, b.

422  Dritte Deklination. Neutra auf ας, die unit und ohne τ flektieren. § 121.

§ 121. Neutra auf ας, welche mit und ohne τ flektieren.

Die ^eutralen Substantive τέρας und κεράς bilden ihre Kasus teils J 
gleicli den anderen auf ας (§ 123) vom Stamme τερα(σ), κερα(σ), teils von 
τερατ, κερατ. )
_______________

1) S. Ahrens, Dial. I, p. 119. — 2) S. Ahrens 1. d. p. 114; Meister, | 
Dial. I, 158. '



§ 198. St&mme, w elche a u f  e ine  L iq u id a  (λ, p, v) au sg eh en . 423

1
ί Sing. N. A. τδ τέρας, Wunder. τδ κέρας Horn.

ifc. 1 G. τέρατ-ος κέράτ-ος ιι. κέρως
Ϊ#··$ !i D. τέρατ-ι κέράτ-ι U. κέρα

It j Plur. N. A. τέρατ-α U. τέρα κέρατ-α u. κέρά

€ j G. τεράτ-ων u. τερών κερατ-ων

i/": D. τέρα-σι(ν) κέρά-σι(ν)

1 ! Dual. τέρατ-ε κέράτ·ε u. κέρά
t
11

τεράτ-οιν κεράτ-οιν U. κερφν.

Annierk. 1. Die Vorschrift des Thom. Μ. ρ. 34-8: τέρα καί τερών ’Αττικοί, 
ώς κρέα χρεών* τέρατα δέ και τεράτων απλώς 'Έλληνες, und des Moeris ρ. 369: τέρα 
καί τερών Άττικώς, τέρατα και τεράτων 1 Βλληνικώς, steht der Gebrauch der attischen 

J Schriftsteller entgegen: τέρατα Xen. Comm. 1. 4. 15. Plat. Hipp. M. 300, e. Phileb.
] 14, e (τεράτων Polyb. 3, 112 u. s.). Κέρω; wird vom FlQgel des Heeres (in der
J. Redensart έπί κέρως) stets gebraucht, z. B. Xen. Cyr. G. 3, 34; die attischen Inschr.
I bieten κέρατε, κέρατα HOrner (vielleicht aucli einmal κέρα); aucli (in einer Inschr.
j von 338 v, Chr.) κρέατος von κρέας, dagegen sonst stets κρέα κρεών, Me is ter* 
i bans 1122; v. Bamberg f. G.-W. 1886, Jahresb. 30. Das a in κέρας ist kurz,
j in alien Formen rnit τ und im Dat. PI. bei den Attikern lang.1)
\ Anmerk. 2. Die Obrigen Mundarten kennen die Formen mit τ fast gar

nielli: κέράος, κέραι (χέρα) II. λ, 385. Ρ1. κέρα (Hdn. I, 521) vor Vok. II. δ, 109. Od. τ, 
211 st. κέραα (oder κέρα? vgl. § 123, Anm. 3), κεραιυν, κεραεσσι und κέράσι; τέραα 
Od. ρ, 394, τεραων, τεράεσσι; doch bei Herod, kommen auch Formen mit τ von 
τέρας vor: 2, 82 τέρατος neben τέρεος 8, 37, τέρατα 2, 82 neben τέρεα 8, 37 (vgl. τείρεα 
Horn. II. a, 4-85 „Sterne“, wofUr aber Nauck, Μέΐ. IV, 597 ff. nacli Ibykos frg. 3 

j οείρια emendiert)2); von κέρας aber immer ohne τ: κέρεο; 9, 26. κέρεϊ 102, κέρεα oft; 
j κερέων 2 , 132. 4, 183; wegen des e vergl. unten § 123, A. 4. (In Kompos. mit η 

ύψικέρης ·ητος wohl ein ion. Dichter, Hdn. II, 683 u. s., w&hrend Aristophanes 
υψικέράτα, Nub. 591, nach Pind. frg. 325 (285); κέριυς u. κέρατα Hippokr. II, 68 L.)

Anmerk. 3. Bei den spiiteren Dichtern wird nach Analogie des Homer, 
κράατος st. κρατός nicht nur das lange a in den Forinen von κέρας, sondern auch 
das kurze in denen von τέρας in αα zerdehnt: κεράατος Arat. Phaen. 174. κεράατα 

{. Oppian. Cyneg. 2, 494. τεράατα Dionys. Perieg. 604. Quint. Smyrn. 5, 43.3)

§ 122. II. Stttmme, welche auf eine Liquida (λ, p, v) ausgehen.

1. Auf λ endigt nur der Stamm von: 6 αλς, Salz, sal, G. άλ-ός, 
V; sal-is (der Sing. b. Horn, nur II. i, 214 άλδς, u. Od. p, 455 αλα, sonst 
; d. Plur.; b. Herod, aber ist der Sing, sehr ldtuiig, doch gebraucht er 
Γ auch den Plur. ol άλες, der in der gcwcihnlichen Sprache am gebriiuch- 
|  lichsten ist, z. B. Plat. Symp. 177, b. Lysid. 209, e; ή αλς [aber nur 
% in den abhiingigen KasusJ, Salzdut, Meer, ist poet.). Die Vulglirsprache 
I (Hdn. II, 716) bildetc aus dem Akk. Plur. ein Neutr. Sg. τδ αλας, so

% t) S. P a s s o w ,  W O rterbuch . —  2) Vgl. A lcae. fr 155. —  3) g . B u t t m a n n ,
| G r .  I, g 54 , A. 2. Lexilog. 1, S. 2 2 9 f . ; M a t t h i t t  I . § 83, b. A nm . 1.



zu haben. So ilektieren die Aeol i e r ,  D o r i e r  und I o n i e r  θέτις, G. θέτιος, Pind. 
I. 7, 27. 47 (doch Θέτιδος II. θ, 370), D. [θέτα] θέτϊ II. σ, 407 (aber alt. θέτιδι Soph. 
Troil. fr. 548 D.), A. θέτιν II. v, 350, π, 574. Pind. P. 3, 92 u. s. Y. θέτι θέτις 
Zenod. Nauck)  II. σ, 385. 424; Πάρις, G. Πάριος u. s. w. dor. ,  ion.  (Π. γ, 325), A. 
Πάριν natlirlich auch Soph. Ph. 1426; entspr. viele andereEigennamen auf dor. Inschr., 
als: Λυγδάμϊ, Λύσιος v. Αόσις, Νίκιος ν. Νΐκις, Σώσιος ν. Σώσις; Λιμνάτΐ ν. Λιμνάτις 
ROhl  I. Gr. ant. 61. 73, vgl. ται μέν ΆώτΤ Alcm. 23, col. Ill, 19; Πασιθέμΐ Epidaur. 
D.-l. 3325, Z. 108.283; so auch Aristoph. Lys. 642 (ΙγΓ.)Άρχηγέτΐ. Die Appellativa 
dagegen gehen auch dor. auf ιδ aus, als: κουρίδες, σκιαθίδες, Βυννίδες, πενταετηρίδα, 
τριετηρίδα, die alle im Nom. Oxytona sind; die barytonierten Komposita ν. πόλις 
aber haben vokalische Dekl., als: μεγαλοπόλιες Pind. P. 2, 1. 7, 1; auf Inschr. 
Ίσοπόλιος, Άριστοπόλως. S. A h r e n s  1. d. p. 232 sq. Dber θέμις s. § 130, liber 
ορνις § 139. Die Barytona auf ις, G. ιδος, ιτος (seltener die auf υς, G. υθος, υόος) 
gehen im Akk. S. (s. oben § 118, 4) in die vokalische Deklination liber. Άρτεμις, 
G. Άρτέμιδος, D. Άρτέμιδι (so auch auf jiingeren lesb. Inschr., die Gramni. geben 
’Αρτέμιος als aolisch an), A. "Αρτεμιν und Άρτέμιδα H. Yen. 16, lautet dor. Άρταμις 
(so auch bOot., wo -ιδος Gen., ROhl,  I. gr. ant. 170 u. s.), auf jlingeren Inschr. 
"Αρτεμις, G. ιτος u. s. w.; A. Άρτεμιν, s. A h r e n s ,  Dial. II, p. 240; auch Dat. 
Άρτάμί, Inschr. Argos D.-I. 3283; "Οσιρις, ιδος, Hdt. 2, 156 Όσίριος, wie liberhaupt 
die n e u i o n i s c h e  Mundart bei Eigennamen die Flexion auf ιος der auf ιδος vor- 
zieht (doch Άρτέμιδος). S. B r e do v ,  dial. Herod, p. 268.

A n m er k .  8. Die Endungen ΐς, G. ιδος u. s. w. werden von den Lesbiern 
in der Regel k u r z  gebraucht, als: κνάμιν, σφράγιν bei Grammatikern, κνάμΐδες 
Ale. 15.1)

Anmerk .  9. Von Αίας, αντ-ος wird de^ Akk. Αίαν von Ale. 48 A (nach 
B e r g k  Αίαν Voc.) und von Θόας, αντ-ος der Akk. θόαν von Hesiod, fr. 104 Goettl. 
(139 Kink.) gebildet; so von δ λυκάβας, Jahr, λυκάβαν auf der metrisch abgefassten 
Inschr. von Mytilene 2169, b. Hesych. άπαν Akk. Mask. st. απαντα.2) Der Nom. 
ging &ol. auf -αις aus: παΐς =  πας, άκούσαις, θόαις (doch Αίας, nicht ΑΓαις, weil 
der Diphthong schon vorherging); ebenso τίθεις, δίδοις, s. § 26 S. 133.

Anmerk .  10. Die hierher gehOrigen Adjektive auf εις, εσσα, εν, wie φωνήεις, 
φωνήεσσα, φωνήεν, tonend, G. ήεντος, ηέσσης, ήεντος, χαρίεις, εσσα, εν, lieblich, G. 
χαρίεντος, έσσης, haben im Dat. PI. sot (nicht εισΟ*. φωνήεσι  Plat. Cratyl. 393, d. 
st. φωνήεισι, χαρίεσι (vgl. Herodian II, 777), indem hier wie im Femininum (und 
Komparat. Superl.) ein kiirzerer Stamm ohne v zu Grunde gelegt wird: χαρίετ-σι, 
χαρίεσι, χαρίετ-ja χαρίεσσα, s. Ebel ,  Kuhns Zeitschr. I, 298. Die P a r t i e i p i e n  auf 
ε ί ς ,  είσα,  έν aber haben nach der Regel εισι,  als: λειφθείς, είσα, έν, relictus, G. 
εντός, είσης, έντος, D. Ρ1. λε ιφθεΐσι .  Der Voka t i v  der Partic. ist dem Nom. 
gleich, liber den der Adj. s. § 118, 5, b.

4 22  D ritte  D ek lin a tio n . N e u tra  a u f  ας, die m it u n d  o h n e  τ  ilektieren . § 121.

§ 121. Neutra auf ας, welche mit und ohne τ ilektieren.

Die "eutralen Substantive τέρας und κέρας hilden ihre Kasus teils 
gleich den anderen auf ας (§ 123) vom Stamme τερσ(σ), κερα(σ); teils von 
τερατ, κερατ.

!) S. A h r e n s ,  Dial. I, p. 119. — 2) S. A hr e ns  1. d. p. 114; Meister ,  
Dial. I, 158.



§ 122. Stfim m e, w elche  a u f  e ine  L iqu ida  (λ, p, v) au sg eh en . 423

f
| Sing. N. A. 

G.
: d .

τδ τέρας, Wunder. τδ κέρας Horn.
τέρατ-ος κέράτ-ο; u. κέρως 
τέρατ-ι κέράτ-ι u. κέρα

j Plur. N. A. 
! G.

D.

τέρατ-α U. τέρα κέρατ-α U. κέρα 
τεράτ-ων U. τερών κερατ*ων 
τέρα-σι(ν) κέρά-σι(ν)

I Dual. τέρατ-ε κέράτ-ε U. κέρα 
τεράτ-οιν κερατ-οιν U. κερφν.

:4 Anmerk .  1. Die Vorschrift des Thom. M. p. 348: τέρα καί τερών ’Αττικοί,
ώς κρέα κρεών* τέρατα δέ καί τεράτων απλώς Έλληνες, und des Moeris ρ. 369: τέρα
καί τερών Άττικώς, τέρατα καί τεράτων * Ελληνικώς, steht der Gebrauch der attischen

i Scliriftsteller entgegen: τέρατα Xen. Comm. 1. 4. 15. Plat. Hipp. M. 300, e. Phileb.
14, e (τεράτιον Polyb. 3, 112 u. s.). Κέρω; wird vom Fliigel des Heeres (in der 

j Redensart έπΐ κέρως) stets gebraucht, z. B. Xen. Cyr. G. 3, 34; die attischen Inschr.
| bieten κέρατε, κέρατα Horner (vielleicht auch einmal κέρα); auch (in einer Inschr.
j von 338 v. Chr.) κρέατος von κρέας, dagegen sonst stets κρέα κρεών, Meister* 
\ b a n s  1122; v. B a m b e r g  f. G.-W. 1886, Jahresb. 30. Das a in κέρας ist kurz,
j in alien Formen mit τ und im Dat. PI. bei den Attikern lang.l)
t  Anmerk .  2. Die ilbrigen Mundarten kennen die Formen mit τ fast gar
j nicht: κεραος, κέραι (κέρα) II. λ, 385. Ρ1. κέρα (Hdn. I, 521) vor Vok. II. o, 109. Od. τ, 
| 211 st. κέραα (oder κέρα? vgl. § 123, Anrn. 3), κεραιυν, κεραεσσι und κεράσι; τέραα
j Od. μ, 394, τεράων, τεράεσσι; doch bei Herod,  kommen auch Formen mit τ von
i τέρας vor: 2, 82 τέρατος neben τέρεος 8, 37, τέρατα 2, 82 neben τέρεα 8, 37 (vgl. τείρεα
j Horn. II. σ, 485 ^Sterne*, wofQr aber Nauck ,  Mel. IV, 597 ff. nacli Ibykos frg. 3
! σείρια emendiert)2); von κέρας aber immer ohne τ: κέρεος 9, 26. κέρεϊ 102, κέρεα oft; 
j κερέων 2, 132. 4, 183; wegen des ε vergl. unten § 123, A. 4. (In Kompos. mit η
i υψικέρη; -ητος wohl ein ion. Dichter, Hdn. II, 683 u. s., w&hrend Aristophanes
j υψικέράτα, Nub. 591, nacb Pind. frg. 325 (285); κέρως u. κέρατα Hippokr. II, 68 L.)
I Anmerk.  3. Bei den sp&teren Dichtern wird nach Analogie des Homer,

κράατος st. κρατός nicht nur das lange a  in den Forrnen von κέρας, sondern auch 
das kurze in denen von τέρας in αα zerdehnt: κεράατος Arat. Phaen. 174. κεράατα 
Oppian. Cyneg. 2, 494. τεράατα Dionys. Perieg. 604. Quint. Smyrn. 5, 43.3)

> § 122. II. St&mme, welche auf eine Liquida (λ, p, v) ausgehen.

I. Auf λ endigt nur der Stamm von: 6 αλς, Salz, sal, G. άλ-ός, 
; sal-18 (der Sing. b. Horn, nur II. t, 214 άλός, u. Od. p, 455 αλα, sonst 

d. Plur.; b. Herod, aber ist der Sing, selir bHufig, doch gebraucht er 
auch den Plur. οί άλες, der in der gcwohnlichcn Sprache am gebriiuch- 
liciisten ist, z. B. Plat. Symp. 177, b. Lysid. 209, e; ή αλς [aber nur 

( in den abhUngigcn Kasus], Salzflut, Meer, ist poet.). Die Vulgarsprache
> (Hdn. II, 716) bildete aus dem Akk. Plur. ein Neutr. Sg. τ6  αλας^ so
l _______

0  S. P a s s o w ,  W O rterbuch . —  2) Vgl. A lcae. fr 155. —  3) S. B u t t m a n n ,
^  Gr. I, § 54, A. 2. L exilog. 1, S. 229 f .;  M a t t h i a  I. § 83, b . A nm . 1.



zu haben. So flektieren die Aeo l i e r ,  D o r i e r  und I o n i e r  θέτις, G. θέτιος, Pind. 
I. 7, 27. 47 (doch θέτιδος II. θ, 370), D. [θέτιι] θέτΐ II. σ, 407 (aber att. θέτιδι Soph. 
Troil. fr. 548 D.), A. θέτιν II. v, 350, π, 574. Pind. P. 3, 92 u. s. V. θέτι ( ~ - ;  θέτις 
Zenod. Nauck)  II. σ, 385. 424; Πάρις, G. Πάριος u. s. w. dor. ,  ion.  (II. γ, 325), A. 
Πάριν nattirlich auch Soph. Ph. 1426; entspr. viele andere Eigennamen auf dor. Inschr., 
als: Λυγδάμΐ, Αύσιος v. Αόσις, Νίκως v. Νΐκις, Σώσιος ν. Σώσις; Λιμνάτϊ ν. Λιμνατις 
R tih l I. Gr. ant. 61. 73, vgl. ται μέν ΆώτΤ Alcm. 23, col. Ill, 19; ΠασιθέμΤ Epidaur. 
D.-l. 3325, Z. 108. 283; so auch Aristoph. Lys. 642 (ΙγΓ.)ΆρχηγέτΤ. Die Appellativa 
dagegen gehen auch dor. auf ιδ aus, als: κουρίδες, σκιαθίδες, ί)υνν(δες, πενταετηρίδα, 
τριετηρίδα, die alle im Nom. Oxytona sind; die barytonierten Komposita ν. πόλις 
aber haben vokalische Dekl., als: μεγαλοπόλιες Pind. P. 2, 1. 7, 1; auf Inschr. 
Ίσοπόλιος, Άριστοπόλιος. S. A h r e n s  1. d. p. 232 sq. Dber Αέμις s. § 130, uber 
ορνις § 139. Die Barytona auf ις, G. ιδος, ιτος (seltener die auf υς, G. υ$ος, υδος) 
gehen im Akk. S. (s. oben § 118, 4) in die vokalische Deklination uber. Άρτεμις, 
G. Άρτέμιδος, D. Άρτέμιδι (so auch auf jtingeren lesb. Inschr., die Gramm, geben 
’Αρτέμιος als aolisch an), A. "Αρτεμιν und Άρτέμιδα H. Ven. 16, lautet dor. Άρταμις 
(so auch boot., wo -ιδος Gen., R oh l ,  I. gr. ant. 170 u. s.), auf jtingeren Inschr. 
’Άρτεμις, G. ιτος u. s. w.; A. Άρτεμιν, s. A h r e n s ,  Dial. II, p. 240; auch Dat. 
Άρτάμΐ, Inschr. Argos D.-I. 3283; ν0σιρις, ιδος, Hdt. 2 , 156 Όσίριος, wie tiberhaupt 
die n e u i o n i s c h e  Mundart bei Eigennamen die Flexion auf ιος der auf ιδος vor- 
zieht (doch Άρτέμιδος). S. B re do v ,  dial. Herod, p. 268.

A nm e rk .  8. Die Endungen Ις, G. ιδος u. s. w. werden von den Lesbiern 
in der Regel ku rz  gebraucht, als: κνάμιν, σφραγιν bei Grammatikern, κνάμίδες 
Ale. 15.1)

Anmerk .  9. Von Αίας, αντ-ος wird de^ Akk. Αίαν von Ale. 48 A (nach 
B e r g k  Αΐαν Voc.) und von Θόας, αντ-ος der Akk. θόαν von Hesiod, fr. 104 Goettl. 
(139 Kink.) gebildet; so von δ λυκάβας, Jahr, λυκάβαν auf der metrisch abgefassten 
Inschr. von Mytilene 2169, b. Hesych. απαν Akk. Mask. st. απαντα.2) Der Nom. 
ging aol. auf -αις aus: παΐς =  πας, άκοόσαις, θόαις (doch ΑΓας, nicht Αιαις, weil 
der Diphthong schon vorherging); ebenso τίθεις, δίδοις, s. § 26 S. 133.

Anmerk .  10. Die hierher gehtfrigen Adjektive auf εις, εσσα, εν, wie φωνήεις, 
φωνήεσσα, φωνήεν, tOnend, G. ήεντος, ηέσσης, ήεντος, χαρίεις, εσσα, εν, lieblich, G. 
χαρίεντος, έσσης, haben im Dat. PL ε α ι  (nicht εισι): φωνήεσι  Plat. Gratyl. 393, d. 
st. φωνήεισι, χαρίεσι (vgl. Herodian II, 777), indem hier wie im Femininum (und 
Komparat. Superl.) ein kiirzerer Stamm ohne v zu Grunde gelegt wird: χαρίετ-σι, 
χαρίεσι, χαριετ-ja χαρίεσσα, s. Ebel ,  Kuhns Zeitschr. I, 298. Die P a r t i c i p i e n  auf 
ε ί ς ,  εΐσα,  έν aber haben nach der Regel εισι ,  als: λειφθείς, εισα, έν, relictus, G. 
έντος, είσης, έντος, D. Ρ1. Χεκρθεΐσι.  Der Voka t i v  der Partic. ist dem Nom. 
gleich, tiber den der Adj. s. § 118, 5, b.

4 2 2  Dritte Deklination. Neutra auf ας, die mit und ohne τ  flektieren. § 121.

§ 121. Neutra auf ας, welche mit und ohne τ flektieren.

Die "eutralen Substantive τέρας und κέρας bilden ihre Kasus teils 
gleieli den anderen auf ας (§ 123) vom Stamme τερα(σ), κερα(σ); teils von 
τερατ, κεράτ. 1

1) S. A h r e n s ,  Dial. I, p. 119. — 2) S. A hr e ns  1. d. p. 114; Meister,  
Dial. I, 158.



§ 122. Stfim m e, w elche a u f  e ine  L iqu ida  (λ, p, v) au sg eh en . 423

(
i Sing. N. A. 
i G.
1 D.1

τδ τέρας, Wunder. τδ κέρας Horn.
τέρατ-ος κέράτ-ο; u. κέρως 
τέρατ-ι κέρατ-ι U. κέρα

j Plur. N. A.
! G· 
j D.

τέρατ-α U. τέρα κέράτ-α U. κέρα 
τεράτ-ων U. τερών κερατ·ων 
τέρα*σι(ν) κέρα-σι(ν)

Dual. τέρατ-ε κέράτ·ε 11. κέρά 
τεράτ-οιν κεράτ-οιν U. κερψν.

Anmerk .  1. Die Vorschrift des Thom. M. p. 348: τέρα καί τερών ’Αττικοί, 
ώς κρέα κρεών* τέρατα δέ καί τεράτων απλώς "Ελληνες, und des Moeris ρ. 369: τέρα 
καί τερών Άττικώς, τέρατα καί τεράτων ' Ελληνικών, steht der Gebrauch der attischen 
Schriftsleller entgegen: τέρατα Xen. Comm. 1. 4. 15. Plat. Hipp. M. 300, e. Phileb. 
14, e (τεράτων Polyb. 3, 112 u. s.). Κέρω; wird vom Flligel des Heeres (in der 
Redensart έττί κέρως) stets gebraucht, z. B. Xen. Cyr. 6. 3, 34; die attischen Inschr. 
bieten κέρατε, κέρατα HOrner (vielleicht auch einmal κέρα); auch (in einer Inschr. 
von 338 v. Chr.) κρέατος von κρέας, dagegen sonst stets κρέα κρεών, Me is ter* 
b a n s  1122; v. B a m b e r g  f. G.-W. 1S86, Jahresb. 30. Das a in κέρας ist kurz, 
in alien Formen mit τ und im Dat. PI. bei den Attikern lang .l)

Anmerk .  2. Die librigen Mundarten kennen die Formen mit τ fast gar 
nicht: κέράος, κέραι (κέρα) II. λ, 385. Ρ1. κέρα (Hdn. I, 521) vor Vok. II. δ, 109. Od. τ, 
211 st. κέραα (oder κέρα? vgl. § 123, Anm. 3), κεράων, κεράεσσι und κέράσι; τέραα 
Od. μ, 394, τεράων, τεράεβσι; doch bei Herod,  kommen auch Formen mit τ von 
τέρα; vor: 2, 82 τέρατος neben τέρεος 8 , 37, τέρατα 2, 82 neben τέρεα 8 , 37 (vgl. τείρεα 
Horn. II. σ, 485 *Sterne“, wofOr aber Nauck ,  Mel. IV, 597 ff. nacli Ibykos frg. 3 
σείρια emendiert)2); von κέρας aber immer ohne τ: κέρεο; 9, 26. κέρεϊ 102, κέρεα oft; 
κερέων 2, 132. 4, 183; wegen des e vergl. unten § 123, A. 4. (In Kompos. mit η 
όψικέρη; ·ητος wohl ein ion. Dichter, Hdn. II, 683 u. s ., w&hrend Aristophanes 
υψικέράτα, Nub. 591, nacb Pind. frg. 325 (285); κέρως u. κέρατα Hippokr. II, 6 8  L.)

Anmerk .  3. Bei den spateren Dichtern wird nacli Analogie des Homer, 
κράατος st. κρατός nicht nur das lange a in den Fonnen von κέρας, sondern auch 
das kurze in denen von τέρας in αα zerdehnt: κεράατος Arat. Phaen. 174. κεράατα 
Oppian. Cyneg. 2, 494. τεράατα Dionys. Perieg. 604. Quint. Smyrn. 5, 43.3)

*
§ 122. II. Stamrne, welche auf eine Liquida (λ, p, v) ausgehen.

1. Auf λ cndigt nur der Stamm von: 6 άλς, Salz, sal, G. άλ-ός, 
sal-is (der Sing. b. Horn, nur II. i, 214 άλός, u. Od. p, 455 αλα, sonst 
d. Plur.; b. Herod, aber ist der Sing, selir hiiufig, doch gebraucht er 
auch den Plur. οί άλες, der in der gcwbhnlichcn Spracbe am gebriiuch- 
lichsten ist, z. B. Plat. Symp. 177, b. Lysid. 209, e; ή αλς [aber nur 
in den abhiingigen Kasus], Salzflut, Meer, ist poet.). Die Vulgarsprache 
(Hdn. II, 716) bildete aus dem Akk. Plur. ein Ncutr. Sg. τδ αλας, so

! ) S. P a s s o w ,  W O rterbuch . —  2) Vgl. A lcae. fr  155. —  3) S . B u t t m a n n ,
Gr. I, § 54, A. 2. Lexilog. 1, S. 229 f .;  M a t t h i a  I. § 83, b . A nm . 1.



im N. Testam. t(u. bei Lykon von Troas nach Hdn. 1. c.); b. Hippokr. VI; 
564 ist τδ άλας falscbe Lesart.

2. Die Stamrae auf p nehmen im Nomin. im allgem. niclit σ, son-
dern bei vorliergelienden ε Oder o D elinung  in η , ω an (§ 38, 2).
Dock findet sich (bei vorliergehendem ά) dor. μάχαρς (§ 57 , III; vgl. 
δάμαρς § 120 Anm. 5) u. daraus bei Solon 14, Dipbil. 126, μάκάρ (vgl. 
δάμάρ § 120 Anm. 5 ; Vokat. μάκαρ Horn., doch ist bei Dipbil. μάκάρ 
Vok.). Vgl. χέρς unten Anm. 8 ; Περίηρς Alkm., μαίτυρς μαιτυς =  μάρτυρ 
μάρτυς § 139.

3. Die Stamme auf v nehmen nur zum geringeren Teil a an, als
δελφΐν- Nom. δελφίς, κτείς G. κτενός, μέλας G. μέλανος, meistens fehlt das-
selbe, und bei kurzem vorbergehenden Vokale tritt dafiir Dehnung 
(§ 38, 2) ein. Vgl. § 118 Anm. 2.

4 2 4  D ritte  D ekl. St&mme, die a u f  e ine  L iq u id a  (λ, p, v) ausgehen . § 122.

i  Tier. δ, Bewohner. ή, Nase. δ, Kampf. δ, Hirt.
S. N. »ήρ οίκήτωρ ρις ^ άγων ποιμήν

6· θηρ-ύί οίκήτορ-ος ρϊν-ός άγών-ος ποιμέν-ος
D. θηρ-ί οίκήτορ-ι £ΐν-ί άγων-ι ποιμέν-ι
A. θήρ-α οίκήτορ-α (ην-α άγών-α ποιμέν-α
V. ί>ήρ οίκήτορ f a άγων ποιμήν

PI. N. V. θήρ-ες οίκήτορ-ες £ΐν-ες άγων-ες ποιμέν-ες
G. θηρ-ων οίκητόρ-ων ^ίν-ών άγών-ων ποιμέν-ων
D. θηρ-σί(ν) οίκήτορ-αι(ν) ^ΐ-σί(ν) άγώσι(ν) ποιμέ-σι(ν)
A. θήρ-ας οίκήτορ-ας ριν-ας άγών-ας ποιμέν-ας

Dual. θήρ-ε οίκήτορ-ε άγών-ε ποιμέν-ε
θηρ-οιν οίκητόρ-οιν £ΐν-οιν άγών-οιν ποιμέν-οιν.

So: δ ψάρ, αρός, Staar, τδ νέκταρ, αρος, Nektar, δ πάνθηρ, ηρος, 
Panther, δ αιθήρ, έρος, Aether, £ήτωρ, ορος, Reduer, ΤΑντήνωρ, ορος, 
Antenor; — δ παιών, dor. παιάν, ώνος άνος, Paan, δ λιμήν, ένος, Ilafen, 
δ δαίμων, ονος, Diimon (Voc. δαΐμον), δ κτείς, ενός, Kamm, δ δελφίς, ινος, 
Delphin, und mehrere Adjektive, als: ευδαίμων, m. u. /*., ευδαιμον, 
gliicklicb, σώφρων, σώφρον, besonnen; iiber die B etonung s. § 134.

Anmer k .  1. Folgende poet. Neutra kommen nur im Nom. und Akk. vor: 
2λωρ, Beute, έέλδωρ (Horn. Hes.), Wunscb (davon Ibykos Akk. Fem. έέλδω, Herodian 
II, 938, s. §138, A), πέλωρ, Ungeheuer, τέκμωρ, Zeichen (auch τέκμαρ); bei Sophron 
νίκωρ, Hdn. II, 938; ήτορ, Herz (nur Simon, frg. 37 ήτορι v. 1., cf. Bergk,  Lyr. 
I l l4, 405); dazu die § 120, Anm. 5 aufgeziihlten auf αρ.

A n me r k .  2. To πυρ, G. πυρ-ός, Feuer, ist im Nom. gedehnt, s. § 118, A .3; 
desgl. κτείς, εν-ός, Kamm, εις, έν-ός, unus, τάλάς, μέλάς, G. άν-ος, gegen die Regel 
§ 6 8 , 3. Ober den V o ka t iv  s. § 118, 5, a), und tiber den Vokat iv von ό σωτήρ, 
ήρος, Retter, ’Απόλλων, ωνος, Ποσειδών, ώνος, πατήρ, άνήρ und δαήρ (G. δαέρος), 
Schwager, levir, s. das.
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Anmerk .  3. To lap, ver, erleidet oft die IContraktion: N. Ιαρ, ήρ dor. 
(Alkm. 76), u. neuion. (§ 50, 6), vollends in dem drcisilbigen Kasus (Littre, Hipp. I, 496) 
(G. εΓαρος h. Cer. 174, Alkm. 26, wo aber besser ίαρός, ήρος b. C. 455; e. a. Wort 
ist τό ειαρ, Blut, Hdn. II, 496); in der att. Prosa wechseln beide Formen oft mit 
einander ab, als: Ιαρος Xen. Hell. 1. 3, 1. ήρi 3. 2, 6. lap, 3. 4, 16. ήρος 
14. 7, 1. lap 4. 8, 6. lapt § 7. ήρι 5. 3, 1; Aristoph. ήρος Nub. 100S, ήρι 311; 
Thuc. lap  ήρος ήρι ,  was als regelmassige attische Flexion zu betrachten (auch 
Xen. in den dreisilbigen Kasus Ofter mit Zusammenziehung, ICriiger I, 1, § 20, aber 
Nom. lap att. Vaseninschr., Me i s t e r hans  1032). Κέαρ, Herz, ist bei Pind. und 
den Tragg. stets offen, bildet aber keine Kasus, bei Homer ist es im Nom. Akk. 
κήρ und im Dativ xrjpt stets zsgz.; Gen. fehlt. — ' 0 (ή poet.) άήρ (ά) Luft verwandelt 
bei Horn, in der Flexion das ά in η, als: ήέρι, ήέρα; neuion.  άήρ, ήήρ (letzteres 
Hippokr.? s. § 25, S. 126), ήέρος u. s. w., so bei Herodot ήέρα 1. 172. 4. 31.

Anmerk .  4. Der Akk. S. ιχώ  II. ε, 416 kann nicht von ίχώρ, ώρ-ος ab- 
geleitet werden, sondem setzt einen Nom. ΐχώς voraus (vgl. έέλδω Anm. 1).

Anmerk.  5. * Απόλλων, ων-ος, Ποσειόών, ών-ος, und episch ο κυκεών (aus 
κυκάών, dor. κυκάν), ών·ος, Mischtrank, bilden den Akk. Sing. gewOhnlich ohne v 
auf ω, also: Άπόλλω, Ποσειδώ, κυκεώ Od. κ, 290. 316 und Hymn. Cer. 210, κυκειώ 
II. λ, 624. 641 (aber att. κυκεώνα Ar. Pac. 712. Plat. Ion 538, c); so auch αίώ 
st. αιώνα Aeschyl. in Bekk. An. 1, p. 363 (auch Choeph. 350 st. αιώνα A h re n s  
αίώ). In Ansehung der Formen Άπόλλω und Ποσειδώ glaubt B u t t m a n n  I, § 55 
bemerkt zu liaben, dass wenigstens in der attischen Prosa diese verktirzten Formen 
nicht anders als mit vorgesetztem Artikel, die volleren Formen aber, wenigstens 
vorzugsweise, ohne den Artikel stehen; wie PI. Cratyl. 402, d τόν τε Ποσειδώ, 
e Ποσειδώνα. 401, d τόν Άπόλλω. 405, d ’Απόλλωνα. Xen. An. 3. 1, 6. Cyr. 7. 2, 
25 τόν Άπόλλω. Hell. 4. 7, 4 τόν Ποσειδώ. Indes ist weder diese Regel durchfUhrbar 
(Cratyl. 404 B Άπόλλω, Aesch. Suppl. 214 desgl.), noch die von Co be t ,  der die 
kurzen Formen auf die Schwurformeln wie νή τον ’ Απόλλω besclir&nkt. Die Inschr. 
liaben nur Άπόλλω, Ποσειδώ, Mei s t e rhans  1022 (stets mit Art., der ttberhaupt bei 
den Gotternamen, ausser in mythischen Erzahlungen, zu stehen pflegt). Vgl. S c h a n z ,  
Plat.Leg. p.X; R i e m a n n ,  Rev. de philol.IX, 81; v . B a m b e r g ,  Zeitschr. fttrG.-W. 
1886, Jahresb. 27, nach denen ·ωνα in der Prosa die feierlichere Form. H e r o d o t  
bedient sich nie der kontrahierten Formen, sondem sagt Απόλλωνα 1, 87 u. s. 
Ποσειδέωνα 7, 129. 8, 55; vollends so Homer u. s. w. Den Genetiv Ποσειδώ bildete 
der Trag. Aristias b. Hdn. II, 916, vgl. § 138, B, d. — Liber den Voka t i v  s. oben 
§ 118 S. 414.

Anmerk.  6. Statt Ποσειόών (entst. aus Ποσειδάων) sagten die A eo l i e r  
Ποσείδαν Ale. 26 und Ποτίδάν (Gramm.; Ποσειόών spat. Inschr. D.-A. 255); die 
Bflotier Ποτ(ε)ιδάων Kor. 1, D.-I. 718 (Gen. «>vo; Kor., Dat.-ovi Inschr.), die Thessalier 
(Ποτειδοΰν) Ποτειδοΰνο; (ου =  ω), die Arkadier (Ποσοιδάν) -όνος, so auch die Lakonier 
ΠοοΙόάν; die CLbrigen Dor i e r  a) Ποτΐόάν, besser Ποτειδάν, so stets und im Verse Ποτει- 
όά/ων die Inschr. vom Isthmos D.-I. 3119; Ποτιδάν ttberl. Epich. 24, b) Ποσειδάν 
Pind. oft (kontrah. aus άων), d) ΙΙοτειδάς (Herodian II, 917), dazu G. Ποτ(ε)ιδά, 
Akk. Ποτ(ε)ιδάν, Vok. Ποτ(ε)ιδά (das.), τόν Ποτειδάν auch Ar. Ach. 798 (Rav. 
Ποσειδώ); davon der Name der Stadt Ποτε(δα-ια, wie von Ποτιδάν Ποτιόαν(α (Thuc. 
396), von Ποσειδάν Ποσειόανία. Ein ionisches Ποσιοέης (Ποσιδής) legt Herodian mit 
Recht den Ableitungen Ποσιδήιος (Horn.), Ποσίδειος (Soph.\ ΠοσΤόεών (att. Monal) zu 
Grunde, vgl. nb. Έρμε(ας Ερμής ‘Ερμάων Έρμάν, G. Meyer  3182f. S. noch 
A h r e n s ,  Philol. XXI11, 1 ff., 1931T.; P r e l l wi t z ,  Bzz. Btr. IX, 327 fl*. — Die Form 
Άπόλλω findet sich in einer dorischen Stelle Ar. Lys. 1299 (wo es aber offenbare
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im N. Testam. (u. bei Lykon von Troas nach Hdn. 1. c.); b. Hippokr. VI, 
564 ist το άλας falsche Lesart.

2. Die Stamme auf p nehmen im Nomin. im allgem. nickt σ, son- 
dern bei vorkergehenden ε oder o D ebnung  in η , ω an (§ 38, 2). 
Dock findet sick (bei vorkergekendem a) dor. μάκαρς (§ 5 7 , III; vgl. 
δάμαρς § 120 Anm. 5) u. daraus bei Solon 14, Diphil. 126, μάκάρ (vgl. 
δάμάρ § 120 Anm. 5 ; Vokat. μάκάρ Horn., dock ist bei Diphil. μάκάρ 
Vok.). Vgl. χέρς unten Anm. 8; Περίηρς Alkm., μαίτυρς μαΐτυς =  μάρτυρ 
μάρτυς § 139.

3. Die Stamme auf v nehmen nur zum geringeren Teil σ an, als 
δελφϊν- Nom. δελφίς, κτείς G. κτενός, μέλας G. μελανός, meistens fehlt das- 
selbe, und bei kurzem vorhergekenden Yokale tritt daftir Delmung 
(§ 38, 2) ein. Vgl. § 118 Anm. 2.

δ Tier. 6, Bewokner. ή, Nase. δ, Kampf. δ, Hirt.
S. N. »ήρ οίκήτωρ pf; άγών ποιμήν

Gr. θηρ-ός οίκήτορ-ος ρϊν-ός άγών-ος ποιμέν-ος
D. θηρ-t οίκήτορ-ι ( -  > piv-t άγών-ι ποιμέν-ι
A. θήρ-α οίκήτορ-α fAv-α άγών-α ποιμέν-α
V. θήρ οίκητορ άγών ποιμήν

PL N. V. j θήρ-ες οίκήτορ-ες £ΐν-ες άγών-ες ποιμέν-ες
G. θηρ-ων οίκητόρ-ων ρϊν-ών άγών-ων ποιμέν-ων
D. θηρ-σί(ν) οίκήτορ-σι(ν) ^ϊ-σί(ν) άγώσι(ν) ποιμέ-σι(ν)
A. θηρ-ας οίκήτορ-ας ptv-ας άγών-ας ποιμέν-ας

Dual. θήρ-ε οίκήτορ-ε £Γν-ε άγών-ε ποιμέν-ε
θηρ-οΐν οίκητόρ-οιν (νϊν-οιν άγών-οιν ποιμέν-οιν.

So: δ ψάρ, αρός, Staar, τό νέκταρ, αρος, Nektar, δ πάνθηρ, ηρος, 
Panther, δ αίθήρ , έρος, Aether, £ήτωρ, ορος, Redner, Άντήνωρ, ορος, 
Antenor; —  δ παιών, dor. παιάν, ώνος άνος, Paan, δ λιμήν, ένος, Hafen, 
δ δαίμων, ονος, Damon (Voc. δαΐμον), δ κτείς, ενός, Kamm, δ δελφίς, Τνος, 
Delphin, und mekrere Adjektive, als: ευδαίμων, m. u. f . , ευδαιμον, n . ? 
gliicklich, σώφρων, σώφρον, besonnen; liber die B etonung s. § 134.

Anm erk .  1. Folgende poet. Neutra kommen nur im Nom. und Akk. vor: 
ελωρ, Beute, έέλδωρ (Horn. Hes.), Wunsch (davon Ibykos Akk. Fem. έέλδω, Herodian 
II, 938, s. §138, A), πέλωρ, Ungeheuer, τέκμωρ, Zeichen (auch τέκμαρ); bei Sophron 
νίκωρ, Hdn. II, 938; ήτορ, Herz (nur Simon, frg. 37 ήτορι v. 1., cf. Bergk, Lyr. 
IID, 405); dazu die § 120, Anm. 5 aufgez&hlten auf ap.

A nm erk .  2. To πυρ, G. πυρ-ός, Feuer, ist im Nom. gedeknt, s. § 118, A.3; 
desgl. κτείς, εν-ός, Kamm, εις, έν-ός, unus, τάλάς, μέλας, G. αν-ος, gegen die Regel 
§ 6 8 , 3. Cfber den V o k a t i v  s. § 118, 5, a), und liber den Vokativ  von ο σωτήρ, 
ήρος, Retter, ’Απόλλων, ωνος, Ποσειδών, ώνος, πατήρ, άνήρ und δαήρ (G. δαέρος), 
Schwager, levir, s. das.
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Anmerk .  3. To lap, ver, erleidet oft die Kontraktion: N. lap, ήρ dor. 
(Alkm. 76), u. neuion. (§ 50, 6), vollends in dem dreisilbigen Kasus (Littr6, Hipp. I, 496) 
(G. εΓαρος h. Cer. 174, Alkm. 26, wo aber besser tapός, ηρος h. C. 455; e. a. Wort 
ist τδ dap, Blut, Hdn. II, 496); in der att. Prosa wechseln beide Formen oft mit 
einander ab, als: Ιαρος Xen. Hell. 1. 3, 1. ήοι 3. 2, 6. lap, 3. 4, 16. ηρος 4. 1, 
14. 7, 1. lap 4. 8, 6. lapi § 7. ήρι 5. 3, 1; Aristoph. ηρος Nub. 1008, ηpt 311; 
Thuc. lap  ηρος ήρι ,  was als regelmfissige attische Flexion zu betrachten (auch 
Xen. in den dreisilbigen Kasus Oiler mit Zusamnienziehung, KrUger I, 1, § 20, aber 
Nom. lap att. Vaseninschr., Me i s t e r h a ns  1032). Κέαρ, Herz, ist bei Pind. und 
den Tragg. stets often, bildet aber keine Kasus, bei Homer ist es im Nom. Akk. 
κήρ und im Dativ κήρι stets zsgz.; Gen. fehlt. — *0 (ή poet.) αήρ (a)Luft verwandelt 
bei Horn, in der Flexion das ά in η, als: ήέρι, ήέρα; neuion.  αήρ, ήήρ (letzteres 
Hippokr. ? s. § 25, S. 126), ήέρος u. s. w., so bei Herodot ήέρα 1. 172. 4. 31.

Anmerk .  4. Der Akk. S. ιχώ  II. ε, 416 kann nicht von ίχώρ, ώρ·ος ab- 
geleitet werden, sondem setzt einen Nom. ΐχώς voraus (vgl. έέλδω Anm. 1).

Anmerk.  5. ’Απόλλων, ων-ος, Ποσειδών, ών-ος, und episch ό κυκεών (aus 
κυκάών, dor. κυκάν), ών*ος, Mischtrank, bilden den Akk. Sing. gewOlinlich ohne v 
auf ω, also: Άπόλλω, Ποσειδώ, κυκεώ Od. κ, 290. 316 und Hymn. Cer. 210, κυκειώ 
II. λ, 624. 641 (aber att. κυκεώνα Ar. Pac. 712. Plat. Ion 538, c); so auch αίώ 
st. αιώνα Aeschyl. in Bekk. An. 1, p. 363 (auch Choeph. 350 st. αιώνα A hr e ns  
αίώ). In Ansehung der Formen Άπόλλω und Ποσειδώ glaubt B u t t m a n n  I, § 55 
bemerkt zu haben, dass wenigstens in der attischen Prosa diese verkttrzten Formen 
nicht anders als mit vorgesetztem Artikel, die volleren Formen aber, wenigstens 
vorzugsweise, ohne den Artikel stehen; wie PI. Cratyl. 402, d τόν τε Ποσειδώ, 
e Ποσειδώνα. 404, d τον Άπόλλω. 405, d Απόλλωνα. Xen. An. 3. 1, 6. Cyr. 7. 2, 
25 τον Άπόλλω. Hell. 4. 7, 4 τον Ποσειδώ. Indes ist weder diese Regel durchftihrbar 
(Cratyl. 404 B Άπόλλω, Aesch. Suppl. 214 desgl.), noch die von Cobet ,  der die 
kurzen Formen auf die Schwurformeln wie νή τον Άπόλλω beschr&nkt. Die Inschr. 
haben nur Άπόλλω, Ποσειδώ, Mei s t e r hans  1022 (stets mit Art., der tiberhaupt bei 
den Gotternamen, ausser in mythischen Erzahlungen, zu stehen pflegt). Vgl. Sell  anz,  
Plat. Leg. p. X; R i e ma nn ,  Rev. de philol.IX, 81; v. B a m b e r g ,  Zeitschr. fUrG.-W. 
1886, Jahresb. 27, nach denen -ωνα in der Prosa die feierlichere Form. H e r o d o t  
bedient sich nie der kontrahierten Formen, sondem sagt ’Απόλλωνα 1, 87 u. s. 
Ποσειδέωνα 7, 129. 8, 55; vollends so Homer u. s. w. Den Genetiv Ποσειδώ bildete 
der Trag. Aristias b. Hdn. II, 916, vgl. § 138, B, d. — tlber den Vok a t i v  s. oben 
§ 118 S. 414.

Anmerk.  6. Statt Ποσειδών (entst. aus Ποσειδάων) sagten die Ae o l i e r  
Ποσείδαν Ale. 26 und Ποτίδάν (Gramm.; Ποσειδών spilt. Inschr. D.-A. 255); die 
BOotier Ι1οτ(ε)ιδάων Kor. 1, D.-I. 718 (Gen. o>vo; Kor., Dat. -ovi Inschr.), die Thessalier 
(Ποτειδοΰν) Ποτειδοΰνο; (ου =  ω), die Arkadier (Ποσοιδάν) ·ανος, so auch die Lakonier 
ΠοοΙδάν; die tlbrigen D or i e r  a) Ποτίδάν, besser Ποτειδάν, so stets und im Verse Ποτει- 
οά/ων die Inschr. vom Isthmos D.-I. 3119; Ποτιδάν tiberl. Epich. 24, b) Ποσειοάν 
Pind. oft (kontrah. aus άων), d) Ποτειδάς (Ilerodian II, 917), dazu G. Ποτ(ε)ιδα, 
Akk. Ποτ(ε)ιδάν, Vok. Ποτ(ε)ιδά (das.), τόν Ποτειδάν auch Ar. Ach. 798 (Rav. 
Ποσειδώ); davon der Name der Stadt Ποτείδα-ια, wie von Ποτιδάν Ποτιδανία (Thuc. 
396), von Ποσειδάν Ποσειδανία. Ein ionisches Ποσΐόέης (Ποσιδής) legt Herodian mit 
Recht den Ableitungen Ποσιδήιος (Horn.), Ποσίόειος (Soph.), ΠοσΤδεών (att. Monat) zu 
Grunde, vgl. nb. Τ,ρμείας Έρμης Έρμάων Έρμάν, G. Meyer  3182f. S. noch 
A h r e n s ,  Philol. XXIII, 1 IT., 193 ff.; P r e l l wi t z ,  Bzz. Btr. IX, 327 if. -  Die Form 
Άπόλλω findet sich in einer dorischen Stelle Ar. Lys. 1299 (wo es aber ofTenbare



Glosse ist), Ά πέλλω  Epilyk. fr. Κωραλίσκος Kock I, 803 n. A hr en s ’ Herstellung. 
S. A h r e n s ,  Dial. I, p. 123 (Meis ter  I, 123 f.). II, p. 243sqq.

Anmerk.  7. Das Wort Κρονίων flektiert Homer nach Bedarf des Verses so: Κρο
νίων, G. Κρονηυνος II. φ, 184, 230 und Κρονίονος ξ, 247. Od. λ, 620. ξ, 330. τ, 299.ι)

Anmerk .  8 . Das Wort ή χείρ, Hand, zeigt neben dem Stamme χειρ- den 
ktirzeren χερ-, vvovon dor. χέρς Nom. (Timokreon fr. 9); das ει bleibt in der gew. 
Flexion meistenleils: χείρ, χειρός, χειοί, χεΐρα, χειρες, χειρών, χεϊρας, χεϊρε, mit 
Ausnahme des Dat. PL χερσί, und mehrenteils des Dat. Dual: χεροΐν, nach Herodian
II, 748. Die atlischen Inscbriften liaben indes wie χειρών auch χειροΐν, Meis ter -  
h a n s  1142; χειρσίν steht G. I. Gr. II, Add. 2811 b, 10 und 2942 c, 4 (Kaiserzeit). 
In der D i c h t e r s p r a c h e  werden nach Versbedarf sowohl die kurzen als die langen 
Formen durch alle Kasus gebraucht, auch χειροίν z. B. Soph. El. 1395, doch haufiger 
χεροίν; χερός auch Iambogr. nach Herodian; χέρα kret. Inschr. Bull, de corr. hell.
III, 293; χείρεσσι oft bei Horn., auch Soph. Ant. 976.1297, Eur. Ale. 756, gewOhnlich 
aber bei den attischen Dichtern χερσί; χείρεσι bei Homer nur II. υ, 468 (s. § 118, 10); 
χέρεσσιν Hes. Th. 519. 747, χέρας in einem gew. Trimeter Arist. Vesp. 1193. (Bei 
H e r o d o t  findet sich nur in der Aldina χερός 4, 71 und χερί 2, 106.2) Dor. χηρός 
Alkm. 32, lesb. χέρρα; Theokr. 28, 9, Mei s t e r ,  Dial. I, 147; da es nicht moglich 
ist, diese Verdoppelung aus dem Nom. χ/,ρ zu erkl&ren, so ist auch die Meinung 
falseh, dass in χειρός, χηρός das ει η aus dem Nominativ stamme; es muss rielmehr 
ein Konsonant nach χερ- ausgefallen sein. S. W a c k e r n a g e l ,  K. Z. 29, 131 if., 
der einen urspr. σ-Stamm annimmt, tibrigens aber darthut, dass das ε ausser vor 
Konson. (wie auch in χέρνιψ u. a.) zu Anfang noch recht selten ist, so bei Homer 
nur in der Phrase έν χέρι Οήαεν. Den Nomin. χείρ wird man auf χέρς zurtick- 
fiihren dtirfen; die lesbische Form ist χήρ, Hdn. II, 599.

Anmerk .  9. Hierher gehOren die K o m p a r a t i v e  auf ίων,  G. iov-o; und ων, 
G. ον-ος, welche im Akk. S. und im Nom., Akk. und Vok. Pl. das v entbehren und die 

ontraklion erleiden. Doch kommen auch die Formen mit v haufig vor, s. Anm. 10.

42G D ritte  D ekl. Sl& m m e, d ie a u f  e ine L iq u id a  (λ, p, v) ausgehen . § 122.

S. N.
G.
D.
A.
V.

έχθίων (6 ή), feindlicher εχδϊον (τό) 
ΙχΗίονος 
έχθίονί

έχθίονα U. έχ&ίω εχθιον 
εχθιον

μείζων (ό ή), grosser μεΐζον (τό) 
μείζονος 
μείζονι

μείζονα U. μείζω μειζον 
μεΐζον

P. N.

G.
D.
A.

V.

έχθίονε; έχθίονα 
έχθίους έχθίω  

έχΟιόνων 
Ιχθιοσι(ν)

έχθίονας έχθιονα 
έχθίους έχθίω  

wie Nominativ

μείζονες μείζονα 
μείζους μείζω 

μειζόνων 
μείζοσι(ν)

μείζονας μείζονα 
μείζους % μείζω 

wie Nominativ

Dual.

!

έχθίονε, έχθιόνοιν
liber dieBetonung s. § 134.

μείζονε μειζόνοίν.

An me rk .  10. Man hat liingst erkannt, dass hier eine Mischung verschiedener 
Stamme vorliegt, und βελτίω βελτίους auf βελτίο(σ)α βελτίο(σ)ες zuruckzufUhren sind,

i) S. S p i t z n e r  de versu her. p. 92. — 2) S. Bredov,  dial. Herod, p. 15Ssq.

*
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vgl. § 152, 2; der Akkusativ, der βελτίως lauten sollte, hat die Form des Nomin. 
angenommen. Die D o r i e r  wenden selten die ktirzeren Formen an, als: μείω tab. 
Heracl. 1, 174, έλάσσως Ar. Lys. 1260 im Chore st. έλάσσονες, έλάσσους -ω r. μείζω 
Archimed. zuweilen, He ib e r g ,  Fi. Jahrb. Suppl. XIII, 555f. Auch in der Homer .  
Sprache sind dieselben nicht h&ufig, als: ομίχλην . . «μείνω II. γ, 11 (Aristarch: 
Andere άμείνων). υΐδν . . άμείνω δ, 4-00 (άμείνων Aristarch, als Nomin.). τδν μέν 
άρείω χ, 237. Od. γ, 250. πλείους st. πλείονες ω, 464. οί πλέονες κακίους, παΰροι δέ 
τε πατρδς άρείους (sc. είσίν) Od. β, 277. αμα πλέονες και άρείους Od. ι, 48. II. π, 
557. άμείνω αισιμα πάντα Od. η, 310. Ιρι Nominativ las Zenodot durchgangig ω 
statt (ον, als: κρείσσω II. a, 80 (v. Spi t zner ) .  γλυκίω 249. κρείσσιυ γ 71. άμείνω 
η, 114 (Dtintzer ,  Zenod. ρ. 50), welche Form B u t t m a n n  I, 209 mit ήχώ u. s. w. 
vergleicht. In der n e u i o n i s c h e n  Mundart werden sowohl die iSngeren als die 
ktirzeren Formen gebraucht, jene am hiiufigsten im Nom. und Akk. PI. mannlichen 
und weiblichen Geschlechts, diese am hSufigsten im Akk. S. und im Nom., Akk. 
und Vok. PI. sSchlichen Geschlechts. So bei Herod.t) N. PI. άμείνονες sehr oft 
(άμείνους nur 5, 7S), πλεΰνες sehr oft (πλέους nur 2, 8 und 1 2 0 ), κρέσσονες, έλάσσονες, 
μέζονες, κακίονες, έσσονες; A. ΡΙ. πλεΰνας sehr oft (ττλεέους, woftir B r e d o w  πλέους 
oder πλεϋνας lesen will, nur 1, 167 [πλείστου; emendiert Stein] .  2, 121, 4), αίσχίονας, 
μέζονας, Ισσονας, έλάσσονας, άμείνονας, κρέσσονας; A. S. έλάσσω oft (έλάσσονα nur 
7. 8, 1). καλλίω, «μείνω oft (άμείνονα nur 4, 158), μέζω, Εσσω, κακίω, πλέω und 
πλεΰνα gleich oft, κρέσσω und κρέσσονα, αίσχίονα; Ν. A. Neu t r .  έλάσσω oft (έλάσσονα 
nur 3, 102); κρέσσω, άμείνω, μέζιυ oft (ziemlich oft auch μέζονα), πλέω oft (πλέονα 
nur 2, 145). Die ionischen Dichter bieten ( Re n ne r ,  Curt. Stud. I, 1, 231) μείους 
Xenophan. 3, 4; κακίω A. sg. Archil. 6, 4. Die A t t i k e r  haben im gewOhnlichen 
Leben, wie die Inschr. zeigen, fast nur die ktirzeren Formen gebraucht, die darnach 
als die eigentlich atlischen anzusehen sind, M e i s t e r h a n s  119 2 (Moeris p. 34 
άμείνω ’Αττικοί, άμείνονα Έλληνες), aber sSmtliche Schriftsteller, auch Komiker und 
Prosaiker, sind frei im Gebrauche beider Formen, so dass sie oft nahe bei einander 
stehen, so z. B. Xen. Hier. 4, 6 κρείττονες und ήττους. Comment. 2. 6, 26 χείρους 
(Akk.) und 27 χείρονας. 3. 3, 3 βελτίου; und 5 βελτίονας, An. 1. 7, 3 άμείνονας και 
κρείττους. Ages. 2, 7 έλάττους und χείρονας. Cyr. 5. 4, 43 μείονα, bald darauf πλείω. 
Hier. 8, 5 (A. S.) καλλίονα und καλλίιο. N. PI. Comment. 2. 2, 3 μείζονα und μείζω. 
Plat. Pol. 297, c τάς μέν έπ! τά καλλίονα, τάς δέ έπΐ τά αισχίω. Leg. 2. 656, e ούτε 
τι καλλίονα, ούτε αισχίω.2) Auch bei den A t t i k e r n  sind die Endungen ονες und 
ova; weit h&ufiger als ova. Die attischen Inschriften haben nach Analogie dieser 
Kompar. auch γείτω Neutr. PI. f. γείτονα, M e i s t e r h a n s  1172. — Das i in den 
Formen auf ίων,  ιον wird von den d o r i s c h e n  Dichtern und den a l t e n  Ep i ke r n  
kurz ,  von den a t t i s c h e n  Dichtern (nach ursprtinglicherer Messung) l ang  
gebraucht; jedoch steht Eur. Suppl. 1101 am Ende des Senars πατρί ο ούδέν ήδιον 
(korrigiert von G. Hermann);3) desgl. βέλτΐον Aesch. frg. 321 (βέλτερον Porson); 
βελτίω Eupolis in Et. M. ( R e i t z e n s t e i n ,  Ind. 1. Rost. 1890/1 p. 8).

4. Folgende Substantive auf ηρ (St. ερ): πατήρ, pater, μήτηρ, mater,
1 θυγάτηρ, Tochter, ή γαστήρ, Bauch, stossen im Gen. und Dat. S. und

h  S. Bredov ,  dial. Herod, p. 256. — 2) s. S a u p p e  und Kt ihner  ad Xen. 
Comment. 2. 2, 3; B o r n e m a n n  ad 3. 3, 5. — 3) S. S p i t zn e r ,  Pros. § 46; 
Stellensammlung La Roche ,  Progr. Linz 1884, S. 17 f. Mit Recht sehen die alten 
Grammatiker dieses i als von Natur lang an, wie dies auch im Sanskrit in der 
Komparativendung Ij&ns (s. § 152) der Fall ist.



4 28 Dritte Dekl. Stamme, die auf eine Liquida (λ, p, v) ausgehen. § 122.

irn Dat. Plur. ε aus, und nehrnen im Dat. Plur. den Hulfsvokal ά vor 
σι an, l) also α-σι, in welclier Endung das σ nie verdoppelt wird. Es 
ist also in diesen Wortern ein kttrzerer Stamm (πατρ) und ein langerer 
(πατερ) v-orlianden.2) Das Wort άνήρ (St. άνερ), Mann, stosst dureli alle 
Kasus aller Numeri, mit Ausnalime des Yok. S., das ε aus, schiebt aber 
zur Milderung der Ausspraclie (§ 69, 1) ein δ ein. In der angegebenen 
Weise erscheinen die angefiihrten Worter stets in der ionisehen3) und 
attischen Prosa; in der Dicliterspraebe seit Homer aber, selbst in der 
attisclien, liier jedoch fast oline Ausnabme nur in den lyrisclien Stellen, 
werden aucli die Formen mit ε ziemlich dureli alle Kasus, sowie die 
okne ε in weiterer Ausdebnung gebraucht. Also in der P r o s a  z. B. 
πατήρ, G. πατρ-ός, D. πατρ-ί, A. πατέρ-α, Y. πάτερ, PI. N. U. Y. πατέρ-ες, 
G. πατέρ-ων, D. πατρ-ασι(ν), A. πατέρ-ας, Du. πατέρ-ε, πατέρ-οιν; von γαατήρ 
lautet der Dat. PI. γαστράσι (so Dio Cass. 54, 22), aber bei Hippokr. 
π. νούσων Δ, b. L i t t r e  VII, 596 unregelm. γαστήρσι (v. 1. γαστρήσι); άνήρ, 
άνδρός, άνδρί, ανδρα, άνερ, Ρ1. άνδρες, άνδρων, άνδράσι(ν), άνδρας, Du. άνδρε, 
άνδροΐν; in der Dic l i te rspraebe :
S. N. πατήρ; μήτηρ (dor. μάτηρ); θυγάτηρ; ή γαστήρ; δ άνήρ (Horn, ανήρ U. ανήρ) 

G. πατέρ-ος, πατρ-ός; μητέρ-ος, ματέρος Aescb. Suppl. 539 Cb., μητρ-ός;
Ουγατέρ-ος, θυγατρ-ός; γαστέρος, γαστρός; ανέρ-ος, άνδρός 

D. πατέρ-ι, πατρ-ί; μητέρ-ι, ματέρί Sopb. OC. 1441, boot. Inscbr. D.-I.
817, μητρ-t; θυγατέρ-ι, θυγατρ-ί; γαστέρ-ι, γαστρι, ανέρ-ι, άνδρί 

Α. πατέρ-α; μητέρ-α; θυγατέρ-α, ϋυγατρα II. α, 113, U. S.; ανέρ-α, ανδρα 
Υ. πάτερ; μήτερ; θύγατερ; άνερ (άνερ Horn. II. ω, 725)

Ρ. Ν. πατέρ-ες; μητέρ-ες; θυγατέρ-ες, θύγατρες II. ι, 144; γαστέρ-ες; ανέρ-ες 
(aucb Sopb. Pb. 707. Tr. 1010 Vok.), άνδρες 

G. πατέρ-ων, πατρ-ων Od. δ, 687. ft, 245; μητέρ-ων; θυγατέρ-ων; θυγατρ-ων;
γαστέρ-ων, γαστρ-ών; ανέρ-ων Soph. OR. 869, Pind. Ν. 6, 30(33), άνδρών. 

D. πατρ-άσι(ν) (πατέρεσσι Qu. Smyrn. 10, 40); μητρ-άσι(ν); 6υγατρ-άσι(ν); 
θυγατέρ-εσσιν II. ο, 197; άνδρ-εσσι(ν), άνδρ-άσι(ν); die Endung ασι 
kommt bei Homer nur in diesem Worte vor;

Α. πατέρ-ας; μητέρ-ας; θυγατέρ-ας, θύγατρ-ας; γαατέρ-ας; ανέρ-ας, άνδρας 
D. πατέρ-ε; μητέρ-ε; &υγατέρ-ε; γαστέρ-ε; ανέρ-ε, ανδρε; πατέρ-otv u. s. W.

Anmerk. 11. Der Deklination dieser Worter entspricht ziemlich die indische, 
vgl. Nom. pita (St. pitar), Dat. pitr-e, aber Lok. pitar-i, Akk. pitar-am, V. pitar, 
N. plur. pitar-as, Lok. pitr-su„ aber G. pitf-nam, A. pitr-n.

!) Im Sanskrit steht in der entspr. Endung der r-Vokal: pitrsu, dem aucb 
sonst im Griechischen mehrfach pa entspricht, als έδραχον, sk. adrQam. Docb ist 
das griechische ασι gar nicbt auf diese WOrter beschrankt, vgl. § 118, 9. — 2) Man 
nennt dies Deklination mit Stammabstufung; im Sanskrit ist dieselbe sehr weit ver- 
breitet, im Griechischen nurinResten vorbanden. Ebel, K. Z. I, 289—300; Collitz, 
Bzz. Btr. X, 1 ff. u. a. m. — 3) Nur an einer einzigen Stelle fmdet sicb bei Her. 3,34 
πατέρι, docli auch liier nur in R und der Aldina. Vgl. Bredov, dial. Her. p. 255.
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Anmerk. 12. Im Eleischen und Lokrischen ist der Vokal vor p bei diesen 
Wflrtem a und imNom. ά: πατ*ίρ el., πατάρα lokr. (άνάρε for άνδρε el. D.-I. 1159, 10?).

Anmerk. 13. Δημήτηρ hat bei den A ttikern folgende Deklination: Δήμητρος, 
Δήμητρι, Δήμητρα Ar. Nub. 121. Ran. 42. Th. 295. Eq. 698, Δήμητερ; die nicht- 
attischen Dichter aber gebrauchen teils diese Formen, teils die mit ε, als: Δήμητρος 
II. p, 696. £, 326. Δημήτερο; II. v, 322. φ, 76. Δάματρος Pind. J. 1 , 57. Δαμάτερος 
ib. 7, 4. — PI. Gratyl. 404, b hat nach den Hdschr. den Akk. Δήμητραν, woftir 
Δήμητρα Schanz m. Gobet, vgl. ttber diese sp&teren Missbildungen § 118, Anm. 5.

Anmerk. 14. Auch das Wort άστήρ,  ip-ος, Stem, das sonst keine synkopierte 
Form hat, gehOrt wegen des Dat. PI. άστοάσ:  (Horn. II. χ, 28. 317; verwerflich 
ist Herodians Betonung άστρασι)*) zu dieser Klasse, ebenso das Wort άρήν, 6 ή, 
Widder, Lamm, άρνύς, άρν(, άρνα, άρνες, άρνών, άρνάσι (Arat. 1104), ep. άρνεσσι (II. 
π, 352), άρνας; der Nominativ findet sich auf attischen (und dorischen) Inschriften 
(Meisterhans 1112; auch wohl Inschr. Kos Bull, de corr. hell. V, 216, Z. 9), und wird 
auch (Bk. An. I, 7) aus Phrynich. angeftthrt. Der Stamm ist/apv (Curtius, Et.5 344f.), 
mit Umstellung /ραν/ρην; von diesem £ήν, Sch af, Lamm, findet sich £ήνα Nicand.Ther. 
463, ψήνεσαι Ap. Rh. 4, 1497; dazu hat Horn, ύπόρρηνος, πολύρρηνες Nom. PI. und 
πολύρρηνος Nom. Sg. (πολυρρην Nom. Sg. das Epos Ναυττάκτια b. Hfdn. I, 16 f.) neben 
παλύαρνι, und Hippokr. das Adj. ^ηνικός; ders. £ήνις, Schaffell, VIII, 116 (auch (ί>ήνις, 
Lexikogr.);έpρηvoβoσxός mit alter V«ar. άρηνοβ. Soph. frg. 589 Dd. Vgl. Ah ren s’Pap. 18.

Anmerk. 15. Von WOrtem auf v hat Stammabstufung κυων, κυνός, s. § 130. 
Sodann bildet φρήν, φρενός im Dat. Plur. φρασί, nicht nur bei Pindar (P. 2, 26. 4, 
109 u. s., Mommsen zu 0. 7, 25, p. 72), sondern auch in einem attischen Epi- 
gramme C. I. A. IV, 477 h. Es steht liier a fOr ev, § 6 8 , 4; es l&sst sich dies 
auch ohne Annahme von Stammabstufung verstehen. Dagegen wtirde eine solche 
vorliegen in Horn, άγκάς, wenn es festst&nde, dass dies (mit Harder de a voc. 
19 if.) άγκά3 zu schreiben und als Dat. Plur. zu άγκών zu stellen w&re (s. 
G. Meyer 3542).

§ 123. III. St&mme, welche auf den Spiranten o ausgehen.

Hicrher gelioren die neutralen Substantive auf ας, G. α-ος, auf ος, 
G. ε-ος, die Adjektive auf ης (St. ες), sowie die Eigennamen auf άγης 
(Εύάγης), αίσχης (Παναίσχης), άκης (Αιάκης), άλκης (Εύάλκης), άνΰης (  Υπεράνθης), 
άρης (Ξενάρης), άρκης (ΙΙολυάρκης), γένης (Διογένης), έρκης (Λαέρκης), εύχης 
(Διεύχης), ήρης (ΙΙεριήρης), θέρσης (ΔαμοΟέρσης), κήδης (Δημοκήδης), κλέης 
=  κλης (Περικλής), κράτης (’Αριστοκράτης), κρίνης (Δημοκρίνης, vgl. indes 
§ 139, b, α), κύδης (Θεοκύδης), λάμπης (Πυριλάμπης), μάρης (Εύμάρης), μέλης 
(Δημομέλης), μήδης (Καλλιμήδης), νάιτης (Προνάπης), νείκης (Πολυνείκης), πείβης 
(Διοπείθης), πτέρης (Εύπτέρης), σάκης (Εύρυσάκης), σβένης (Δημοσθένης), τείχης 
(Εύτείχης), τέλης (Δημοτέλης), τρέφης (Διειτρέφης), τύχης (Εότύχης), φάνης 
(’Αριστοφάνης), χάρης (Δημοχάρη;), ψευδής (’Αψευδής), ωφέλης (Οίκωφέλης)2), 
welche substantivierte Adjektive auf ης sind, einige sonstige substanti- 
vierte Adjektive, wie ή τριήρης, und die zwei Substantive auf ώς (St. ος): 
ή αίδώς, Scbam, u. das poct.-dialekt. ή ήώς (άώς, αυως), Morgenrote (att. 
έως n. d. II. att. D.). Diese letzteren indes stimmen in der Abwand- 1

1) Lobeck, Paral. 175 f. — 2) M eisterhans, Gr. d. att. Inschr. 1052 f.
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lung so sehr mit denen auf <ί>, ου; iiberein, dass sie mit diesen zusammen 
beliandelt werden miissen (s. § 129).

a) ας, G. α-ος; ος, G. ε-ος; ης, G. ε-ος.

S.N.A.V.
G.
D.

τό, Fleisch.
κρέας
(κρέά-ος) κρέως 
(κρέα-ι) κρέαΛ)

το, genus, 
γένος
(γένε-ο;) γένους 
(γένε-t) γένει

το, Rubm. 
κλέος
(κλέε-ος) κλέους 
(κλέε-ι) κλέει

P.N.A.V. (κρέα-α) κρέα b) (γένε-α) γένη (κλέε-α) κλέά
G. (κρεά-ων) χρεών γενέ-ων u. gew. γενών (κλεέ-ων) κλεών
D. κρέα-σι(ν) γένε-σι(ν) κλέε-σι(ν)

Dual. (κρέα-ε) κρέα (γένε-ε) γένει
(κρεά-οιν) χρεών (κρεοΓν (γενί-οιν) γενοιν

s. Anm. 3)
a) S. Anm. 3. b) S. Anm. 2. 3.

S in g u la r is .
Ν. Σωκράτης Περικλέης U. gew. Περικλής
G. Σωκράτου; (Περικλέε-ος) Περικλέους
D. Σωκράτει (Περικλέε-t) Περικλέει, gew. Περικλεΐ
Α. Σωκράτη U. Σωκράτην c) (Περικλέε-'χ) Περικλέα
V. Σώκρατες Περίκλεες U. gew. Περίκλεις.

S in g u la r is . P lu ra lis .
Ν. σαφής, VI. U. deutlieh, η . σαφές (σαφέ-ες) σαφείς (σαφέ-α) σαφή
G. (σαφέ-ος) σαφούς (σαφέ-ων) σαφών
D. (σαφέ-ϊ) σαφεΐ (σαφέ-σι(ν)
Α. (σαφέ-α) σαφή σαφές (σαφέ-ας) σαφείς (σαφέ-α) σαφή
V. σαφές σαφές (σαφέ-ες) σαφείς (σαφέ-α) σαφή

D u a lis  Ν. A. V. (σαφέ-ε) σαφεΤ
G. u. D. (σαφέ-οιν) σαφοιν.

S in g u la r is . P lu r a lis . D u a lis .
Ν. ή τριήρης, Trireme, (τριήρε-ε;) τριήρεις (τριήρε-ε) τριήρει

(τριήρε-ος) τριήρους (τριηρέ-ων) τριήρων (τριηρέ-οιν) τριήροιν
(τριηρών) )̂ Xen. Hell. 1.

5, 19 (τριηροΐν)
D. (τριήρε-ι) τριήρει τρηρε-σι(ν)
Α. (τριήρε-α) χριήρη (τριήρε-α;)) τριήρεις
V. τριήρες (τριήρε-ε;) τριήρεις

c) S. § 139, b, a. *) S. § 134, 4.
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So: το τείχος, Mauer, το κράτος, Obmacht, εύτυχής, ές, gllicklich. 
άκρφής, ές, genau, άληθής, ές, walir, αυθάδης, αύθαδες, selbstgefiillig, ιι. s. w.; 
’Αριστοφάνης, Διογένης, Δημοσθένης, Σοφοκλής 11. 8. W.

Anmerk. 1. Mit den WOrtern auf ος und ης vergleiche man die indische 
Deklination der WOrter auf as und fis, die das σ des Stammes festhalten, und 
die lateinische der WOrter auf us, G. er-is, die es in r verwandeln, als: manas 
(=  μένος), G. manas*as (=  μένε-ος), Lok. manas-i (=  μένε·ι), PI. G. manas-iim 
(=  μενέ-ων), Lok. manas-su (=  μένεσ-σι, μένε-σι); durmanas (=  δυσμενής), G. dur- 
manas-as (— δυσμενέ-ος), Lok. durmanas-i (=  δυσμενέ·ι), PL N. A. durmanas*as 
(=  δυσμενέ-ες, ας), G. durmanas-am (=  δυσμενέ-ων); lat. genus, γένος, gener-is, 
γένε-ος u. s. w.1)

Anmerk. 2. Zu denen auf ας αος gehOren nur noch τδ σέλας, Glanz, τδ 
σφέλας, Scheme!, τδ δέπας, Becher, τδ γέρας, Ehrengabe, τδ γήρας, Alter, τδ σκέπας, 
Decke, G. σέλα-ος Hymn. Cer. 189, γήρα-ος II. χ, 60 u. s., att. γήρως Soph. Eriph. 
5 (206 D.). Ar. eq. 524; D. σέλα·ΐ II. p, 739, σέλα (σέλαι) 0, 563. δέπα·ϊ II. ψ, 196, 
οέπα (δέπαι) Od. κ, 316 u. s., γήρα*ι II. ε, 153 u. s., γήρα (γήραι) Od. λ, 1*36. Ρ1. 
δέπα vor Vok.) Od. ο, 466. υ, 153, σκέπα Hes. op. 532, οφέλα (-''- vor Vok.) 
Od. p, 231, γέρα II. β, 237. ι, 334. γέρα Soph. El. 443. Eur. Ph. 874. Plat. Civ. 3. 414, a. 5. 
460, b, neuion. γέρεα Hdt. 6, 56, wie Inschr. Milet (γέρη dor. Inschr. Kos), κρέά Od. γ, 
33. i, 162. II. 0, 231 u. s., άνδρόμεα κρέα Od. i, 297 u. s. ist mit Syniz. zu lesen, 
κρέ’ υπέρτερα Od. γ, 65 u. s., κρέά auch Ar. Pax 192. 1282. Av. 1583. Vesp. 363. 
Nub. 339. Eur, Cycl. 126 (κρέά Antiphan. frg. 20 K., κρέας Mein.); G. γερά-ων 
Hes. th. 393. Hymn. Cer. 311, att. γερών Tb. 3, 58, κρεάων h. Merc. 130, κρεών 
Od. o, 98, κρειών II. λ, 551 u. s. (κρεάων Nauck);2) D. δεπάεσσι, δέπασσιν Horn, 
(s. § 118, 10), κρέασιν II. 0, 162, κρέεσσιν Orak. b. Hdt. 1, 47. Dazu κρέατος att. 
Inschr. (§ 121, Anm. 1), wie auch bei Horn. Od. γ, 33 Manche κρέάτ’ lasen (a. 
Lesart κρέά τ’). Von τδ σέβας, fromme Scheu, das irn Sing, nur im Norn., Akk. 
und Vok. vorkommt, hat Aesch. Suppl. 735 den Akk. PL σέβη st. σέβα gebildet, vgl. 
τά σκέπη von το σκέπος (nb. σκέπας) Herodian II, 203.

Anmerk. 3. Im Dat. Sing, ist nach dem Zeugnis der Grammatiker (Her. 
II, 316) κρέάι κρέα zu schreiben, so regelwidrig auch die Zusammenziehung von 
ά-ι in at erscheint; vgl., mit demselben langen α, κρεάδιον d. i. κρεά-ίδιον, τερφζω
d. i. τερά-ίζω. In der κοινή wurde jedenfalls so gesprochen, also doch auch wohl 
im Attischen, w&hrend tlber die Homerische Form die Alten selber nicht wohl etwas 
wissen konnten. Man schreibt dort seit Bekker κρέαι σέλαι δέπαι, wogegen die 
Homerhandschnften auch keineswegs sind (La Roche, Horn. Textkr. 297 f.); doch 
ist kein Zweifel, dass nach Herodian auch hier at vorlag. — Befremdend ist ferner 
die VerkUrzung im Nom. PL: γέρα, κρέά u. s. w.; an Stellen wie Od. π, 466. υ, 153 
ίδέπα mit folgendem Vokale) dehnt Herodian (man kOnnte auch δέπά schreiben), 
Andere wollten auch in κρέα έδμεναι II. χ, 347 dehnen, doch hier unter Widerspruch
H.’s, der sich auf die bei Homer wie auch in der κοινή tlbliche Aussprache κρέά 
berufl. In γέρα Horn., σκέπα Hes. (τέρα Nicand. Ther. 186), Λνο Konsonant folgt, ist 
die KQrze unbestreitbar.3) — Die Betonung des Gen. Sing, war nach Einigen (Tryphon?) 
die oxytone, als γηρώς, κρεώς, κερώς (wohl nach Analogie von κερών, κρεών), s. Her.

I) Vgl. Bopp, V. Gr., S. 325 IT. — 2) Vgl. Cauer, Odyss. I, p. XVI f. —
3) Vgl. hierzu Spitzner, Griech. Pros. § 20, 1. d. S. 23; Fritsch, Curt. Stud. VI, 
99 if., der den Versuch macht, Nebenstamme γ«ρο·, κρεο·, σκεπο- (II. Dekl.) zu 
konstruieren.
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Π, 262. 647; auf den Dativ erstreckte sich diese Anomalie nicht. Eine andere 
Anomalie ist die Dualform κρεοΐν statt κρεών, bestimmt bezeugt bei Hdn. II, 319.

Anmerk. 4. In folgenden vier Neutris auf ας geht das a im Gen., Dat. 
und im Plur. auf ionische Weise in ε Uber:

βρέτας, Gotterbild, bei den Trag. und spat Pros., G. βρέτεος Aesch. Sup pi. 
S65, D. βρέτει Eum. 259, PI. βρέτεα Suppl. 463, βρέτη Sept. 95 u. s. 
oft, G. βρετέων S. 97, Suppl. 430.

χώας, Vliess, bei Homer und anderen Dichtern, auch Hdt 7, 193, PL κώεα, 
D. κώεσι Od. γ, 3S.

ουδας, Boden, ep. ουδεος, ουδει und ούδει Horn.
κνέφας, Finsternis, G. κνέφαος Od. a, 370, κνέφους Ar. Eccl. 291 Ch. (κνίφατος 

‘ Polyb. 8. 28, 10); D. κνέφα Xen. Cyr. 4. 2,' 15. Hell. 7. 1, 15, κνέφεϊ Anth. 
7, 133.

Bei Herodot auch: γέρας γέρεος, τέρας τέρεας (vgl. Τειρεσίας, Bechtel), χέρα; 
κέρεος; aber κρέας κρέως κρέα κρεών; γήρας γήραος (Archiloch., Mimnerm.) γήραϊ 
(γήρα, γήραι). Dber die Flexion mit τ bei κέρας τέρας (κρέας) s. § 121. Herodian 
fUhrt auch γήρος an (II, 771. 773 u. a. St.), vgl. γήρους b. Hippokr. ΥΠ, 182 L., 
γήρει N. T. (Luc. 1, 36); ferner (I, 393) ουδος, κώος, ώος; nb. δέρας G. δέρως (II, 
773) δέρος (das.), welches in der That gew. Form ist, so Eur. Med. 5 (δέρας Bacch. 
835); der Gen. δέρατος Hdn. I, 401. II. 281. 773.

Anmerk. 5. Von den Neutris auf ος kommen bei den attischen Dichtern 
auch offene Formen vor, besonders die pluralische Endung εων, selten die 
singularischen und das neutrale ε a, die letzteren meistens in den melischen Stellen: 
βέλεος, τείχεος, "Αργεί; τΛ§εα, τέλεα, άχεα, βέλεα, τείχεα u. a_; βελέων, τ:αθέων, 
άλγέων, έτζέων, δρέων u. a.1) Die offene Genetivform des Plur. auf εων findet 
sich ziemlich oft auch bei Xenophon uberliefert, als: τειχέων Xen. Ages. 1, 22. 
Hipparch. 4, 15. κερδέων Hell. 2. 4, 21. 40. Cyr. 4. 2, 45, δρέων An. 1. 2, 21 u. s.; 
άν&έων (Soph. EL 896 Dial.) wird von Gramm. (Thom. Μ. p. 1. Lex. Seguer. p. 404. 
Suid. unter άνθέων) aus den attischen Komikem Hermippos und Aristagoras angef&hrt; 
doch steht άνθών Xen. ven. 5, 5 in den Hdschr. (άνίΐέων Dind., mit Berufung auf 
Pollux 5,49).2) Die attischen Inschriften bezeugen bisher nur Formen auf ών (M ei s t e r - 
hans p. 1032), als τειχών, τελών, γενών; auch Aristophanes hat μελέων u. dgl. nur 
an lyr. (epischen) Stellen. — Yereinzelt ist auch die Dualendung auf εε uberiiefert: 

-PL Polit. 260, b τούτω τώ γένεε (ubi v. Stallb.), so in alien codd. ausser Par. C, 
der γένε hat. Pl. Civ. 8, 547, b steht γένεε im Par. A und Ven. C, aber in beiden 
aus Verbesserung, in anderen γένε oder γένει, und letzteres muss als richtige Form 
angesehen werden, vgl. σκέλει, ζεύγει auf nacheuklidischen attischen Inschriften 
(geschr. mit Ε =  ει), Meisterhans 1032,3) ταρίχει Herodian H, 322 f. 696, wogegen 
τώ σκέλη Arist. Pax 315. 820 trotz der Bezeugung durch Ioann. Alex. (Herodian I, 
420) bei der Leichtigkeit der Verderbnis von ει in η nicht in Betracht kommen kann.

Anmerk. 6. Bei den Eigenn. auf κλέης ist die Kontr. des εη (εε, εει) nicht obli- 
gatorisch: ‘Ηρακλέης Eur. Her. 210. Περικλέης Ar. Ach. 513. 'Ιεροκλέης Pax 1057; Σοφο- 
κλέης Αν. 100. Ran. 787. Ξενοκλέη; Ran. S7. Thesm. 169. Φιλοκλέης 169; Anstophanes 
kontrahiert Gberhaupt nie bei kurzer viertletzter Silbe (Ko ck zu Eq. 284), doch sagt er * II,

1) S. Ellendt, Lex. Soph. II, p. XIsqq.; Gerth, Curt St. I, 2 , 234 ff.; 
Speck, Aristoph. dial. p. 33 f. — 2) S. Ktihner ad Xen. Comment. 1. 2, 22; 
Dindorf, Steph. Thes. ορος. — 3) Das 3. Beisp. 2γχει bei Meist. C. I. A. H, 677,
II, 33 ist zu streichen: es wird ΕΓΧΕ[ιρίδια] zu lesen sein. DafQr aber fur ΣΚΕΛΕ 
ein neuer Beleg: Bull, de corr. hell. ΧΠ, 289.
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Ηρακλή;, Θεμιστοκλής; Eupolis aber auch Παντακλέης. *) Die Prosa scheint die 
ij AufiOsung nicht zu kennen (docli die Adj. wie άκλεής nie kontrahiert); die attischen 

Inschriften (abgesehen von den Vasen) bieten aus verscbiedenen Zeiten bis zum 
Ende des 4. Jahrhunderts etwa ein Dutzend Beispiele von κλέη;, als ‘Ηρακλέης, 
Μενεκλέης u. a., neben unverhaltnism&ssig zalilreicheren auf κλή; (Ober -κλέη; auf Vasen 
Kretschmer K. Z. 29, 478 f.). Zu κλέη; gehOrt κλέει: ‘Ηρακλέει Ar. Αν. 567, 
Φιλοκλέει ders.; Πασικλέει Φοινικλέει (AuslSnder) C. I. A. II, 814, b, 11—13. Vok. Έτεό- 

r κλεε; zu Anfang des Senars Aesch. S. 39. Eur. Ph. 529, 698. ‘Ηράκλεε; Eur. H. f. 175 am 
Ende des Senars. ‘Ιερδχλεες Eupolis (den Aeschyl. parodierend) in Schol. ad Ar. 
Pac. 1046. (212 K.)2) Hingegen ‘ Ηρακλή Soph. Tr. 476 am Ende des Senars (aber 232 
*Ηρακλέά in der Mitte); Ar. Thesm. 26 ‘Ηρακλέα, gleichfalls am Ende des Senars, 
ist mit Syniz. zu lesen, s. Fritzsche ad h. 1.; bei PI. Phaed. 89, c παρακαλώ ..

* o6y ώ$'Ηρακλής, άλλ1 ώ; Ίόλεως τδν ‘Ηρακλή tilgt Schanz mit Gobet τδν ‘Ηρ.;
’ bei den Spftteren jedoch war die Form ‘Ηρακλή im Gebrauche. S. Lobeck ad

Phryn. p. 157. Als Ausruf gebrauchten die SpSLteren auch die verktirzte Vokativform 
"Ηρακλες. S. Lobeck 1. d. p. 640 sq. G. episch Ηρακλήο; Eur. Heraklid. 542. — 

1 N. Plur. 'Ηρακλέε; (nb. θησέες) Ph. Theaet. 169, b; aber ‘Ηρακλεΐ; nach Herodian
• I, 424.
] Anmerk. 7. Offene Formen von WOrtern auf η; bei den attischen Tra-
j gikern sind: ΓΙολυνείκεος, Διομήδεος, άνεμώκεος, εύπετέος; "Αρεα, Διομήδεα, δπνώδεα;
j παλαιγενέων u. a.; doch findet sich dergl. nur an lyrischen Stellen; auch κυαναυγέα
j Ar. Av. 1389 in der Parodie der Dithyrambiker; ahnlich das. 1752 βαρυαχέες (Iyr.),
j δλιγοδρανέε; und σκιοειδέα 686 (Anap.) u. a. m., Speck, Arisi. dial. 33f. — Ver-
j einzelt ist λεοντοειδέες auf einer attischen Inschr., MeisterhansTW2. — Die offene
j Dual form auf εε steht in £υγγενέε Ar. Av. 368; doch wird ξυγγενεΐ zu schreiben
| sein, vgl. Anm. 5. — Die offene Genetivform des Plur. τριηρέων iindet sich

Xen. Hell. 1. 4, 11 in Handschriften, in anderen τριήρων, das Dind. aufgenommen 
hat, vgl. Thuc. 3, 39. 4, 26. 6, 46. Dem. de cor. § 238 (Ub. d. Accent s. § 134,4).

Anmerk. 8. Der Akk. PI. Mask. Fern, hat gewOhnlich die Form des Nomi- 
nativs, so dass scheinbar εα; in εις zusamrnengezogen ist, § 50, S. 216. Daneben 
aber kommt die Zusammenziehung in d; vor (vgl. ήμάς, υμάς, σφάς): so ψευδά; att. 
Epigramm aus dem Anfang des 5. Jalirh. Bullet, de corr. hell. 1889f 159; bei Schrift- 
stellern im Plur. von Eigennamen, s. Anm. 10, und von Adjektiven auf -έτη; (ούτης), 
s. § 148, Anm. 7. — Bei den Adjektiven auf εη; wird im Sing, und Plur. εα 

f nicht in η (wie σαφέα =  σαφή), sondern, wie auch in den Eigennamen auf κλή; (Περι- 
κλέε-α =  -κλέά), in 5 kontrahiert, als: άκλεής άκλεέα =  άκλεά, ένδεής ένδεά. (Ρ1. 

Γ leg. 947, e ist st. άνεπιδεή mit Herm. αν έπιδέη zu lesen; άδεή v. 1. άδεά Civ. Ill,
386 B; aber άκλεά att. Insclir., M eisterhans 1182.) Bei den Adjektiven auf ιη; 
aber findet sich neben der Form auf ιά sehr hSufig aucb die auf ιή, und ahnlich 
wecbseln υή und υά, nur dass bier ersteres als urspr. «anzusehen, als: υγιής υγιά 
und υγιή (Herodian II, 319. 667 u. s.), υπερφυής, δπερφυά und -ή (Herod, das.). 
Ar. Eq. 141 ύπερφυά. PI. civ. 455, b ευφυή. Gorg. 486, b codd. εύφυή. Phaed. 86, a 

$ δμοφυή. Gorg. 478, c υγιή. Xen. Comm. 1.6, 13 εόφυά, aber r. eq. 7, 11 αύτοφυή.3)
: Nicht anders die Inschrillen: ευφυά Mitte des 4. Jahrh., υγιή nach 350 oft; eine etwas

Λ  *) Vgl. Bergk, reliq. comoed. Att. 328sq.; Speck p.34; Stahl, Qu. gramm.
Ί; ad Tbuc. p. 13. — 2) Vgl. Bergk 1. d., p. 107. — 3) Vg]. Schneider ad PI. civ. 
ij T. I, p. 212; Ktihner ad Xen. Comm. 1. 6, 13. Ftlr Plato steht υή fest; das 

Beisp. for δγιή Gorg. 478, c wird von Schanz beseitigt, indem er καί δ. είναι 
j |  streicht, doch steht υγιή auch Leg. IX, 857, e·
If K uh ners au.Mfulirl. GriecU. Grammatik. I. T. 28



illtere Inschr. δγιά und υγιή. Meisterhans a. a. 0. — Εύκλέα Akk. S. st. εόκλεά 
Soph. OR. 161 Ch. nach Horn. Vorgange. — Im Dual findet sich 6γιή Plat Tim. 88, b st. 
όγιεϊ, und auch die Gramm. (Hd. II, 322. 324. 677. 695 f. 711. 715. 756) schreiben 
Δημοσθένη, εύγενή vor, doch kann, nachdem wir liber die Unrichtigkeit von πόλη, 
τείχη (das.) durch die Inschr. belehrt sind, auch dies nicht mehr angenommen werden.

Anmerk. 9. Der Vokativ des Sing, der Adjektive auf ης lautet zuweilen 
dem Nominative gleich (Herodian II, 695, womit zu vergl. I, 418 f.). Soph. Ph. 
827 (Ch.) υπν’ όδύνας άδαής; δυστυχής st. δυστυχές bei Menand. (127. 216 K.) nach 
Choerob. (Herod. 1. c.).

Anmerk. 1 0 . Die zusammengesetzten Eigennamen auf κράτης, σθένης, 
γένης, φάνης u. s. w. (weniger die Appellative auf ης wie τριήρης) gehen im Akk. 
S. h&ufig in die I. Deklination liber, als: Σωκράτη und Σωκράτην, s. § 139; auch 
im Vokativ, als: Ξενοπείθη Dem. 38, 16. 24 (Hdn. II, 694); nach den Inschriften 
im Jungattischen auch im Gen., s. das. Dngegen der Akk. PI. Άριστοφάνας Plat. 
Symp. 218, b ist nicht als Dbergang in die I. Deklination aufzufassen, vgl. Anm. 8, 
und den Grammatikern nicht zu glauben, die ohne Belege auch andere Kasus nach 
der I. Deklination bilden: ol Δημοσ έ̂ναι, οί Άριστοφάναι (Herodian L. II, 697). 
Vgl. § 148, Anm. 7 τριακοντούτας u. dergl., bei welchen WCrtern librigens (Hdn. 1,81) 
in der Femininbildung auf -ις sich wirklich eine Analogie mit denen auf -της
I. Deklination zeigt.

434 Dritte Dekl. Stamme, welche auf den Spiranten σ ausgehen. § 124.

§ 124. Dialekte.

1. Die Worter auf ος und ης, G. εος, lassen die Kontraktion in 
der b d o t i s c h e n  Mundart1) ausser im Dat. Sing. (§ 50, 2) nie zu, ver- 
wandeln aber das ε vor den vokaliscli anlautenden Kasusendungen ge- 
wohnlich in i; so auf Inschr. /έτος, /έτι-ος, P I./έτια, /ετι'-ων, /ικατι/έτιε:, 
Σωκράτεις G. Σωκράτι-ος, Δαμοτέλι-ος, Πραςιτέλι-ος, Καλλιμέλι-ος, Άλκισθένι-ος. 
Im Akk. S. gehen die auf εις =  ης auf v aus; so auf Inschr. Διογένειν, 
Δαμοτέλειν, Πασικλεΐν (πλειάρειν =  πλήρη „aolischa d. i. boot. Et. Magn.): 
die Eigennamen auf -κλεΐς =  κλής (Norn, alt noch -κλέεις κλίεις) ziehen 
εε in ει zusammen; so auf Inschr. ’ΑμινοκλεΓος, Δαμοκλειος, ΔιοκλεΓος u. s. w.; 
Dat. ΠΡΟΚΛΕΙ alt (-κλεί oder κλεΐι). Eigenttlmlich ist bei den sonst 
nach dieser Flexion gebildeten a b g e k l t r z t e n  Eigennamen (mit ver- 
doppeltem Konson. vor der Endung) das Fehlen des σ im Xominativ: 
Άθανίκκει Βουκάττει Φράσσει u. s. w., Blass,  Rh. Mus. 1881, 604; vgl. 
den Nominativ der hypokorist. Feminina auf ώ, § 129. Auffallend 
auch ανθεια d. i. άνθη Arist. Ach. 869 mit Lange vor der Endung 
(άνθια Rav., aber der Vers fordert vgl. lesb. τεμένηος unten. —
Das T h es s a l i s ch e  bildet die Namen auf κλέης* in solche auf κλέας n. 
d. I. Dekl. um; vgl. den thessal. Namen 'Ιπποκλέας Pind. Pyth. IX. — 
In dem lesb i s ch en  Aeol ismus lautet der Gen. auf εος, das tlbrige 
entsprechend, als: στήθε-ος Ale. 36, ξίφε-ος 33, μελιάδε-ος 45. 47, λαβι- 
κάδε-α 41, άόλλε-ες 37; Dat. έτέεσσι Inschr.; Kontraktion nur Ale. 15

0 S. Ahrens, Dial. I, p. 205-und 116; Meister, D. I, 268. 303. 154.
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βέλευς. Nacli den Anecd. Oxon. I. 342, 1 (Bergk 152) hat Alc&us des 
Metrums wegen einmal τεμένη-ος st. τιμένε-ος gesagt, dazu τετραβαρήών 
(-ηαν? Ahrens) Ale. b. Hesych. (B. 153). Der Akkus. Sing, aber gelit 
bei den Eigenn. und aucli vielfach den Adj. auf ην aus, als: άβάχην 
Sappl). 72, δυσμένην, κυκλοτέρην, εύρυνέφην Gramm., δαμοτέλην, Πραζίκλην 
Inschr. Dazu kommt bei Eigenn. ein Dativ auf η: Διννομένη Ale. 52 
(94 will Bergk Vok. Διννομένη), spiiter aucli ein Gen. auf η, vgl. § 136.

2. Der Site re Doris in u s 1) lasst glcichfalls bei den Wortern auf 
ος und ης, G. ε-ος, die Silben offen, ausser im Dat. S., als: σκότε-ος 
Soplir. 79, μέλεος Timokr. 2, τέλεα kret. Inschr. 2556; aber θέρει Epich. 
fr. 34; Δεινομένεος auf d. Schilde des Hiero Inscr. Gr. ant. 510. τριήρεες 
Ar. L}rs. 172. έριϋακώδεες u. κοριοειδέες Epich. 33. 50. εύμαρέα Epicli. 23. 
κάρφεα Soplir. 45, μεγέΟεος μεγέΟεα σφαιροειδέος -έων U. s. W. durchgiingig 
Archimedes (He iberg ,  Fleckeis. Jahrb. Suppl. XIII, 552 f.). Auf den 
moisten Inschr. aber, aucli auf den Herakleischen Tafeln, findet mit 
Ausnahme des Gen. S. u. PI. Kontraktion statt, als: Ιτη, ’Αριστομένη; 
aber τ̂έτεος, /ετέων, Άριστομένεος, άφανέων. Der in ευς kontral i ier te  
Genetiv findet sicli bei Pind. u. Theokr., als: Άριστοφάνευς Pind. N. 3, 
20. Εύμήδευς Theokr. 5 , 134. χειλευς, ορευς, θέρευς 7, 20. 46. 9, 12; 
auf rhodischen, astypalaeens. u. kvrenaisch. Inschr.: ορευς, Μοιραγένευς, 
Εύφάνευς. Audi die ge w dhn 1 iclien K o n t r a k t i o n e n  kommen auf 
jUngeren Inschriften vor, als: γένους, Πραςιτέλους, έτών, συγγενών, Akk. 
άσφαλεΐς. — Die zusammengesetzten Substantive u. Adj. auf -κλης 
(entst. aus χλέης) κλεής stossen in der Flexion ε tlberall aus, als: N. * Ηρακλής 
Soplir. 27. 100, G. Ιπποκλέ-ος, Διοκλέ-ος u. kontr. Σωσικλευς, Χαρικλευς, D. 
Φσινοκλεΐ, A. Μενεκλέά; aber auf jtingeren Inschr. Ίσοκλέους, Σωσικλέους. 
Pind. P. 9, 106 άγακλέα, εύκλέϊ 01. 11, 85; εύκλέά N. 5, 15; aber mit 
α P. 12, 15; 2) ib. .T. 3, 7 ευκλεών st. εέων; Theokr. 12, 29 Διοκλέα. 
— Audi im a r kad i s che n  Dialekte findet sich Ξενοκλέος u. s. w.; 
kyprisch noch Τιμοκλέ/εος (und Τιμοκλήος, wenn das e so zu fassen), 
oft im Xom. Νικοκλέ/ης u. 8. w.; Gen. im Ubrigen offen (wie aucb arkad.); 
Dat. ει, Akk. άτελήν vgl. bdot. lesb. (aucli arkad. ίερήν s. § 128 b, 3); 
Nom. Neutr. άτελ(|α, /έιτ^α. Im jUngeren Arkadischen linden sich viele 
Vokative auf η, als Αριστοφάνη, Πολυχλη, vgl. oben lesbisch. Im Eleisclien 
ist meist gleichfalls Auflbsung; eigentiimlich einmal σκευάων von σκεύος, 
mit dem cleischen a flir ε .3)

3. Bei I l o m e r 4) erscheinen die Worter auf ος und ης, G. ε-ος, 
nach Bedarf des Verses bald offen, bald geschlossen. a) ος, G. κάλλεος,

l) S. Ahrens 1. d. II, p. 233 gqq. — 2) Fritsch, Curt. Stud. VI, 96. — 
3) S. Meister 1. d. II, 109. 269. 59. — 4) S. Thiersch, Horn. Gr. § 192; oben 
§ 50, 5.

28*
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νείκεος, στήθεος, τείχεος, kontr. in ευς nur: Έρέβευς, θάμβευς, θάρσευς, 
θέρευς, dazu σάκευς lies. Sc. 334. 460 (in ους nur σπείους, δείους, naeh 
Choerob. Herodian I I , 328. 406. 775 διά τήν κακοφωνίαν τής έπαλληλίας 
του ε, st. σπείευς, δείευς, S. indes unten); D. κάλλει, Ιλκεϊ, θέρε'ι, μένει, 
τάχεϊ, τείχεϊ U. τάχει, τείχεε? λέγει, ςίφει, φάρει, χείλει, χήτει; Ρ1. νείκεα, 
τεύχεα, τείχεα, βέλεα; nur II. η, 207 u. χ, 322 τεύχη am Ende des Verses 
(Bekk. τεύχεα), sonst mit Synizese, wasziemlieh auf dasselbe herauskommt: 
στήΒεα II. λ, 282. σάκεα δ, 113. βέλεα ο, 444. άλγεα ω, 7. τεμένεα Od. 
λ, 185 (Aristarch; Hdsclir. τεμένη, wie h. Ven. 268); G. offen, aber oft 
Syniz., als στηθίων, άλσέων u. s. w. Von den Neutris κλέος (κλέ/ος), δέος, 
χρέος, σπέος kommen folgende Formen vor: κλέος, PI. κλέα ~ ~  vor Vok. 
(st. κλέε-α) II. i, 189. 524. Od. ft, 73 (κλέε’ Nauck,  doch vgl. Cauer,  Od. I, 
XVI; II. I, XXIII); δέος, G. δείους II. o, 4 (δέεος Na uck, vgl. 4); χρέος und 
χρεΐος II. λ, 686 u. s., Plur. χρέά Hes. op. 647; σπέος G. σπείους Od. e, 
68 u. s., D. σπήϊ II. σ, 402 u. s., A. σπέος u. σπεΐος Od. ε, 194; PI. G. 
σπείων H. Ven. 264, D. σπέσσι Od. a, 15 u. s. u. σπήεσσι Od. t, 400; 
dafiir wollen L. Meyer und N a u c k 1) σπέεος σπέεϊ (wiewohl σπήι Hes. 
Th. 297 mit η in der Hebung steht) σπεέεσσι σπέεσι; Cauer (Od. I, XV) 
korrigiert nur im Dat. σπέεσι und σπήει; ilber den Wechsel des η und ει 
vgl. § 38, 4. — Xenophanes (Herodian I, 391. II, 772. 936) bildete 
den Dat. PI. σπεάτεσσι; Sophokles (fr. 305 Dd.) den Gen. δέατος; auch 
aus Ilekataeus fiihrt Hdn. (das.) δέατα an. Von τδ φαος, Licht, oder 
mit ep. „Distraktionu φόως (vgl. das kontr. φώς) findet sicli ausser den 
angefiikrten Formen nur nock D. φάει u. PI. φάεα, φάεσι Callim. Dian. 
71. φαέων Arat. 90. φάέεσσι Hes. fr. 83 Gotti. (148 Kink.). Callim. Dian. 
211. Apoll. Rli. 3, 1021; G. φάεος Hippokr. VI, 474. — b) ης, G. ε-ος: 
G. immer oifen, als: Εύπείιίεος, Διομήδεος; εόήκεος, εύώδεος, άπηνέος, έρικυδέος, 
δυσάέος II. ε, 865 u. S. w.; D. Διομήδεϊ, κελαινεφέι II. α, 397 u. S., άκράέι 
Od. £, 253. 299, υπεράέϊ II. λ, 297. κελαινεφει φ, 520, καταπρηνε?, προαλεί 
u. s. \ν.; A. in der Regel oifen, doch oft mit Synizesis, als: Διομήδεα II. 
δ, 365 U. S., Πολυδεύκεα II. γ, 237 U. S., ΕύπείΟεα Od. ω, 522; άμφηρεφέα, 
άπηνέα, άριπρεπέα, άριφραδέα u. a.; θεοειδέα II. γ, 27, πρωτοπαγέα ν. 1. 
πρωτοπαγή II. ω, 267, άλλοειδέα ν. 1. άλλοϊδέά Od. ν, 194; Ausn. αίνοπα9ή 
Od. σ, 201 und von denen auf άης: άκράή Od. β, 421. ζάή μ, 313 die 
Neueren st. der alten Lesart ζαήν2) (Cauer schreibt auch fiir έα η, als 
άλλοϊδή); PI. Ν. δμηγερέες, έπαρτέες, κατηρεφέες, άσκεθέες Od. £, 255 (so 
nach d. Harlej.; a. Lesart άσκηθέες mit Syiiiz.), άλιάέες Od. δ, 361, aber 
Εναργείς, έπιδευεις, πρηνείς, πρωτοπαγεΐς νεοτευχέες II. ε, 194, ζ α χ ρ ψ ΐ ς  II. μ,

1) L. Meyer, Kuhns Zeitschr. VII, 204; Nauck, Mel. Ill, 216. — 2) Nach 
Herodian in aolischer Weise (oben 1) gebildet, wonach freilich eigentlich ζαήν zu 
betonen sei; indes habe Aristarch ζαήν betont, und dies hatten Manche verkehrt 
als ζαήν1 ζαήν(α) gedeutet, wie von ζαήν Nom. (s. Her. II, 154. 345. 923).
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347 u. s. (selten und zumeist anfechtbar, Bechtel  Gttg. Nachr. 1888, 
404 f.); Neutr. υψερεφέα Od. δ, 757 rait Syniz., έρικυδέα λ, 631; G· 
δυσάήων Od. v, 99 mit metrischer Dehnung st. δυσάέων; ζαχρειών II. e, 
525 m. Kontraktion (v. 1. ζαχρηων, aber vor ω hat ει zu stehen) von 
ζαχρηής; A. offen, ills: άολλέας, Ιϋπλεκέας; mit Syniz. άσινέας Od. λ, 210. 
— Die Subst. auf -κλέης werden so flektiert: N. 'Ηρακλέης Hes. Tli. 318 
(Όϊκλείης Od. o, 244, ε gcdehnt zum Ersatze des weggefallenen j :: 
Όϊκλέ/ης, aber richtiger Όϊκλήης, Cauer,  Od. I, XVI); G. 'Ηρακλήος, 
Άγαχλήο;, Διοχλήος u. s. w. (aus -κλήεος nach Brugmann,  C. Stud. IV, 
164; Wackernagel ,  K. Z. 24, 300); D. ‘Ηρακλτϊ Od. θ, 224; A. 
'Ηρακλήα, Διοκλήα, Έπικλήα; aber 'Ηράκλέα lies. Sc. 448 und 458 
mit Ausstossung eines ε in dorischer und neuionischer Weise, vgl. 
Ίφικλείδης das. I l l  (das. 54 Τφικλήα δορυσσδψ Oder ’ Ιφικλ*τ λαοσσόψ), V. 
Πατρόκλεις II. π, 49 u. s. Filr letzteres ist meistens (ausser π, 693. 859) 
lcicht Πατρόκλεες herzustellen; L. Meyer und Nauck wollen auch 
< Ηρακλέεος u. s. w., was der Vers zwar vertrfigt, was aber wenig euphonisch 
ist; Cauer (Od. I, XVI) mbckte lieber -κλείους -κλήει -κλεία, indem das 
η sich nur aus Analogiebildung nach den Namen auf εύς erklart. Von 
den Adj. auf -κλεης -δεης -ρεης kommen folgende Formen vor: (N. άκλειής 
Apoll. Rh. 3, 932.) G. άγακλήος II. π, 738, ψ, 529 (richtiger άγακλειος 
Hesych.); A. δυσκλέα II. β, 115, άκλέα Od. δ, 727 (an beiden St. -w w  
vor Vok.), aber υπερδέά δήμον II. p, 330 mit Ausstossung eines ε, wie 
auch im Nom. θεουδής =  Οεοδ/εής (Uber das a vgl. § 123, A. 3); PI. N. 
άκληείς (aus άκλεέες) II. μ, 318, dock Aristarch άκλέες, wie δυσκλέα, κατά 
συγκοπήν, vgl. Ludwich,  Aristarch I, 343, εύκλειεΐς Apoll. Arg. 1, 864, 
άκλέες Callira. Del. 295 (άκλεές u. έϋκλεές II. η, 100, ρ, 415 sind Neutr., 
8. Spitzner);  A. έϋκλειας II. κ, 281. Od. φ, 331, *) έϋρρεής, G. έυρρεΓος 
II. ζ, 508 u. 6., εύρεΓος (-ήος) lies. fr. 216 G. (94 K.). Vgl. noch νηλής 
f. νηλεής (νηλειής, Hesiod. U. a.), V. νηλεές, D. νηλέϊ U. 8. W.

4. In der neuionischen M und art bleiben bei den WiJrtern auf 
ος und ης die Formen auf εος, εα, εες, εων regelmiissig oifen; tiber den 
Dativ lasst sich in der Prosa niclits erkennen, doch άγει (έναγεΐ) Ilipponax 
fr. 11, *Αρει Semon. 1, 13, s. § 50, 6. Die Dichter haben oft bei εα, 
εω Synizese, die bei εα an Kontraktion nahe herankommt: Archil. 12 
μέλεα, Ιτέα Semonid. 3, 2, δήνεα 7, 78, δυσμενέα 7, 102 .“) *Τπδ δέους 
steht Herod. 1, 85, vgl. Hippokr. VI, 384 L., § 50, 6. Die Namen 
auf κλέη; bleiben bei Her. im Nom. meist offen: Ηρακλέης, Θεμιστοχλέης 
u. a., G. (mit Ausstossung eines ε) έ-ος, D. έ-ι, A. έ-α, V. ε-ες, als: 
Θεμιστύκλεες (v. 1. -κλει;) 8, 59; die kontrah. Form Ίΐραχλής nur 2 , 145. i)

i) S. Thiersch, Horn. Gr. § 193 u. Spitzner ad II. Exc. XXII; Renner, 
Curt. Stud. 1,1, 225IT. — Vgl. v. Bamberg^Zeitschr. f. G.-W. 1886, Jahresb. 28 f.
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Προκλής 3, 50. 51 okne Var. (so auch alte Inschr. von Milet Πασιχλης, 
Τερψικλής, G. auf Inschr. v. Chios Άστυκλεος); die att. Form auf έου; 
und die ep. auf ήος, ήα, die als Varianten vorkommen, sind zu ver- 
werfen. A. S. διφυέα Her. 4, 9; PI. έπιδεεε; (v. 1. -δευ'ε;) 4, 130, A. 
περιδεέα; 5, 44. άνθρωποφυέας 1, 131. υγιέα 1, 8 u. s., aber άκλεα 1, 
prooem. Ινδεα 2, 108. καταδεα 2. 121, 2, wofiir wohl richtiger άδέα u. s. w., 
wie fiir περιδεέα; -δεας U. flir έπιδεέες -δέες, F r i t  sell, C. Stud. VI, 93.

B. V okalstam m e.
§ 125. 1) Substantive auf ΐ-ς, ΰ-ς (υ;, Neutr. υ), G. to;, υος.

S. N . δ κίς, K ornw urm . ή συς, Sau, δ ίχΒος, F isch . τδ δάκρυ, T h rane . |

G. κΐ-ός συ-ός iyiiu-o; δάκρυ-ο; |
D.1 κΐ-ί ^ rσυ-t ίχ»5-ϊ δάκρυ-ι !
A. xt-v συ-ν ί/θδ-ν δάκρυ |
V. κίς (H er. I I , 672) συ ίχ θ ϊ δάκρυ ί

P . N . Y. κι-ες συ-ες ίχδο-ες ίγβΖς δάκρυ-α
1 G. κΐ-ων συ-ων ίχθΰ-ων δακρυ-ων |

! d . κϊ-σί(ν) συ-σί(ν) ίχ& υ-^ν) δάκρυ-σι(ν) |

1 A.1 ! (χί;) σΰς ίχθδς δάκρυ-α

D. κι-ε συ-ε ίχθυ-ε ίχθυ δάκρυ-ε
κϊ-otv συ-οιν ί/θ υ -otv δακρυ-otv

Anmerk. 1. Nach xi; geht nur nock das poetische λίς, Leu, Lijwe, Akk. 
λιν II. λ, 480 u. a. Dichter, PI. Xte; Xte;, λιεσσ». Euphor. Antimach. (Callim. nach 
Nauck, Mel. IV, 405) b. Herodian II, 698; Rhintkon hat auch zu Διό; Διί den 
Nom. Δ(; gebildet, Herodian II, 674 f. 698. 1,402. (At; verlangte im Nom. Aischrion, 
nach dem Akkusativ Xtv, dessen Betonung feststand, wahrend Aristarch λίς schrieb, 
s. Herodian I, 402 =  II, 73. II, 614, wonach Herod, ebenfalls xl;, λίς fur richtiger 
hielt.) Nach συ; und ίχθυ; gehen ή δρυς, Eiche, ό μυς, Maus (dessen Stamm aber 
auf σ ausgeht, vgl. mus, mur-is (d. i. mus-is), δ βότρυς, Traube, ό δφρυς, Augem 
braue u. s. w., namlich alle Perispomena und Oxytona (abgesehen von den Adjek- 
tiven auf ύς eta ύ) und viele Barytona auf υς. Gber die Betonung ιχθύς u. s. w. 
,s. § 134, 6.

Anmerk. 2. Der Deklination derer auf υ;, G. υ-ος, entspricht die indiseke 
der weiblichen Stamme auf u, als: bhru-s, Augenbraue, ή ύφρΰς, G. blirtiv-as, 
Lok. bhriiv-i, A. bhruv-am, PI. N. A. V. bhruv-as, G. bhruv-am, Lok. 
bhru-§u. Der Dat. PI. hat wie die Kasus auf υ mit folgendem Vokal im Griechischen 
ein kurzes υ (συσί) gegen die Analogie des Sanskrit (bhru-su) und der Stamme 
auf ευ, ου, αυ (§ 128). Ausgenommen ist nach Hdn. (II, 642) μΰσί von μυς, bestritten 
von Orion, von Ghoerob. mit Berufung auf die Batrachomyomachie verteidigt, wo 
260 μυσίν (sonst μυσ(). Vgl. Lobeck, Path. H, 118 (gg. μϋιί);'W. Schulze, 
Qu. horn. 50, der μυσσί (d. i. μυσ-σί) will. Ebenso schreibt in Orph. Arg.
473 (469) Hermann όφρυσσιν st. δφρυσιν; δρϋός hat Hes. op. 436, tXDo; 
Horn. II. φ, 31S; μυε; Epicharm. 28? (μυας 23). Dagegen bilden xi; und λίς
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mit t, Herodian JI, 621. 674. 097 f. 760 (s. jedoch fiber λ(ς Anm. 1). Es entspricbt 
bier die indische Deklination auf i : bhi«s, L. PI. bht-Su, aber G. Sg. bhTj*as u. s. w. 
tfber den Vok. S. der Einsilbigen s. § 118, 6 c); ίχΟΰ steht b. d. Kom. Krates 
14, 9 K; Erinna 1 a. Konj. f. ΐχθΰν. — Das u ist im Nom., Akk., Vok. Sg. ausser 
bei den Perispomena auch bei der Oxytona lang, doch haben Pind. N. 11, 31 in 
ίσχύν (ders. bei Herodian I, 416 ιχίΐυν), Soph. Tr. 271. Ant. 1145 in κλιτόν, Eur. 
Hipp. 227 in κλιτός, Andr. 356 u. Cycl. 574 in νηδύν, Gallim. Dian. 160 in νηδύς 
die letzle Silbe kurz gebraucht. Dagegen die Barytona haben υς ΰ ΰν; nur bei 
Eur. H. f. 5 und El. 1215 wird in d. baryton. στάχυς und γένυν die Ultima lang 
gebraucht, obwohl er Ph. 63 γένυς und Andr. 1181 γένΰ sagt.l) Dass bei Homer 
die Ultima von νέκυς in der Arsis Ofters lang gebraucht wird, kann nicht 
befremden.

Anmerk. 3. Die kontrahierte Dual form (χθΰ gebraucht Antiphanes 
bei Atb. 10 p. 450 d (fr. 194 Kock). Der Akk. PI. derer auf ύς endigt bei den 
Attikern der guten Zeit stets auf ΰς (aus υν-ς), als: σΰς Xen. Gyr. 2. 4, 20, τάς αρκυς 
Ven. 2, 4, τους βότρυς Ar. Vesp. 449; bei den Spiiteren aber kommen auch Formen 
auf υας vor. Der Accent ist gleich dem des Nom. Sg.; denn die Betonung κλιτός, 
γραπτός ist offenbar die tiberlieferte gewesen, wenn auch Herodian in der irrigen 
Meinung, dass Kontraktion vorliege, den Cirkumflex gegen eigene frahere Aussage 
forderte (Her. II, 101. 165. 340). Der kontrahierte Nom. PI. findet sich bei 
dem Worte ή αρκυς, Netz, Xen. Ven. 6, 2. 10, 2. 19 al αρκυς (aber 2, 4 die Hdscbr. 
άρκυες), ferner ol μυς Antiphan. 193 K. (Mein. Ill, 108), ol ίχθός ders. 236 (M. p. 138), 
Eubul. 109 (p. 259), Alexis 261 (p. 502), al κάχρΰς alt. nach Ael. Dionys. Eustath. 
1835, 43 (Schwabe, Ael. Dion. p. 182); auch bei Spiiteren: Teles Stobaeus 97, 
31 (p. 212 M.) ol μΰς. Vgl. Krttger I, 1 p. 55; unten § 126 A. 3.

Anmerk. 4. In der epischen Sprache erscheint in den mehrsilbigen 
WOrtern auf υς der D. S. geschlossen, als: νέκυι II. π, 526 u. s. Φόρκυι Hes. Th. 
333 (270). άϊζυΐ Od. η, 270. άρχηστυΐ Od. H, 253. πληθυΐ II. χ, 458. Od. π, 105 
(ίλυΐ Theognis 961 a. Konj., boot. Δέρμυι zweisilbig im Hex., γένυι Pind. 01. 13, 82), 
aber συ(. (Statt νηδυϊ II. υ, 486 ist andere Lesart πνεόμονι, doch s. La Roche 
z. St.) Dagegen dem Attischen ist der Diphthong υι vollends am Wortende ganz 
fremd, s. Herodian II, 347. 392. 666, der auch bei Homer in νέκυι u. dergl. 
Synizesis annimmt. Der N. PI. ist immer ofTen, als: νέκυες, σόες; aber der A. nach 
Bedarf des Verses entweder nach der konson. Deklination gebildet, als: σόας, νέκυας, 
oder nach der vokalischen, als: γένΰς Od. λ, 320. νέκΰ; nur Od. ω, 417. σΰς Od. κ, 
338. δρυς II. 494. ψ, 118. Die mehrsilbigen mit einer Liinge beginnenden WOrter 
haben im 1. Fusse und in der Arsis des 3. Fusses ΰς: 1. F. (γβΰς Od. e, 53. κ, 124. 
μ, 331; 3. F. κλιτός II. π, 390. όφρΰς 740; aber im 4. F. ίγβυας Od. y, 384. όφρύας 
Od. i, 389.*) (Herodian kennt auch νηδυα, όφρύα, δρύα A. Sg., II, 763, als seltene 
Formen, ebenso βότρυα einmal bei Euphorion, das. 711.) D. PI. σύεσσι und συσί, 
νεκόεσσι II. ε, 397. φ, 220. 325 u. s., νέκυβσι nur Od. λ, 569. χ , 401. ψ, 45 am 
Ende des Verses, ebenso γένυσαι II. λ, 416; πίτυσσι Od. t, 186 im 3. F.

Anmerk. 5. In der neuionischen Mundart hat der Akk. Plur. in der 
Regel υς, als: τους υς Her. 2, 14. 47 dreimal, 4, 186. μυς 2, 141. Γτΰς 7, 89 zwei- 
mal, ίχθΰς sehr oft, τάς όφρΰς 2, 66; nur ίχΟύας 3, 98 und Λίβυας 2, 55 zweimal, 
77. 4, 160. 7, 184 ohne Varianten. 1

1) S. Spitzner, Pros. § 40, 4. Anm. — 2; Vgl. Thiersch, H. Gr. § 191.
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§ 126. 2) Substantive auf ΐ-ς, (t),l) υ-ς, ίί, G. εως.

S. N. 
G. 
D. 
A. 
V.

ή πόλις, Stadt. δ πηχυς, Elle. to αστυ, Stadt. 
πόλε-ως πήχε-ως αστε-ως 
πόλει πήχει αστει 
πόλιν πήχυν αστυ 
πόλΐ πήχυ αστυ

P. N. 
G. 
D. 
A.
V.

πόλεις πήχεις αστη 
πόλε-ων πήχεων άστέ-ων 
πόλε-σι(ν) πήχε-σι(ν) αστε-σι(ν) 
πόλεις πήχεις αστη 
πόλεις πήχεις αστη

D. πόλει πήχει αστει 
πολέ-οιν πηχέ-οιν άστέ-οιν.

So alle auf: σις, ςίς, ψις und viele andere, als: ή κόνις, Staub, δ μάντις, 
Seller, 6 οφις, Schlange, ή πίστις, Treue; 6 πέλεκυς, Beil, δ πρέσβυς, der 
Alte; nach αστυ nur das poetische τδ πωυ, Herde und τδ μίσυ, Vitriol- 
erz, das aber υ-ος und ε-ως bildet.

Anmerk .  1. Die Stammvokale i und υ bleiben in der a t t i s c h e n  Mundart 
nur im Akk. und Vok. des Sing., in den Ubrigen Kasus gehen sie scheinbar in ε 
tlber, w&hrend in der That der Stamm versUirkt, ist: e(j)oc, ε(/)ος (§ 39). So wird 
auch im Sanskrit bei den SUimmen auf kurzes i und u vielfach Verstarkung 
angewandt, als kavi Norn. pi. kavajas, vi§nu, visnavas; dagegen die auf i und ft 
entbehren dieser Verst&rkung, als dftvi devjas, vadhft vadhvas. Regelrecht aber 
ist bei diesen WOrtern auf ις, ευκ u. s. w. die Ktirze (§ 134). — Im Gen. S. nehmen 
diese Wtlrter die Form auf ω ς (§ 4-0, 3) an, in der das ω auf die Stellung des Accentes 
nicht einwirkt (§ 79, 2); darnach richtet sich attisch auch der Gen. Plur.2) Im 
Dat.  S. und im N. und A. PI. I), tritt Kontraktion ein; tlber die Kontraktion von

■) Auf t lasst sich im Attischen ein hiernach durchdekliniertes Wort nicht 
nachweisen. Τδ σίνάπι, Senf, kommt erst bei sehr spaten Schriftstellern vor; Nikandros 
(s. Athen. 9, 366, d) hataiv7)Tti>, υος; die Attiker (auch Hippokr. VI, 558, Gen. VII, 142. 
150) gebrauchen τδ νάπυ, υ-ος, s. Lo b ec k  ad Phryn. p. 288. Von τδ πέπερι, Pfeifer, 
hat Eubulus 128 K. (Ath. 2, 66, D) den Gen. πεπέριδο; gebildet, den Herodian II, 
767 auch aus Theophrast anftihrt (πεπέριος v. 1. -εως Hippokr. VII, 150, aber -ιος 
it VII, 206); derselbe ciliert κόμμιδι (Dat.) von κόμμι aus dem Komiker Krobylos; 
ftir xtvvdcpctpt (τιγγάβαρι, att. n. Eustath. p. 310, 30), στίμμtgab es Nebenfonneni κιννά- 
βαρις, ή στίμμις (Gen. στίμμιδος, στίμμεως); so auch σέσελι v. 1. σέσελις (in θ) Hippokr. 
VI, 562; sonst bei Ilipp. ·λι, G. -ιος (v. I. -εως) VI, 448. VIII, 448; Aristoteles 
σέσελιν Akk., H. A. 9, 5 p. 611 a 18. Alle diese Wtlrter sind ungriechisch. 
Die Grammatiker (Herodian L. II, 646) geben σινήπεως, πεπέρεω; als Geneliv an. 
— Vergl. L o b e c k ,  Paralip. p. 200; R u t h e r f o r d ,  Phryn. p. 350; unten § 132. 
2) S. Her. I, 428, wo von den WOrtern auf υς πήχυς und πέλεκυς als dieser Betonung 
folgend hervorgehohen werden; πρέσβευ>ν n&mlich und έγχέλεων leitete man von 
πρέσβις £γχελις her (vgl. Schol. Ar. Ach. 93).
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εας in εις s. § 50, S. 216. Der Dativ von πόλις, άκρόπολις lautet noch im Mittel- 
attischen hiiufig auf ηι: — πόληι, όκροπόληι, was zu dem Gen. πόλεως (aus πόληος, 
§ 127) vollkommen stimmt. S. Riemann, Rev. de phil. IV, 184; Meister- 
hans 1082; Blass, Ausspr. 473. Πόληι steht aucli auf der ionischen Inschrift 
von Iasos Bechtel 104, 3; vgl. πόλεως -ηας § 127, 3.

Anmerk. 2. Der Gen. S. άστε ως von dem Neutrum άστυ (Eur. El. 246. 
Ph. 842. Or. 761. Baccli. 840. Thuk. 8, 92 m. v. 1. άστεος. Dem. 18, 300. 20, 12. 
57, 10 nach cod. S) wird gegen die vermeintlich attische Form άστεος durch das 
Zeugnis der Inschriften vOllig geschtltzt. S. Voemel, Dem. cont. p. 55; Schanz, 
Praef. Plat. Leg. X; v. Bamberg, Zeitschr. f. G.-W. 1882, Jahresber. S. 200. Die 
Grammatiker, die άστεος angeben (Herodian II, 768. 771) wollen dies auch gar 
nicht als attisch bezeichnen, so wenig wie das danebenstehende τείχεος.

Anmerk. 3. Die regelm&ssige &ol., dor. und ionische Flexion (§ 127): 
ι-ος, (ι-ι) ΐ, ι-ες, ι-ων, ι-ας und ΐ; ist der attischen Mundart im allgemeinen fremd; 
doch hat sie durch Kontraktion sich gehalten in dein Worte ό ή οίς (kontr. aus 
οϊς), ovis, οί-6ς, οί-ί (Ar. Pax 929. 930 όί, als ’Ιωνικόν βήμα vom Dichter 
bezeichnet, wiewohl 0t auch attisch aus oil auf dieselbe Weise wie ποείν aus 
ποιεΐν entstehen kann; dieser Dat. auch Aristot. H. A. 3, 21 p. 522, b, 33; oil 
π. ζψων γεν. 4, 3 p. 769, b, 20), ol-v, οΐ-ες, ο Ιών, οί-σί(ν), Akk. οίς X. An. 
6, 2, 3. Hell. 6, 4, 29. Cyr. 5, 2, 5 (Sauppe Lexil. 92); D. οΤε, oiotv; dazu auch 
ό φΗοΐς, eine Art Kuchen, Akk. pi. φΟοΐς Ar. Plut. 677, vgl. Pierson z. Moer. 
p. 386; unten § 139. Sonst kommt diese Flexion nur in frernden (dialekt.) 
WOrtern und insbesondere in Eigennamen zur Anwendung, als “Ίρις (Fluss), του 
Ίριος X. An. 6. 2, 1; ή μήνις, μήνιος, Zorn (PI. civ. 390, e), Άνάχαρσις, Άναχα'ρσιος 
(ib. 600, a), ή τύρσις, Turm (τύρσιος X. An. 7. 8, 12, s. das. Ktihners Bemerk., 
aber τόρσεις, τύρσεων, τύρσεσι), ή όήρις poet., Zank (Aesch Ag. 942 δήριος), ό ή 
τίγρις, τίγριος Aristot. Η. Α. 8, 28 ρ. 607 a 4 (ν. 1. άγρίου), Theophr. Η. Ρ1. 5, 
4, 7; Ρ1. τίγρεις -ιδες Sp.; auf att. Inschr. Κετρίπορις (thrak. Ftirst), Gen. ιος, 
Dat. i und ιδι, Meisterhans 1022; b. Thuk. 1, 64 "Αφυτις Άφύτως (Hdn. I, 
103); von anderen, poetischen Substant. kommt zwar nicht εως oder ιδος (εις, 
ιδες, ιδας), aber auch nicht ιος (ιες, ta; ις) vor, als πόσις, Gatte (Dat. πόσει), 
ό ή κάσις, Bruder, Schwester, ό λάτρις, Diener; aber von dem poetischen 
Adjekliv ίδρις, i, kundig, bildete Sophokl. (frg. 889) Γδριδα, Phryniclios Γδριδες 
(Herodian II, 40. 701), w&hrend episch Γδριες (Γδριν Soph. OC. 525). Irrig will 
v. Ilerwerden (Lap. test. 68) G. I. A. II, 467 τρόφια; βους st. τροφίας β. 
schreiben. Von μάγαδις (Art Harfe) steht bei X. Anab. 7. 3, 32 der Dak μαγάδι; 
s. tiber die Flexion des Wortes die Beisp. bei Allien. XIV, c. 35IT.; Bergk, Anacr. 
86 sq.; Meineke, Com. 3, 179. Auffallend ist der Dativ άρχηγέτΐ f. -ιδι b. Aristopb. 
Lysistr. 642 (lyr.); vgl. oben § 120, Anm. 7. — Von den WOrtern auf υς schwankt 
ή Aalt zwischen der Flexion auf υος und der auf εως; vgl. Tryphon b.
Athen. VII, c. 54, nach welchem die Attiker abweichend von Homer und Archi- 
lochos (έγχέλοας frg. 101) den Plural auf εις εων εσι bildeten (έγχέλει; Ar. Eq. 864. 
έγχέλεων Nub. 559, έγχέλεσιν Vesp. 510), den Singular aber auf υ; υν (wiewohl 
Aristoteles ίγχελις sage); Ael. Dionys. b. Eusl. 1231, 35. Bei Aristoteles findet sich 
im Nom. Sg. jetzt nur Ιγχελυς, Gen. έγχέλεως und -υος, Nom. PI. -ΰς υες εις (einmal 
ν. 1. -ίδες), G. ύων ίων εων, Dat. υσι εαι, Bonitz, Ind. Arist. ρ. 214. Auch zu 
πρέσβυς fand sich (Hdn. II, 707) der Akk. τδν πρέσβιν und der Vok. ώ πρέσβις.

Anmerk. 4. Oher den Nom. Akk. Dual bestand frtther grosse Unsicherheil, 
indem nach den Zeugnissen der Grammatiker und der Handschriften die Formen 
πόλεε, πόλη und πόλει zu konkurrieren schienen; durch die Inschriften (ΑΛΪΣΕ
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d. i. -σει) ist dieser Streit zu Gunsten der regelm£ssigen Bildung πόλει entschieden. 
Vgl. Meisterhans 1082; v. Bamberg, Zeitschr. f. G.-W. 1886, Jahresber. S. 26. 
Unzweideutig citiert auch Choerob. (Herodian II, 696, 11. 35 =  322 f.) τούτω 
τώ πόλει aus dem Sokratiker Aeschines. Aber von πρέσβυς lautete der Dual τώ 
πρέσβη (περισπωμένων), wie von πρεσβευς, bei Aristoph. (frg. 495 Dd.), s. Herodian I, 
420. II, 324; vgl. § 123, Anm. 5; 128 b, 1. 2.

Anmerk. 5. Bei den attischen Dichtern gehen die Substantive auf tv im 
Gen. S. wegen des Metrums zuweilen auf εος aus, als: πόλεον Aesch. S. 196 
(codd. πόλεων). Ag. 1167. Soph. Ant. 162 (Trim.) Eur. Or. 895. όφεος Bacch. 
1025. φόσεον Ar. Vesp. 1182 Ch., ebenso 1458, aber auch υβρεος in Iamb. Plut. 1044 (?), 
v. Bamberg, Exerc. crit. in Ar. Plut. (Berl. 1869) p. 16, Progr. Goth. 1885, p. 9, 
welcher φύσεος Theop. fr. 32 K., Eubul. 67. 94 K. vergieicht. Die Form πόλεων 
wird oft mit Synizese -) gesprocheh. — Ober πόλις μάντις als att. Vokativ 
s. § 118, 5, c).

Anmerk. 6. Die vermeintliche Dual form auf εων ist nach dem Gen. S. 
auf εων gebildet, kommt aber weder bei den alten Schriftstellern, noch auf den 
Inschriften vor. PI. Phaed. 71, e τοΐν γενεσέοιν. Leg. 898, a τοΐν κινησέοιν. Isocr. 
Paneg. § 73 πολέοιν, so auch Inschr. Meisterhans S. 1082.

Anmerk. 7. Die ionische Form des Gen. S. πήχεος  kommt erst bei den 
Spateren vor (Phrynich. 245 Lob., wo πήχεος als att. tur πήχως angegeben wird, 
ist zu emendieren); ebenso die kontrahierte Form des Gen. PL πηχών (b. 
Polyb., Diodor, Plutarch, Lucian u. s. w.), die von alien Atticisten fur unattisch 
erkl&rt wird, s. Lobeek ad Phryn. p. 246 sq.; πήχεων steht auch auf einer Inschr., 
Me ist. das.; also falsch X. An. 4. 7, 16 die Hdschr. πηχών.

3) Adjektive auf u-c, εΐα, υ.

S. N. γλυκύς γλυκεία γλυκύ Ρ.Ν . γλυκείς γλυκεΐαι γλυκέ-α
G. γλυκέ- ος γλυκείας γλυκέ-ος G. γλυκέ-ων γλυκειών γλυκέ-ων
D. γλυκεΐ γλυκεία γλυκεΐ D. γλυκέ-σι(ν) γλυκείαις γλυκέ-σι(ν)
A. γλυκύν γλυκεΐαν γλυκύ Α. γλυκείς γλυκείας γλυκέ-α
V. γλυκύ γλυκεία γλυκύ V. γλυκείς γλυκεΐαι γλυκέ-α

D. N. A. V. γλυκεΐ γλυκεία γλυκέΐ
6 . U. D. γλυκέ-otv γλυκείαiv γλυκέ-οιν

So: ήδύ:, εΐα, ύ, suavis, e, ευρύς, εΐα, ύ, breit, βραδύς, εΐα, ύ, langsam, u. a.
Anmerk. 8. Ober die Femininform s. § 105.
Anmerk. 9. Die Deklination dieser Adjektive weicht darin von der der Sub

stantive ab, dass der Gen. S. die gewOhnliche Form εος hat (nicht die Form εως, 
die jedoch bei Spateren im Gebrauche war, als: γλυκέων, s. Lobeek ad Phryn. 
p. 247, und zuweilen auch sonst in Hdschr. vorkommt, s. Poppo ad Thuc. P. I. 
Vol. I, p. 221 und ad III, 1, p. 225; Sauppe ad Xen. r. eq. 7, 18), und dass das 
Neutrum PI. stets die offene Form εα hat; jedoch die Komposita von πηχυς, 
als: ό ή δίπηχυς, τό δίπηχυ, G. εος, haben im Neutr. Ρ1. η, τά διπήχη, τριπήχη 
X, An. 4. 2, 28. Cyr. 6. 1, 30. Crates fr. 19 K. b. Ath. 10. 418, c; iiber ήμίση 
vgl. Anm. 11. Von dem Adj. τ ρ α χ ύ ς  ftihrt Choerob. (Herodian II, 324 =  712) 
aus dem Tragiker Ion die kontrahierte Dualform τ ρα χ ε ί  an; die Angabe 
p. 711, dass sonst die dreigeschlechtigen auf υς den Nom. Dual, offen liessen, ist in
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Ermangelung jeglichen Beleges wenig glaubha/t (v. Bamberg, Zeitschr. f. G.-W. 
18S6, Jahresb. p. 27). Auch von υίύς =  υίός, welches ebenso wie γλυκύς abgewandelt 
wird, findet sich auf Inschr. der Dual υΐεί, unten § 138.

Anmerk. 10. t)ber die Betonung des Adjektivs auf υς, eta, u s. § 145.
Anmerk. 11. Von ήμΐσυς, ήμίσεια, ήμισο, halb, fflhren die alten Grammatiker 

(Bekk. An. I, 41 ήμίσεας  xal ήμίσε ι ς  άμφω μέν ’Αττικά, Άττικώτερον δέ τό ήμίσεας; 
Thom. ρ. 172) auch die oflene Form des Akk. PI. ήμίσεας an; unsere Handschriften 
bestfitigen diese Behauptung keineswegs, indem die meisten und besten bei Thuc., 
Xenoph., Plato ήμίσεις haben. S. Poppo ad Thuc. 8, 64. P. III. Vol. 4. p. 740. 
Bornemann ad Xen. Cyr. II, 1, 6 p. 152 ed. Lips. Es scheint, dass sich jene 
Gramm, durch τάς ήμισέας b. Thuc. (s. Anm. 12) haben t&uschen lassen, welches 
sie for Mask. (Commune) hielten. — Die kontrahierte Form des Neutr. PI. ήμίση 
steht bei Sp. (Theophr. Char. 30 hat Ast aus dem cod. Vatic, ήμίσεα hergestellt); 
auch bei Demoslh. steht ήμίση an mehreren Stellen in cod. S, s. Bremi ad 
Demosth. I. c. Aphob., p. 833, G2; Voemel, Dem. cont. p. 59; desgl. Hyper, c. 
Dem. 10, 28; die Inschr. indes (Meisterhans 1182) haben ήμίσεα, vgl. auch 
Thom. Mag. p. 172 (ήμίση eine Inschr. von Delos um 180 v. Chr.). — Die kon
trahierte Genetivform ήμίσους kommt bei Spateren vor; die Genetivform ήμίσεως,  
die sich bisweilen in den Handschriften tindet, ist ebenfalls zu verwerfen. S. Poppo 
ad Thuc. Ρ. I, Vol. 1, p. 221; Lob. Phryn. p. 247. — Dber die Femininform ήμίσεα 
s. die folgende Anm. — Dass das Wort auch als Commune gebraucht sei, wird 
von Buttm annI, § 6£ und Matthia I, § 119, 5 A. 1 mit Recht sehr bezweifelt. 
Die Stellen, die man frtther aus attischen Schriftstellern anfQhrte, sind jetzt durch 
richtigere Schreibungen oder Erklarungen beseitigt: Thuc. 8, 8 τάς ήμισέας (eine 
Hdschr. ήμισείας) τών νεών st. ήμίσεας, vgl. Anm. 12. Plat. Men. 83, c άκΐ τής 
ήμισέας ταυτησί st. ήμίσεος. Til. 4, 83 άνθ’ ήμίσεος της τροφής, 104 ήμίσεος ήμέρας 
ist ήμίσεος der Gen. des Neutr. ήμισυ, wie man z. B. μέσον ήμέρας sagt. — Nicht 
ganz jung, sondern schon im 4. Jahrh. auf att. Inschr. (seit 378 stets) und haufig 
in der alexandrinischen Zeit begegnend ist die Form des Neutr. ήμυσυ (mit Assimi
lation), Blass, Ausspr.3, S. 40; so auch ήμυσυν att Inschr., M eisterhans 222. 
— Von θήλυς bildete Sophokl. den Gen. θήλυδος, Hdn. II, 707.

Anmerk. 12. Die ionise he Form des Feminins auf έα st. εΐα ist auch 
der attischen Sprache nicht ganz fremd gewesen. So wird in Bekk. An. I, 99 aus 
Philemon θρασέα γυνή angeffihrt. Xen. r. eq. 1, 14 wird in alien Hdschr. 
πλατέα gelesen. Plat. Menon 83, c ist die Lesart der massgebenden Hdsch. ήμισέας; 
τάς ήμισέας Thuc. s. Anm. 11. Auf attischen Inschriften steht ήμίσειαν und Ofter 
-σεαν, Meisterhans 118*. Vgl. Buttmann a. a. 0.

§ 127. Substantive auf ΐς, υς, υ und Adjektive auf υς, εια, υ in den Dialekten.
1. Die Wdrter auf ΐς werden in alien Dialekten1) mit Ausnahme 

des Attischen und zum Teil des Ioniscben durchwcg mit t flektiert; so 
bootisch auflnechr.: πόλις, G. πόλι-ος, D. πόλΐ (st. πόλιι), έν τή σουγχωρείσΐ 
( = τ ή  συγχωρήσει). Von dem Neutrum αστυ findet sich Dial.-Inschr. 491, 3 
άπδ τώ /τάστιος. Von denen auf υς kommt der D. PI. πελέκεσσι (st. 
πελεκέεσσι) b. Cor. 18 vor. — Lesbisch:  auf Inschr. πόλιος, κατειρώσιος 
(d. i. κατϊρ.), παναγύριος, πρυτάνιος, πόλϊ, διαλύσΐ (auf jtlngeren πόλει, διαλάμψει),

]) S. Ahrens, Dial. I, ρ. 205 u. 116. II, ρ. 231 sq. 188; Meister, Dial. I, 
155. 268 u. s. w.
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πολίων, διαλυσί-εσσι, κτήσιας. Die Worter auf υς lassen die Kontraktion 
nicht zu, als: ωκεες Sapph. 1, 10. βροδοπάγεες 65. — Dorisch: φύσιος 
Epich. 135, πόλιος Pind. N. 8, 13, auf Ulteren Inschr. οίκήσιος, κρίσιος 
(auf e. jUngeren Kret. 2567 πόλεος), πόλϊ, Λυγδάμΐ, Σχινούρΐ (auf spateren 
πύλει u. a.; zu berichtigen Pind. πόλει P. 12, 26. άκροπύλει 01. 7, 51; 
desgl. πόλει b. Thuc. 5, 79 extr., der sonst c. 77 u. 79 von diesem 
Worte nur die echt dor. Formen hat); Nom. PI. ορνϊς Alkm. 28, s.
§ 139; Epich. 5 μάντιες, 30 πρήστιες, Ar. Lys. 981 πρυτάνιες, Thuc. 5, 
79 πόλιες; ibid. πολ(ων, Archim. Aren. II, p. 244, 9 Ileib. ύποθεσίων; 
(πολέων auf der jungen kret. Inschr. 2556, 52); πολί-εσσι Thuc. 5, 77 
u. 79, ebenso (oder πολ(εσι) Pind. P. 7, 9; erst auf spateren Inschr. 
πόλεσι, πρυτάνεσι, έπιχύσεσι (auch arkad.  έσδόσεσι D.-I. 1224, 16; ισι ist 
liberhaupt nirgends im Aeol. und Dor. bezeugt, l) vgl. unten 2); πόλιας 
Thuc. 5, 77, άποδείςιας Archim. 1. d. p. 4, 5. 246, 4; προκλήσις Inschr. 
Kalymna. Die Worter auf υς lassen die Silben im allgemeinen of fen, 
als: τραχέες Epich. 110; auf jUngeren Inschr. τά ήμίση und mit Dehnung 
τά θήλεια (vgl. Anm. 3); v. αστυ hat Pind. αστεος, αστει und α τ̂εϊ, PI. 
αστη N. 10, 5, άστέων; Theokr. 2, 128 πελέκεις st. εες aus metr. Zwange; 
nicht echt lakonisch ist πρέσβεις Ar. Lysistr. 1102. Die Adjektive auf 
υς bilden im Dor. das Fern, auf εα, als: άδέαι Epich. 34, άδεαν metr. 
notw. Alkm. 37?, ημίσεα Archimedes (Heiberg FI. Jahrb. Suppl. XIII, 
555), der dazu auch Mask, und N. ήμίσεος ήμίσεον bildet; doch ders. 
stets άμβλεια, δςεΐα; άδέα τέρψις Theokr. 3, 20. 27, 4. εύρέα λάρναξ 7, 78. 
Pindar gebraucht indes nur die Form auf εια. Arkad ie r  und Dorier  
sagten ημισσος st. ημισυς (aus ήμισfos ; vgl. πολλός nb. πολύς), in weniger 
urspr. Sclireibung ημισος, § 146 Anm., 0. Meyer 2612.

2. In der epi schen Sprache kommen folgende Formen vor:2)
G. πόλιος, πτόλιος, λύσιος, μήνιος, πύσιος, μάντιος, έπάλςίος, οϊος und ο ιός; 

πόληος oft, so auch Ilipponax frg. 47 (doch codd. πόλιος); πόλεος 
ist von Neueren fUr πόλιος eingcsetzt; vgl. § 52, 3 (πόλευς Theogn. 
776. 1043) ; 3) das Att. πόλεως II. λ, 168 ist ohne Zweifel unecht und 
von den neueren Herausgebern in πόλιος geandert worden; μάντηος 
Od. κ, 493 nach cod. M st. μάντιος.

D. κνήστϊ II. λ, 640, μήτΐ II. ψ, 316. 318, κόνι II. ω, 18, νεμέσσϊ II. ζ, 
335 (ubi ν. Spitzn.),  παρακοίτΐ Od. γ, 381; πόληϊ II. γ, 50; πτόλεϊ 
II. ρ, 152, ω, 707; πόλει II. ζ, 317 u. s. (dafur Bekk. πόλι), πόσεί 
II. ε, 71, πόσει Od. λ, 430, ρ, 555, τ, 95 (Bekk. Uberall πόσι), μάντεϊ 
II. ν, 69 (Β. μάντι mit DL), άίδρεϊ γ, 219. Das starkere Auftreten 
des ε im Dat. ist begreiflich, da πόλιι widerstrebte; s. Hdn. II, 40 
(διά τδ κακόφωνον).

i)~Renner, Curt. Stud. I, 1, 221. — 2) Vgl. Sitzler, FI. Jahrb. 1880, 513ff. 
— 3) S. Spitzner ad II. β, 811. φ, 567.
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A. πόλιν, πτόλιν, παράκοιτιν u. s. w., οϊν; πόληα Hes. Sc. 105.
V. μάντΐ χαχών II. α, 106.
N. πόλιες Od. ο, 412, έπάλξιες ιι. 8. w., οϊες Od. ι, 431 u. -  ^  ^  425 mit o 

durch die Kraft der Hebung, docli οΐιες Aristarcli; πόληες II. δ, 45 u. s. 
G. πολίων (II. ε, 744 πόλεων Ptolcm. Ascalon., s. Schol. Δ, 308), παρ- 

δαλίων u. s. w., όΐων u. after οίών (Wackernagel ,  K. Z. XXVIII, 278). 
D. πολί-εσσι Od. ω, 355; όι-εσσι; ο-εσσι II. λ, 106. Od. t, 418 (t aus- 

gestossen vor Vok.?); οϊ-εσιν Od. o, 386, s. oben § 118, 10, έπάλ- 
ξεσιν II. χ , 3. Also auch bier ist (vgl. oben 1) der Dissimilation 
wegen e statt t eingetreten. Docli λάτρισι Theognis 302.

A. πόλιας, νήστιας II. t, 156; άκοιτΐς Od. x, 7, οϊς II. λ, 245 u. s. (so 
aucli Adj. ηνις v. ηνις, ως II. ζ, 94 u. s.); πόλη ας Od. ρ, 486; 
auch πόλεας II. δ, 308 (s. Spitzner)  nach Herod., Ptolem. und 
Aristarch (Bekk. πόλιας), vgl. in d. Epigr. von Abdera Be ch te l ,  
Inschr. d. ion. Dial. nr. 162 πόλήας; πόλεις II. β, 648. ι, 328. σ, 
342. 490 u. s. (B. stets mit Recht πόλις), Ιπάλξεις II. μ, 258 u. s. 
(Bekk. mit Recht έπάλςις).
Die auf υς haben ε-ος, ε-t, υν, ε-ες, ε-ων, ε-σσι (ftlr ε-εσσι), ε-ας, als: 

δ πέλεκυς, πέλεκυν, πελεκέων Od. τ, 578 m. Syniz., πελέκεσσι, πελέκεας II. 
ψ, 114 u. s. ra. Syniz., aber έγχέλυες II. φ, 203, vgl. § 126, Anm. 3; 
von αστυ hat Homer αστεος II. γ, 140 u. s., αστεϊ, PI. αστεα, von τό πώυ, 
Ileerde, PI. πώεα, πώεσι Od. δ, 413. Von πρέσβυς, alt, hat Hes. Sc. 245 
πρεσβήες (Gdttl.; falsch πρέσβηες) nach Analogie der Worter auf εύς (vgl. 
πρεσβεύω; τώ πρέσβη § 126 Anm. 4).

Anmerk. 1. Die Adj. auf ύς haben in der epischen Sprache folgende 
Flexion: m. υς, / .  εια, εα oder εη, η. υ, G. ε-ος, ειης, εης, ε-ος, D. ε-ϊ, ειη, εη, ε-ϊ, 
Α. υν, ειαν, εην, υ u. s. w. Die Endung εα und εη ist sehr selten, so: βαθέην II.π, 
766. βαΒέης ε, 142. φ, 213. ώκέα II. β, 786 u. s.

Anmerk. 2. Ober den Akk. εύρέσ, άδέα s. § 118, A. 4; doch ungleich haufiger
εύρύν. In der Dichtersprache werden einige Adj. auf υς auch als Gommunia 
gebraucht (La Roche, Zeitschr. f. Osterr. G. 1876, 809 f.), als: II. τ, 97 *Ηρη θήλυς 
έοΰσα. Od. ε, 467 und Hes. Sc. 395 θήλυ; έέρ̂ η. ζ, 122 θήλυς άϋτή. κ, 527 όϊν 
θήλύν τε μέλαιναν. μ, 369 ήδύς άϋτμή. II. κ, 27. Od. δ, 709 πουλύν έφ’ υγρήν. Eur. 
Med. 1084 γενεάν θήλυν im Cli. und sonst. Theokr. 20, 8 όόέα χαίταν.

Anmerk. 3. Eine gedehnte Neutralform des PI. auf ειά fmdet sich Hes. 
Sc. 348 όξεΐα χρέμισαν und A rat. Phaen. 1068 θήλεια δέ μήλα; so auch in der dor. 
Inschr. von Thera G. I. Gr. 2448 (Cauer Del.2 148) G 29; vgl. τρηχείων (Neutr.) 
Ilippokr. VI, 130. Aber falschlich zieht Buttmann § 62, A. 3 hierher Soph. Tr. 
122 ών έπιμεμφομένα σ άδεια μέν, άντία δ’ οΓσω, i. e. bene quidem tibi cupiens, 
sed tamen tibi obloquar, Theokr. 1, 95 ήνθέ γε μάν άδεια καί ά Κύπρις γελάοισα, 
i. e. accessit etiam Venus laeta et ridens, vgl. Wuestem. ad h. 1.

Anmerk. 4. Das Adjektiv έύς — άγαθός wird so ilektiert: έύς, έύ (έύ und
εύ [st. εύ nach § 83] nur als Adverb gebraucht, so auch Hes. Th. 885; s. § 55. Anm. 2),
gedehnt ήύς, ήυ (ήΰ nur mit μένος, z. Β. II. p, 456 u. s., und in Kompos., als: 
ήύκομος); G. έήος, als: άνδρός έήος (έοΐο Zenod.) II. τ, 342. παιδδς έήος (εοίο Zenod.)

§ 127. S u b stan tiv e  a u f  ϊς, υς, υ u n d  A djektive a u f  υς, εια, υ in  d. D ial. 4ί5



II. a, 393 u. s., vgl. La Roche, Horn. Textkr. 233f., A. έυν, als: υΙόν έύν II. ft, 
303 u. s., ήυν: ήυν τε μέγαν τε II. ε, 628. Hes. Th. 817; G. Ρ1. έάων § 103, 9. In 
frtiheren Zeiten wurde der G. έήος gew6hnlich ftir den Gen. von έός, suus, genommen, 
welche Bedeutung indes II. τ, 342, Od. ξ, 505. o, 450 unzulassig ist; die Alten 
erkl&ren έήος als ύπερθέσει aus ήέος gebildet, wobei freilich die tiberwiegend tiber- 
lieferte Schreibung mil Spir. asp. nicht bestehen kann. Vgl. Buttmann, Lexil. I, 
S. 86 ff.; Lehrs, Quaest. ep. § 6, p. 66 sqq.; La Roche a. a. 0. Nauck ist zu 
έήος έάων (Buttmann) zurtickgekehrt.

3. Die neuion. Mundart flektiert im allgemeinen, wie die aolische 
und dorische, die Worter auf ις mit ι: ις, ιος, i (st. u), ιν, ιες, ιων, ισι, 
ΐς (st. ιας). Der D. S. jedoch geht bei Hero dot bisweilen auf ει aus, 
als: δυνάμει 1, 192, 196. 4, 155, συνοικήσει 1, 196, ποιήσει 2, 82 (ubi 
y. Baehr),  άριθμήσει 143, καταστάσει 173, έκποιήσει 3, 109. So wert-los das 
Zeugnis der Hdschr. ist, wo es sicb um ει oder i bandelt, so kann dock 
dieser Dativ auf ει aus εϊ statt it dem Ionischen nicht ganz abgesprochen 
werden, da δυνάμει auf der Inschr. von Teos steht, Bechte l ,  Inschr. 
d. ion. D. 156. Indes ist die grosste Wahrscheinlichkeit fur ΐ, welches 
auch bei H i p p o k r a t e s  an etwa 30 Stellen erhalten ist, als φύσι, Φάσι, 
έψήσι, Renner ,  Curt. Stud. I, 1, 221. (Bei dem Adj. νήστις ist b. Hipp. 
im Dat. Sg. merkwiirdiges Schwanken zwischen -ιδι -t -si, so VII, 352 L. 
zweimal νήστει vulg., νηστίδι DC, 382 νήστει v., νήστι θ, νήστι C, ebenso 400, 
dock νηστίδι C, 402 -ει v., -ιδι θ, νήστι C, u. s. w.). Die Genet ivform 
auf εος steht bei Herod,  nirgends kritisch sicker; der Nom. PI. auf 
ΐς und εις findet sick nur ganz vereinzelt ohne Variante, als: βάρις 2, 
41, πρυτάνις 5, 71, κτήσεις 4, 114, und sclieint daher von den Ab- 
schreibern eingeseliwarzt zu sein; die ep. Akkusa t iv fo rm auf ιας 
st. ΐς aber kommt haufig vor, so πόλιας an sekr vielen Stellen ohne 
Variante,1) ebenso μάντιας 4, 68, ψευδομάντιας 69, όφιας 105, προφάσιας 
6, 86, πανηγύριας und τάξισς 111 (so auch bei Anaxagoras πόλιας, bei 
Demokrit πρήςιας, έκλείψιας); die auf εις nur an sekr wenigen Stellen 
ohne Var., als: όφεις 1, 140. 2, 75, έπάλςεις 9, 7, so dass sie un- 
zweifelhaft in ΐς zu korrigieren ist.2) Die ionischen Inschr. bieten weitere 
Belege der Flexion mit ε nur bei πόλις: G. πόλεως (aus πόληος) Chios 
Bech te l  174, vgl. Bechtel  S. 107 (πόλεως Xenophan. frg. 2, 22 —  - 
und 9 ^  - nach Bergk),  und πόλεος Amorgos B. 32. Oropos 18 (Tlieogn. 
56. 776. 1043, als Iambus), s. B. S. 12. Vgl. auch R e nner ,  Curt. 
Stud. I, 1 p. 220 if. — Die Worter auf υς, als: πήχυς, haben bei 
H e r o d o t  folgende Deklination: G. πήχε-ος 1, 178. 2, 149, D. πελέκε-ι 
(besser dock πελέκει) 6, 38. 114; X. PI. πήχε-ες 2, 153. 175. 4, 192; 
G. πηχέ-ων (paroxyt.) 1, 183 u. S.; D. πελέκε-σι 7, 135; A. πήχε-ας 2,

l) S. Baehr ad V, 15. Vol. Ill, p. 24. — 2) Bredov, dial. Her. p. 264 sqq. 
will die Endungen εος, ει, Ις (Nom. PL), ιας, εις nirgends gelten lassen und sie in 
ιος, Τ, ιες, ΐς (Akk. PI.) umandern.
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13. 68. I l l ,  πρέσβε-α; 3, 58; Adj., als: δίπηχυ;, δίπηχυ, G. τετραπήχεο;, 
D. έπταπήχει, Α. τετράπηχυν; PI. Ν. τριπήχεες, διπήχεα, G. τετραπηχέων, 
D. έςαπήχεσι, Α. έπταπήχεας: ημισυ;, G. ήμίσεο;, Ρ1. ήμίσεε;, G. ήμισέων, 
Α. ήμίσεα;. Bei Semonid. 7, 74 steht αστεο; m. Syniz. — νΕγχελυς 
geht neuion. wic bei Homer: έγχέλυ-ες Hippokr. VI. p. 548 L., A. 
έγχέλυ-ας Archiloch. fr. 101. — Das Fem. der Adj. auf υ; wird bei 
Herod, so flcktiert: εα (selten έη, εια), έης, έη, εαν (vgl. § 27, S. 138), 
bei Hippokrates  εια, aber auch εα und έη, so bei Herod, τρηχέα 
7, 33, τρηχέη V. 1. τρηχεία 4, 23, τρηχέη; 4, 23 U. 8., τρηχέην 9, 122 
ν. 1. τρηχεΐαν, βαΒέη 2, 156. 3, 110, aber βαίίεια 7, 23, βαθέην (βαθείην) 
1, 75, εύρέα, εύρέαν; ίθεΐα 2, 34, ί9είη; 2, 161. 3, 127, ίθεΐαν 7, 193, 
βραχέα, βραχέα;; δασεία U. δασεΐαν 3. 32, δασέα 4, 191, aber δασέη (-είη) 
4, 109, δασέην (-είην) 4, 21, ταχείας 8, 23, όςεΐα 9, 23, πλατέα, πλατέη, 
πλατέα;, θηλέα, θηλέης, θηλέη, θήλεαι, θηλεων (nicht θηλέων 8. § 143) 2, 
18. 46 U. 8., θηλέα; aber θήλειαν 1, 105, ήμίσεα, ήμίσεαι. Ahnlich bei 
Hippokr., ζ. Β. VI, 60 παχέαι, παχεων ν. 1. παχειών. 172 δ£έη (θ) ν. 1. 
ό;ειη. 174 ebenso. 178 δςέην (9) ν. 1. όςείην; 180 ebenso zweimal. VIII, 
132 f. nach θ ό£έη (ν. -είη) ύξέαι (ν. εΐαι) βαρέη (ν. -εΓα) δςέαι (ν. -ειαι). 274 6 
θηλίαν, ν. θηλείην. Das η im Nom. Akk. Sing, wird als missbriiuchlich an- 
gesehcn (Bekker ,  Bredov,  dial. Her. p. 157 sq.); sekr fraglicb ist, ob 
man mit llccht das ει flir ε beseitigt. Die milesisclie Insclir. nr. 100 Bechtel  
hat zwar δασέαν; indes die ion. Iambographen haben stets ει: βαθεΐαν, βραχεία, 
δασείησιν; auch aus Demokrit wird ίθείη citiert. Renner  a. a. 0. 175.

§ 128. 4) Substantive auf ευ-ς, αΰ*ς, οΰ-ς.
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So: ίππεύς, Reiter, ίερεύς, Priester, νομεύς, Hirte u. a.; nach αλιεύς 
nur Worter, in denen vor der Endung ευς ein Vokal steht: b άγυιεύς, 
Altar vor der Hausthlir (G . άγυιώς, A. άγυια, PL A. άγυιας), 6 πολιεύς, 
Beschiitzer der Stadt (G. πολιώς C. I. A. I, 1 5 5 , 8. 157, b ,  9. 158,
а, 8), Παιανιεύς (Παιανιών Inschr.), Πειραιεύς (Πειραιώς, Πειραια), Μηλιεύς 
(Μηλιώς, Μηλιά A. Pers. 486, S. Phil. 4, Ar. Lys. 1169), Πλαταιεύς 
(Πλαταιών Aesch. Pers. 817, Πλαταιας), Ευβο(ι)εύς u. a. Es ist dies die 
im 5. Jahrhundert, der Zeit des reinen und ungemischten Atticismus, 
nach dem Zeugnisse der Grammatiker (Thom. Mag. 278, Moeris Πειραιώς) 
und Inschriften herrschende und darum auch bei Thucydides mit Recht 
tiberall hergestellte Bildungsweise. l) Meis te rhans  S. I l l 2 (der indes 
nach 0. Riemann auf Grund von ’Οαεως C. I. A. I, 318, 8 die Regel auf 
vorausgehendes i beschrankt).2) ’Ερέτριας, 'Ισστιαιας auch e. ion. Inschr. 
v. Eretria. — Nach βους geht nur noch 6 χούς (s. § 139) u. b. Spat. 
b ή £ους, Essigbaum, Lob. Phryn. 87; nach γραυς nur ή ναυς, das jedoch 
mehrfach unregelmassig ist, s. § 130.

Anmerk. 1. Im 4. Jahrh., besonders in der 2. H&lfte, kommen bei vorher- 
gehendem Vokal inschriftlich haufig die offenen Formen vor, weshalb auch bei 
Schriftstellern dieser Zeit die Durchfuhrung der Kontraktion ihre Bedenken hat, je 
jiinger ein Autor ist, desto mehr. Handschriftlich tiberliefert ist viel derart, als 
Thuc. 4, 64 Δωριέα und Δωριέως. 100 Μηλιέως (aber 8, 3 richtig Μηλιώς). 6, 3, 1 
θεσπιέων; Isocr. Phil. § 103 Ίδριέα; Dem. de cor. § 234. 237 f. Εύβοέας. 95 Εύβοέων; 
X. Hell. 4. 2, 20 θεσπιέας. 4, 8, 25 Χτειριέα. 5. 4, 10 Πλαταιέας. 42 θεσπιέων.
б. 3, 1 Πλαταιέας, θεσπιέας, Πλαταιέας, θεσπιέων; Hyperid. Euxen. col. 19, 20 Πει- 
ραιέως. 38, 26 'Αζηνιέα. Vgl. V oem el, Dem. cont. p. 56 f. — Von αλιεύς findet 
sich άλιώς Pherecrat. Bk. An. I, 383 (frg. 200 K., vgl. Bergk, reliq. com. Att. 
p. 297), άλιέας Antiphan. 190 K., άλιάς Herodian I, 430. Bei Spateren ist eigen- 
ttlmlich die Vervvandlung des i in ε vor folgendem ει =  i, zu vgl. mit πτόλεϊ u. 
dergl. § 127, 2, als άλεείς Εν. Marc. 1, 16 f.

Anmerk. 2. Die Lange des a im Akk. S. und PL derer auf εύς (s. Pierson  
ad Moer. p. 192 und 204) ist wie das ω des Genetivs (§ 40) aus metath. quantitatis 
zu erklaren: ήα ήας ήος wurden εά εάς εως; vgl. auch Anm. 5. Doch findet sich das 
a im Akk. S. in der Sprache der Tragiker, aber nur selten, kurz gebraucht. Eur. Hec. 
882 φονέα, ebenso El. 599. 763. In der κοινή war diese Verktirzung im Sing. u. Plur. 
gewOhnlich, s. Moeris p. 5. 192. 204, und sie stellt sich auch schon in der mittleren 
attischen KomOdie ein, Rutherford Phryn. 234, als γονέα; Antiphan. frg. 261 Kock.

Anmerk. 3. Die von Thom. M. p. 115 und im Lex. Seguer. p. 87 getadelte 
kontrahierte Form des Akk. PI. auf εις st. έας von den Wortern auf εύς findet 
sich auf attischen Inschriften in der That erst seit etwa 307 v. Chr., und ist daher 
aus den Texten der alteren Attiker uberall zu beseitigen; in den Handschriften steht 
sie mehrfach, als: Ιππείς Andoc. I, 45. Ill, 5 (aber § 7 Ιππέας). Dem. de cor. 151 
Αμφισσεΐς. 234 Μεγαρεΐς (aber 237 Μεγαρέας). βασιλείς Xen. Comm. 3. 9, 10. γονείς

1) v. Bamberg, Zeitschr. f. G.-W. 1882, Jahresber. S. 200, 1886 Jahresb. S. 24f. 
(nach 0. Riemann). Anders Stah l, Qu. gramm. ad Thucyd. pert. (Progr. KOln 
1872) p. 12 f., der dem Thuc. beiderlei Formen beliisst. — 2) Dieses Όαεύς steht indes 
selbst fur Όαιεός; also strengattisch zwar Πειραιώς Πειραια, aber Πειραέως Πειραέα??
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2. 2, 14. Lycurg § 15. 96. 97 (aber γονέας § 94). [Isokr.] Demon. § 14 und 16 
(aber γονέας Paneg. § 111 u. s.).1)

Anmerk. 4. Die Homerische Genetivform auf έος st. έως kommt hOcbst 
selten bei den attischen Tragikem vor, als: Eur. Ion 1082 im Ch. Νηρέος; die alte 
Form auf ήος desgl. hOchst selten: Άχιλήος Eur. I. T. 436 Ch.; ferner ήες ήας 
Eur. Ph. 829 Ch. Andr. 1024. Ch. βασιλήας-ες; oix^;wird in einem Citate aus Solons 
Gesetzen Lys. 10, 19 gelesen. — Die kontrahierte Akkusativform auf ή st. έα 
ist in der κοινή nicht selten, als βασιλή Dittenb., Syll. nr. 165 (Teos), Ιερή after, 
γραμματέα und -τή Inschr. aus Kleinasien, Bull, de corr. hell. XII, 88. 204. H&ufiger 
noch ist sie im sp&teren Dorismus, § 12S b, 3; sie findet sich indes schon bei 
Homer vereinzelt, und so auch bei att. Tragg., als: Eur. Rh. 708 Όδυσσή. Phaeth. 
fr. 781, 24 βασιλή. El. 439 Άχιλή. Ale. 25 Ιερή.

Anmerk. 5. Der Nom. und Vok. PI. gehen bei den alteren Attikem auf 
ής aus, das aus der alten Form ήες entstanden ist, und zwar durch έης hindurch, 
welche Form sich noch auf attischen Inscbriflen einzeln findet, als ίππέης (s. D itten- 
berger, Hermes XVII, 38 if.). Dies εης ist genau analog zu έως, έά, έάς; dagegen 
έες (von 350 ab nicht ganz selten auf Inschr.) und das daraus kontrahierte είς zu 
έα, έας (oben Anm. 2). Die Form ής ist auf den alt. Inschr. bis gegen 350 vor- 
herrschend, verschwindet um 325; εις zeigt sich 378 zuerst, seit 350 ist es h&ufig, 
allein vorkommend seit 329. Meisterhans 1102. Darnach versteht es sich, dass 
ftlr die Tragiker, Aristophanes, Thucydides, Platon u. A. ής allein zul&ssig ist, wie 
auch die Hdschr. es wenigstens z. T. bewahrt haben.2) Dagegen bei Demosthenes, 
Aeschines u. s. w. ist von der alten Form keine Spur mehr vorhanden, und wir 
dtirfen sie auch nicht einfUhren wollen. Im Akk. Plur. aber steht ής auf derselben 
Stufe wie ή im Akk. Sg.; also zwar Soph. Ai. 390 τους βασιλής Herodian I, 430. 
II, 324. 638. 677, aber τους νομής X. Cyr. 1. 1, 2, was Choerob. von sich dem 
Beisp. Herodians hinzufOgt (s. das. II, 324. 677), muss der besseren Lesart νομέας 
weichen, obwohl auch Helladius b. Phot. Bibl. 533 b 29 Bk. νομείς bezeugt und 
dem X. als Verstoss anrechnet (s. Ddf. z. St.); Ιππής oder Ιππείς haben die Hdschr. 
auch Hellen. 3. 4, 14. 20, Πλαταιής und -έας Thuc. 2, 76. — Der aufgelCste Nom. 
τοκέες (oder τοκέης?) Aesch. P. 63. 580, (βασιλέες Sept. 804); θησέες Plat. Theaet. 
169, b (θησέη;?). — Der Dat. Plur. auf -ίσι wird aus Callimachos angeftthrt (δρομέσι 
in einer Dberschrift\ Herodian II, 663; vgl. τοκέσι spateres att. Epigr. C. I. Gr.I, 
948 =  Kaibel 116; Lob. Phryn. 69. — Fttr den N. A. Du. wird βασιλή gelehrt, 
Herod. L. II, 677. 711. 756, wozu das Beisp. τώ πρεσβή (§ 126, Anm. 4) stimmt; 
auch ist dies die zu βασιλής einzig analoge Bildungsweise, w&hrend zu dem neu- 
attischen βασιλείς eine Dualform kaum mehr gebildet wurde. Der Gen. βασιλέοιν 
(Aesch. Sept. 820) f&llt insofern aus der Analogie heraus, als nach βασιλέως u. s. w. 
βασιλέψν zu erwarten ware.

Anmerk. 6. Von βοΰς und γραΰς wird der Nom. PI. nicht kontrahiert; doch 
soil nach Thom. M. p. 55 Aristophanes aus Versnot (άναγκασΝείς) einmal βοΰς st. 
βόες gesagt haben (vgl. Herodian II, 336. 706); so auch Xen. Cyr. 4. 1, 9 in Guelf. 
und Par., s. Bornem. ed. Lips. Der Gen. βοΰ wird aus Aeschylus und Sophokl. 
Inach. (fr. 277 D) angefQhrt, Choer. Hd. II, 704, d. Akk. βόα aus Pherekyd. Athen. 
(das. 705 f. 337); dann findet er sich bei dem Dichter Philippos (um 50 n. Chr.) in

l) S. Bremi, Excurs. II ad Isocr. (bei Isocr. 16 mal έας, 4 mal εις tiberliefert, 
wovon 2 mal in der unechten 1. Rede). KQhner ad Xen. Comm. 2. 2, 14. Anab. 
1. 5, 13. — 2) Vgl. Lobeck ad Soph. Ai. 188; Poppo ad Thuc., T. I, p. 221 sq. 
und 471 sqq.; Schneider ad PI. Civ. T. I, p. 157.

Ku h n  ere ausfahrl. Griech. Grammatik. I. T. 29
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Anth. Pal. IX, 255; tiber βών,  βόεσσι, βόας b. Horn. s. § 128b, 4. Von γραυς 
soil nach Thom. M. p. 72 (vgl. Hd. II, 315) der Nom. Pl. γράες nur poetisch 
sein und γραυς pros.; aber Moschop. p. 162 lehrt, γράες werde im Nom., γραυς 
im Akk.  gesagt; auch findet sich der N. PI. γραυς nirgends.1)

Anmerk .  7. Man vergleiche mit der Dekl. von γραυς die indische von nau-s 
( =  ναυ-ς): 6. nav-as, Lok. nav-i, Akk. nav-am, V. nau-s, PI. nav-as, 6. nav-am, 
D. nau-su, Akk. nav-as, und mit der von βοΰς die indische von gaU'S ( =  βοΰς), 
G. g^v-as, L. g&v-i u. s. w., aber Akk. ohne u (υ) gam, vgl. griech. βών § 128 b, 4; 
BON und ΒΟΥΝ altattisch, wo von indes ersteres wohl nur ungenaue Schreibung 
ist. W a c k e r n a g e l ,  K. Z. 29, 141.2)

§ 128 b. D i a 1 e k t e.

1. Die Worter auf ευς werden in der boo tischen  Mundart* 3) in 
der Regel mit et — η dekliniert, als G. βασιλείος, Κορωνείος, θεισπιείος; 
D. Φωχειϊ; A. Χηρωνεία, Χαλχιδεία, Ήολεΐα; Ν. Ρ1. πρισγείες (πρεσβεύς =  
πρέσβυς), G. θεισπιείων, D. Φ ιλετη ρ εί[ε]σσι Bull, de corr. hell. IX, 405, 
A. Φωχείας. Einzeln auch E st. ει: Άναχτοριέες, πρισγέες, Άχρ]αιφιέεσσι 
(Dial.-Inschr. I, 396); dies E ist als Lange =  ει in alterer Schreib- 
weise zu fassen. Das von den Grammatikern angefiihrte Άχιλλίος wird 
aus Korinna sein, die mit poetischer Freiheit auch die Form mit kurzem 
Vokale (ε vor Vok. boot, t) benutzte. Auf sehr alten Inschriften kommt 
noch die urspr. Form mit Digamma vor: I1T0IEFI Πτωϊεΐ/ι (Bull, de 
corr. hell. X, 191). — Die Thessalier haben ebenfalls βασιλείος, D.-I. 
345. — Von βους lautet der D. Pl. boot, βού-εσσι.

2. In dem a lte re n  le sb isch en  A eo lism us4) werden die Worter 
auf ευ-ς so dekliniert: G. βασίληος Ale. 48, auf Inschr. βασίληα, βασίληες, 
-ήων, ήεσσι, ηας; μαλοδρόπηες Sapph. 93; diese alte Flexion mit η ist 
analog der von πέλεκυς: βασιλεύς, βασιλέε^ος =  βασιλτ(/)ος zeigt ebenso 
ε/ος im G. fur υς des Nom. wie das bei πέλεκυς der Fall (W acker
n a g e l, Kuhns Ztschr. XXVII, 85). Der jtingere Aeolismus hat nach 
den Gramm. ’Αχίλλειος, βασιλείος, gleichwie auch den jiingeren Ioniern 
βασιλείος zugeschrieben wird, vielleicht nur wegen der haufigen Schreib- 
weise ει ftir ε vor Vokal; denn auf den jiingeren aolischen Inschriften 
haben wir γραμμάτεος, βασιλέας u. s. w., und nur vereinzelt πρέσβεια (vgl. 
oben 1) είσαγώγεια (Kyme Bull, de corr. hell. XII, 363), was von πρέσβεα 
είσαγώγεα nur orthographisch verschieden (M eister, D. I, 85). Mit 
kurzem Vokale auch schon Ale. 48 Άχιλλεα, nach poet. Freiheit (vgl. 
oben 1); es ist wohl hier, nach Ausfall des / ,  der Vokal verkiirzt 
worden, wie bei Homer in Πηλέος, Άτρέος, Άτρείδης statt TAτρη/ίδης. — 
Die a rk ad isch e  Mundart5) hat im Nom. ης st. εύς, und es sind diese

1) Vgl. P i e r s o n  ad Moerid. 110 sq. — 2) s . Bopp ,  V. Gr. §§ 123. 124. —
3) S. A h r e n s ,  Dial. I, p. 305; Boeckh ,  C. I. Gr. I, 3, p. 721; Meister ,  D. I, 269. —
4) S. A h r e n s  1. d. p. 117; Meis ter ,  I, 84 if. — 5) Meis ter  II, 110, und iiber
Kypr.Eleisch 271. 60. Fiir Arkad. vgl. auch die neue Inschr. Bull, de corr. hell. 1889,281.
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Wdrter ganz in die Flexion der Sigma-Stkmme (Nom. ης) ttbergegangen: 
G. εος, D. ει, A. ην (ίερήν, vgl. § 124, 2) u. s. w. So: 6 γραφής, Ιερής, 
G. Τηρέος, Plur.'Ηραιής Μαντινής (aus έες) u. s. w. Im Kyprischen stelit 
Οερής Dial.-Inschr. 33, sonst εύς; die Flexion walirt das Digamma selir 
ziihe, wenn aucb. nicht durchgangig: βασιλή/ος, Έδαλιή/ t ,  Ήδαλιή/ες, 
docli auch βασιλήος, ίερήος. — Im Gebiete des Eleiscben (Skillus) findet 
sicli der dem arkad. ίερής cntsprechende Dat. Plur. Μαντινέσι (so richtiger 
zu lesen, nicht Μαντίνήσι), D.-I. 1151, 17.

3. Do rise  lie Mundart: l) Flexion mit η Kos Journ. of Hell. Studies 
1888, 323 ff.: Gen. Πολ[ιή]ος, D. ΙΊολιήι, Μαχανήι, ίερήι, A. mit Kontr. 
ίερή, σφαγή, Plur. Nom. τέταρτης aus -ήες, aber vor ων G. Plur. immer 
mit Verktlrzung: βασιλέων, Ύλλέων, χαλχέων; Ableitung ίερεωσυνα d. i. 
-ηοσύνα, ’Αλκηίδας. Sonst in den Inschr. durchaus mit ε: G. βασιλέος, 
γραμματέος, Λαοδικέος U. 8. w. (rhodische Inschr. ίερέως, βασιλέως, Μακαρέως 
aus d. κοινή; so auch b. Archimedes τομέως Uberl.; τομέος verm. Heiberg), 
D. -ct (άμφορεΐ Epicharm. 91); A. Gortyn. Tafeln /οιχέα (C om paretti, 
Mus. Ital. II, 597; d. Inschr. scheidet H und E), nachmals gewdhnlich 
zusammengezogen, als βασιλή, Άλεξανδρή, Λαοδική, Πατρή (auch die Gramm, 
kennen die Akkusative Avie Τοδί als dorisch, Hdn. I, 416, 8 u. s.); 
Plur. Nom. ορομέες Gortyn. Taf., sp. ί/ριανσιέες, υπογραφεες (τομεες Archi- 
med.), auch mit Verktirzung in ες, als Πριανσιές, ίαρές (zuweilen auf sp^t. 
Inschr. εις, Πριανεΐς); G. -έων; D. Πριανσιευσι (τομευσι [-έσι, -έσσι] Archim., 
der den Dat. III. Dekl. sonst mit εσσι bildet; also τομεεσσι Heiberg ,  
Fleckeis. Jahrb. Suppl. XIII, 554; vgl. Δωριέεσσι b. Tlieokr. 15, 93); 
A. δρομέανς Gortyn. Taf., auch spiiter Kreta Κρηταιέανς, Πριανσιέας; dann 
auch Πριανεΐς und verktirzt ίαρές. — Die Formen Τύδης, V. Τύδη, die 
Prise. VI, 92 aus Antimachus, und Όρφήν (Nom. nach Bergk,  Ibyc. fr. 
10 A, dem sich Lentz,  Her. I, 14 anschliesst), die er aus Ibykus an- 
fUhrt, sind aus dem Dorismus, dem sie Prise, zuweist, anderweitig nicht 
bekannt, indes mit dor. βώς, νας zu vergleichen (arkad. ίερής oben 2). 
Priscian lcitct hierher die lat. Formen Achilles, Ulixes. tlber den 
Accent ist nichts bezeugt. — Βους lautete bei einigen Doriern βώς 
(Gramm.), so Thcokr. 9, 7. 27, 63 βών, Akk. PI. βώς, 8, 48, daher 
βωχόλος, βώτας u. s. w., aber N. βους Epich. 97, G. βοός Amph. 1688, 
βοΐ Epich. 97, N. PI. βοές Sophr. 69; Βουβήτις Name eines Baches auf 
den hcrakl. Tafeln; χους auf denselben: G. χοός, D. χοι, A. PI. χους (χύας 
Kalymna); nach Ath. 8. 365, d sollen die Argiver χώς st. χους gesagt haben.2)

4. Homerische und epische S p ra c h e : 3)
G. βασιλή-ος, Πηλή-ος, sclten Πηλε-ος. Dicse letztere Form will Th ie rsch 

a. a. 0 . ftlr das daktylische Mass gelten lassen, als: σχέτλιε Πηλέος

*) S. Ahrens II, p. 236 sq. — 2) s. cbendas. p. 165 sq. und 240. — 3)'S. 
Thiersch, H. Gr. § 194.
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υΙέ IL π, 203, vgl. υ, 2. φ, 139. χ, 8. 250; wo aber Πηλέος Spon- 
deus, halt er Πηλήος fur besser; daher will er lesen: Διογένης Πηλήος 
υίός (υι verktirzt) IL α, 489. ώ ’Αχιλεϋ, Πηλήος υίέ Π. 21. So 
schreibt auch B e k k e r  Π. β, 566 Μηκιστήος υιός fiir Μηκιστεος υιός. 
S p i t z n e rz u  der letzten Stelle zieht an diesen Stellen die kontrahierte 
Form Πηλευς, Μηκιστεϋς vor, vgl. Όδυσεϋς Od. o>, 397.

D. βασιλή-ϊ, Πηλή-Ϊ, Άχιλλή-ϊ, ’Οδυσή-ϊ; Πηλέ-ϊ; Πηλεϊ II. ω, 61 XI. Πορθεί 
ξ, 115 zu Anfang (leicht aufzulosen) u. Άχιλλεϊ Π. ψ, 792 am Ende 
dee Verses.

A. βασιλή-α, ’Αχιλήα, Άχιλλήα, ’Οδυσήα, Όδυσσήα, ’Αχιλή’ ϊσχωσι II. υ, 139, 
Αχιλή* ώτρυνε 174. Όδυσσή’ εισαν Od. ζ, 212, κιχών *0δυσή; ένΐ οίκω 
Od. ο, 157. Πηλή1 ίκέτευσε Π. π, 574 (ubi ν. Spitznerj ;  Πηλέα; 
Όδυσή ποθέουσα Od. τ, 136 n. Aristarch, aber andere LA. Όδυσήα 
ποθέουσα; Μηκιστή δ* Ιλε Π. ο, 339 (Μηκιστήα δε Nauck,  Mel. ΠΙ, 
222, der alle kontrabierten Formen verbannen will). Ιτλ Τοδή στεϊλαν 
(Τυδή* εττειλαν X., mit noch starkerem Yerstosse gegen Homer. Gebr., 
s. n.) II. δ, 384; βασιλή Her. 7, 220 in e. Orak.; Γηρυονέα Hes. Th. 
982 mit Syniz. zu Anfang des Verses.

V. βασιλεύ, Άχιλευ, Άχιλλευ, Όδυσευ, Όδυσσευ.
Τυδεύς und Άτρεύς behalten das ε: Τυοέος,, έϊ, εα Π. ζ, 222 (ή δ, 
384), Άτρέος, έϊ, έα.

Ρ1. βασιλή-ες, ί-πεις Η. λ, 151 (ν. 1. ίππηες, und danach Lehrs ,  Bk. ί. δ’ 
Ιτπτήας, ύπδ σφίσι δ’), βασιλή-ων, άριστή-ων, βασιλευ-σι, άριστήεσσι Π. ε, 
206. ι, 334, βασιλή-ας, άρισττ-ας, V. βασιλείς Hes. Op. 24S.
Von βους kommen bei Homer u. Hesiod folgende Formen vor: βους, 

βοός, βουν, βόες, βοών, βόεσσι(ν) II. μ, 105. I l l ,  Hes. op. 454. βουσί(ν), 
βόας II. μ, 137 u. βους, D. βοε: fiir den Akk. βών II. η, 238 (so Aristarch) 
las Aristophanes βουν (vgl. Cobet ,  Misc. 291), andere antike Lesart 
(Hdn. H, 317) war βώ, s. La Roche;  von γρήϋς oder γρήϋς Od. β, 377, 
η, 8, σ, 185 (gewohnlich γρηίς geschr., doch γρήϋς Herodian, L. II, 391 
aus Etym. M. 440, 14), D. γρηί Π. γ, 386, V. γρήύ Od. χ, 395, 481 
(gewohnl. γρηυ geschr.) u. γρηυ 411; den Akk. γρηύν fiihrt Herodian H, 
645 an. Die aufgelosten Formen sind nicht als urspr. anzusehen, sondern 
als aus euphonischem Grunde entstanden, s. Herodian H, 312. 391. 640; 
man kann darnach nur γρήϋς γρήϋ schreiben.

5. Neuioni sche Mundart: βασιλεύς, έ-ος, έ-ϊ (besser doch εϊ), έ-α, 
βασιλεύ, Ρ1. βασιλέ-ες, έ-ων, βασιλευ-σι, βασιλέ-ας, βασιλέ-ες.1) In diesem an 
unzahlig vielen Stellen Herodots sich findenden Worte kommen in einer 
verhaltnismassig geringen Anzahl von Stellen teils Homerische, teils 
attische Formen als Varianten, aber zum Teil auch ohne Varianten vor;

0 S. Struve, Quaest. d. dial. Herod. Spec. H.



bei den tibrigen Wdrtern dieser Klasse ist dies nur sehr selten 
der Fall, ale: Αίγέως 1, 173; die Hsg. liaben mit St ruve alles der- 
artige, welches in dcr Aldinischen Ausgabe sogar reichlich vorkommt, 
aus dem Texte beseitigt. Indes ist die alte Bildungsweise dem Ionismus 
aucli sp&ter niclit ganz fremd geworden: wir finden auf Inschr. Δώς 
Πλουττ,ος (Halikarnass), Πριηνήι (Priene), und so bei Archiloch. 59, 2 
φονήες.!) Του κεγχρέως Inschr. Erytlir. 201 Bechtel .  — Eine eigentiimliche 
Form ist ίέρεως fiir ίερεύς, Inschr. Milet 100 Bechtel  (das. τψ ίερεΐ u. 
βασιλεύς), G. ίέρεω Inscliriften der milesischen Kolonieen Olbia (B. 128) 
u. Tomi (136); Herodian (I, 245. II, 626) kennt Ιέρεως als attisch und 
lchrt die proparoxytone Betonung. Wohl mit Recht erklart Di t ten-  
berger  (Syll. p. 552, Ind. lect. Hal. 1889/90 p. IV) ίέρεως aus dem 
Kompos. άρχιέρεως, von ίερεύς mit -ος abgeleitet (4ρχιέρη/ος) und attisch 
umgeformt wie τό ήμιέκτεων von 6 έκτεύς, άρχένεως urspr. -νη/ος von 
ναύς. Άρχιέρεως ist Herodot 2, 37 eine wohl mit Unrecht verschm&hte 
Variante fUr άρχιρεύς; sodann steht es Plat. Leg. XII, 947, a (A. άρχιέρεων), 
vgl. Bkk. An. 449, 31. 1197, und iindet sich aucli bei Spateren; war es 
Ublicli, so konnte von da aus auch ίέρεως gebildet werden. Bechte ls  
anderweitige ErklSrung in Verbindung mit arkad. ίερής greift zu weit 
in Urzeiten zuriick. — Βούς gelit wie im Attiscken, auch Akk. PL 
immer βούς 2, 38. 41. 4, 8 u. s.; γρεύς γρεύς γρεΐ, was neuionisch sein 
muss, fiihrt Herodian I, 401. II, 674 f. an (γραύς Archil. 31, kaum 
richtig; γρτ,ι Iambogr. Adesp. 16 Bgk., γρηυν Hippokr. VIII, 448).

§ 129. 5) Substantive auf ω (ως), G. ο-ος, ως, G. ω-ος.

§ 129. S u b s tan tiv e  a u f  ω (ως), G* ο-ος, ως, G. ω-ος. 453

1. Substantiva auf ώ, ώς:

S. N. ή ήχώ, Echo ή αιδώς (St. αίδοσ), Scham
G. (ήχί-ο;) ήχου; (α(δύ-ος) αίδούς
D. (ήχί-Ό ήχο* (αίδό-ϊ) αίδοΐ
A. (ήχί-α) ήχώ (αίδύ-α) αί δ ώ
V. (ήχ«5-ϊ) ήχοι αιδώς (Eurip. I. A. 821, frg. 439).

• Dual und Plural fehlen. Dual und Plural fehlen.

So: ή ιτειΒώ, Oberredung, ή εύεστώ, Woblbeiindcn, ή λεχώ, Kind- 
betterin, ή Λητώ, Καλυψώ u. ν. a. Eigennamcn. Nach αιδώς geht nur 
ή ήώς Morgenrdte (§ 123), welches indes im attischen Dial. (2ως) 
grdsstenteils in die att. II. Deklination Ubergegangen ist.

Der Stamm der Substantive auf ω, G. ο-ος, die siimtlich Feminina 
sind, geht ursprtlnglicher auf o i 2) aus. Auf alten Inscliriften niimlich

Renner, Curt, St. I, 1, 224. — 2) s. Ahrens in Kuhns Zeitschr. 1853, 
S. 81—110. Curtius, Erl. S. 50f. nimmt als ursprtlnglichen Ausgang o/ ι  an.

/



und bei Grammatikern kornmt neben der Nominativform auf ω auch eine 
auf ω vor, als: Σαπφφ, Λητψ, und dteser entspricht vortreiflich die sonst 
nicht zu erklarende Yokativform auf oi, als: ΣαπφοΤ, in welcher wie in 
den § 118, 5 angefiihrtcn Fallen der reine Stamm wieder hervortritt. 
Aber nur die altkorinthischen Inschriften haben dies t im Nom. regel- 
massig bewahrt, wahrend es auf denen anderer Landschaften in der 
Regel auch bei noch so hohem Alter nicht mehr zu finden ist (so auf attischen 
gar nicht, Kre tschmer ,  K. Z. 29, 475). Auch so hat die Flexion das 
EigentUmliche, das kein σ im Nom. antritt, was mit der hypokoristischen 
Bildung der grossen Masse der Namen auf ώ zusammenhangen mag; 
denn auch die m&nnlichen Hypokoristika auf ει G. ιος im Bdotischen 
(§ 124, 1) haben dieselbe Eigentilmlichkeit. — Die Worter auf ώς 
aber sclieinen urspriingliche σ-Stamme: αιδώ; vgl. αίδεα-θήναι, ήώς vgl. 
aurora f. ausosa, sk. usas, und αίδους' steht somit fur αίδό(σ)-ος, αιδώ fur 
αίοί(σ)-α. Der Accent ist in αιδώ der regelmassige, wahrend die auf 
ώ im Akk. die Betonung des gleichlautenden Nominative angenommen 
haben (Herodian I, 416. II, 33. 65. 335); indes betonte Pamphilos 
Λητώ, ΓΙυί)ώ, und Dionysios von Sidon umgekehrt τήν αιδώ wie τήν Λητώ, 
Herodian II, 33 zu II. β, 262. fH αιδώ wird aus dem Elegiker Philetas 
angefiihrt (Herodian II, 763). Der angebliche Vok. ώ α?δοΓ (Theodos. 
Bk. An. Ill, 998, dock das. ώ 2ως) ist nicht nachzuweisen; Apollonius 
Rh. Ill, 1 hat auch Ερατώ als Vokativ (Herod. II, 756).

Anmerk .  1. Zu der Bildung eines Plurals und Duals von denen auf ώ und 
ώς fehlte im allgemeinen jeder Anlass; die Grammatiker bilden nach der zweiten 
Deklination: at Λητοί, τας Λητούς, τάς ήούς, und so [D. plur. λεχοΐς Hippokr. epid. 2, 
vol. V, 128 L.; aber a. L. λεχοΐ D. Sg., und so mit Recht Li t t re] ,  λεχών Orph. h. 
2, 2 und 10 Herm.; Γοργούς Akk. PI. steht Hes. th. 274, vgl. είκούς von είκών, 
§ 138, wahrend doch αί Γοργοί, είκοί, ταΤς Γοργοίς, είκοΐς nicht vorkommt.

A nme rk .  2. Offene Formen von diesen WOrtern kommen bei P i nd a r  vor: 
Άόος N. 6, 52 (mss. άοδς). Πυίΐύϊ I. 6, 51 (Ghoerob. Bk. An. Ill, 1202), wahrend 
in den Dialekten i s .  indes unten Ion.) und in unserrn Homertexte tiberall zusammen- 
gezogen wird; es ist daher zu vermuten, dass P i n d a r  in seinem Homertexte 
noch die offenen Formen fand, und sie lassen sich in der That meistens her- 
stellen: so im Versschlusse Ήόα δίαν (tiberl. Ήώ) II. ι, 240. σ, 255. Od. t, 151 u. s., 
α ( δ ό ϊ  εΓκων (tiberl. αίδοί) II. κ, 238. S. E. G e r h a r d ,  Lect. Apoll. p. 143; Nauck,  
Mel. Ill , 240. IV, 438; nach A h re n s ,  K. Z. 1853, S. 109 if. sind es gerade die 
σ-Sttimme, α ι δ ώ ς  und ήώς, welche die Aufltisung fast durchweg zulassen. Doch 
widerstreben folgende Stellen (Gauer ,  Od. I, XX)*· α ί δ ο ϊ ς  Od. υ, 171. ήούς II. θ, 
470 (Zenodot αας, s. u.). 525 (unecht n. Aristarch). Od. δ, 188; ferner Αητούς 
II. a, 9 (alte Var. Λητούς άγλαός υίύς). ξ, 327 (unecht n. Arist. Aristoph.). Λητοί ω, 
607. Πυθοϊ c, 405. Od. θ, 80. Καλυψώ Od. ψ, 333. Πηρώ λ, 287. Τυρώ λ, 235; 
bei Hesiod verhaltnismassig noch mehr, N a u c k  V, 134. — In den Dialekten ist die 
Deklination diese: 1 esb. 1) G. Σάπφως Bgk. adesp. 62. Γόργως Sapph. 48, αΓδως Ale. 21, 
Akk. *Hpo>v S. 71, V. Ψ ά κ φ ο ι  S. 59, Σάπφοι Aik. 55, daneben ω Ψαπφ’ S. 1, 10, 1

1) A h r e ns  I, 113. 115. 118, II, 510; Mei s t e r  I, 157.
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§ 129. S u b stan tiv e  a u f  ω  (ως), G. ο-ος, ως, G. ω-ος. 4 5 5

anscheinend v. d. Nbf. Ψαπφα, wie αυβ S. statt αυως Apollon, adv. 596 (frg. 152 Bgk.), 
und άας st. ήους II. θ, 470 n. Zenodot, was bei Hesych. bflotisch genannt wird; 
umgekebrt zu ή αύδή Gen. αυδως S. 1, 6. Nach βΓδως ging bei den Lesbiern auch 
ά  Γδρως, Schweiss, st. δ Ιδρώς; G. Γδρως Herod. II, 763, Bergk adesp. 63.— B f l o t i s c h 1) 
G Νιουμώς, D. Φιλλώΐ (Diphthong ψ existiert im Boot, nicht), A. Νιουμών. — 
D o r i s c h 2) G. Συρακοΰς Epich. 166. Χαρικλους Pind. P. 4, 103. άοϋς Epich. 82, 
aber slrengdorisch ώς, als Άγιδώς Alkm. 23, col. II, 6; so auch auf jungen Inschr. 
der milderen Doris Δαμώς, Καλλιστώς, nach Analogie des Nom. u. Akk. (ebenso Tenos 
G. I. Gr. 2338); altdelphisch mit Ausstossung Λατός? auf der Amphiktyoneninschr. C. I. 
Gr. 1688, vgl. Ahrens ,  D. II, 485; Φιλτδς ήμι τάς χαλάς άχύλιξ ά ποικίλα metr .  dor. 
Vaseninschrifl (wohl v. Rhodos) Journ. of Hellen. studies VI (1885) p. 372, s. Al l en ,  
Archaeol. lnstit. of Amer. IV, 201; Dat. Άγιδοΐ Alkm. 23, col. Ill, 12, docb Λατψ (von 
dem Stadtnamen Λατώ) kret. C. I. Gr. 2554 ( C o m p a r e t t i ,  Mus. Ital. I, 141 ff.); A. 
Άγιδών Alkm. 23, col. II, 24, vgl. S c h u b e r t ,  Misc. z. Dial. Alkmans p. 11, Λατών kret. 
Inschr,, Δαμών Phoc., Πραξιοπών Pholegandr. Έφημ. άρχ. 1885, S. 266, doch Λατώ 
(die Gottin) kret. 2555, Λατοΰν st. -ών Kreta C a u e r ,  Del.2 121, wo man frtther 
f&lschlich ΛατοΤν las. — I on i sch  bei Herodot die Eigenn. im Akk. οΰν (Stein 
LVII sq.): Ίοΰν 1, 1 und 2. 2, 41. ΒουτοΟν 2, 59 u. s., ΛητοΟν (v. 1. Λητώ) 2, 156. 
Τιμούν 6, 134. 135 (ΚυψοΟν Hipponax 87); aber πειθώ 8, 111, ήώ (£ω v. 1. 3, 106. 
4, 19 zweimal); κακεβτοΟν b. Hesych. wird ebenfalls ionisch sein. Choerob. Hdn. 
L. II, 338. 755 gibt Σαπφόος Αητόος fllr ionisch aus; Hdn. II, 391 wird ήδα als 
ionisch bezeugt; nach anderweitiger Angabe (das. II, 370. 645. 755) sind die 
Akkusative Λητοίν, Σαπφοίν ionisch gewesen; sie stimmen zu Σαπφώι Σαπφοΐ 
( S c h u b e r t  1. c.). Das ionische ήώς hat nach Phot. lex. p. 49 Pors. Xenophon 
haufig (κατακδρως) gebraucht, als ήώ Cyr. 1, 1, 5 (wo indes unsere Hdschr. alle 
cio), vgl. v. 1. Anab. 2. 4, 24. 3. 5, 15.

2. Masculina auf ως, G. ω-ος. 3)

by Halbgott.
S. N. V. ήρω; PL ήρω-ες (ηρω;) D. ήρω-e

G. ηρω·ος (ηρω) ήρώ-ων ήρώ-oiv (ηρψν)
D. (ήρω-ι) ηρψ ηρω-σι(ν) ήρω-ε

1 a . ;1; ήρω-α U. ηρω ηρω-α; U. ηρως ηρωε

A nme rk .  3. Bei den (nicht zahlreichen) Substantiven auf ως, G. ω-ος, als: 
6 ή ρω;, δ θώς, Schakal, 6 πάτρω; und μήτρως, Oheim , nimmt C u r t i u s  (Erlaut. 
S. 50) als Starnmausgang o/  a n , z. B. πατρο/ ,  N. π4τρο/·ς und hieraus πάτρως. 
Doch lasst sich diese Meinung, dass ein Digamma vor den Kasusendungen gestanden 
babe, keineswegs erweisen. Wenig zuverlftssig ist die Schreibung ήρώιων in dem 
Testam. der Epiktela C. I. Gr. 2448 (eininal auch ήρώων das., ferner ήρωσι); die 
alle Inschrift von Mykcne R o h l  I. Gr. ant. 29 hat ΗΕΡ00Σ =  ήρωος.

Anmerk .  4. Einige dieser WOrter springen in einzelnen Kasus aus der 
dritten in die zweite attische Deklination tiber (vgl. § 139). Bei H o m e r  ist ήρψ 
II. η, 453. Od. 11, 483 durchaus nicht sicher, da besser ήρώϊ gelesen wird, vgl. 
ήρωος ζ, 303; a t t i s ch  ήρψ (wohl Kontraktion) Moeris 176, Ar. Av. 1490, der 
Komiker Plato bei Athen. 10, 442, a (174 K.), auch att. metr. Inschr. der Kaiser-

2) Mei s t e r  I, 269. — 2) A h r e n s ,  Dial. II, 238. — 3) Vgl. v. Ba mb e rg ,
Zeitschr. f. G.-W. 1886, Jahresber. 28 f.
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zeit, Meisterhans p. 1092; der Gen. auf ω fmdet sich bei Dem. 19, § 249 τού 
ήρω τού ίατρού; auch Inschr., doch Ofter ήρωος; der Akk. bei Homer nur ήρωα 
Oder ήρω*: ήρω* Άδρηστον Η. ζ, 63, vgl. ν, 428. Od. λ, 520 (Αρ. Rh. 2, 766 ήρω 
Versschluss, Rzach, Stud. z. A. Rh. 85), δμώ1 έμόν Od. δ, 736, attisch ήρω (Thom. 
Mag. p. 169) und (Kaiserzeit) ήρωα Inschr., ήρωα auch Plat. Leg. 5, 738, d (wo 
ήρω Hiatus bewirken wtirde), Dem. Cor. 180 nach S mit v. 1. ήρω; ήρω z. B. PL 
Civ. 3, 391, d. Min. 319, b, und bei den Spateren;!) aber ήρων Aristoph. fr. 283 
Dd. (bezweifelt von Rutherford, Phryn. p. 248), Herodot 1, 167 (neben ήρωα 
2, 143. 6, 69); aber den Akk. PI. und G. Du. s. Anm. 5. — Μίνως, G. Μίνω-ος 
Od. λ, 321. p, 523. Her. 3, 122 (m. d. V. Μίνα,). Ps. Plat. Min. 321, b (Μίνω Bk.). 
Μίνω Her. 1, 171. 173. Aesch. Ch. 618. Xen. Comment. 4. 2, 33. Plat. Leg. 1. 
624, b. Ps. PL Min. 318, e, D. Μίνψ Ps. Pl. Min. 319, d, A. Μίνω-α D. v, 450. 
Od. λ, 568, Μίνων Π. ξ, 322 nach Aristarch (s. Spitzner und Bekker ad h. L, 
Μίνω nach Zenodot, andere v. 1. Μίνωνα; Μίνωα Nauck, und so Syr. Palimps.), 
Her. 7, 170. 171 (v. 1. Μίνεων Μίνεω). Ps. Pl. Min. 318, d und 319, c; von -άτρως 
D. πάτριρ Pind. P. 6, 46. Her. 6, 103, A. πάτρων Her. 4, 76. 9, 78 (πάτρωα Stesich. 
17 b. Eust. 316, 16); aber μήτρως geht nach der III.: μήτρω-ος (μάτρωος Pind. 0. 
9, 68), μήτρωϊ (μάτρωϊ Pind. J. 6, 24 und μάτρφ N. 4, 80), μήτρωα II. β, 662. 
Her. 4, 80.

Anmerk. 5. Den kontrahierten Nom. PL ήρως st. ήρωες gebrauchte einmal 
- aus metr. Bedftrfnis Aristoph. (Dind. fr. 134) nach Choerob. Herodian II, 341, Thom. 

M. 169. Phryn. 158. Vgl. im Jungattischen ol κάλως, αί άλως, § 114, Anm. 1. Far 
den Akk. schreibt Phryn. die zweisilbige Form ήρως vor; in unserer tJberlieferung 
freilich ist die dreisilbige Form ήρωα; haufiger, z. B. Thuc. 4,87. Xen. Cyr. 3.3, 21 u. 22. 
Antiph. I, § 27; hingegen τούς ήρως Aesch. Ag. 510. Lucian, enc. Demosth. 4 u. 
andere Sp&tere. Bei Homer u. s. w. nur ήρωες, ήρωας; μάτρωες Pind. 01. 6, 77. 
— Im Dual findet sich ήρψν altatt. Inschr. (C. I. A. IV, 3), doch wohl nach der
H. attischen Deklination.

Anmerk. 6. Nach Priscian VI, § 70 sollen die Syrakusaner ήρων st. ήρως 
gesagt haben; er fuhrt eine Stelle aus Sophron an, in der nach Ahrens dial. II, 
p. 241 παρ’ ήρώνεσσι zu lesen ist (was bessere Hdschr. bestatigt haben). Sowie 
aber άλως, ταώς, τυφώς in die Flexion auf -ων-ος abergehen, ohne im Nom. darum 
αλών u. s. w. zu lauten, so ist mit Ahrens anzunehrnen, dass der Nom. auch bei 
d. Syrak. ήρως gelautet habe, die Flexion aber ωνος u. s. w. gewesen sei.

§ 130. Anomala der dritten Deklination, d. h. diejenigen Substantive, deren Flexion 
von den oben angegebenen Regeln abweicht.

Γάλα, το, Milch, St. γάλακτ (daneben γλαγ-εσ, vgl. d. Horn, το 
γλάγος, Milch), G. γάλακτ-ο; U. S. w., Pl. D. γάλαςι, Plat. Leg. 10. 887, 
d; κτ musste im Nom. nach § 57, HI abfallen. Die Grammatiker
(Eustath. Od. 1761, 38, s. auch 1818, 24) ftihren noch die Flexion 
γάλα, ατ-ος u. s. w. an, und so hat Dindor f  in Pherekrat. b. Athen. 6. 
269, a (frg. 108, 18 K.) γάλατι emendiert, vgl. γαλατοθρέμμονα Antiphan. 
52, 4 (cod, γαλακτοθρ.). Eustath. 1627, 43. 1761, 10 fuhrt aus dem 
Grammatiker Aristophanes το γάλα, του γάλα an. i)

i) S. Lobeck ad Phryn. p. 159.
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Γόνο, τό, gSnu, ek. £anu, goth, kniu, Knio (liber urgr. γένυ G. 
Pl. γεύνων [Hesych.] s. F i e k , Bzz. Btr. I, 59) und δόρυ, τό, Baumstamm, 
Speerscliaft, Speer, sk. daru, Holz, goth, triu, Baum, 1. veru (aus dveru, 
s. Ahrens,  Progr. 1866, S. 15), langcrer Stamm γονατ, δορατ (d. i. 
γον/-άτ, δορ/-ατ), wcrden in der attischen und gewolinlicken Sprache so 
flektiert: γόνατ-ος|, γόνατ-ι; PL γόνατ-α, γονάτ-ων, γόνα-σι; D. γόνατ-ε, 
γονάτ-otv; δόρατ-ος, δόρατ-t; PL δόρατ-α, δοράτ-ων, δόρα-σι; D. δόρατ-ε, 
δοράτ-οιν. In den tibrigen Mundarten udd in der attischen Dichter-' 
sprache kommen folgende Formen vor:
G. γοόνατ-ος b. Horn, nur II. <p, 591, Her. 2, 80, mit Ersatzdehnung 

flir Digamma; γουν-ός (d. ί. γον/-ός, γονυος, vgl. lat. tenuis tenvis) 
II. λ, 547. Od. τ, 450; vgl. Apoll. de synt. p. 342; Herodian H, 
768. 771.

Pl. N. A. V. γόννα Aeol. per assim. st. γόν/α ;*) γόνα Alkaios 39 Cjkt.; 
γούνατα II. e, 176 u. s. oft, Hes. Op. 587 u. s. Her. 1, 199. 3, 
103. 5, 86; auch Soph. 0. C. 1607; γούνα (aus γόν/α, vgl. genu-a) 
II. ζ, 511. ς, 437, τ, 354 u. 8. w., auch b. Eur. Ph. 852 γουν’ 
nach der Emendation Porsons st. γοδν. 2)

G. γοονάτ-ων Her. 1, 112. 9, 7. Eur. Hec. 752. 839. Andr. 529. 860. 
γόνων st. γόννων &ol. Sapph. 44.

D. γούνασι(ν) II. i, 455 u. s. w. Her. 4, 152. 7, 88. 132. Pind. I. 2, 
26. Eur. Suppl. 285; st. γούνασσι II. i, 488. p, 451. 569 wird jetzt 
mit Aristarch γούνεσσι gelesen,3) obwolil sicli auch γούνασσι aus 
-ατ-σι (vgl. Ιρισσι, ποσσί) erkl&ren liesse; vgl. δούρεσσι.

(N. δουρας Antiphil. Byz., s. Bergk,  Lyr. I l l 4 p. 741; Hdn. II, 
281 u. s.)

G. δουρός (d. i. δορ/ός, mit Ersatzdehnung flir Dig.) II. γ, 61. 78. θ, 
494 u. s. (nie δόρατος); δούρατος Pind. P. 4, 38; όορ-ός, immer die 
Tragik., nicht δόρατος. Δόρεος flilirt Herodian II, 940 L. an, vgl. 
Dat. δόρει, PL δόρη.

D. δουρί II. a, 303. γ, 436 u. s. Pind. 0 . 6, 17. N. 9, 26; δορί Pind.
I. 4, 47. 7, 53; die Trag. nach Bedarf des Verses δορί und δόρει 
(nach αστει), letzteres z. B. Soph. OC. 620,4) auch (in e. aus 
Achaios entlehnten Wendung) Ar. Pac. 357, vgl. Choerob. Herodian
II, 768 f.; δορ( auch in der Prosa in den militiirisclien Redens- 
arten δορί έλών Thuc. 1, 128. δορί έκτήσαντο 4, 98, δοριάλωτος;

*) S. Ahrens, Dial. I, p. 57; Meister, D. I, 143. — 2) Auch von Her
mann, Opusc. II, p. 193 gebilligt. — 3) S. Thiersch, H. Gr. § 197, 54; Spitzner 
ad II. t, 488. — 4) S. Ellendt, Lex. Soph. v. δόρυ; Eichler de form. epic, in 
Aesch. atque Soph. p. 19f.; Dindorf Lex. Aesch. v. δόρυ (der bei Soph, aus- 
schliesslich δόρει ftlr richtig halt, w&hrend Aesch. und Eurip. beide Formen gebrauebt 
hfttten).



δούρατι Od. e, 371; auch Soph. Ph. 721 im Ch., aber δύρατι ist 
den Tragikern fremd.

PI. N. A. V. δούρατα II. μ, 36 u. s.; b. Herodot δούρατα 1, 79 u. 
δόρατα 7, 89. 224. 9, 62; δουρα II. β, 135 u. s.; δόρη Eur. 
Rlies. 274.

G. δούρων II. χ, 243. Od. p, 384; δορών (falsch emendiert in δορών) 
b. Hesych.

D. δούρεσσι II. μ, 303. Od. ft, 528; δούρασι Her. 1, 172, δόρασι 7, 41. 
135. 211.

Du. δουρε II. γ, 18. κ, 76. μ, 298 u. s.
Γυνή, ή, Weib, G. (von St. γυναικ-, vgl. Nom. im Kompos. άγύναΐς 

Soph. fr. 5 Dd.) γυναικ-ός, D. γυναικ-ί, A. γυναΐκ-α, V. γύναι Eur. Med. 
1274. PI. γυναΐκ-ες, γυναικ-ών, γυναΐςί(ν), γυναικ-ας, D. γυκαΐκ-ε, γυναικ-οΐν. 
Auch von der regelmassigen Flexion finden sich Beispiele b. att. Komikern:
A. γυνήν, γυνάς Pherekr. b. Herodian II, 218. 753 (fr. 91 Kock), N. 
PI. γυναί Philippid. in den Adoniaz. (2 K.) b. Bkk. An. 1, 86, Menand.
(? s. fr. 848 K.) b. Herod. 1. c.; der Vok. ύ γυνή^ Alcae. com. (32 K.) 
Herod. 1. c. Statt γυνή sagten die Boo t ier  βανά (Korinna 21), G. 
βανηκος; als dorisch wird γανά (Akk. γανάν) angegeben, Ahrens,  D. II, 
241, wahrend wir anderweitig nur γυνά γυναικός finden (γυνά auch 
thessalisch).

Anmerk. 1. Die Betonung ist, gegen die sonstigen Regeln, mit der von 
άνήρ harmonisch gemacht: N. γυνή — άνήρ, G. γυναικός — άνδρός, A. γυναίκα — 
άνδρα, V. γύναι (ftir γόναικ, s. § 71, 4) — άνερ u. s. w. — Βανά (γανά) und γυνάι 
einigen sich in der Grundform γ/ανά, goth, quind.1)

Ζεύ-ς (entst. aus Δjεύ-ς, s. § 21, 1, vgl. sk. djau-s, Himmel, 
Himmelsgott),i) 2) boot. Δεύς Ar. Ach. 911 (§20,  A.), Vok. Ζευ; von 
d. kiirzeren St. oif (ohne ε, mit vokalischem i und konsonantischem u): 
(N. Δίς Rhinth. Herodian I, 402. II, 613. 674. 698. 911,) G. Δι-ός. (st.  ̂
Δι/-ός, sk. div-as), D. Δι/-ί (sk. div-i) auf e. alten argiv. Inschr. 
Boeckh  C. I. Gr. I. nr. 29 =  D.-I. 3263, gewohnlich Δι-ί, Δι Pind. 0. 
13, 102 u. s., auch auf d. Helm des Hieron I. Gr. ant. 510 == D.-I. 
3228, A. Δί-α (d. i. Δί/-α, sk. div-am). Neben dieser, zum Sanskrit 
merkwurdig stimmenden Flexion finden wir noch: G. Ζηνός, D. Ζηνί, A. 
Ζήνα Horn. (Ζήν’ am Ende des Hexam. II. ft, 206. ς, 265. ω, 98; Ζην 
G. H e r m a n n ,  vgl. unten Δαν, G. Meyer,  Gr.2 314), Pind., Trag. 
(Ζανός b. Eurip. Hippol. 62 kaum richtig, s. Weidgen ,  Diss., Jena 
1874 p. 27), Aristoph. nur in Beziehung auf Stellen der Trag., z. B. 
Nub. 564; Plat. Crat. 396 bloss wegen der Zusammenstellung mit ζήν;
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i) Vgl. Ahrens, Dial. I, p. 172; Curtius, Et.5 S. 175. 714. — 2) Vgl. tiber
die Flexion Collitz, Bzz. Btr. X, 47 ff.; Brugmann, Gramm. 1152.
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auch kret. mit η Δήνα Τήνα Ττήνα, doch aucli Τάνα (G. Meyer,  a. a. 0.); 
auf Eos Ζηνί; Ζανός Ζανί die Jtlngeren Ioniera (Lyriker) Herodian I, 
394 f. II, 642 (Bergk,  Lyr. Ill, Adesp. 82), dor. Philoxen. b. Athen. 
643, b; Theokr.; dazu Nom. Ζάν „8p&tere Aeolieru Herodian I, 394. 
II, 642; Δήν ders. I, 395, II, 911; Δάν boot, ders.; Ζήν „iiltere Ionieru 
Herodian II, 642 (Bergk, Lyr. Adesp. 78); ferner Ζής (Andere wollten 
Ζή;) Pherekyd. Syr. Her. I, 402. II, 911, aber Ζάς ders. b. Clem. Al. 
Strom, p. 621, a. Eustath. 1387 (d. Gen. war bei ihm Ζηνός; vgl. 
pi; £ινδς); andcrweitige Flexion Ζάς Ζάντος od. Ζαντός (wie στάς στάντος) 
Herodian I, 410. II, 633. 635. 648. 674. Der Akk. Δαv kommt bei 
Theokr. 4, 17. 7, 39 (18, 25) vor (vgl. oben Ζήν); liber die Herleitung 
dieser Form von Zeus (nicht von δα =  γή) s. Ahrens,  Pliilol. 23, 
206 f.; der aueli φευ δα u. dgl. (als Vokat.) liierherzieht; Ζευν d. Iambogr. 
Aeschrion Bergk,  Lyr. I I 4, 518 mit v. 1. Ζήν, s. auch Eustath.
Od. 1387, 28. — Plur. Δίες, Διών, Δισί, Δίας fiihrt Ael. Dionys. bei 
Eustath. Od. 1384, 47 sq. an (att. Komiker), Δίες καί Ζήνες Plut. mor. 
p. 425, e. f.

θέμις, ή, Gdttin der Gerechtigkeit, und θέμις, ή, Reclit, G. θέμιστος 
it ol. nach d. Scholl, ad Od. β, 68, so θέμιστι thessal. Inschr. D.-I. 
370 vgl. D.-I. Bd. I, p. 386; s. auch D.-I. 1557 (Prel lwi tz;  thessal.); 
b. Pind. G. θέμιτ-ος 0. 13, 8. A. θέμιν P. 11, 9. PI. θέμιτ-ες 0. ID
25. θέμισσιν P. 4, 54; b. Horn, und Hesiod: G. Θέμιστος Od. β, 68. D.
θέμιστι II. o, 87. A. θέμιστα II. ε, 761. Θέμιστα II. υ, 4. θέμιν Hes. Th. 
16. 135. 901. Ρ1. θέμιστες Od. ι, 112. π, *403. G. θεμιστέων Hes. Th. 235 
mit Syniz. (Var. θεμίστων, θεμιστάων) wie von e. Nom. θεμίστη. A. θέμιστας 
II. a, 238. β, 206 u. s. Hes. Th. 85. Op. 9. 221; b. Herod. 2, 50
Θέμιος; att. θέμι; Soph. OC. 1131. θέμιδ·ος Aesch. Pr. 18, θέμιν Aesch. 
Eum. 2, θέμιν Aesch. Ag. 1431. Soph. Tr. 810, V. Θέμι; nur PI. 
Civ. 2. 380, a θέμιτος absichtlich in alterttimlicher Form (vgl. Pind. 
J. 7, 31).

Anmerk. 2. In der gewOhnlichen Sprache blieb dieses Wort als Appellativ 
nur in der Redensart: θέμι; έστί(ν), fas est, es ist erlaubt, im Gebrauche, und zwar 
indeklinabel, als PI. Gorg. 505, d ούδέ τοί>ς μύθους φαοί μεταξύ θέμις είναι κατα- 
λείπειν (ubi ν. Stallb.). Soph. OG. 1191 ώστε μηοέ . . . θέμις σέ γ* είναι κείνον 
άντιδράν κακώς. Aesch. Suppl. 535 πότερα κατ’ Ιχθραν ή τδ μή θέμις λέγεις;!).

Κάρα, τδ, Haupt, c. poet. Wort, in der Prosa erst bei den Spiiteren. 
Bei Homer  und Hesiod finden sich folgende Formen:2) i)

i) Vgl. Buttmann, Gr. I, § 58. — 2) ygi f(jr die ZurOckfUhrung der Formen 
Siegismund, Curt. Stud. V, 146f.
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Sg. n .! 
G. 
D. 
A.

κράατ-ος
κράατ-ι

κράτ-ός
κράτ-ί (κράτεσφι § 135) 
κράτ-α Od. θ, 92?

κάρη
κάρητ-ος
κάρητ-t
κάρη

καρήατ-ος
καρήατ-ι

PI. N. κάρα h. Cer. 12 καρήα-τα κάρην-α
(aus κάρα-α)

G. κράτ-ων καρήν-ων
D. κρασί
A. κρατ-α Od. θ, 92?

Ausserdem kommt noch vor der Akk. κάρ 11. π., 392 ί-\ κάρ, kopf-
iiber, praecipiti cursu, u. άνά κάρ (άνάκαρ) Kopf aufwarts, Hippokr. 
(Gegens. κατωκάρα), s. Spi tzner  ad II. 1. d. Κρη- erscheint in κατά 
χρήθεν (Aristarch.; v. 1. κατ' ακρηθεν) II. π, 548; unzweideutig Od. λ, 
558. hymn. Cer. 182. Hes. th. 574. άπδ κρηθεν id. sc. 7, s. La Roche 
z. II. 1. c.; desgl. im Kompos. κρή-δεμνον. Dagegen καραι, κραι in καραιβαράν 
(Pherekr. 218 K.), κραι-πάλη. Die Form κράτεσ-φιΠ. κ, 146 setzt einenNom. 
τδ κράτος (St. κρατεσ) voraus, s. unten § 135; der Akk. κράτ-α Od. θ, 92 
άψ ’Οδυσευς κατά κράτα καλυψάμενος γοάασκεν wird von Thiersch und Anderen 
flir den Acc. S. masc. gen. gehalten: Kiihner dagegen fasst es als plural. 
Neutrum, wie Pindar fr. 8 (3 Boeckh.) b. Eustath. in Od. 1715, 63 τρία 
κράτα sagt. l) tJber die Betonung von xpehtowgl. unten § 134. Den Nom. 
δ (ή) κράς hat Simmias Rhod. b. Herodian I, 399 (iiber das Genus vgl. 
dens. I, 352. II, 632) gebildet; ebenso zu den Formen καρήατος u. s. w. 
Antimachus b. Bekk. An. Ill, p. 1386 (vgl. Herodian I, 391) den Nom. 
κάρηαρ. Statt κράτος II. a, 530 las Zenodot κρητός. Die tibrigen Dichter 
haben folgende Formen gebraucht: N. κάρα Pind., Trag., tlberhaupt poet., 
τδ κράτα Soph. Ph. 1457 τούμδν Ιτεγχθη κράτ’ ένδόμυχον; G. κράτ-ός Trag.; 
D. κάρα Aesch. Eum. 176. Soph. OC. 564. El. 445. Antig. 1272. κοατί 
Pind., Trag.; A. κάρα, τδ κράτα Soph. Ph. 1001 κράτ* έμυν τόδ’ αύτίκα. 
OR. 263 νυν δ’ ές τδ κείνου κράτ’ ένήλα&’ ή τύχη. Ant. 764 τούμδν προσ
άψει κράτ’ έν οφθαλμοί; δρών; aber Ph. 1207 κράτ άπδ πάντα καί αρθρα 
τέμω χερί erscheint es als Mask., doch gut Bergk κράτα καί άρθρ* άπδ 
πάντα; unzweideutig τδν σδν κράτα Eur. Archel. fr. 243 Ν.; zweifelhaft 
ςανθον κράτα Phoen. 1159. κράτα συλάσας Μεδοίσας Pind. Pyth. 12, 16; PL 
τρία κράτα Pind. fr. 8 (3 Β oeckh.); Α. κράτας Eur. H. f. 526. Ph. 1149, κράτα 
Soph. OC. 473 (oder A. Sg.?). Als Fern. Theogn. (Mimnermos wie es scheint) 
1023 κάρη (Accent?), b. Spat, von Calimach. ab ofter καρή, ής, η, ήν (Accent 
Herodian I, 341. 353. II, 102), auch κάραν Anacreontea 50, 9.

*) Auch Ahrens, Formenlehre § 35, A. 1 ist dieser Ansicht und vergleicht 
die Plur. πρόσωπα, στήΟεα von Einer Person.
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Κλεί-ς, ή, clav-i-s, κλειδ-δς, χλειδ-ί, A. κλείδ-α Sp., att. κλεΐ-ν z. B. 
Andoc. 1, 61. Dcm. 18, 67 ; χλεΐδ-ες, A. κλεΐδ-ας Sp., att. κλεΐς, Bk. An. 
48, 7. 101, 19; altatt. κλή-ς Soph. 0. C. 1053 (Ch.), κλ-̂ δ-ός S. Tr. 
1035 (wo in den Ausg. κλάδος betont wird), A. κλήδ-α, κλήδ-ας Aesch. 
Eum. 827, Ar. Th. 976 Ch.; die attischen Inschr. zeigen schon um 400 
κλείς nb. κλής und sp titer nur ει, Meister  bans 282 (doch ηι Delos 279 
v. Chr.). Dor. κλάι-ς (urspr. κλά/-ί-ς, clav-i-s), κλάίδ-ες Pind. P. 9, 40, 
aber κλάϊο-ας ib. 8, 4, kontr. κλαδ-α (nicht gut κλαΐοα) Callim. Cer. 45; aber 
im gewolmlichen Dorismus mit Gutturalstaram Nom. κλά; Theokr. 15, 33, G. 
κλακδς A. κλακα PI. G. κλακών A. κλακα; Inschr. v. Andania (Dittenb. Syll. 
388, 92. 93) und Epidauros (D.-I. 3325) v. 110. 221 u. 8.);]) al t ion.  κληί-ς, 
κληϊδ-ο;, A. κληΐδ-α, D. PI. κληΐδ-εσσιν u. κληϊ-σι; neuion. Κληΐδες (χληιδες, 
κληίδε; Ildschr., Messung und Betonung unsicher) Hdt. 5, 108.

Κύων, δ, ή, Ilund, G. χυν-δ;, D. κυν-ί, A. κύν-α, V. κύον (Lex. Seguer. 
p. 105 ώ κύων διά τού ω "Αρχιππο; * Αμφιτρύωνι); Ρ1. κύν-ες, κυνών, κυσί, κύν-α;.

Anmerk. 3. FQr die alte Stammabstufung in diescm Worte vgl. das indische 
ςνΑ Nom., Qvan Vok., G. $unas u. s. w., vorn kurzen St. gun =  κυν.

Λίπ’ αλειψεν Od. ζ, 227, sonst immer in Verbindung mit έλαίψ: 
ήλειψαν λίπ’ έλαίφ II. σ, 350. Od. τ, 505. άλειψαμένω XiV δλαίψ II. κ, 577; 
so χρίσαι, χρίσασΒαι λίπ’ έλαίψ Od. γ, 466 u. s. Hes. Op. 522 sq.; μηδ* 
άλλο τι πιον μηδέ λίπα Ιχον Hippokr. VIII, 322 L. έλαίψ χρίων λίπα 324. 
τψ μύρψ τψ f»oo(vq> άλείφεαΟαι λίπα 326. άποδύντες λ(πα μετά τού γομνάζε- 
σΟαι ήλείψαντο Thuc. 1, 6. 4, 68.

Anmerk. 4. Nach Herodian (I, 351. II, 220. 631, Eustath. z. Od. 6, 215 
ist τδ λίπα (vgl. τδ άλειφα) ein versttimmeltes Neutr., fOr λίπας (λίπας, αος 'erst 
Aretfius); Buttmann I, §58 erkhirt es far einen versttiinmelten Dativ (eig. λίπαϊ 
λίπαι) zu τδ λίπα G. αος; Ktihner halt das Homerische λίπ fttr den Dat. zu einem 
verschollenen Nom. λίψ. Die Gebrauchsweise ist durchaus adverbiell.

Μείς, 6, Monat, Hoi. nach Scholl. II. τ, 117. Eustath. 1174, 20, 
boot. n. d. Inschr. (Meister ,  Dial. I, 222), aber auch ion. u. a t t . ,  
s. unten; St. μηνσ, vgl. 1. mens-is, G. Uol. μήνν-ο; auf den lesb. Inschr. 
2166, 34 =  Dial.-Inschr. 214, 39 st. μήνσ-ος (s. oben § 66), D. pi. 
μήννεα(σ)ι D.-I. 213. 12 f., sp&ter μήνος;2) dor. (d. i. strengdor.) μής % 
(tab. Ileracl. B. 1), aber μείς milddor., D.-I. 3052 (Kalchedon). 3199 
(Korkyra), G. μηνός u. s. w., D. pi. μηνσί Gortyn; μάν ftllirt Herodian II, 
357 ale dor. u. dol. an; bdot. ist aber ebenfalls μείνδς (ει =  η) u. s. w., 
auch eleisch G. μηνδρ, arkad. A. μήνα; so auch att.-ion. μηνδς, D. μην-ί,
A. μήν-α u. s. w. Die Form μείς iindet sich auch II. τ, 117. h. Merc.
11. lies. Op. 557. Pind. N. 5, 44, neuion. ,  z. B. Anakr. fr. 6. Herod.
2, 82, und so auch attisell  PI. Tim. 39, c. Cratyl. 409, c, und bei 
Spiltercn;3) cs ist also dies ale ursprllngliche, und μήν (z. B. Demosth.

2) S. Ahrens, dial. II, p. 140 sq. — 2) S. Ahrens, Dial. I, p. 51 und II, 
p. 503; Meister, Dial. I, 68 f. 138. — 3) S. Lobeck, Paralip. p. 92. Etym.
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3, 4) als spatere Bildung nach d. cas. obi. anzusehen. Ratselhaft μεΰ; 
auf e. eleischen Inschr. D.-I. 1151, 15, vgl. Meister Dial. II, 39. 317.

N αυς, ή, nav-i-S; Stamm vajr, νάυ, woraus ναυ (att. ναυς, Horn, 
ναυφι, Ναυσικάα, ΝαυσΦοος U. s. w.; Herodot ναυαρχίη u. s. w., Stein LXXIV).

Lesb. D or. A ltio n . u. ep. Neuion. A tt.
S. N. ναυς ναυς, νας 1) νηυς (νήϋς, νευς) 2) νηυς (νευς)2) ναυς

G. να-ος Ale. 19. νά-ός νηός νεός νεώς
νεός 3)

D. ναι Ale. 18. ναι, vqc Α) νηί νηί νηί
A. ναυν νήα νέα ναυν

ναν1) νέα 4)

P. N. ναες νήες νέες νήες 6)
νέες

G. ναών νηών νεών νεών
νεών
ναυφι(ν) § 135.

D. νάεσσι Ale. 79. ναυσί νηυσι (νεύσι)2) νηυσί ' ναυσί
νήεσσι (νεύσι)

ναεσσι νέεσσι
ναυφι(ν) § 135.

A. ναας νήας νέας 5) ναυς
νέας

Dual. νεοΐν ®)
Thuc. 4,8.

Gud. 383, 41: μείς (μής Ahrens) Δωρικώς, μής (μείς Ahrens) Άττικώς καί μην 
κοινώς.

*) Die Gramm, (so Her. I , 328. 400. II, 553) erw&hnen als dor. νάς und νάν 
(Ahrens II, 243), was sich zu βώς, γραφής (arkad. f. γραφεύς) stellt; bei Alkman fr. 23, 
col. Ill, 27 scheint man zwischen vat und va geschwankt zu haben. — 2) Νεύς νευσί 
wird von den Grammatikern erwahnt (Her. I, 229. 401. II, 553, νεύσι bestimmt als 
Homerisch); anderseits (Hdn. II, 391) νήϋς wie γρήυς, indem ηυ als Diphthong ausser 
im Augment (ηυδων) nicht vorkomme. Also schrieben diese Grammatiker bei Homer 
νευς νευσί. Vgl. (neuion.) γρεϋς γρεός oben § 128 b, 5. Ober die Betonung νηυς wie 
γρηύς s. § 128, 4. Mosch. 2, 104 οίά τε νήϋς ist von den Hsg. (mit Recht?) in 
οίά r ένηής geSndert; Akk. νηϋν hat Apoll. Rhod. 1, 1358; Akk. PI. νηϋς Demosth. 
Bithyn. (Hexam.) im Et. M. 437, 48. — 3) s . Spitzner ad II. o, 704. Das ε fiir 
η setzt das Verschwinden des Digamma voraus, vgl. ’Ατρέος, Πηλειδης. — 4) Od. i, 
283 mit Syniz.: νέα μέν μοι κατέαξεν, woftir Ahrens (Τφ p. 9) νη άμήν μοι εαξε 
vermutet. — 5) Ausser den angeftihrten Formen kommen bei Herodot an sehr 
vielen Stellen auch altionische vor: νηυς, νήα, νηών, νήας, und zwar ohne Variante, 
so dass es misslich scheint, dieselben mit Bredov de dial. Her. p. 261 sq. zu 
andern. Auch der att. Akk. PI. ναυς steht ohne Var. 6, 46, obwohl wenige Zeilen 
zuvor νέας steht; ferner νεώσοικοι 3, 45. — 6) Al ναός und τάς νήας bei den
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Ους, τό, Ohr, im st rengeren Doriem. ώς Tlieokr. 11, 32, ώαθ* 
(jetzt ώfab* Bergk) έταίρων Alkm. 41 nacb Bergks  Verbess. st. ώτά θ' 
έτ., Vgl. d. Dor. ώατωΟησώ Hcsycll. =  άκούσομαι, ώασιν, ώατα, έςωβάδια 
=  ένώτια lakon. Hesycli. (Digamma aucb in dem Namen 0FATIE2 e. 
chalkid. Vase); im milderen Dor. ουατα Epicb. 9, Inschr. Kos Journal 
of Hell. Studies 1888 p. 332 ff. v. 62. Ausserdem fiihrt Hesycb. als 
tarent.  an ατα =  ώτα; Herodian  II, 921 kennt aucb die Flexion 
(οας) οατος. Vgl. 1. aur-i-s (st. aus-i-s), aus-culto, gotb. aus-o, lit tb.  
aus-is; aus αυ(σ)ατα, α(/)ατα lasst sicli ατα erkl&ren, wiihrend insgemein 
fiir αυ ου (ω/) eingetreten 1st; ersteres findet sich vielleiclit aucb nocb 
in παρ-αύα, Wange (lesb., dor. παράα oder besser παράα, att. παρειά aus 
παρηιά), eig. παρ-αυ(σι)α d. i. τδ παρ’ ώτί (Meistcr, D. I, 93 f. nacb Po t t ,  
Et. F. I 2, 208; anders Ahrens,  Pliilol. 35, GO).1) Homer gebraucht 
folgende Formen: A. S. ους, D. PI. ώσι Od. μ, 200, woflir ουασ’ Nauck,  
Mdl. IV, 499, besser ουατ Curt ius,  Erliiut. 70 2; G. S. ουατος, PI. ουατα, 
ουασι II. μ, 442. Neuion. und att.  ου;, ώτ-ός, ώτ-ι, PI. ώτ-α, ώτ-ων, 
ώσί(ν); nur bei Spateren ώτοις,2) ώς (nacb ώτός) Insclir. Delos Bull, de 
corr. bell. II, 322 (2. Jhdt. n. Chr.), Oropos, Έφημ. άρχ. 1889 p. 3 ff. 
(in der κοινή verfasst) Z. 19 άποπέπτωκε ώς vgl. 20. Bei Hippokr. ist die 
Flexion ουατος u. s. w. oft ilberliefert, nb. ώτός u. s. w., so VI, 126 
ούάτων. 128 ώσίν. 390 ουατα, aber ώτα θ. 392 ώτα. IX, 84 u. 86 ουατα, 
ούάτων.

A n m e r k. 5. Auch hier ist dem Anschein nach doppelter Stamm, ein ktirzerer 
im Nom. Akk. (wo ουας nur Simon, fr. 37, 14 vorkommt, kaum richtig), ein langerer 
in den anderen Kasus. Ώτ- ist Kontraktion aus 6(f)at; G. Meyer leitet aus όατα 
aucb άτα her, vgl. πράτος dor. aus πρόατος. Nach demselben (Gr. S. 3262) ist ους 
aus όος zusammengezogen, wofUr er sich auf άμψώες (Theokr. 1, 28) beruft, welches 
auch die Alten (Herodian II, 281. 921) auf ώος =: ώας zurtickfiihren; desgleichen 
ist fUi όος als Grundfonn W ackernagel, K. Z. 29, 140 ff., der namentlich auch die 
Schreibung 0Ϊ (C. I. Att. I, 322, a, β, 93) als Beweis ftlr unechtes ου geltend macht.

Sp&teren. S. Lobeck ad Phryn. p. 170; Pierson ad Moer., p. 266. Die Inschr. 
beststigen die oben angegebene Flexion, Meisterhans 1122. Bei νεοϊν (nicht 
Inschr.) fUllt dasselbe wie bei βασιλέοιν auf, oben § 128, A. 5. — Die Tragiker 
gebrauchen zuweilen auch ausserhalb der lyrischen Stellen die dor. (ep.) Formen, 
G. ναός z. B. Aesch. S. 62. P. 313. Ag. 897. Soph. Ai. 872. Ant. 715. Eur. Med. 
523 (ubi v. Elmsl.); das ep. νηός, welches sich Ofter findet, wird verworfen; D. 
νάΐ nur in lyr. St., als: Aesch. Suppl. 834. 861. Soph. Ai. 250. Eur. Iph. T. 884; 
PI. νάες nur in lyr. St., als: Aesch. P. 560 ff. dreimal, 680. Soph. Ant. 953. Eur. 
Iph. A. 243; sonst νήες, als Aesch. P. 417. Suppl. 734; G. ναών b. Aesch. sehr oft 
in lyr. St. und im Dial., als: P. 19. 39. 340 u. s.; Dindorf will nach Brunck 
und Blomfield zu P. 389 ναών nur da dulden, wo das Metrum es erfordert; 
νηών (Medic. Pers. 19) wird wie νηός verworfen; Dat. νηυο(ν Med. Pcrs. 370, ver- 
werflich; A. νήας nur im Ch. Aesch. Suppl. 725 (νέας Meineke). Eur. Iph. A. 254.

1) S. Ahrens, Dial. II, p. 246 sq.; Curtius, Et.5, S. 403; Brugmann, 
C. Stud. IV, 143. — 2) S. Lobeck ad Phryn., p. 211 sq.



Πνύς, ή, Versammlungsplatz, G. πυκν-ός, D. πυκν-ί, A. πυκν-α, und 
schon frtih auch πνυκ-ός, πνυκ-t, πνύκ-α.

Anmerk. 6. Der Stamm ist πυκν-, vgl. πυκνός, frequens; der Nom. mtisste 
also eigentlich πύκνς lauten. Somit ist nicht, wie Einige meinten (Bk. An. I, 299), 
in der Flexion eine Umslellung der Laute vorgenommen, sondem im Nom., wie 
schon Herodian erkannte (I, 396. II., 386). Vom Nom. aus kam dann (schon im
4. Jhd., Meisterhans 112) die Flexion πνυκός u. s. w.; daher schwanken auch 
so oft die Hdsch., vgl. Dem. de cor. 55. 1)

Σκώρ, τό, Schmutz (Perispom., aber dor. σκώρ, s. Herodian I, 394. 
399j Lobeck ,  Paralip. p. 77), G, σκατ-ός. Spater N. σκάτος, G. 
ακάτους, Phryn ic h .  Ruth. 354 (ακάτους b. Sophron. 30 schon von 
Lo be ck ,  Phr. 293 in σκατός emend.).

^Υδωρ, Wasser (boot, ουδωρ), G. υδατ-ος, D. υδατ-t, PL υδατ-α, 
&3άτ-ων, υδασι(ν). Nbf. υδος (Herodian II, 771), davon d. Nom. b. Callim., 
d. Dat. υδει schon Hes. op. 61.

§ 131. Geschlecht der dritten Deklination.

1. Das m a n n l i c h e  und w e i b l i c h e  Geschlecht wird in der 
dritten Deklination nicht durch eine besondere Flexion unterschieden, 
sondern hat sich teils durch die Bedeutung, teils durch die Wortform, 
teils aber auch durch die blosse Gewohnheit bestimmt. Was die 
Wortform anlangt, wobei nicht bloss die Form des Nominativs, 
sondern auch die des Charakters, welche im Genetive hervortritt 
(§ 99, 2), zu berucksichtigen ist; so zeigt sich, dass im allgemeinen 
die starkeren und volleren Ausgange dem mannlichen, die schwacheren 
dem weiblichen Geschlechte angehoren. Jene werden entweder durch 
die Verbindung zweier Konsonanten oder durch lange Vokale oder 
durch Diphthonge gebildet; diese dagegen meistens durch die kurzen 
Vokale 1 und 0 und durch die weichen Konsonanten δ, γ, γγ.2) In 
dieser Hinsicht lassen sich folgende Regeln aufstellen.

I. Mannlichen Geschlechts sind a) die Stamme auf άν (Nom. άν 
oder άς), ΰν (N. [υν U.] υς), αντ (N. άς), εντ (Ν. εις); εν Ν. εις (nur 
κτε(ς, ενός, Kamm), οντ (Ν. ων), ωντ (Ν. ων), ουντ (Ν. ους), op (Ν. ωρ), 
ω (Ν. ως), άκ (Ν. άς), ευ (Ν. ευς) ohne Ausnahme (ausser nach den 
allgemeinen Genusregeln, s. § 96, II m. Anm. 2); — b) auf ην (Ν. ην), 
εν (Ν. ην), ων (Ν. ων); ηρ (Ν. ηρ), ερ (Ν. ηρ), ητ (Ν. ης), ωτ (Ν. ως), 
π, β, φ (Ν. ψ), ηκ (Ν. ηί) mit folgenden Ausnahmen: 

a) ην (Ν. ην), εν (Ν. ην): d. ep. ή φρήν, εν-ός, Zwerchfell, und die
Communia ό ή ή̂ν, £ην-ός, Lamm, § 122 Anm. 14, δ ή χήν, ην-ός,
Gans. 1

1) S. Poppo ad Thuc. Ρ. I, Vol. II, ρ. 248 sq. — 2) Vgl. SchOtensack, 
Progr. D. genetiv. voc. Gr. III. decl. Fasc. II, Stendal.

4 6 4  Geschlecht der dritten Deklination. § 131.
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b) ων (Ν. ων): ή βλήχων, γλήχων, Polei, ή μήχων, Mohn, 8. § 96, II, 
b. Spat, ή τρήρων, sc. πέλεια, Taube, bei iilteren Schriftstellern nur 
als Adj. gebraucht, ή αιών, aevum, nur poet. (b. Pind. 6 und ή), 
ή αδλών, Graben, nur poet. (s. Athen. 5, 189, d), ή κώδων, Glocke, 
b. Arist. de sens. 6 (p. 446, b, 22), sonst mannlich.

c) ηρ (Ν. ηρ): ή κήρ, Scbicksal; £αιστήρ, Hammer, II. α, 477, sonst 
ndinnl.; die aus εαρ in ηρ kontrahierten Neutra, als: τό ήρ, Frlililing, 
τδ κήρ, Herz, τδ στήρ, Talg; ερ (N. ηρ) in der Dichtersprache ή 
αήρ, Luft, ή αίθήρ, Atlier, G. έρ-ος (δ ή Pind.).

d) ητ (N. ης): ή έσ&ής, ήτ-ος, vestis, und alle Abstrakta auf της, 
G. τητ-ος, als: ή βεβαιότης, ότητ-ος, Festigkeit, ή ταχυτής ήτ-ος 
Schnelligkeit.

e) ωτ (Ν. ως): xb φως, ωτ-ός, Licht, ή δώς (nur im Nom.), Gabe.
f) π, β, φ (Ν. ψ): ή καλαυροψ, ο~-ος, Hirtenstab, ή λαΐλαψ, απ-ος, Sturm, 

ή κώληψ, ηπ-ος, Kniekehle, ή £ίψ, ιπ-ός, Flecktwerk von Rohr (dock 
auch 6, Nonn. Dionys. 40, 461), ή £ο>ψ, ωπ-ός, Gestrauch, ή σήψ, 
ηπ-ός, Geschwtir, [ή θρίψ, ιπ-δς, Holzwurm, f. Lesart b. Menand. fr. 
840 K., sonst 6 (Lobeck ad Phryn. p. 400)], ή οψ, όπ-ός, vox, 
auch =  οψις, Empedokl. v. 326 Stein,  Antimach. b. Strab. 364, 
δρύπεψ, επ*ος, reife Olive (spat; klass. Adj, δρυπεπής), ή ζάψ (nur 
im Nom.), Meer; ή φλέψ, εβ-ός, Ader, ή χέρνιψ, ιβ-ος, Wascliwasser, 
ή φάψ, αβ-ός, wilde Taube, ή κατήλιψ, ιφ-ος, Oberstock des Hauses, 
ή ακνίψ, ι--ό; od. ιφ-ός, eine Ameisenart, hiiufiger δ.

g) ή πήληξ, ηκ-ος, Helm, ή κή£, ηκ-ός, Seembwe (nur Od. ο, 479, sonst 
δ κήυς, καύη£; Nauck,  Mel. IV, 138 will εΐν αλί κήυξ).

II. Weibl ichen Geschlechts sind a) die Stamme auf αδ (Ν. ας), 
αυ (Ν. αυς), ιτ (Ν. ις), ινθ (Ν. ινς ΐς), υδ U. υθ (Ν. υς), εκ (Ν. ηξ), ος 
(Ν. ώς), ο (Ν. ώ), die Abstrakta auf τητ (Ν. της), s. Nr. 1, d) ωκ, ωχ 
(Ν. ως), εκ (Ν. εξ), αγγ (Ν. αγς) ohne Ausnahme; b) auf c (Ν. ις), ιδ 
u. 19 (Ν. ις), ΐν (Ν. ϊς), ο (Ν. υς), ον (Ν. ων), ακ, άγ (Ν. ας, G. ακ-ος, 
»γ-ος), ικ, ιχ, ιγ (Ν. ις), υκ, υγ, υχ (Ν. υ£), οκ, ογ (Ν. ος), ηκ, ηχ 
(Ν. ης), ιγγ (Ν. ιγς), υγκ, υγγ (Ν. ογς) mit folgenden Ausnahmen:

a) ι, ιδ ιθ (Ν. ις): δ κίς, κ-ιδς, Holzwurm, δ λΐς (ep.) Lowe, δ ορχις, 
εως, Ilode, δ οφις, εως, Schlange, δ μάρις, εως, ein Mass ftlr Flttssig- 
keiten, ol u. αί κύρβεις, εων, Gesetztafeln, δ χάλις, t-ος (ion.), merum, 
δ φθόϊς att. φθοΐς, eine Kuchenart, δ ρίζις, afrikanisclie Tierart, δ 
βάλλις, tb-ος, eine Pilanzenart (Theodos. p. 94, 17); ferner Communia 
die Tiernaraen: δ ή κύμινδις, ιδ-ος, eine Art Habicht, ή δ τίγρις, t-ος, 
ιδ-ος, Tiger, δ ή (nur Oppian. ven. 3, 439) εχις, εως, Otter, δ ή 
(b. Spilt., Lob. ad Phryn. 308 u. Clioerob. in Bekk. An. Ill, p. 1391) 
κύρις, εως, Wanze, δ (selten ή) γλάνις, ιος att. -ιοος, eine Art Fisch,

Kii liners ausfiihrl. Gricch. Grammatik. I. T. 30



6 ή ορνις, ιθ-ος, Vogel (in der Bedeutung Weissagevogel, Vogel - 
zeichen stets Mask.), ή 6 οϊς att. οϊς, Schaf.

b) tv (N. ις): 6 δελφίς, ιν-ος, Delpliin, δ (b. Aristotel. δ u. ή, ή Kallim., 
Plut. u. A.) θίς, ιν-ός, Haufen, δ τελμι'ς, Τν-ος, Schlamm, b έρμίς, ΐν-ος, 
Pfosten.

c) υ (N. υς, G. υ-ος): b βότρυς, υ-ος, Traube, b θρήνυς, Schemel, 6 ίχθύς, 
Fiscli, b μυς, Maus, 6 νέκυς, Leichnam, δ στάχυς, Alire, b ή υς od. 
συς, Schwein, δ ψευδαμάμαςυς, falsche Baumrebe, Ar. Vesp. 326 als 
Bezeichnung eines Atheners (aber ή άμάμαξυς), δ σίκυς, Gurke, δ 
μελάνδρυς, eine Art Thunfisch, δ σκόλλυς, eine Art das Haar zu 
frisieren, δ κάνδυς, persisclies Oberkleid, δ αρπυς aol., Liebe; δ 
ττέλεκυς, εως, Beil, δ τ:ήχυς, εως, Elle; δ δρυς, G. υ-ός, erst b. Spat., 
aber nach Schol. ad Ar. Nub. 401 auch b. d. Peloponnesiern.

d) ον, N. ων, G. ον-ος: alle auf μων, G. μον-ος, als: δ ακμών,
Ambos; ferner: δ πλαγγών, Wachspuppe, δ κανών, Richtsehnur, δ 
αςων, Wagenacbse, δ ~ρίων, Sage; Commun.: δ ή άλεκτρυών, Hahn u. 
Henne, κίων, Saule, b. Horn, δ u. ή, desgl. Herodot (1, 92. 4, 184; 
Stein p. LIX), δ κ. a tt .1)

e) ί χ  (N. ας, G. ακ-ος): δ άβας, Prunktisch, δ ανθρας, Kohle, δ δόνας, 
Rohr, δ κόρας, Rabe, δ -ινας, Brett, δ σκολόπαξ, Waldschnepfe, 
δ στύρα£, Speerschaft, δ μύστας, dor. Schnurrbart (aber ή μάστας, 
nach der Regel), δ τετράς, ακ-ος oder αγ-ος, eine Vogelart; Comm.: 
δ όμφας, unreife Traube, erst bei den Spat, und unklassisch, 
s. Lobeck  ad Phr. p. 54, attiscli ή; δ ή δέλφας, ακ-ος, Schwein, 
ή, b. Spat. ιι. unklassisch δ χάρας, Schnittling, s. Lob. ad Phryn. 
p. 61, ή δ ώμοχάρας, ungeschalter Weinpfahl, δ ή σκύλας, junges 
Tier, ή (selten δ) σμΐλας, Taxusbaum, ή δ στύρας, eine Strauchart 
und das Harz daraus (in der Bedeutung das untere Lanzenende 
nur Mask.), ή δ κάμαί, Stange.

f) ικ, ιγ (N. ις) und υκ, υγ, υχ (Ν. υ£): die Pflanzen-, Tier- und 
Steinnamen auf ις und υς sind in der Regel entweder mannlich oder 
Communia; mannl ich z. B.: δ άνθέρΐς, ΐκ-ος, Hacliel auf der Alire, 
die Ahre selbst, b ή κόις, ικος, agypt. Palmenart, δ φοΐνίς, ΐκ-ος, Palm- 
baum und Purpur (aber ή σκάνδις, ΐκ-ος, Kerbel), δ τέττΐς, ΐγ-ος, Baum- 
grille; δ βόμβυς, ύκ-ος, Seidenraupe, δ κηύς, ύκ-ος, eine Art Meervogel, 
δ κόκκυς, ύγ-ος, Kuckuck, δ κεράμβυς, υκ-ος, eine K£ferart, δ μηρός, 
ύκ-ος, eine Fischart, δ ορτυς, ύγ-ος, Wachtel, δ σαρδόνυς, υχ-ος, Sar
donyx; ferner: δ αμβιξ, ΐκ-ος, Becher, δ ή ψις, ψΐχός, Krume, δ ολλις, 
ΐκ-ος, eine Art Becher, δ κόλλες u. όλισβοκόλλιξ, ΐκ-ος, eine Art Brot,
δ βόστρυς, ijy-ος gew. δ βόστρυχος, Locke, δ δοιους, ύκ-ος, Morser- |
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1) S. Lobeck ad Soph. Ai. p. 121 (1002).
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keule, 6 £ρνυς, υγ-ος, Hirscligeweili, δ ονυ£, υχ-ος, sowolil Onyx als 
Kralle, 6 ορυ£, υγ-ος, Spitzeisen und Gazellenart, δ στόνυξ, υχ-ος, 
Spitzo, δ φεψάλυς, υγ-ος, Spriihasche; Comm, δ φάρυς, υγ-ος, Scklund, 
Eur. Cycl. 215. Epickarm. ap. Ath. 10. 411, b. Teleklid. ap. Ath.
6. 268, c (Meineke II, p. 362, fr. 1 Kock). Aristotel. oft u. 
Sp&tere, s. Lobeck ad Pliryn. p. 65; aber ή Eur. Cycl. 356. Ar. 
Ran. 259. 571. Time. 2, 49. Pherekr. b. Athen. 11, 481, a (69 
Kock), Cratin. b. Suid. v. μαριλη, 257 K. (Hippokr. VI, 212; das. 
198 ή θ, δ vulg.), wonacli R u t he r fo rd ,  Phryn. 139 f. dem Phryn. 
beipflichtet, der ή φ. fUr attisch erkhirt; δ φ. dorisch, ή φ. attisch 
Ildn. I, 45 (die Form φάρυξ besser als φάρυγξ, § 120 Anm. 1); 
ή δ αίς, αίγ-ός, Ziege (§ 96 Anm. 4, Herodian II, 745), δ ή πέρδι?, 
ΐχ-ος, Reblmhn, δ ή αμπυί, υκ-ος, Stirnband, at (Ar. Pax 717) 
und Spat, οί χόλικες, Eingeweide, s. Lob. ad Phryn. p. 310, 
Ruther fo rd ,  Phryn. 364.

g) ox (N. ος): δ £όμος, Holzwurm.
h) ηκ, ηχ (N. η£): δ ή βή£, ηχύς Husten (δ Thuc. 2, 49);*) δ υσπληξ, 

γος spat (ein Seil zu Beginn der Rennbahn), klass. ή, Lobeck ,  
Phryn. p. 65, R u t h e r fo rd ,  Phryn. 146.

i) ιγγ (N. ιγς), υγγ (N. υγς): δ θώμιγς, ιγγ-ος, Schnur, δ πίφιγί, ΐγγ-ος, 
eine Vogelart, δ λύγς, υγκ-ός, Luchs, δ λάρυγς, υγγ-ος, Kehlkopf, δ 
πώϋγς, υγγ-ος, eine Art Wasservogel; Comm.: ή δ υστριγί, gewbhnl. 
υστριξ, ΐχ-ος, Stachelschwein, δ ή φάρυγί 8. f).

Einzeln sind als Femin. (Commun.) noch zu bemerken: ή δαις, 
δαιτ-ός, Gastmahl, ή χειρ, χεφύς, Hand, [δ φ9είρ, ειρ-ός, Laus, bei 
Spateren auch ή φθ.], δ ή κύων, κυνός, canis, ή φιρς, φιρδδς, 
Brandfleck.
III. S achlichen Geschlechts sind a) alle Stamme auf ματ (N. μα) 

und τδ γάλα, γάλακτ-ος, alle auf ες (N. ος), auf άς (N. ας, G. α-ος), auf 
ατ (N. ας), die aus εαρ kontr. auf ηρ, die auf ιτ (N. i), auf ι (N. i, 
G. ιδος, ε-ως), auf υ (N. υ, G. ε-ως), auf op, G. ορ-ος; — b) die auf ap 
ausser δ ψάρ, Staar, wahrscheinl. δ ϋκταρ, eine Fischart, Lobeck,  Paral. 
p. 206, [u. d. Fluesnamen, als: δ Νάρ, δ νΑραρ, δ Αυσαρ, δ νΑναρ]; die 
indeklinabcln auf ωρ, sowie die auf ωρ Gen. ατος; ausserdem τδ στ£ς 
(gew. σταΐς), ατατός (σταιτός), τδ ούς, ώτ-δς, τδ πυρ, υρός, τδ κάρη, κάρα, Haupt.

Anmerk. Weggelassen 9ind a) die Substantive, deren Geschlecht durch die 
Bedeutung von Mann und Frau bestimmt ist, b) die Nainen von Stadten, FlUssen 
u. s. w. (§ 96).

S. Lobeck, Paralip. p. 101. — 2) S. Lobeck ad Phryn. p. 307 sq.

30*
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§ 132. tibersicht samtlicher Nominativausg&nge mit Angabe des Genetivs, 
aus dem der Stamm zu erkennen istJ)

Nom. Gen.
a ατ-ος

αις
χτ-ος
αιδ-ος

αιτ-ος

av άνος

av άν-ος

αντ-ος
av αντ-ος

αρ(δρ) άρ-ος

«Ρ άρ-ος

Beispiele und Bemerkungen.

meist Verbalsubstantive auf μα, lauter Neutra, als: πραγμοζ 
That, σήμα, Zeichen, αίμόζ Blut, στά(ία, Mund, άρμα, 
Wagen (§ 120). To σίχερα, e. kiinstlicher Wein, ist 
indekl.; aber G. σίκερος bildet Euseb. pr. ev. 6, 10. 
(tJber το κάρα s. § 130.)

nur το γάλα, Milch (§ 130).
nur δ ή παις, Kind, und dessen Komposita, als: απαις, 

kinderlos. (§ 120.)
nur ή δαις, Mahlzeit, u. d. Adj. άβρόδαις, z. B. τράπεζα, 

u. το στα ΐς, att. στας, Teig (§ 120); liber d. Accent 
s. Lobeck ,  Paralip. p. 88 sq.

als: P&an, Schlachtgesang, Πάν, Αλκμάν, Αίγίπαν
u. s. w., lauter Mask. u. dor. oder sonst fremden 
Ursprungs, darunter auch Volksn. wie Αίνιάν, ’Ακαρνάν; 
liber den Acc. s. Lobeck,  Paral. p. 189 sq. (§ 122.)

Neutr. der Adj. auf: ας, als: μέλαν ν. μέλάς. (S, ας, 
άν-ος.)

Neutr. d. Partic. auf: ας, als: τύψαν. (S. ας, αντ-ος.)
παν ν. πας, ganz, mit Kompos. att. απαν, § 133, VI; 

ebenso att. βάν, s. das.
δ Νάρ, δ νΑραρ u. a. auslandisehe Flussnamen, οί Τάλαρες,

e. Volk, ή οαρ, Gattin, d. Adj. μάκάρ (§ 122, 2), und 
die zweisilbigen Neutra mit kurzer Paenultima, als: 
τδ έαρ, Frlihling, G. Ιαρος, τδ θέναρ, flache Hand, G. 
θέναρος, τδ κύαρ, Loch, Nadelohr, G. κύαρος (Hipp. 
VII, 50), τδ σκίναρ, Leib, dazu τδ νέκταρ, Nektar, mit 
langer Paenultima. Die Wbrter: τδ άλκάρ, Abwehr, 
εΐλαρ, Schutz, συφαρ, runzlige Haut, μωμαρ, Tadel, 
τέκμαρ, Wahrzeichen, ovap, Traum, υπαρ, Wachen, 
νώκαρ, fester Schlaf u. a. (§ 120, Anm. 5) kommen 
nur in dieser Form vor. tlber die kontrah. auf ηρ 
aus εαρ S. ηρ, ηρ-ος.

nur Einsilbige, als: δ Καρ, άρ-ός, Karier, οί Μαρες, e. 
Volk, δ ψάρ, Staar; τδ φάρ, far, u. τδ φαρ, Kleid (st. 
φάρος) nur im Nom. u. Akk.; vgl. Lobeck,  Paral. 
p. 73 sq. 204 sqq.

0 Vgl. SchOtensack, Progr, de genet, voc. Gr.III. decl., Stendal 1842 und 
1843, und Lobeck, Paralipom. an verschiedenen Stellen.
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Nom.
«Ρ

Gen.
αρτ-ος
άτ-ος

οας άδ-ος

άς άδος

ας ατ-ος
άς άτ-ος

ας α-ος
άς άν-ος

ας αντ-ος

ας
άς

β-ος
ά-ος

nur ή δάμδρ, Gattin. § 120, Anm. 5. 
die mehrsilbigen und diejenigen zweisilbigen Neutra, 

deren Paenultima lang ist, als: τδ δέλεαρ, Kdder, τδ 
ήπαρ, Leber, und mit kurzer Paenultima τδ φβίβφ, 
Brunnen, u. στέαρ, Talg (§ 120, Anm. 5). In diesen 
beiden ist nacli Herodian I, 523. II, 12 bei den Att. 
ap lang (kurz Luc. Tragoedopod. 167); in d. Dekl. 
ist a ep. kurz: φρείάτα II. φ, 197. φρέατι h. Cer. 99. 
στέατος Od. φ, 178. 182 m. Syniz., in d. att .  Sprache 
aber lang, § 120, Anm. 5. S. Spi tzner ,  Pros. § 43 
u. P as sow.

alle weibl. Subst. (§ 120) und die Adj. gen. commun., 
als: δ ή δρομάς, laufend.

ionieche Eigennamen wie Βοιβάς, Btrra;, Κυράς, άδος 
(Herodian I, 51. II, 657).

§ 1 2 Udie Adj. auf -χρας, als: χαλχοχράς, μελιχρά;, G. ατ-ος 
(gew. χαλχόχρατος, μελίχρατος, ον).

§ 123.
d. Adj. μέλας, scbwarz, u. τάλας, unglticklich (doch τάλαντι 

Dat. Hipponax fr. 12, Renner ,  C. Stud. I, 1, 234; 
aucli Antimacb. τδν αίνοτάλαντα, Hdn. II, 301. 627, 
der auch filr μέλας eine urspr. Flexion μέλαντος zu 
erweisen sucht).

alle mttnnl. Subst., als: Ζάς § 130, Πράς, Φθάς (Lob. 
Paral. p. 78—81), 6 Riese, δ έλέ^βς, Elephant, 
(μάς, Riemen, άν^κάς, Bilds&uie, diese beiden att. mit 
άντος im Gen., wonachMancbe auch ίμάς, άνδριάς betonten, 
Herodian I, 51, die adj. u. subst. Worter auf βας, 
als: μονύβας, alleingehend, δ δχρίβας, Gerllst auf der 
BUhnc, die Adj. auf τλας, als: πολύτλας, u. die Kon- 
trakta (Perispomena): Γλιαάς, άντος (od. Γλίσας, αντος), 
ό άλλάς, Wurst (aus άλλάεις nacli Herodian; in der 
gew. Sprache indes άλλας, Herodian I, 50 f.), δ πελε
κάς, Baumspecht (in der κοινή πελεκάν, άνος, dorisch 
πελεκάς, ά), das Adj. ίλάς (aus ίλάεις) =  Ιλαος, die sicil. 
Mtlnznamcn διςάς, τριάς, τετράς, έςάς, G. άντ-ος; die 
Particip., als: τύψας, u. πάς, ganz.

§ 123. Anm. 4. 
δ λάς, λά-ος 8. § 140.
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Nom.

αυς

ειρ

εις

εις
εις

εν

ες
ευς
η

ψ

Gen.
?δ-ος

α-ος
εως

ειρ-ος

ειδ

ηνος
εν-ος
εντ·ος

εν-ος

εντ-ος 
ε-ος =  

εως 
ητ-ος 
αικ-ος 
ην-ος

|ή δ£ς, Fackel, G. δςιδός, entst. aus δαίς, § 50, Anm. 5 
(ion. δαίς u. Deminut. δαιδίον, Hippokr. VIII, 22 οϊνω 
τω άπο δαιδός, resinierter Wein); Betonung s. § 134. 

nur ή γραυς, alte Frau, ή λιχνόγραυς, G. ά-ος (§ 128). 
nur ή vjw<; navis § 130, u. die davon abgeleiteten Adj., 

als: χιλιόναυς, λιπόναυς (gew. λ«:όνεως). 
nur ή yfitf Hand, δ φθείρ, Laus, δ Ειρ, Name eines 

Flusses, δ Σείρ, Sirius (Lob. Paral. p. 74 sq.), mehrere 
Eigennamen, als: Λίγειρ d. Fluss Liger, Σάπεφ oder 

, Σάσπειρ Volksn.; viele Adj. auf-χειρ, als: ευχειρ, ταχυχειρ 
(Lobeck 1. d. p. 209 sq.). Worter auf ερ kommen 
in der gewohnlichen Sprache nicht vor* γέντερ κοιλέα 
(Hesych.) ist das lat. venter (Ahrens), κέστερ νεανίας 
(wohl corrupt) n. Hesych. Argiv., μάκερ, λάσερ, ζίγγιβερ 
Fremdworter (Lob. 1. d. p. 208). 

nur ή κλείς, Schliissel (§ 130), u. die Komp. ή κατάκλεις 
(baryton. nach Hdn. I, 240), άντίκλεις, Adj. ήμικλείς 
(Lobeck 1. d. p. 231 sq.). (Nach Hdn. I, 239 auch 
ή άντήρεις, -είδος, von άντερείδω: aber dagegen beweist 
der Vers des Euripid. fr. 918 N.: κρήμνη σεαυτήν έκ 
μέσης άντηρίδος.)

nur δ μείς, Monat (§ 130), nachmals μήν. 
nur δ κτείς, ενός, Kamm, u. εΐς, unus (§ 122, A. 2). 
Participien, Adjekt. χαρίεις, Adjektive u. substantivierte 

Adj. auf όεις und ήεις. Das o und η wird mit der 
Endung εις kontrahiert, als: δ πλακόεις =  πλακοΰς, 
Kuchen, G. ουντος, μελιτους, voll Honig, μελιτουντος, 
u. viele Stadte- u. Fleckennamen auf ους, als: Όπους, 
Αμαθούς, Άνθεμους, Σελίνους, ' Αλιμους, 'Αγνούς, 'Ραμνους, 
Μυρρινους, Σχοινους, Φλειοΰς, G. ουντος; τιμήεις =  τιμής, 
G. ήντος.

d. Neutr. der beiden Adj.: αρρεν v. αρρην, mannlich, u.
τέρεν v. τέρην, zart, u. Iv, unum, v. εις, unus. 

d. Neutr. der Adjekt. u. Particip. 
ους d. Neutr. der Adjekt. auf ης. 
als: βασιλεύς, Konig (§ 128). (Ζεύς s. § 130.) 
nur: τδ χάρη, Haupt (ion. Wort, s. § 130). 
nur: ή γα<ή, Weib (s. § 130).
die einsilb. Subst. (mit Ausn. v. ή φρήν, Geist, G. ενός), 

als: δ μήν, Monat, ψήν, Wespe, u. folgende mehrsilb. 
Mask.: βαλλήν, Konig, “Ελλην, Grieche, έσσήν, ein
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Nom. Gen.

εν-ος

ηρ ηρ·ος

ep-ος

ρος
ητ·ος

Priester der Artemis, Kdnig (Bienenkonig), 6 κηφήν, 
Drohne der Bienen, λειχήν, Fleclite, πευΟήν, SpSher, 
πυρήν, Kern, σωλήν, Rinne, τριβήν, Dreifuss, έρπήν, ein 
Flechtenausschlag, ήλακατήν, e. Art Meerfiscli, κευΟήν 
Suid., unterirdischer Gott, χωλήν, Hliftknoclien, ταγήν, 
Name eines Vogels, Suid., φυχήν, e. Art Fiscli, καμασήν, 
desgl., δοθιήν, Blutgeschwtir, Eigenn. wie Άραφήν, 
Πειρήν, selir viele Mftnnern. nam. inKorinth undKolonien, 
als ΠυΟήν (Thuc. 6, 104), Δαμήν (Vf. von ΙΑργολικά, 
Herodian II, 937), \Apχήν, Βοιλήν u. s. w., D.-I. 3225; 
Adj. απτήν, niclit fliigge, άχήν, dlirftig, πρητήν, jKlirig, 
υβαλλήν, sclnveinisch. Vgl. Lob. 1. d. p. 191 sq.

alle iibrigen mehrsilb., insonderlieit die auf μήν, als 6 
λ*μήν, Hafen, ferner δ αρχήν, Nacken, δ άδήν, Drtise, 
δ ειρην ε(ρήν (ίρήν), Jtingling bei den Spartanern, mit 
Komp. μελλείρην (Hdn. II, 719), U. ή φρήν, ενδς (§ 122, 
Anm. 15); Adj. agpijV;" mannlich, τέρην, zart.

die einsilbigen Subst. und deren Kompos., als: δ βήρ, 
Tier, ήμι'Οηρ, Halbtier, b φήρ =  Οήρ, σατυρύφηρ, die 
Derivata auf τηρ, als: b άροτήρ, PfKiger, u. b πάνΒηρ, 
Panther, 6 σπινΟήρ, Funken, b Κελτι'βηρ, Keltiberier, 
b "Ιβηρ, Iberier, (§ 122), Adj. έρίηρες έταφοι Horn.

Anmerk. Folgende Neutra auf εαρ werden in ηρ kontra- 
hiert: Ipf, ήρ, Frtihling, G. Ιαρος =  ήρος, Ιαρι =  ήρι (in der 
gewOhnl. Prosa sind die Formen: έαρ, ήρος, ήρι gebr&uchlicb, 
s. § 122, Anmerk. 3) ferner (nach Gramm.; bei Schriftstellern 
kaum belegt): στέαρ =  στήρ, Talg, G. στέατος =  στητός, D. 
στέατι =  στητί, Brunnen, G. φρεατός =  φρητδς, φρέατι
=  φρητί, § 120, Anmerk. 5 (die Betonung der kontrahierten 
Formen folgt in diesen beiden Subst. der Analogie der ein
silbigen), δέλεαρ, KOder, fiol. βλήρ (§ 28, S. 143 f.), G. δελέατος 
=  δέλητος; endlich χέαρ =  χήρ, episch (χέαρ Tragg. Pind.).

die tlbrigen mehrsilbigen (§ 122), als: b tyf, Luft, b 
αιθήρ, Ather, b δάήρ, Schwager, b άΟήρ, Ilachel an 
d. Alire.

als: δ π ρ̂ήρ, πατρός § 122, 4.
δ Κρής, ητδς, Kreter, Οής, Οητύς, Lohnarbeiter, οί Κου

ρήτες, Φρήτες, Γλήτες, Τλήτες, Volksnamen (Lob. 1. d. 
ρ. 78—81); δ Κέβης, Χάρης, Λάχης und viele andere 
Eigenn.; alle Gattungsnamen dieser Endung, als: δ 
λέβης, Kessel, δ μάαΟλης, Leder, u. s. w.; die Abstrakta 
auf οτης, υτης, als: ή βεβαιότης, Sicherhcit, ή ταχ^»ής,
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Gen.

ηθ-ος
ε-ος

ην-ος
εντ-ος
ηντ-ος
Ττ-ος

εως, att. 
ιδος, ion. 

ιος

Schnelligkeit, u. die Adjekt. EinerEndung, namentlich 
die auf βλής, δμής, θνής, κμής, τρής, τμής ausgehenden, 
als: διοβλής, νεοδμής, νεοθνής, δορικμής, άμφιτρής, ίθυτμής, 
ferner πένης (νεοπένης), πλάνης (ψευδοπλάνης), Lob. 1. 
d. ρ. 236 sq., ψιλής b. Aeschyl. (Hdn. I, 63. II, 614). 
(§ 120.)

nur ή δ Πάρνης, Grenzgebirge in Attika. (§ 120.)
=  ους, alle Adjektive zweier Endungen: ης, N. ες; die 

Eigenn. auf άγης, αισχης, άλκης, άνθης, άρης, άρκης, 
γένης, έρκης, ευχής, ήρης, θέρσης, κήδης, κλής, κράτης, 
κύδης, λάμπης, μάρης, μέλης, μήδης, νάπης, νείκης, πείθης, 
πτέρης, σάκης, σίΐένης, τείχης, τέλης, τρέφης, τύχης, φάνης, 
χάρης, ψευδής, ωφέλης (§ 123); die auf κρίνης, ειδής 
(von είδος, als Ύπερ-είδης) neigen im Att. zur I. Dekl.; 
ebenso gehen nach dieser die barbarischen Eigenn. 
wie Σιτάλκης, Φαρνάκης, ’Αρσάκης, doch ist viel Schwanken, 
vgl. § 139 Anm. 2; endlich mit εος δ σής, Motte, 
G. σεός, PI. σέες, σέων U. S. W. (sp&t.: αητός U. S. w.), 
§ 139, a.

Άνίης, ηνος, Fluss Anio (aucll Άνι'ων).
§ 120.
S. εις, εντ-ος,
nur: τό μέλι, Honig, und dessen Kompos. ο̂δόμελι, Rosen- 

honig, ύδρόμελι, Meth (§ 120), das Neutr. der Adj. 
auf χάρις, als: ευχαρι.

die tibrigen Subst. dieser Endung; es sind nur wenige 
fremde Wbrter: το πέπερι, Pfeffer, το αίνάπι und σίνάπυ, 
σίνηπυ, att. ναπυ, υος, Senf (§ 126), τδ κιννάβαρι, att. 
auch τιγγάβαρι, Zinnober, Nbf. δ κιννάβαρις, τδ σέσελι, 
G. ιος Hippokr. (αέαελις Aristot.), e. Pflanzenart, τδ 
κόμμι, Gummi, G. του κόμμεως, τω κόμμει Dioscor. 
Gal., aber att. κόμμιδι, Her. 2, 86 τψ κόμμι, wiewohl 
es An. Bekk. I. p. 104 lieisst: κόμμιδι ή δοτική, 
'Ηρόδοτος δευτέρψ, s. Lob. ad Phryn. ρ. 289, bei 
Hippokr. του κομμέως θ, andere Hdschr. εως, εος, ιος 
ΥΙΙΙ, 372; τω κόμμι V, 150; dazu bei Spat.: τδ κυφι, 
ein Arzneimittel, κύφεως Galen., τδ βέρβερι, Perl- 
muscliel, τδ σάρι, ιος, e. Pflanzenart, τδ στάχι, ιος, e. 
Art Mennig, τδ κίκι od. κΐκι, εως, Wunderbaum, τδ 
κουρμι, e. Art Bier, τδ κουκί Kokospalme, τδ στίβε od. 
στίμμι, e. Art Spiessglanz (dafur ή στίμμις d, Trag.
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Ion); ohne nacliweisb. Kasus das griechische Wort το 
ακαρι, Milbe; endlich (ιος, ιδος, s. § 149, IX) Neutr. 
v. Adj. auf ις: τρδφι, Horn., φιλόπατρι, φυγόπολι. 

τί, quid, τι, aliquid.
s. ϊς, G. ΐνος, u. Lob. 1. d. p. 72 u. 196 sqq. 
nur ή £λμινς, Wurm, u. ή ττειρινς, Wagenkorb, s. § 120, 

Anm. 1, § 57, III; Akk. μήρινθα Orpli. Arg. 599 
Faden, wic v. μήρινς.

nur barbarische Namen, ais Yolksn. Σ(ρ, ΦΟίρ (II. β, 
868), Lobeck 1. d. p. 76.

§ 125.
§ 126, Anm. 3.
die meisten Substantive, welche vor der Endung ις kein 

ς haben, als: l lrrfT, χντ^ς, u. d. meisten Adj.
auf ις (§ 149, IX), als: απολις, ιδ-ος; so auch ή Τετρά- 
ττολις -ιδος b. Androtion, obwolil kein Adj., Hdn. II, 700. 
Die Eigennamen auf ις haben im Att. ιδ-ος, sonst aber 
ιος, s. § 120, Anm. 7.

nur: δ ή ορνις, Vogel, ή μέρμις, Schnur, ή δέλλις, Art 
Wespe, ή αγλις oder γέλγις, Kern im Kopfe des Knob- 
lauchs, Γέργις. (§ 120.) S. tiber die Prosodie § 133, VII. 

nur: ή χ£ρ<ξ, Anmut, nebstKomp., u. ή θέμις θέμις § 130. 
folgende Substant., von denen mehrere bei den Spateren 

aucli die Nominativendung iv haben: 6 δελ^ς (spat, 
δελφίν), Τνος, ή άκτίς, Strahl, (spat. β(ν), Nase, 6
ή θίς, Haufe, ή ώδίς, Geburtswehen, ή ^ηγμίς, Brandung, 
ή Γς, Sehne, ή γλωχίς, Spitze (Kompos. τριγλώχιν . . νήσος 

. Callim. b. Choerob. Hdn. I, 18, der auch aus Simo
nides [248 Bgk.] τριγλώχιν όϊστος, als seltcnen Nomi- 
nativausgang, anflihrt), δ τελμίς, Schlamm, ή πηρίς u. 
πηρίν, Samenbeutel, ή έρμίς, Fuss der Bettstelle, 6 
σταμίς, Seitenbrett am Schiffe (Dat. pi. σταμινεσσι Horn.), 
u. d. Eigennamen: Έλευσίς, Σαλαμίς, Τραχίς. (§ 122.) 

die Subst. auf ςις, ψις, die meisten auf σις und folgende: 
ή άγρωστις, Quecke, ή αρ.πωτις, Ebbe, ή αρδις, Pfeil- 
spitze, ή βάχκαρις (auch ιδος), e. Pflanze und das Oel 
daraus, ή βούβρωστις, Iieisshunger, ή γράστις att. κράστις, 
Gras, ή δάμαλις, Kuh, ή δέρρις, Scliutzdecke, ή δυνο ί̂ς, 
Macht, ή Ιςαστις, Troddel (έςάστεις Inschr. Samos 
Bechtel  220), ή Ιπαολις, Landgut, υ Ιχις, Otter, ή 
ζιγγίβερις, Ingwer, ή θλάσης, Art Kresse, ή χάππαρις,
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οις

ον

op

ος

ουρ

ους

Dritte Deklination. O bersicht s&mtlicher Nominativausg&nge. § 132.

Gen.

oi-oc 
οιδ-ος 
ον-ος 
οντ-ος 
ορ-ος

εος

οτ-ος

ο-ος

οδ-ος

οντ-ος
ουντ-ος
ωτ-ος
υ-ος

εως att., 
εος ep.

Kaper, ή κιδαρις u. κίταρις, Turban, ή κίσηρις, Bimstein 
(doch Theophr. Gen. κισήριδος), ή κδνις, Staub, δ ή 
κόρις, Wanze, ή κύστις, Blase, δ Seher, und
dessen Kompos., ή μάρις, ein Mass, δ ή νηστις, niichtern 
(besser G. νήστιδος, § 149, IX), δ όρχις, Hode, δ 
Sclilange, ή πανήγυρις, Festversammlung, ή πάρδαλις, 
Panther, ή πόλις Stadt, und dessen substant. Kompos. 
als άκρ̂ όπδλις, μητρόπολις, S. indes oben ις, ιδος, δ πρύ- 
τομ*τ, Ftirst, Prytan, ή π̂ ρ-τΐς, Treue, ή πρίστις (πίστρις), 
Seeungeheuer, Art Kriegsschiff, ή πύστις, Frage, ή 
(>άχις, Btickgrat, ή σάγαρις, Streitaxt, ή σεμίδαλις, feines 
Weizenmehl (att. -ιδος), ή σέρις (aber auch σέριδος), e. 
Endivienart, ή σ©ά̂ ις Mangel, ή τύρρις u. τύρσις, Turm, 
ή υβρίς, libermut, ή υδραυλις, Wasserorgel, ή υνις und 
υννις, Pflugschaar. (Von dem poet. u. ion. φάτις, Sage, 
finden sieh nur die Formen φάτις, φάτιν, V. φάτι; 
zwflh. φάτϊς A. pi. Pind. Pyth. 3, 112.) Jedoeh gilt 
die Endung εως nur fiir die a t t i sche Mundart, s. 
§ 127.

nur § 126, Anm. 3 (tiber φθοΐς s. § 139).
nur φθοις § 139.
Neutr. der Adjekt.
Neutr. der Partic.
so: τδ αορ, Schwert (τδ ητορ, Herz, § 122, Anm. 1). 

Lob. 1. d. p. 76 u. 216 sq.
=  ους, so alle Subst. dieser Endung (samtl. Neutra) 

(§ 123).
Neutr. der Partic.
άσουρ κρατήρ υπδ Φοινίκων, e. Fremdwort, u. Σούβουρ 

Ptolem. 2, 6. (Lob. 1. d. p. 76.)
§ 128.
nur δ πούς, pes, und dessen Kompos., als: τετράπους. 

(§ 120, Anm. 4; § 139, c, β; § 148.)
nur δ ό^βύς, dens, und dessen Kompos., u. d. Partic.
S. εις, εντ-ος.
nur τδ o3£ § 130, S. 463.
z. Β. τδ δάκρυ, Thr&ne, τδ μώλυ, e. Kraut, τδ μέίΐυ, 

Wein (G. erst spatere Dicliter), τδ κόνδυ, Pokal, τδ νάπυ 
od. σίναπυ, Senf; indekl. ist τδ φιτυ, Keim. Vgl. § 125.

nur: τδ Stadt (τδ πώϋ, Heerde, als ein altes dicliter.
Wort, hat die att. Form nicht). § 126.
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Nom.

ov
υνς
op

υς

ω

Cl)V

Gen.
εος

ατ-ος

οντ-ος
υνδ-ος
υρ-ος

υ-ος

υδ-ος

υδ-ος
υθ-ος

ΰν-ος

υρ-ος

εως

ε-ος
ο-ος

ων-ος

d. Neutr. der Adjekt., als: εδρύ, weit. § 126. 
nur: τδ Speer, und το Knie. S. § 130

! S. 457.
! Neutr. der Partic. 
nur Τίρυνς. (§ 120, Anm. 1.)

! nur τδ πδρ, Feuer, G. πυρύς; δ ψίδυρ, Ges&usel, 6 μάρτυρ,
I Zeuge, dialekt. und spiitere Nbf. zu μάρτος. Herodian
i I, 47. II, 213. Lob. 1. d. p. 217. tJber d. Quantit.

v. υρ s. § 133, V. (§ 122.) 
j so die meisten Subst. dieser Endung, als: δ βότρυς,
! Traube, δ στάχυς, Alire. Bei den Oxyton. ist o sowohl 

im Nora, als Akk. in der Rcgel lang, als: ή ή
Έρινυς. Die einsilbigen und wenige melirsilbige sind 

i Perispomena, als: ή $ρυΓς, Eiclie, δ Fiseh. (§125.) 
jfolgende: δ ΙπηΧυς, Ankbmmling, und die tibrigen Kompos. 

auf: ήλος (v. έλθειν), ή χ̂ ρμτύς, Mantel, ή κροκός, wollene 
Flocke, ή πηλαμύς, Thunfiseh, δ ή σύγχλυς, zusammen- 
gesplilt, und

I ή ο άγος, Wachspuppe. (§ 120.)
jnur: ή κόρος, υθος, Helm, η κώμος, υθος, Btlscliel, αί 
| άγνυδες, Webersteine.
δ ορκΰς, eine Art Thunfiseh, Φόρκϋς und ή Γόρτΰς. Die 

Nbf. auf ov scheint erst den Spftteren u. den Dialekten 
(Hdn. I, 18) anzugehdren (kret. Γόρτυνς). 

nur δ μίρ^υς, Zeuge; split, u. dial. Nbf. μάρτυρ. Vgl. op, 
j υρ-ος.
| nur: ή π#χθς, Elle, δ πέ^^ς, Beil, δ πρέσβυς, der Alte (§ 126) 

u. εγχελυς, Aal, att. nam. im Plur. (§ 126, Anm. 3.) 
die Adj. dieser Endung; dazu υίύς =  υίός, § 138.
=  ους: ή ήχώ, Wiederhall, ή εύεστώ, Wohlsein, ή πειθώ, 

Gberredung, und viele weibliche Eigennamen, als: 
Γοργώ, Ερατώ, Κλειώ, Κλωθώ (§ 129). 

die cinsilb. Subst., als: δ κλών, Zweig (mit Ausnahme v.
ή χδών, ονύς, Erde), u. die mehrsilb. Oxytona gener. 

j mascul., als: 6 ίππων, Pferdestall, έλαιών, Olberg, 
φαρετρεών, Kocher, Κολοφών, Μαραδών, auch δ ή Σιχυών 
(mit Ausnahme folgender: 6 ήγ$μών, όνος, Ftlhrer, δ 
χηδεμών, FUrsorger, δ άλεχ^μ^ών, Hahn, δ κανών, 
Richtscheit, δ κλαδών, Zweig, δ πλαγγών, Wachspuppe, 
der Eigenn. Γηρυών, Κερχυών, und der Volkern. wie δ 
Παφλαγών, δ Μαχεδών, auch δ ’Αμφιχτυών [άμφιχτιών,
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?Nom. Gen.

ον-ος

περικτιών] nach Hdn. I, 22. 41 u. s.), auch die weib- 
lichen Stadtenamen auf ών, als Σιδών, Καλυδών (doch 
Ήιών -όνος, Καλχηδών, όνος, u. so alle auf ηδών; ferner 
<;Ερμιών -όνος, ’Ολοοσσών -όνος), u. folgende Proparoxy- 
tona: ή βλήχων, ion. γλήχων, Polei, 6 είρων, der Ironische, 
6 κήλων, Brunnenschwengei, δ κλύδων, Woge, δ (auch 
ή) κώδων, Glocke, ή μήκων, Mohn, δ πώγων, Bart, δ 
Λάκων, Lakonier, ή τρήρων, Taube (Spat., Horn. Adj. 
τρήρων), δ τρίβων, abgetragener Mantel, δ άκρων, 
ausserster Teil (Spat.), δ αμβων, erhohter Rand, δ 
δόλων, versteckter Dolch, δ κάπων, Kapaun (Spat.), 
δ κηρίων, Wachslicht, δ κόκκων, Kern des Granat- 
apfels, δ κώθων, Krug, δ κυφών, krummes Holz, δ μυο- 
πάρων, Kaperschiff, δ £ώθων, Nasenloeh, δ σάκων, 
Seife (Spat.), δ σίφων, Rohre, δ σπάδων (auch -οντος), 
Eunuch; ferner alle ein Gbermass irgend einer Eigen- 
schaft bezeichnende, als: μαλακίων u. μάλθων, Weich- 
ling, κοτυλών, Saufer, γάστρο)ν, φύσκων, Dickbauch, 
σαλάκων, Grossprahler; endlich die Stadtenamen, wie 
Κρότων, und die Personennamen spaterer Bildung, als 
Πλάτων, Σόλων, Κόνων, Λύσων, auch d. Gottesn, ’Απόλλων 
Ποσειδάων, wahrend die heroischen Namen auf -ων 
ονος haben: Μέμνων, Ίάσων, Παλαίμων, 'Ικετάων, Μαχάων 
u. s. w. (liber die Namen auf ων, οντος s. u., ebenso 
liber die auf ίων ύων έων); A ίσων hat -ονος ep., -ωνος 
Trag. (Herodian II, 731); mit ωνος flektieren auch 
einige barytonierte Volksnamen wie Λάκων (eig. 
Kurzname zu Λακεδαιμόνιος, u. daher den anderen 
Kurznamen wie Λύσων folgend), Καύκων (doch Κίκονες 
Horn. Herod., Μαίονες od. Μήονες, Παίονες). (§ 122.) 

alle Oxytona  gener. femin.,  als: ή j^bv, Schnee, 
ε^(5ν, Bild, άηδών, Nachtigall, mit Ausnahme einiger 
Stadtenamen, s. o., als: ήΣιδών, ή Καλυδών, G. ωνος (Kail, 
von τυφεοών τυφεδώνα; ferner poet, (μελεδών) -ωνος nb. 
(μεληδών) -όνος); ferner die oben aufgezahlten Oxyt. 
gen. masc., als: δ ήγ$ρ£ων u. s. w.; sodann die Paroxy- 
tona gen. masc., mit den angeftihrten Ausnahmen, 
als: ό τ&*ων, ονος; endlich alle Adjekt. zweier 
Endungen auf: ων, N. ov, ausser dem poet, τρήρων, 
ωνος, furchtsam, und den mit e. Subst. auf ων, ωνος 
zusammengesetzten, als: βαθυλείμων, ωνος, εύαίων, ωνος.
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Gen.

οντ-ος

ών*ος
ώντ-ος

ωρ-ος

ορ-ος

Anmerk. Die barytonierten WOrter auf ιων, deren Paen- 
ultima lang ist, habenov-ος, die, deren Paenultima kurz ist, 
ων-ος, als: ~ρίων, SSge, 6 χίων, Saule, Αμφίων, G. ονος; 
’Ανθεμίων, Δαρδανίων, G. ωνος, ol Ούρανίωνες; daher von 
Κρονίων (T) G. Κρονίωνος und Κρονίονος. Von Ώρίων (att. -'-'-) 
kommt zwar bei Homer * Ωρίωνα vor, aber die richtige Homer. 
Form wird ’Ωαρίων -ωνος sein. Die auf οων, wie Άμφιτρυων, 
haben ebenfalls ωνος; ferner die auf έων wie Άλχμέων (aber 
Άλχμάονα Horn.); dann die auf είων richtiger ειων, als Πηλεΐων, 
und die auf αίων als Αιγαίων. Ober andere auf ων, die in der 
Flexion zwischen ωνος, ονος und οντος wechseln, s. § 139, 
A. 1. Einige Participien auf ων, G. οντος, nehmen als Subst. 
oder Adj. die Flexion auf ονος oder ωνος an, mit Ver&nderung 
des Tones; άρηγόνες fem. II. δ, 7. άρηγών, ή, ε, 507, s. Lobeck 
ad Ai. 222; ohne Ver&nderung des Tones: νήφοσι st. νήφουσι 
Theogn. 481. 627 (§ 6S, Anm. 1). αιθωνα Pind. P. 1, 23, 
αίβωνι Soph. Ai. 147. αίθονος v. 1. αΓθωνος, αΓθοπος das. 222.

δ γέ^ον, Greis, δ δρά^ω*, Drache, 6 X&urv̂ Lowe, δ θ§ρά̂  
πων, Diener, ό Άχέρων, δ αχών, Wurfspiess, δ τένων, 
Sehnc, δ χνώδων, Degenklinge, und σπάδων (οντος und 
ωνος), Eunuch ̂  δ δδών, οντος neuion. st. όδούς (§ 329, 
Anm. 6); docli άμφώδων b. Dichtern auch -ονος, Hdn. 
II, 730; — dann die Partic. und die Adjekt.: έχών, 
gem, u. αχών, ungern, und Eigenn. Δράκων (Δράκωνος 
Uolisch, Herodian II, 733), Κρέων, Λέων; Μέδων Homer, 
doch Μέδωνος Isacus und Aristoteles b. Herodian II, 
729, u. a. (§ 139 Anm. 1). (§ 120.)

aus άων: Ποσειδών, G. ωνος.
d. kontrahierten Eigenn. auf φών, χών, πών, σων, χρών, 

als: Ξενοφών (aus άων), ώντος. (§ 120.)
die eineilbigen Subst. dieser Endung, als: δ Dieb, 

u. 6 άχώρ, Schorf, δ ίχώρ, Lymphe, δ χίλωρ, Sohn, · 
bei Horn, δ μήατωρ, Rater; ferner poet. (Hdn. II, 
749, 5 f.) ήλέχτωρ ( =  δ ήλιος) r-ωρος, προπάτωρ -ωρος; 
indeklinabel sind die Neutra το πέλωρ, Ungeheuer, τδ 
έέλδωρ Horn., Wunscli, τδ 2λωρ, Beute, τδ τέχμωρ, 
Wahrzeichen. (g 122.)

die tlbrigen mehrsilbigen Subst., d. i. meist Nomina 
actoris auf τωρ, die neben solchen auf τήρ G. τήρος 
gebraucht werden (Rutherfo rd ,  Phryn. 58 f.), als 
δ ρήρωρ, Redner ((νητήρ Horn.), δ ήγήτωρ, Ftlhrer, 
=  ήγητήρ, ήρος, γενέτωρ, Erzeuger, =  γενετήρ, βώτωρ, 
Ilirt, =  βοτήρ, δώτωρ, Geber, =  δοτήρ.
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Nom. Gen.
ατ-ος

ως ω-ος

ο-ος
ωτο-ς

ωθ-ος

<ρς
οτ-ος
φδ-ος

χος
γος
χος

κτος

ϊ * γγ-ος

νοξ
ψ

γκ-ος
υκν-ος
πος
βος
φος

λς λ-ος
Ρ« ρ-ος

σκώρ u. υδρ>̂  § 130.
δ δμώς u. υποδμώς, Sklave, bjftrt&s, Halbgott, δ θώς, 

Schakal, ό Τρως, Troer, 6 πάτρως u. μήτρως, Oheim. 
(§ 129.)

=  ους ή ο̂ ίδώς, ή ήώς, § 129.
δ φως, der Mann, τό <p& (kontr. aus φάος), Licht, δ 

χρως, Haut (vgl. aber § 139), δ γ|λ<ος, Lachen, δ Ιρ<ίς, 
Liebe, die auf βρώς u. χρως ausgehenden Adjekt., und 
einige Partic. Perf., als: έστώς. (§ 120.) 

nur at Ιίλώθες, Parzen, Od. η, 197 n. Herodian χατά 
Ιίλώθες . .  νήσαντο (verkehrte Lesart Καταχλώθες). Vgl. 
Lob. 1. d. p. 87. D Nom. sing, kommt iibrigens 
nieht yor. 

die Partic. Perf.
nur ή φως (aus φωΐς), Brandfleck, φψδός. (§ 120.) Be- 

tonung § 134, 1. 
z. B. δ χόβρ^ Rabe. (§ 120.) 
z. B. ή φλό£ Flamme.
z. B. δ βήξ? Husten, ή πτύς, Falte; ή διώρυξ, Graben, u. 

χατώρυξ, eingegraben, v. δρύσσω, bilden G. ώρυχος; 
aber διώρυγες b. Hipp. de aer. aqu. loc. 5, 83 (Π, 
60 L.) u. b. Spat., κατώρυγες (Senker) Theophr. c. pi.
5. 9, 11. S. Lobeck ad Pkryn. p. 230 sq. 

nur δ αναξ, Konig, und einige Kompos., als: χειρώναξ, 
Handwerker, Kiinstler, ή yifi nox, und die auf γαλας 
ausgehenden Iiomposita, als: δμογάλας, Milchbruder. 
§ 120.

die Subst. auf ιγξ, υγξ, αγξ, als: ή φόρμιγξ, Leier, ή σύριγς, 
Ilirtenpfeife, ή λυγξ, Schlucken, ή φάρυγξ (besser φάρυξ, 
γγος, s. § 120, Anm. 1), Schlund, δ λάρυγξ, Luftrbhre, 
ή φάλαγξ Phalanx, 

δ λυγξ,* λυγκός, Luchs. 
πνύξ, πυκνός § 130.
ζ. Β. δ Geier, ή οψ, Stimme. (§ 120.) 
ζ. Β. ή φ ί̂ψ, Ader, δ χάλυψ, Stahl, 
ή κατηλιψ, Oberstoek des Hauses, Akk. νίφ-α, niv-em, v. 

d. verschollenen νίψ, δ σκνίψ, e. Ameisenart, σκνΐπός 
u. σχνΐφός, aber die Nbf. κνι'ψ κνϊπός (Lob. 1. d. p. 114 
u. ad Phryn. p. 399 sq.)

§ 122, 1.
dor. μάκαρς, χέρς u. a., §; 122, 2.
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§ 133. Quantit&t der dritten Deklination.
1. Die Flexionsendungen: a, t, υ und ας, sowie aucli die Nominativ- 

nusgiinge des Sing, auf α, ι, υ sind kurz. Ausnahmen:  Kontraktionen 
wie Περιχλέα, υγια; Akk. S. u. PI. der Substantive auf εύς ist im Att. 
lang, ale: τδν βασιλέα, τους -έας; aber episch βασιλήα, ηας, ebenso Eurip. 
zuw. φονέα, und in der Kombdie des 4. Jalirh. γονέας § 128, A. 2; ϋ im 
Vok. der Wbrter auf ϋς, G. ΰος, als: tyfto (aucli in dem Kuckucksrufe 
κύκκϋ). t)ber κάρα s. § 130, tiber das Neutr. Plur. auf a, wo man ά 
erwartete, als: χρέα, γέρα, χρέα, s. § 123, A. 3, § 124, 3. In betreff 
der sonstigen Nominativausgiinge ist Folgendes zu bemerken.

I. a. a in af ist lang a) in den einsi lbigen Maskul inen dieser 
Endung, als: βλάς, Tropf, αχός (Πρας, άκδς, \ rolksn. o( Πρακες, doch zuw. mit 
verktlrztem a, Herodian I, 524. II, 9. 630. 739), und in dem Feminin  
ή f>af, άγος, Weinbeere (hingegen: ή δρας, αχός, Handvoll, ή πλας, αχός, 
Fliiche, ή γλαξ, γλαγός, cine Pflanze, ή τττας, Hase, Aesch. Ag. 137 
μογεράν πτάκα, αί στάγες, Tropfen); — β) in den z w e i s i l b i g e n  Mas- 
k u l i n e n ,  deren Paenultima von Natur lang ist, und in alien d re i -  
odcr m eh re i lb i gen Wortern, als: δ Οώράς, άχος (ion. θώρης), Panzer, 
δ ofaf, (ion. ofyf), Steuergriff, Φαίάς (ion. Φαίηξ), Phiiakier, δ καύας (ion. 
καύης) eine Seemowe (dock aucli mit a, Ilerodian I , 524. II, 8. 630), 
δ χρώμα;, Stcinhaufen, Ιέράς, άχος (ion. Γρη{), Habiclit (hingegen: ή βώλας, 
αχός, Erdscholle, ή αυλάς, Furche, η μειράς, αχός, Miidclien, ή πιδας, 
Quelle, η ftptoaf, Lattich, ή κλίμα;, Leiter, ή σμΐλας (μίλα;), Taxusbaum, 
ή λεΐμας, Aue,l) δ φυλά;, ακος, Wiiclltcr, δ ανΟρας, ακος, Kohle); — γ) in 
S c h i m p f w b r t e r n ,  S p o t t n a m e n ,  oder solclien, welclie ein tlbermass 
bezeichnen, ale: δ φλύάς, ακος, Schwiitzer, δ στδάς, Stoiker, veriiclitlich, 
ό φένάς, BetrUger, δ λαβρας (eigentl. Rauber), ein Raubfisch, δ νέας, junger 
Kcrl, δ βώμάς, Lumpenkerl, (aber ή βώμαξ, Altiirchen), δ πλούτας, Reich- 
bold, δ στόμφάς, Grossprahler, δ φόρ-raf, Lasttriiger (alte Kom.), δ πήλάς, 
Schrautzfinke, δ £uaf, Strom, bes. Lavastrora, und in folgenden zweisilbigen 
Maskul., deren Paenultima durcli Position lang ist: πάσσάς, Nagel (der 
Mcgarer Arist. Acli. 763), δ κύρδάς, komischer Tanz, δ πόρπάί, Schildgriff, 
κύνδας, κόνταξ, Wurfgeschoss.

A u s n a h m e n :  einigc z w e i s i l b i g e  M a s k u l i n e ,  deren Paen
ultima von Natur lang ist, liaben kurzcs α: δ σαυσας, junger Kiisc, oder 
eine HUlsenfrucht, δ κλώμα;, Stcinhaufen (Lycophr. 653), δ κλώναί, Zweig; 
ferner die mehrsilbigen zusaramengesetzten, wie Ίππώναξ, ή διασφάς; 
άσπάλάί ist Nbf. zu σπάλας.

b. i in if ist nur lang in den beiden e ins i lbigen Wbrtern: δ if, 
ίχός, Kttfcr, ή Φις, Φΐχδς, bbot. d. Sphinx;2) dagegen mit X ή ippff,

1) Das gen. fern, bezeugt Herodian I, 524. II, 8. — 2) So nach dem bestimmten 
Zeugnis Her/s, der rnit diesen Ausnahmen durchweg Τς, νς vorschreibt, s. o. § 120,2.
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Schauer, G. ΐκος, δ, ή ψΐς, Krume, G. ΐχός, ή πνίς, ΐγός, das Ersticken; 
vollends die, welche auck in den Casus obi. ΐ zeigen, als θρίς7 τριχός, 
Haar; desgleichen alle zweisilbigen, von welchen diejenigen, deren 
Paenultima entweder von Natur oder durch Position lang ist, in den 
Casus obi. ΐ haben, als: ή βέμβΐς, ΐκος, Wirbel, δ τέττΐς, ΐγος (ικος dor. 
und att. nacli Herodian II, 644. 741), Grille, ή σπάδΐξ, ικος, Palmzweig, 
6 Φοϊνιξ, ικος, Phonikier und Palme (liber die Betonung vgl. § 78, A. 1; 
II. κ, 133 φοινικόεσσαν, Hes. Sc. 194 φοινικόεις, Xenophan. fr. 13, p. 103
Mull, φοινίκεον, Pind. I. 4, 18 φοινικέοισιν [-------- ] u. s. w. sind mit
Syniz. zu sprechen, s. S p i t z n e r ,  Pros. § 45, 2. Anm., doch vgl. auch 
N a u c k ,  Mel. IV, 506). A u s n a h m e n :  ή χοινΐξ, ικος, ein Getreidemass, 
i nacli Aristopban. Byz., und Ptolemaeus v. Askalon, wahrend Herodian
II, 9 die Lange als urspr. Mass vertritt (vgl. Athen. 9, 388 f); dieselbe 
ist indes jetzt nirgends mehr nachzuweisen; δ ή πέρδιξ, Rebliuhn, war 
in derselben Weise streitig; hier aber finden wir die Kiirze nur bei 
Archiloch. frg. 106 b. Athen. 9, 388, f, Epicharm. fr. 63 (das.), wahrend 
die Stellen att. Dichter das. t haben; ικος auch ή αλλιξ (falsch αλληξ), 
ein Oberkleid der Manner; das ion. Θρηϊς hat bei Homer ΐκος, bei den 
Spateren wie Ap. Rkod. auch ΐκος.

c. υ in υξ ist immer kurz; mit ϋκος bilden die zweisilbigen, deren 
Paenultima von Natur lang ist, als: b κηρυξ, ϋκος, Herold, 6 κηϋξ, ϋκος, 
ein Meervogel, und Eigenn. Ιίήϋξ, b δοΐδυς, ϋκος, Morserkeule (Betonung 
§ 78, A. 1), und zwei, deren Paenultima durch Position lang ist: 
b βόμβυξ, ϋκος, Seidenwurm, und δ κόκκϋξ, ϋγος, Kuckuck (auch κόκκυγος 
nach Herodian I, 525. II, 9); von einem Schwanken auch bei ορτυξ 
spriclit Ath. 9, 388 f, wahrend wir nur ϋγος finden (ορτυκος nb. -υγος 
Hd. II, 743); Βέβρυκες meist ϋ bei Apoll. Rh., stets o bei Tlieokr. und 
Lycophr. 516, s. S p i t z n e r ,  Pros. § 47 und Choerob.  bei Bkk. An.
III, p. 1353; kurz Ιβυξ ϊβϋκος, eine Vogelart, Hd. I, 545. II, 9.

H. a. a in αψ ist k u r z ,  als: b ’Άραψ, αβος, Arabier; doch lang 
in δραψ bei Aristoph. (fr. 768 K ., vgl. Lob. Paral. 112), und dem 
tarent. λάψ, Hd. I, 525. II, 10.

b. ιψ ist l a n g  in den E in si lb i g e n ,  δ ?ψ, κνίψ, θρίψ, Namen 
gewisser Insekten, ή (δ) £ϊψ, Binse, G. ΐπός. A u s n a h m e n :  ή ΝΙΨ (ΐ), 
νιφός, Schnee, ό λιψ, ιβό, SUdwestwind, ή ΛΙΨ (ΐ), λΐβός, λιβα, Tropfen; 
in den M e h r s i l b i  gen  tiberall k u r z ,  als: ή χέρνιψ, ιβος, Waschwasser;

c. υψ ist l a ng  in den E i n s i l b i g e n ,  als: δ γυψ, ϋπός, Geier, ο γρϋψ, 
ϋπός, Greif, aber in den M e h r s i l b i g e n  stets kurz, als: o yaXu<j>, υβός, 
Stahl.

III. αν ist l a n g  in dem einsilb. παν (aol. dor. παν, Herod. I, 533. 
II, 12. 903, so το παν Pind. 0. 2, 85) und in den Mask, auf αν, G. 
αν-ος, als: ο παιάν, αν*ος, Siegesgesang, Παν, Pan; vgl. ας in Nr. VI.
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IV. ap ist l a n g  in den E i n s i l b i g e n ,  als: Καρ, αρός, Karicr, 
ο ψάρ, αρός, Staar; iiber στέάρ und φρέαρ s. § 132, S. 469 5 liber δάμάρ 
μάχδρ § 120, A. 5; 122, 2 .

V. op ist lang in πυρ; in ψίθυρ, μάρτυρ (dial, und spat flir μάρτυς) 
hat es nach Analogie der anderen Kasus fUr kurz zu gelten (wiewohl 
μάκαρς: μάκαρ =  μάρτυρς: μάρτϋρ, S. § 139).

λΓΙ. ας ist l a n g  a) in den Wortern, welche im Gen. αντ-ος haben,
als: ο γίγάς, αντος, Riese, ό ίμας, Riemen, βουλεύσάς, στας, βας: dazu das
Neutr. έπαναβαν attisch Hdn. I, 533. II, 12, wahrend Hdn. sonst βαν 
vorsclireibt; το συμβάν nach Ausweis des Rhythmus auch Demosth. 21, 14; 
πας, παν 8. oben III, aber απαν II. o, 156. χ, 402. 403, σόμπαν, πρόπαν 
II. α, 601, τ, 162 u. s.; bci Attikern πρόπαν Eur. Ph. 1504 (lyr.; Klotz 
und Nauck πρόπαρ), απαν Arist. Ach. 998 in Kretikern, Plut. 493 in 
Anap., aber έπίπαν Aesch. P. 42. τό παράπαν Ar. PI. 17. απαν Menand. 
bei Athen. 4, 146, f (Meineke p. 50 sq.; fr. 129 K.). Metrodor. 
bei Stob. fl. 52, 8 τό νέον απαν υψηλόν έστι χαΐ θρασύ. 1) Vgl. Hd. I, 
534. II, 12 (Bk. An. 1, 416. Gramm, b. Hermann de rat. em. Gr. gr.
p. 439. Ael. Dionys. Eust. 1434), wonach attisch απαν; απαν gehdrt der
epischen und dialektischen (poetischen) Sprache an. Dock απαν auch bei 
Theokr. 2, 56 und 22, 8 6 ; — b) in den Kompositis auf χράς (ν. κεράννυμι), 
als: μελιχρά;, G. ατος, mit Honig gemischt; — c) in μέλας und τάλάς, die 
aber in der Flexion a haben, also: αν-ος u. 8. w.; liber τάλας Theokr. 
2, 4 (auf dor. Weise) s. § 38, 3 c). — fiber die Messung von χέρας, 
G. ατος, s. § 1 2 1 , A. 1 .

VII. ις ist lang a) in den E ins i lb igen ,  als: ό κίς, Kornwurm 
(§ 125). — β) in denen, deren Genetiv auf ινος und ιθος ausgelit, als: 
ή (Λζ, £ΐνός, Nase, ή άκτίς, ΐνος, Strahl, ό σταμίς, ΐνος, Streber (Od. ε, 252 
σταμΐνεσσιν aus Versz\vang), ο ή ορνΐς, ϊθος, Vogel; dock schwankt, wie 
die Deklination, so die Prosodie dieses Wortes2): ορνΐς Horn. II. 12, 218, 
zwflh. 24, 219; sp. Epiker gew. ΐς tv, ebenso die Tragg.; iiber Aristoph. 
ic, tv, wie auch Av. 16. 270. 287. 335 zu messen; darnach bezeichnet 
richtig Aristokles bei Hd. I, 526. II, 18 ορνΐς als attisch; nach Her. 
II, 709 gehbren zu μέρμιθος, ορνϊθος die Nominative μέρμΐς, ορνΐς; ebenso 
οέλλΐς, δέλλΐθος. — γ) in mehreren Zweisilbigen mit langer Paenultima, 
deren Genetiv auf ΐόος ausgelit, niimlich: άψ(ς, βαλβ(ς, κηχίς, κηλίς, κληίς 
(ion. St. κλείς), κνημίς, κρηπίς, νησί;, σφράγίς, σχοινί;, φαρκίς, χειρίς, ψηφίς, 
G. Γόος, und einigen anderen bei spUteren Dichtern, sowie auch in einigen 
dreisilbigen Verkleinerungswortern, die in der gewohnlichen und ionischen 
Mundart l a n g e s ,  in der attischen kurzes 1 haben, als: βλεφαρίς, κεραμίς, 
πλοκαμίς (έϋπλοκαμίς Horn.), καλαμίς, α̂φανίς (auch Ar. Nub. 981. PI. 944

·) Vgl. B u t t m a n n ,  Gr. I, § 63, Anm. 5; Me in eke ad Menandr., p. 51.— 
2) S. S p i t z n e r ,  Gr. Pros. § 36, Anm. und P a s s o w s  WOrterbuch.

Kuhners  ausfuhrl. Grlech. Grammatik. I. T. 31
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mit i); desgl. att, ΐ ,  in der κοινή ΐ in καρις, Seekrebs, ρΐπίς, Facker; 
ή βαθμίς, Fussgestell, und ή νεβρίς, Fell des Hirschkalbes, haben nur 
vereinzelt bei spateren Dicktern langes i ; 1) liber οφις, Ιχις, κόνις s. nnter 
tv Nr. VIII.

VIII. tv ist lan g  o) in den von den Spateren gebrauckten Subst. 
auf iv (st. ϊς), G. ΐν-ος, als: δ δελφίν st. δελφίς; — β) in dem Akk. der 
Einsilbigen auf ϊς, als: κιν, λιν [Eur. Bacch. 1174 (1166 Herm.) ist λίν 
falschlick fur kurz gehalten worden; s. Herm ann]; ausserdem gegen den 
gew. Gebrauch attiseke Dickter κδνΐν Aeseli. Pr. 1084 (ubi v. W ellauer). 
Suppl. 180 u. οφΐν Ckoepk. 928 (Hes. Th. 334), wie auck d. Nom. κόνΐς 
Aesch. Suppl. 783 u. οφΐς Ck. 544 (Apoll. Rk. 2, 1269. Mosck. 4, 22)2); 
εχις att. Epigr. K a ib e l 1033, 15; vgl. auck Demostk. 25, 52. 96 
εχϊς (ΐ nack Ausweis des Rkythmus, indem sonst Haufung von Klirzen 
sein wlirde). Vgl. Aristokles b. Hd. I, 526. II, 18, nach welchem die 
Attiker in diesen Wortern dehnten; ob dasselbe auck von μάντις, ορχις, 
λάτρις u. a. wirklick ausgesagt war, wie es in unserm Excerpte den 
Ansckein kat, bleibe daliingestellt.

IX. υς ist lang a) in den Einsilbigen. und β) in den o x y to n ie rten  
oder perispomenierten Mekrsilbigen, deren Genetiv auf υος ausgelit; aber 
bei diesen sowolil als bei jenen ist das υ in den iibrigen Kasus, mit 
Ausnalime des Akkusativs u. Vok. Sing. u. des A. PI. auf ΰς, kurz, als: 
ή δρυς, Eiclie, δ μίς, Maus, G. ΰος, δ ίχθυς, υος (aber Akk. δρυν, ίχθυν, 
bei Pind. indes ίχθυν, Hdn. I, 416), Fisch (§ 125); liber die Ausnakmen 
s. § 125, Anm. 2; Gen. δρϋός st. δρυός Hes. Op. 436 in der Hebung; 
II. cp, 318 ίλύος in d. Senkung v. ή ίλυς, G. ίλυος, Kot; — γ) einzeln 
auch in barytonierten auf υς υος, s. § 125, Anm. 2; — δ) in ή δαγυς, 
υδος, Wackspuppe; dagegen gekort nack Hd. I, 237. II, 709. 762 zum 
Gen. κώμΰθος d. Nom. κώμυς (Biisckel), vgl. oben VII. liber μέρμις, 
δέλλις; — ε) in denen, deren Genetiv auf υνος oder υντος ausgekt, als: 
Φόρκϋς, υνος; δεικνυς, δύς, G. υντος.

X. υν ist als Nominativausgang angeblich kurz, auch wenn der 
Gen. υ kat, als Φόρκυν, Γορτυν, s. Hd. II, 523. 529. 710, wonack indes 
Andere widerspracken und auch im Nomin. das 5 dehnten. Die ganze 
Endung gekort niclit der gew. u. att. Sprache an, und wird von den 
Gramm, selbst als &olisck bezeichnet (wegen τέκτυν =  τέκτων u. dgl.), 
vgl. M eiste r, Dial. I, 75 f.

§ 134. Betonung der dritten Deklination.

1. Der Accent bleibt bei zwei- und mehrsilbigen Wortern, so lange 
es die Gesetze der Betonung zulassen, auf der betonten Silbe des

J) S p itz n e r  a. a. 0 . § 36, 2. d). — 2) D in d o r f , Steph. Thes. vol. 5, p. 2454.
/
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Nominative stelien, als: τδ πράγμα, πράγματος (aber πραγμάτων), 6 ή χέλι- 
δών, χελιδόνος, δ παιών, ώνος, ή άκτίς, ΐνο;, Ξενοφών, (ώ !)ντος, τδ δόρυ, δδρα- 
τος, δ λέων, λέοντος. Die e in silb ig en  Winder aber sind im G enetive 
und Dative aller Numcri auf der E n d s ilb e  betont, als: δ μήν, μηνάς, 
μηνί, μηνοίν, μηνών, μησί.

Au snali me η von den E in sil b igen : a) Folgende zelm Substantive 
sind im Gen. P lu r. und im Gen. und Dat. Dual. P aro x y to n a : ή δάς, 
Fackel, δ δμώ;, Sklave, δ θώς, Schakal, το ΚΡΑΣ (G. κρατάς), Haupt, 
τδ ους (G. ώτάς), Ohr, δ ή παις, Kind, δ σής, Motte, δ Τρώς, Troer, ή 
φως (G. φωδός), Brandfleck, [τδ φώς (G. φωτός), Liclit, Plural erst nack- 
klaseisch]; also: δάδων, δάδοίν, Οώων, κρατών, ώτων, ώτοιν, παίδων, παίδοίν, 
σέων, Τρώων, [φώτων,] φψδων; llingegen.* των δμωών ν. αί δμψαί, των 
Τρωών V. Τρψαί, τών φωτών ν. δ φώς, Mann, των θψών ν. θωά, Schade, 
τών κρατών ν. τδ κράτος, Mackt. AJs Grund dieser Betonung maclien 
die Grammatiker z. T. eben das Bedtirfnis der Untcrscheidung geltend, 
wiewolil dock in der wirklicken Spracke ein solckes bezliglick veralteter 
Worter wie δ φώς τών φωτών, δ δμώς (ή δμψα) αί  ̂δμψαί (Gen. Hom. 
δμψάων), τών κράτων niclit vorkanden sein konnte; bei anderen bezieken 
sie sick, mit raekr Reckt, auf die stattgekabte Kontraktion: παίδων παίδων, 
δαΐοων δάδων, φωίδων φψδων, κραάτων κράτων, (οάτων ώτων). — Bezliglick 
des Wortcs θώς war Ubrigens Streit: Aristarck θώων, Pampkilos θωών, 
Herodian II, 85.

b) Folgende Kontrakta sind im Gen. u. Dat. aller Numeri, wie 
in den tlbrigen Kasus, nacli Besckaffenkeit der Endsilbe entweder 
Properiepom ena oder P a ro x y to n a : τδ ήρ (aus lap), FrUhling, κήρ 
(ep. aus κέαρ), Herz, δ λάς (aus λάας), Stein, δ πρών (aus πρα/ών, Hesiod 
πρηών), vorspringender Berg; dazu die Eigenn. ΤΩψ, ΤΩπος Od. a, 429 
u. s. (nack Anderen aber [Ilesyck.] Ώπός, s. L obeck , Paral., p. 117 sq.; 
mit jener Betonung wollte man ώπός u. Ώπος sckeiden), und Θών, θώνος 
(Agypter) Od. δ, 228; also ηρος, ήοι, κηρι, λάος, λάϊ, λάων, πρώνος, πρώνι; 
auck gekbren kierker die ep. Formen G. υιός, D. υΐι ν. ΤΙΣ, Sokn; 
ferncr ΦΒάς, άντος, άντι, ααι Ckoerob. Herodian I, 410 nack Analogie 
des Partic. φΒάς, s. c), und Ζάς Ζάντος (fiir Ζευς, s. § 130).

Anmerk.  1. Folgende Kontrakta llingegen folgen der Hauptregel: στέαρ =  
στήρ, Talg, στέατος =  στητό;, στητί, φρέαρ, Brunnen, φρέατος =  φρητός, φρητί, 
φρητών, θράς, Θρηζ, a. θρήιξ, θράϊκος, θρήϊχος =  Βρακός, Ορηκός, o(l); (ion. οϊς), 
οίό;, o(t, ο ιών, ο ίσι.

Anmerk.  2. Es verstekt sich von selbst, dass die e pise lie Dativform des 
Plur. ausgenoinmen sein muss, als: παίδεσσι, θήρεσσι; so auck σπέσσι st. σπέεααι; 
Propcrispomenon ist der ep. Dual ποδοον st. ποδοίν ν. πού;.

c) Die einsilbigon Participien und das Pronomen τίς quis? behalten 
den Accent durck allc Kasus auf der Stammsilbe; das Adjekt. πας aber

31*
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nur im Plur. und Duale: αίν, οντος, όντι, οντων, ουσιν, όντοιν, τίς, τίνος, , 
τίνι u. S. w. ; πας, παντός, παντί, πάντων, πασι.

A usnahm en von den M ehrsilb igen : Der Betonung der ein- 
silbigen Substantive in den Gen. und Dat. alter Numeri folgen:

a) η γυνή, Weib (γυναικός, γυναικί, γυναικοΐν, γυναιςί, γυναικών; aber:
γυναίκα, γυναίκες u. s. w.), nach άνήρ S. b), § 130 Anm. 1; δ ή κύων, 
Hund (κυνός, κυνί, κυνοΐν, κυνών, κυσί; aber: κύνα, κύνες u. s. w.); ι

b) die „synkopiertenu Subst. auf ηρ (§ 122, 4), πατήρ, μήτηρ, \
θυγάτηρ, άνήρ u. γαστήρ, welche gleichfalls in den Genetiven und Dativen, * 
mit Ausnahme des Dat. Pl. auf άσι, die letzte Silbe betont haben, ■■ 
wahrend in den Formen vom Stamme auf ερ der Accent auf ε ruht. 
Eine Ausnahme maclit das Wort ή Δημήτηρ, welches in den „synkopiertenw l 
Formen den Accent auf Antepaenultima hat, als: Δήμητρος, Δήμητρι, | 
Δήμητρα; dasselbe ist der Fall bei ή θυγάτηρ in den poetischen Formen ■{ 
des Nom. und Akk.: θύγατρες, θύγατρα, θύγατρας; # j

c) Die Komposita von είς, unus, im Gen. und Dat. Sing.: οόδείς, [
ούδενός, weil dies ^ils ούδ’ ένύς, ούδέ ένός gefiihlt wurde; aber ούδένων, f 
οόδέσι, weil bier wirkliches Zusammenwachsen vorlag (ουδ* ένων ist nichts); $
ebenso μηδείς, μηδενός U. S. W.; ;

d) die ep ischen  Genetiv- und Dativformen des Sing, von γόνυ und |
δόρυ: γουνός, γουνί, aber γούνα, γουνών u. s# w., δουρός, δουρι, aber: οουρα, |
δούρων, δούρεσαιν, und die a tt. poet. Formen: δορός, δορί, s. § 130. f

e) die Zahlsubstantive χιλιάς, μυριάς, G. άδος, werden nach Herodian K
I ,  428 im Gen. Plur. von den A ttik e rn  perispom eniert: χιλιάδων, 
μυριαδών; anscheinend nach Analogie von χιλιών § 107, 3 . l) Ygl. § 118, 8 . |

2. Die Substantive auf ις, υς sind in den attischen Genetivformen f
des Sing, und Plur. Proparoxytona, die auf [i und] υ aber anscheinend I 
nur im Sing., als: πόλις, πόλεως, πόλεων, πήχυς, πήχεως, πήχεων, άατυ, $ 
άατεως, aber άστέων.2) S. § 126. 1

3. Die Substantive auf ώ (§ 129) haben im Akk. Sing, nicht i
den Cirkumflex, sondern den Akut ,  als: ήχόα =  ήχώ (nicht nach der k 
allgemeinen Regel ήχώ) v. ή ήχώ. Herodian I ,  416. I I ,  33. 65. 335 |
giebt als Grund an, dass diese Akkusative der Betonung des gleicli- f 
lautenden Nominative gefolgt seien. Aber die auf ώς, G. όος, werden fi 
nach Aristarchs Lehre im Akk. S. perispomeniert, also αιδώ v. αιδώς, ! 
ή<5 v. ήώς, wahrend aqdere Grammatiker auch hier oxytonierten, wieder I

l) Anders GOt t l ing,  Acc. S. 270; ders. ad Theodos , p. 217 notiert aus dem |  
cod. A des Theodosius die Betonung μονάδων Theod. 39, 26. — 2) lVir finden tiber |  
den Gen. piui\ von άστυ keine Vorschrift; die Regel der Alien (Hd. I, 428) bezieht I  
sich nur auf die WOrter auf ις und υς. Bei dem Gen. άστεως abei’, wofiii' die 1 
Gramm, άστεος angeben, ist die Analogie von πόλεως, πήχεως flir die Betonung I  
zwingend; vielleicht also hiess es attisch nun auch άστεων. 1
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andere nach αιδώ ήώ aucli die auf ώ im Akk. perispomenierten (§ 129, l ) .1) 
Die Einsilbigcn auf ΐς, G. ίος, deren Nominativ nach der Lehre Aristarclis 
und andcrer Grammatiker oxytoniert war, also κίς, Νλίς, waren im Akk. 
S. perispomeniert: κ?ν, λΐν (§ 125, A. 1).2)

4. Streitig Avar bei den Alten die Betonung einer Reibe von bary- 
tonierten Adjektiven auf ης, ες im Gen. Plur., welcher eigentlicli, als 
aus εων zusammengezogen, perispomeniert werden sollte, nun aber nach 
der Lehre Aristarclis u. A. (die falschlich auf ein vermeintliclies εόώδεων 
wie πόλεων zuriickgingen) dem baiytonierten Nom. im Accent folgte (Hd. 
I, 428). Ee sind dies τριήρης, αυτάρκης, αυθάδης, die auf ήθης (von τδ 
ήθος), als κακοήθης, ευήθης, und die auf ώδης, als: δυσώδης, ευώδης, νοσώδης, 
und der Streit erstreckte sich auch auf die Adverbien auf ως. Also 
τριήρων τριηρών, αύτάρκων αύταρκών, κακοήθων κακοηθών, κακοήθως κακοηθώς 
u. 8. w. Auch die Handschriften schwanken in der Betonung: τριήρων ΓΕ des 
Isokrates, τριηρών insgem. S des Demosthenes.3) Es wird thatskchlich 
wohl τριήρων u. s. w. die attische Betonung gewesen sein, der sich ein 
Teil der Gramm, widcrsetzte, weil sie* unregelmiissig war. Zu einer 
Ausdelmung der Barytonierung auf den Gen. Du. giebt uns die tlber- 
lieferung nur insofern Anhalt, als die Ildschr. bei Xen. Hell. 1, 5, 19 
τριήροιν liaben, und als die allgemeine Regel der Gramm, den Gen. Du. 
in der III. Dekl. der Barytonierung des G. PI. folgen liisst (Hd. I, 421 f.).

5. a) Ira Vokat ive  wird der Ton gegen die Grundrcgel bei 
folgenden zuriickgezogen (vgl. Hd. I, 418 if. II, 717 f.): a) bei den „syn- 
kopiertenu auf ηρ (§ 122, 4), als: πατήρ πάτερ, άνήρ $νερ, θυγάτηρ 
θύγατερ, Δημήτηρ Δήμητερ; so auch bei den Adjekt. auf πατήρ, μητηρ. Aescli. 
Ch. 315 ώ πάτερ αίνόπατερ. Horn. Od. ψ, 97 μήτερ έμή δύσμητερ; — β) bei 
σωτήρ, δάήρ: σώτερ, δάερ (§ 118, S. 414) 5 dialekt. τριβώλετερ Alcae. (das.), 
κυβερνάτερ von κυβερνατήρ (Hd. I, 419); — γ) bei ’Απόλλων, ωνος, Ιίοσει- 
δών, ώνος: Άπολλον, Πόσειδον (§ 118, S. 414); — δ) bei den zusammen-  
gesetzten Substantiven auf ων, G. ονος od. οντος, und den Adjektiven, 
einfaclien so wohl als zusammengesetzten, auf ων, G. ονος, bei den Kom- 
parativen auf (ων, ΐον (bei den Adjektiven und Komparativcn auch im 
Neutrum), als: ’Αγαμέμνων (ονος) Άγάμεμνον, ’Αριστογείτων (ονος) Άριστό- 
γειτον, Αύτομέδων (οντος) Αύτύμεδον [aber 'Ικετάων 'Ικεταον, Μαχάων Μαχάον, 
Ίάσων Ίάσον, Παλαίμων ΠαλαΓμον, Φιλήμων Φιλήμον, Σαρπήδων (οντος) 
Σσρπήοον als Simplicia]; έλεήμων ώ und τδ έλέημον, εόδαίμων ώ und τδ

*) S. Got t l ing ,  Acc. S. 259; Sp i t zn e r  ad II. β, 202; B o r n e m a n n  ad 
Xen. Symp. 8, 35, p. 212; H a a s e  ad Xen. R. L. 2, 2. p. G3. — 2) S. G o t t l i n g ,  
Acc. S. 241 f., der mil Aeschrion auch den Nom. perispomenieren will, und Lobeck,  
Paralip. p. 85. — 3) s. Vo ein e l, Dem. Cont. 58 f .; L o b e c k  zu Buttm. Gr. II2, 
S. 339 und 451; Mehl l i orn ,  S. 173; Le hr s  de Aristarclii stud. Horn. p. 262 
(I). 2503).
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ευδαιμον, άγνωμων ώ und τδ άγνωμον, άνεπιστήμων ώ und τδ άνεπιστημον 
(wie nach Gbtt l .  S. 118 Plat. Leg. 7. 795, c st. άνεπιστήμον zu 
lesen ist), καλλιών ώ und τδ κάλλΐον. Eine Ausnahme machen: Λακε- 
δαίμων ώ ΛακεδαΤμον, und die Komposita auf φρων, als: Λυκόφρων 
ώ Λυκόφρον, Εύθύφρων ώ Ευθύφρον, δαιφρων ώ und τδ δαιφρον; — 
ε) bei den zusammengese tz ten  Paroxytonis auf ης, G. εος =  ους, 
als: ώ Σώκρατες, Δημόσθενες, αδθάδης ώ Und τδ αυθαδες, αυτάρκης αυτάρκες 
(aber ποδάρκης, Vok. πόδαρκες, Ν. ποδαρκέ; nach Hd. I, 80. 350), 
κατάντης κάταντες, εύμήκης ευμηκες, κακοήθης κακδηθες, παμμεγέθης παμμέ- 
γεθες, τανυήκης τανύηκες, άμφήκης αμφηκες [aber in κάρα ξυρήκες Eur. El. 
335 ist ηκης als blosse Bildungssilbe wie ηρης u. s. w. behandelt; κάρα 
ξυρηκές ist iiberl. Phoen. 372, vgl. Scliol.J)], φιλαλήθης φιλάληθες. Aber 
die Adj. und Sllbst. auf ήεις, ίεις, δεις, ωδής, ώλης, ώρης, ήρης folgen der 
Hauptregel, als: φωνήεις φωνήεν, χαρίεις χαρίεν, εύώδης ευώδες, πανώλης 
πανώλες [ποδώκες ν. 1. ποδωκές Aesch. Sept. 623, ποδώκες fr. 283; das Wort 
sollte Oxytonon sein, s. § 148, Anm. 9], νεώρης νεώρες, Δίωρης Δίωρες, 
ξιφήρης ξιφήρες, ή τριήρης τριήρες; ebenso auch alle auf ωρ, einfaehe 
sowohl wie zusammengesetzte, als: οίκήυωρ οίκήτορ, Άντήνωρ Άντήνορ, 
αύτοκράτωρ αύτοκράτορ.

b) Der Voka t iv  derer auf ευς, αυς, ούς, ώ und der Einsilbigen 
auf ϋς, G. υος, ist perispomeniert, als: βασιλεύ, ΣαπφοΤ, μυ, § 128 und 
§ 125.

6. t)ber die Betonung des Nominat ivs  ist Folgendes zu bemerken:
1) Die e i n s i l b i g e n  Substantive, welche im Akk. Sing, auf a 

ausgeben, sind O x y t o n a ,  als: μείς Oder μήν, θήρ, πούς (Akk. πόδα); 
die aber, welche im Norn. auf ς und im Akk. Sing, auf v ausgehen, 
sowie die einsilbigen N eu t r a  sind Per ispomena,  als: μυς, συς, γραυς, 
ναυς, βους; τδ πυρ (§ 118, Α. 3), ους (§ 130), σταΐς (doch att. στας), παν 
(§ 118, Α. 3), ausser κάρ (§ 130, S. 460).

Ausnahmen:  attisch αΐξ, Ziege (in der κοινή αίξ), Hd. I, 397; 
desgl. att. γλαυξ, Eule (in der κοινή und dor. γλαυξ) (das.); κλείς, Schliissel 
(Akk. κλεΐν, indem jeder einsilbige Akk. auf v perispomeniert wird, Hd. 
I, 415); πας, quisque (Akk. πάντα), εΤς, unus (Akk. Sva); κίς, λι'ς (Akk. 
κΐν, λ tv).

Anmerk. 3. Die kontrahierten einsilbigen Subst. sind entweder Peri
spom ena oder Oxytona, je nachdem in der offenen Form der Ton entweder 
auf Paenultima oder auf Ultima ruhte, als: παΤς (aus πάϊς), φως, Licht (aus φάος), 
λάς (aus λάας), Θρας (aus βράϊξ), προιξ (aus πρόϊς); aber: φως, Brandblase (aus 
φωίς), δφς, Fackel (aus δαΐς). S. § 83.

2) Von den mehrsi lbigen Maskul inen und Femininen sind 
Oxytona:

J) S. Lobeck ad Soph. Ai. 286.
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a) allc auf ευς, ω, ως, G. οος, olme Ansnalime; alle Simplicia auf 
5v, als: παιαν, Τιταν; aber die Komp. sind Parox., als: Αίνοτίταν;

b) alle Femin.  auf ας, G. αδ-ος, und die beiden Maskill.: άνδριάς 
und ίμάς, G. άντ-ος, att. αντος (§ 132); Perispomena sind die ion. Eigenn. 
Βιττας, Βοϊβας, Κυρας, G. αδ-ος; emige auf ας, οίντος, S. § 132, S. 469;

c) die Simplicia auf ην, G. ην-ος od. εν-ος, als: 6 κηφήν, ήνος, 
Droline, δ ποιμήν, ένος; aber die Komp. sind Parox., als: άρχιποίμην, 
Φιλοποίμην, SO auch ο "Ελλην, ηνος; unsiclier είρην, είρήν, ίρήν (fp. Ilerodot 
9, 85 nach Valckenaer) ,  spartanisch flir Jtingling, s. Lobeck,  Paral. 
p. 192 sqq. G. Meyer,  Gr. 6 7 2. Ausgenommen sind einige Eigen- 
namen (Τρό(ι)ζην, Τρό(ι)ζαν n. Hdn. II, 357, gew. indes Τρο(ι)ζήν, -άν) und 
d. Adjektive αρρην, τέρην;

d) alle Maskul. auf ηρ ausser d. Eigenn. ό νΑστηρ, den Ethnicis wie 
δ Βύζηρ, *Ιβηρ, Πίηρ, den Kompos., deren Stamm auf ερ ausgeht, als: 
ο αίνοπάτηρ, ο ή πολυδάηρ, G. ερ-ος, ο γυναικάνηρ, G. ανδρος (Epicharm); 
dock die Kompos. auf τήρ wie die Simplicia, als άμαλλοδετήρ; baryton 
attisch ο φράτηρ, Mitglied der φρατρία (in der κοινή φράτωρ); oxyton von 
d. Fern, ή γαστήρ;

e) alle auf i;, G. ϊνος, als: άκτίς, δελφίς, G. Γνος; ferner alle Sim
plicia auf ΐς, G. ΐδ-ος, als: σφραγίς, κνημίς, G. ΐδ-ος; die auf Χς, G. 
Τ-δος, die im Akk. ιδα (nicht iv) haben, als: ή σφαγις, σταφίς, άσταφfς, 
άσπις, έλπίς, φροντις, πυραμ'ίς, ή θαίς (Kopfverband) U. Θσΐς, ή Λαίς; so 
die Deminutiva, als: σεληνίς v. σελήνη, νησίς (ιδος) υ . ή νήσος, ferner die 
weibl. Patronymica, Gentilia, tiberhaupt die Derivata von Mask., als: 
Νιόβη Νιοβίς, Πρίαμος Πριαμίς, Τυνδαρευς Τυνδαρίς; Αίτωλός, Aetolier, Αίτωλίς, 
ό άργυρος, Silber, ή άργυρίς, Silbergeschirr, ο πλόκαμος, Fleclite, ή πλοκά
μι; (§ 133, VII); ό αύλητήρ αόλητρίς, ο αιχμάλωτος ή αίχμαλωτίς; die 
Derivata jedocli von Mask, der I. Dekl. (mit Ausnahme der beiden r\ Περσίς 
u. Σκυθίς [s. indes § 118, 4] v. ό Πέρσης, Σκύθης, und derer v. πώλης, welche 
Proparox. sind, als: ο άρτοπώλης, ου, ή άρτόπωλις, ιδος) sind auf Paenult. 
bctont als: Σπαρτιάτης Σπαρτιατις, δεσπότης δεσπύτις, κλέπτης κλέπτις, πολίτης 
πολΐτις, πρεσβύτης πρεσβυτις; ebenso κάπηλις copa von κάπηλος (Ildn. I, 91), 
doch in d. Ildschr. καπηλίς, als Ar. Th. 347 u. s. Dagegen baryton 
sind die Wbrter auf Χς, Χδ-ος, die im Akk. iv (oder ιδα u. iv) haben, 
als: ή ερις, νΕρις, νΑρτεμις, Κύπρις, Πρόκρις, Σεμίραμις, Μάκρις, ή φύλοπις, 
ή Φάσηλις, d. Stadt (aber ή φασηλίς Lobeck,  Pathol, ρ. 110), ή τρόπηλις 
BUndel von Knoblauch, Hd. I, 91 (doch dor. τροπαλίς oxyton. Ar. 
Ach. 813), ευμαρις, ο ή κύμινδις. Die Komposita derer auf ίς, Γδ-ος u. 
ίς, ίο ος ziehcn den Ton nur dann auf Paenult. oder Antepaen. zurtlck, wenn 
das Wort als Adjektiv generis communis gebraucht ist, als: ό ή εύκλήΐς, 
πολυκλήΐς, ο ή φίλελπΧς, ό ή μελάναηις, aber ή καταιγίς. S. Lobeck,  
Paralip. ρ. 240 sqq. (Hdn. I, 85). Schwankend πλήμμυρις πλημμυρίς,
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Rzach, Stud. z. Apoll. Rh. p. 5. Einige thrakische weibliche Namen 
(Gottinnen) auf ις, ιδ-ος sind Perispom.: ΐς, G. ΐδ-ος, A. tv: Βενδΐς, Μόλις 
(Hdn. I, 107. II, 761);

f) zwei M askul. auf ως, ωτ-ος: εόρώς u. ίδρώς;
g) die auf υς, G. υ-ος, als: ή. ισχύς, ή γραπτός, ή πλήθος, ή Έρινυς; 

docli Perispomena ιχθύς, όσφυς, δφρυς; ι) ferner oxyton alle auf υς oder 
υς, G. υδ-ος od. ϋδος: χλαμυς, υδος, δαγυς, υδ-ος; Πάλμυς, Πάλμοδος (Eigenu.
e. Kdnigs b. Aescbyl.) wird von Choerob. (Hd. II, 707) als fehlerhafte 
Flexion st. Πάλμυος bezeichnet;

h) ων, G. ωνος: a) die Periectica und sonstige Bezeichnungen von 
Ortlichkeiten, ausser den Stadtenamen lauter Mask., als: ό άμπελών, Wein
berg, άνδρών, γυναικών, Manner-, Frauenzimmer, μηλών, Obstgarten, πιθών od. 
πιθεών, Weinkeller, άγών, Versammlungsort, Versammlung, Wettkampf, 
λειμών, Wiese, μυλών, Miihle, πυλών, Thor, κοιτών, Schlafzimmer, αόλών, 
Thai, Hohlweg, Graben, Έλικών, Κιθαιρών; so auch die zwei- und mehr- 
silbigen S ta d te n am en ,  die aber meistens Fem. sind, als: ή Βαβυλών, 
ή Σιδών, ή Σικυών, ή Κολοφών, ή Γυρτών, ή Αίσών, ή Κραννών, ή Πλευρών, 
ή Πυθών, ή Νεών, δ Βραυρών, δ Μεδεών, δ Λασιών, δ ή Μαραθών, ausser: 
ή νΙτων, ή Κρότων, u. den Namen nicht griech. St&dte: ή Ά σκάλων, ή Κάρμων, 
Όβούλκων, θύρσων, G. ωνος; — γ) die Monats- und Zeitnamen,  lauter 
Mask., als: δ Γαμηλιών, Ληναιών, δ χειμών, Winter, αιών, aevum, πλειών, 
Jahr, G. ών-ος; — δ) δ άγκών, Ellbogen, Bucht, δ άρραβών, Angeld, 
δ κυκεών, Mischtrank, δ παιών =  παιάν u. Παιών, der Heilgott (Παίων, 
Παίονος Paonier), vgl. Lobeck ad Soph. Aj. 222 p. 136 2, Len tz ,  
Hd. I, 21; δ χιτών, Unterkleid;

i) ωv, G. ovος: a) die Ethnica auf γων, των, δων, 9ων, als: 
δ ΓΙαφλαγών, Λαιστρυγών, Βιστών, Μακεδών, Μυρμιδών, Σιθών; — β) Suffix 
μών: δ ή ήγεμών, υφηγεμών, δ ή χηδεμών, δ άκρεμών, Zweig, (δ Στρυμών, 
G. όνος); — γ) die Feminina auf ων, G. ονος, als: είκών, σηπεδών, 
χελιδών, ηών, Gestade U. Ήιών, Stadt, Όλοοσσών, e. Stadt, Καλχηδών, 
Έρμιών, G. όνος; — δ) δ Γηρυών, δ Άμφιχτυών (άμφικτιών, περικτιών, ohen 
S. 475 f.), δ ή άλεκτρυών, Hahn, Henne, δ ίππαλεκτρυών, Rosshahn (fabel- 
haftes Tier), δ Κερκυών, δ Σαρπηοών (doch auch Σαρπήδων -δοντος, II. μ, 
379); δ κανών, Richtscheit.

P e r i s p o m e n a  sind die Kontrakta: Ποσειδών, G. ωνος; Σ τ ι 
φών, Δημοφών, Ξενοφών, Βελλεροφών, Συλοσών, Λαοκών, Δεζιχρών, Έο- 
μοκρών, 'Ιπποθών, G. ώντος; so auch Χαρναβών, ώντος (Κ. der Geten 
b. Soph.). *)

*) S. Gottling, Acc. S. 260f. (Hdn. I, 236. 238). Nach Ahrens, K. Z. Ill, 
99 rtihrt diese Betonung daher, well diese WOrter urspr. einsilbig waren; auch 
ίςός halt er demnach ftir richtiger als Ιζύς (letzteres Hdn. iv τη καθόλου προσφδία, 
ίζΰς ders. έν τφ Όνοματικψ, Hdn. II, 615 L., vgl. das. 625; I, 238).
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k) ους, G. οντ-ος: 6 δδούς; Perispomena sind die Kontrakta auf 
όεις =  ους, G. ουντ-ος, s. S. 470 unter εις εντ-ος;

l) ης, ητ-ος: α) 6 γυμνής U. ψιλής, ήτος, Leichtbewaffneter, οί Κου
ρήτες (aber οί κουρήτες, junge Mannscliaft, II. τ, 248); β) vod den weibl. 
Abstraktis auf οτης, υτης wurden folgcndc oxyton ie r t  st. parox.: 
άνδροτής (II. π, 857), δηϊοτής, ποτής, ταχυτής, βραδυτής, attisch aucli 
τραχυτής, κουφοτής (Hd. I, 83). Die Hdsclir. schwanken freilich sebr, 
z. B. PI. Civ. 7. 529 D baben die mcisten βραδυτής, drei βραδύτης, das 
S c h n e i d e r  aufgenommen hat. Oxyton ist aucli έσΒής, ήτος.

m) Von den Wortern auf ς oder ψ giebt es nur einige zusammen- 
gesetzte Substant. u. Adj., die oxyton ie r t  sind, als: ή διασφάξ, Adj. 
μονώψ, κελαινώψ, γλαυκώψ, εύώψ (dock έλίκωψ, μύωψ, Κύκλωψ). Die ein- 
fachen Subst. u. Adj. aber sind siimt-lick barytoniert; nur πτερυ£ wurde 
von Arietarch oxytoniert: (πτερύί), πτερύγος"(Ι1. β, 316; Hd. I, 45. II, 
644. 742. 816), weil es die Bedeutung eines περιεκτικόν liabe (Gefieder).!)

n) Einzeln zu merkcn: ό ά/ώp, δ ίχώρ, Eigenn. Άραρώς nach d. 
Particip. άραρώς.

7. Alle tlbrigen Substantive sind b a r y to n ie r t .

§ 135. Bemerkung Uber das Homerische Suffix φι(ν) und fiber die Lokal-
endungen Βι, θεν, δε.

1. In der Homerischen Sprache besteht neben den eigentlichen 
Kasuszeicheii ein Suffix φι(ν), welches sich immer an ein Substantiv 
oder Adjektiv anschliesst. Dieses Suffix stelit vorzugsweise als Vertreter 
des Lokativs, des Ablative und des Instrumentalis anderer Sprachen, 
also der Kasus, deren Funktionen im Griechischen teils auf den Dativ, 
teils auf den Genetiv fibergcgangen sind; doch kann es auch in anderen 
Funktionen und Bedcutungen den Genetiv oder Dativ vertreten. Oft ver- 
bindet es sich mit PrSpositionen: ές, άπό, άμφί, συν u. s. w.; den Singular 
u. den Plural bezcichnet es oline Unterschied (doch s. unten 2, I u. HI). 
Flir den Dativ (Lokativ, Instrumentalis) stelit es z. Β.: II. v, 168 δόρυ 
μακρόν, ο οί κλισίηφι λέλειπτο. τ, 323 ΦΒίηφι τέρεν κατά δάκρυον εΓβει. 
t, 617 αμα δ’ ήοΐ φαινομένηφιν. η, 366 U. (5. θεόφιν μήστωρ άτάλαντος. 
β, 363 ώς φρήτρη φρήτρηφίν άρήγη, φυλά δέ φύλοις. κ, 30 έπί στεφάνην 
κεφαλήφιν άείρας Οήκατο (έπί ZU κεφ. θήκ.), vgl. 257. π ,  734 έτέρηφι δέ 
λάζετο πέτρον, mit der anderen Hand, μ, 114 οχεσςρ.ν άγαλλόμενος. ζ, 510 
άγλαΐηφι πεποιΗώς. Od. ε, 433 πρδς κοτυληδονόφιν,' πυκιναι λάιγγες Ιχονται. 
lies. Op. 216 δδδς δ’ έτέρηφι παρελΒειν κρείσσων ές τά δίκαια, wie ταυ τη, 
άλλη, πή. — FUr den Genetiv (Ablativ): II. φ, 295 πριν κατά Ίλιόφι 
(Ίλίοο Ahrens) κλυτά τείχεα λαόν έέλσαι. Od. μ, 45 πολύς δ’ άμφ* όστεύφιν *)

*) S. Gottling a. a. Ο., S. 255 sq. und Spitzner ad II. β, 310.
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Οίς άνδρών πυθομένων, ktinstlich erklart von Dronke,  Rh. Mus. 9, 621 u. A. 
(aber Dat. π, 145 φθινύΒει δ’ άμφ7 όστεόφιν χρως). II. κ, 458 άπδ μέν 
κυνέην κεφαλήφιν ελοντο, ψ, 347 έκ θεόφιν, ebenso ρ, 101. κ, 347 άπδ 
στρατόφι. Anscheinend fur den Akkusativ (Sehol. II. v ,  588) steht c p t v  

II. v ,  308. 309 έπί δεςιόφιν, έπ7 άριστερόφιν, vgl. έπί δεξιά, έπ’ άριστερά; 
indes ist es auch hier genetivisch zu fassen, vgl. έπί δεξιάς, έπ7 Ώκεανοΐο 
£οάων, u. s., s. La Roche ζ. St. Erstarrt ist Ιννηφίν Hes. Op. 410: 
μηδ’ άναβάλλεσ&οα Ις τ7 αυριον ες τ Ιννηφιν, wie είς όπίσω, ές τρις U. a. 
(wiewohl att. εις ένην) . ι)

Anmerk. 1. Verwandte Suffixe finden wir auch in der indischen Sprache 
(bhis, als Instrumentalis Plur., bhjas, Dat. Abl. Plur., bhjam, Dat. Instr. Abl. Dual.) 
und in der la tein ischen , wo bh in b fibergegangen ist, hier als Zeichen des 
Lokalis bezw. des Dativs bl sp. bi: ti-bi (sk. tubhja, tubhjam), und im Plur. Dat. 
Abl. bis bits, no-bis, vo-bis, in der III. Dekl. i-bus.2)

2. Das Suffix φι(ν) findet sich bei Wortern aller drei Deklinationen 
und tritt stets an den unveranderten Deklinationsstamm.

I. Dekl.  fast nur im Sing.: λείπε θύρηφι Od. i, 238 (foris), hier 
allein pluralisch =  θύρασι, was Homer nicht hat, άγέληφι II. β; 480 
in der Herde, αμ7 ήοι φαινομένηφιν S. Nr. 1, άγλαΐηφι, ήνορέηφι πεποιθώς, 
κρατερήφι βίηφιν II. φ, 501, ηφι βίηφι πΐ&ήσας II. χ, 107. βίηφί τε ηφι 
πιθήσας Od. φ, 315 5 ferner: γενετφι, κλισίηφι II. ν, 168; κεφαληφι λαβεΐν, 
έλέσ&αι, am Haupte; παλάμηφι, έτέρηφι s. Nr. 1; mit Prapos. δϊστδν 
άπδ νευρήφιν ιαλλεν II. θ, 300. ές ευνηφι θορειν, όρνυσ9αι.

Anmerk. 2. Wenn das Suffix die Stelle des Dativs vertritt, so steht vielfach 
in den Handschriften und in manchen Ausgaben (so noch b. Spitzner, nicht aber 
bei Bekker) ein i unter dem η, als: γενε^φι, φρήτρι̂ φιν (vgl. Choerob. Hdn. L. 
II, 602); aber ohne Zweifel durchaus unrichtig, da das φι auch sonst nie an die 
Kasusendung, sondern immer an den Stamm antritt. Aristarch schrieb kein i, 
Schol. II. μ, 153. Od. γ, 87; s. auch Apollon, de adv. p. 576; La Roche, Horn. 
Textkr. 411.

Anmerk. 3. Die Form έσχαρόφιν (1£εν έπ* έσχ. Od. τ, 389) st. έσχάρήφιν 
hat der Verszwang hervorgerufen.

II. Dekl.  sowohl im Sing, als Plur.  Diese Formen sind samtlich, 
ohne Rticksicht auf die Betonung des Norn., pa r oxy to n ie r t  (όφι). παρ 
αυτόφι II. μ, 302, bei ihnen (Bekk. ποφαυτόθι). πάντες έπ7 αυτόφιν ειατο 
τ, 255, interea, dum haec geruntur, nach Spitzner;  „fiir sichCi (Lokalis 
ZU αυτοί) n. Faesi .  οσσε δακρυόφιν πλησδεν, άμφ7 όστεόφιν U. S. W, S. Nr. 1;

t) S. Hartung, tJier die Kasusflexion, S. 234 f.; Bopp, vergl. Gramm. 
§ 217; G. Dronke, Rhein. Mus. 9, S. 619 ff.; L. Meyer, Gedr. Vergl. 54 if.; 
Schneidewind, de cas. locat. vestig. ap. Horn, atque Hes. (Halle 1863); Lissner, 
Pr. Olmtitz 1865; Moller, Pfogr. Danzig 1874; Delbrtick, Synt. Forschungen IV, 
61 f. — 2) S. Bopp, tJber einige Demonstrativst&mme im Sanskrit u. s. w., S. 11 
und Vergl. Gramm. § 217 f.; Hartung a. a. 0. S. 237; Max Schmidt d. pron. 
gr. et lat., p. 83 f.; Aufrecht, Zeitschr. fur vgl. Spr. I, S. 83.

j
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mit Prfipos. άπδ, έκ πασσαλόφιν, έκ ποντόφιν, άπ’ ίκριόφιν, έκ θεόφιν γένος 
ήεν II. ψ, 347. έκ θεόφιν πολεμίζει ρ, 101. από στρατόφιν κ, 347.

III. Dckl. fast nur im Plur.:  bei einer nicht grossen Anzalil von 
neutralen Substantiven auf ος, Stamm εσ, ferner bei 6 κοτυληδών, Warze 
(κοτυληδον-ό-φιν Od. ε, 433 mit dem Bindevokal o) und bei ναυ-φι (vgl. 
das sanskr. nRu-bhis), mit Verkiirzung des Stammes νηυ: άπό (παρά) 
ναυφι. Bei denen auf ος muss, da φι immer an den reinen Dominations· 
stamm tritt, εσ-ipt entstehen, also: όχεσφι, συν, παρ' οχεσ-φι, ίππου; αύτοισίν 
οχεσ-φιν II. θ, 290, samt den Wagen, κατ ορε-σφι έ̂οντες II. δ, 452 de 
montibus; θώες ορεσφιν II. λ, 474 in montibus, άπό, έκ, διά στήΟεσ-φιν. 
An den Stellen, wo jetzt στήθεσσι, von dem Korperteile (nicht dem Gemtite) 
gebraucht, steht, will Dronke  a. a. Ο. στήθεσφι lesen, z. B. II. β, 416 
(στήθεσφι schol. B Σ, 538). ε, 346. κ, 21, 131 u. s. Nur einmal ist 
φι an den Sing, getreten: II. κ, 156 υπό κράτεσφι τάπης τετάνυστο, vgl. 
152 υπό κρασιν δ' εχον άσπίδας (έταιροι); die Form setzt tibrigens einen 
Nom. κράτος (St. κρατες), G. ε-ος, voraus. Statt ές Έρέβευσφίν II. ι, 572 
liest Bekker  richtig nacli Tlieognostus Crameri Ox. 2, p. 160, 20 ές 
Έρέβεσφιν, wie auch Hes. Th. 669 von Got t l ing nacli dem Venetus 2 
und alien Ausgaben gelesen wird.

Anmerk. 4. Dieses Suffix findet sich ausser Homer und Hesiod (bei dem 
der Gebrauch gegenUber Homer schon im Abnehmen ist) nur ganz vereinzelt. In 
den Scholien zu II. γ, 338 (παλάμηφι* ή λέξις παραγωγός Αίολικώς) und denen zu 
Oppian (Hal. I,'709 κατ’ ορεσφιν έν τοϊς όρεσιν . . . Αίαλικώς) wird es zwar 
dolisch und von Hesychius (πασσαλόφιν του πασσάλου* ό σχηματισμός Βοιώτιος; 
"Ιδηφιν, ‘Ίδης* Βοιωτοί) bOotisch genannt; aber Beispiele kommen in den Ober- 
resten dieser Mundarten nicht vor.*) Dagegen Ibykos frg. 2 ,‘6 συν όχεσφι θοοις, 
nach Horn., und missbr&uchlich frg. 57 (Hdn. II, 943) im Kompos. Λιβυαφιγενής;2) 
auch Alkman (59 Bgk.), als Vokativ (Apollon, de adv. p. 579, 25): Μώσα Διό; 
Ούγατερ ώρανίαφι λίγ’ άείσομαι; endlich im Scherz der Komiker Hermippos 
(fr. 55 K.) das Homer, πασσαλόφιν.3)

3. Mit dem Gebrauche des Suffixes φι ist verwandt der Gebrauch 
der Lokalsuffixe θι, θεν, δε, welche ursprtinglich nur die Raumverhiiltnisse 
des richtungslosen Wo und der Richtungen Wo her und Wohin bezeich- 
ncten; das Suffix θεν (Woher) aber vertritt in der epi schen Sprache 
nicht selten den Genet iv:  Od. δ, 220 οίνον, ένθεν Ιπινον (st. ου), oft 
mit Priip., wo die Prfipos. z. T. pleonastisch erscheint, als: ές ούρανόθεν, 
άπό Τροίηθε II. ω, 492. άπό κρήθεν Hes. Sc. 7. κατά κρήθεν II. π, 548 
(Bckk. κατ’ ακρηΒεν oline Not, vgl. Od. λ, 588. h. Cer. 182. lies. Th. 
574), besondere aber in den Forraen έμέθεν, σέθεν, έθεν, die bei den 
Aeoliern die tiblichen Genetivformen waren, und die dann selbst die

·) S..Ahrens, Dial. I, p. 203; M eister, Dial. I, 159. 273. — 2) Mucke, 
dial. Stesich. et Ibyc. p. 57. — 3) S. Bergk, Comment, de reliq. com. Att. antiq. 
p. 323.



492 Gemisehte Deklination. § 136.

T r a g i k e r  gebrauchten. Aescli. S. 141 σέθεν γάρ ές αΐματος γεγύναμεν. 
Ρ. 218 σοί τε και τέκνοις σέθεν. Ag. 882 τόν θ’ υπ* Ίλίψ σέθεν κίνδυνον 
u. s. Suppl. 67 ώλετο προς χειρδ; 2θεν (Pors.). Sopli. El. 1209 ώ τάλαιν’ 
έγώ σέθεν. Das Suffix ftt wird in der ep. Sprache zwar auch in Ver- 
bindung rnit Priip. ~oo gebrauclit, aber immer nur vom Orte Oder von 
der Zeit, als: Ίλιόθι πρό, οορανέθι πρό, ήωθι πρό.

§ 136. Gemisehte Deklination.

1. Unter der gem isch t en  Deklination verstehen wir diejenige, 
welche teils aus den bisher behandelten Deklinationen, namentlich 
aus der I. und II., hervorgeht, teils aber auch besondere Eigentum- 
lichkeiten hat, indem sie einmal alle Endsilben lang und fast bei 
alien Wortern perispomeniert, dann bei den Wortern auf οος Kasus- 
endungen hat, welche alien iibrigen Deklinationen fremd sind. Diese 
Deklination ist maskulinisch und erstreckt sich nur auf den Singular; 
sie hat sich in den Dialekten entwickelt und ist dann in die hellenistische 
Sprache u b e r g e g a n g e n . D a s  Zeichen des Nom. ist ς, das des Akk. 
v; der Genetiv und der Vokativ haben kein Kasuszeichen; der Dativ 
stimmt bei denen auf ις, υς und ους mit dem Genetive tiberein, was 
thatsachlich (im Hellenistischen und auch schon vorher im Aeolischen) 
bei denen auf ας u. s. w. nicht minder der Fall war, trotz des ge- 
schriebenen stummen i. Die Vokale vor dem Nominativzeichen ς 
sind: ά, η, ΐ, ϋ, ω und οο, also:

N. α-ς G. a D. άi A. άν V. a
— ή-ς —  ή - -  n — ή-ν -  ή
— Γ-ς — IV — l
— υ-c — υ — υ — υ-ν — υ
— ώ-ς — ώ — φ — ώ-ν — ώ
— οΰ-ς — ου — ου — ου-ν — ου.

Anmerk. 1. Die biblischen Eigennamen auf ις folgen zwar auch dieser
Deklination, sind aber auf den Endsilben nicht perispomeniert, als: Αευίς, Levi,
G. und D. Λευΐ, A. Asutv. Ebenso im (jtingeren) Aeolischen die Namen auf η;, 
die eigentlich nach der III. Dekl. gingen (G. εο;): Έρμογένης -νη -νη (νηι) -νην, 
vgl. § 124, 1; Μ eister, Dial. I, 154. Auch im jungeren Dorischen findet sich 
derartige Flexion: Άμφιχάρη Gen. Kreta Bullet, de corresp. hell. Ill, 432. 'Αλκα
μένη das. 436; im jtingeren Arkadisclien (Meister II, 109) Vokative als Αγαθοκλή, 
’Αριστοφάνη.

2. Die Flexion der Worter auf άς stimmt ganz mit der der 
ersten dorischen Deklination uberein, nur dass sie durchweg die End- 
silbe perispomeniert; auch die derer auf ης hat sich nach der I. Dekl. 
gebildet, hat aber auch die Endsilben durchweg perispomeniert; die

i>. Sturz, dial. Maced, et Alexandr. p. 135—137.
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derer auf u und υς hat im Akk. und Vok. die Endungen der III. Dekl., 
die derer auf ως stimmt mit der II. att. Dekl. uberein, die derer auf 
ους hat im Gen., Akk. und Vok. die Endungen der II. kontrah. Dekl.

Anmerk. 2. Nicht wesentlich verscliieden ist die bOotische Deklination der 
abgektlrzten weiblichen Namen auf ώ, die natttrlich im Nom. kein ς haben, dafttr 
aber dasselbe im Genetiv annehmen (nach Analogie der weiblichen I. Dekl.): Νιουμώ 
Νιουμώ-ς Νιουμώ*ι Νιουμώ-ν. Meister, D.-I. 270; oben § 129, Anm. 2.

3. Theod os iu s  in Bekk. An. Ill, p. 1186 (Herodian L. II, 657) 
teilt die Worter dieser Deklination in vier Klassen: a) xopta, b) υπο
κοριστικά, c) έπισκώμματα, d) άπδ συμβεβηκότος, als: ό τρέσας, Aus- 
reisser, Feigling; aber Nr. d) gehort mit unter c), und gewissermassen 
a) unter b), indem die Eigennamen dieser Art dem hypokoristischen, 
abgekurzten Typus angehoren, soweit sie nicht barbarischen Ursprungs 
sind; die wirklich griechischen sind in der grossen Masse nachklassisch.]) 
Gbrigens giebt es neben der gleichsilbigen Abwandelung solcher 
(griechischen und fremden) Eigennamen noch eine zweite, ungleich- 
silbige, bei der ein δ mit den Endungen der III. Dekl. an den Stamm 
antritt. Davon giebt schon Herodian a. a. 0 . die Beispiele: Βιττας 
Βιττάδος, Κυράς Κυράδος (als ion i s ch ,  aus Hipponax?), und andere 
liefern die ionischen Inschriften, so die von Halikarnass Di t tenb.  
Syll. 6, Bechte l  nr. 240 (5. Jhdt.) Gen. Καρχάδος, Όλετάδος, Ταυσάδος, 
Σεσχώδος, aber Akkus. Σεσχών, vgl. attisch Μαριχάς (Spottname des 
Hyperbolos) G. Μαριχάντος A. Μαριχάντα (Eupol. fr. 190 K.) und 
Μαριχάν (Ar. Nub. 557). In Ionien gab es eben eine Flexion auf ας, 
a nicht. Auf kleinasiatischen Inschr. der Kaiserzeit: G. Άππάδος, 
Ερμήδος, Ζωσάδος,Διοχλήδος, Καλλιχλήδος, Τ^παφράδος, ^πολλώδος U. s. W., 

neben gleichsilbiger Flexion, wie Άππά. Von Διονυς schon Erythrae 
Rohl ,  I. G. ant. 494 Δεονυδος. Vgl. G. Meyer ,  Gr. 337 2.

4. Beispiele zu den angegebenen Endungen:
a) ας: πας =  πατήρ (cntsprechend dem Fem. μα =  μήτηρ Aesch. 

Suppl. 890. 899 μα Γά), βας =  βασιλεύς, Aesch. Suppl. 892. 901 ώ 
βα.,Ζευ,  vgl. Dindor f ,  Lex. Aesch. 55; Δας (Flussname), Γρας, Λας, 
Χνας, G. ά Hdn. II, 633. 648. 668 (phcmikisch, =  Kanaan); δ Ζηνας 
=  Ζηνδδωρος, Μήτρας =  Μητρόδωρος, Μήνας, Spartaner, TllUC. 5, 19. 21 
=  Μηνόδωρος, θεοδας =  θεύδωρος, Αμυνας Polyb. 4. 16, 9 =  ^Αμύνανδρος, 
Αλεςας =  Αλέςανδρος, Φιλητας, δ Μασχας, Fluss in Asien, G. Μασχα, A. 
Μασχαν Xen. An. 1. 5, 4, Νιχομας =  Νιχύμαχος, Λεωνας =  Λεωνίδας, 
Βαχχας Soph. fr. 598 D. =  Βακχευτάς (Dionysos),2) Κοσμάς, θωμάς, 
Έπαφράς =  Έπαφρόδιτος, Λουκάς aus Lucanus, Δημάς, Αελπάς, Πρωτάς, 
‘Ερμάς, ^σα; (C. I. Att. I ll, 1001. 1122 u. s.) und eine Mcngc anderer

*) S. Lobeck in Wolffs Analecta II, 47 ff. Prolegom. 505 f. — 2) S. Lobeck 
ad Phryn. p. 435.
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abgekiirzter Namen, die in der hellenistischen und romischen Zeit uberhand 
nehmen (s. auch F ick,  Gr. Personennamen XVI); — Schimpf- und 
Spottnamen, Namen niedriger Handwerker: Γονατάς (von γόνυ) Bein. des 
Antigonos Polyb. 2, 43, 10; δ φαγας Cratin., καταφαγας Aeschyl. fr. b. 
Pollux 6, 40. Myrtil. com. I, p. 254 Kock,  Menand. fr. Meineke p. 151 
(424 K .); von Phrynich. (Lob. p. 433) getadelt, da es φαγας heissen 
mtisse; κατωφαγας Ar. Av. 288, κορυζας (Meineke, Menand. p. 292). 
κερνάς Anthol. 7, 709 n. Meineke f. das tiberl. χέρνας, υψάς =  υψα- 
γόρας, δακνάς, τρέσας, χεσάς, λαχανας,· πίνακας, σχοινάς, λάρυγγας;1) auch 
einige Vogelnamen, als: κατωφαγας Ar. Αν. 288 (s. oben), δ Ιλεας 302, 
eine Eulenart, έλασάς 886, άτταγας Vesp. 257. Zu bemerken ist, dass 
die Genetive auf a zumal von Appellativen (άτταγα Hd. II, 657) bei 
A t t i ke rn  unbelegt sind (§ 105, 9); es kommen alle diese Spottnamen 
u. s. w. nachweislich nur im Nominativ vor.

b) ης: δ Δρης, G. ή, Τρής Choerob. Hdn. I, 402 f. II, 678; die
biblisclien Namen: Μωσής, Μανασστς, Ίωσης; vgl. oben Anmerk. 1; 
G. Meyer  336 2. k

c) ΐς: δ κομβις του κομβι τω κομβι, Choerob. Hdn. L. I, 107 adn., 
II, 666, als einzelnstehendes Wort (μονήρες όνομα). Die Feminina auf ΐς 
haben zwar im Akk. tv, aber im Gen. und Dat. ΐδος, ιδι, als Βενδΐς 
-ΐδος -Τδι -Tv, s. § 118, 4; so wird auch der weibl. Name Άρτεμεις d. i. 
-ϊς auf spat. Inschr. dekliniert sein, s. Bechtel  zu Dial.-I. 3537 Bd. Ill,
S. 236; Akk. Άρτεμειν Bull, de corresp. hell. 1889, 79.

d) ϋς: Διονΰς, G. und D. Δ«>νυ, A. Δωνυν, V. Δωνυ, Καμμυς, D. 
Ιίαμμυ, Dem. 40, 37 n. S a u p p e  (Hdselir. Κάμμη), Λαρδυς, Κλαυσυς, 
Καρδΰς Choerob. Hdn. II, 615. 625. 707, άπφυς, Vaterchen, Theokr. 
15, 14 und 15. Akk. άπφυν 13.

e) ως: hierher gehoren namentl. mehrere i igypt ische und per- 
sisch e Eigennamen, welche nach Einigen Perispomena, n. A. Oxytona, nach 
Ilerodian indes Paroxytona waren, Choerob. Hdn. II, 714 (vgl. Hdn. I, 
245): εστι καί Περσικά δνόματα καί Αιγύπτια εις ως λήγοντα, ατινα τήν αυτήν 
κλίσιν έπιδέχονται τοις είς ως Άττικοις* ου (Mehlhorn: Bekk. falsch εί)
μέντοι προπαροςύνονται κατά τήν εύδειαν, ώσπερ οόδέ έν ταις αλλαις πτώσεσιν* 
Ιση γάρ Ίναρώς όνομα βασιλέως, Σπαραμιζώς (Παραμ.) όνομα ευνούχου, 
Σαβακώς* . . τινές μέν δςύνουσιν αυτά, τινές δέ περισπώσιν* τδ δέ Σαβακως 
1 Ρωμανός βαρύνει, Σαβάκως λέγων.2) Von derselben Art sind: Νεκώς (Hdschr. 
auch Νεκώς, Νέκως), Σε&ώς, Φερώς b. Herod., ΜανειΊώς b. Plut., Ταμώς 
b. Thuc., Xen. u. A.; ein abgekiirzter griechischer Name dieser Flexion 
ist Άπολλώς =  ’Απολλώνιος.

1) S. Lobeck 1. d. — 2) Auch Mehlhorn, Gr. § 182, Anm. stimmt fur 
Perispomenierung dieser Eigennamen.
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f) ους: nur d. Sgypt. Eigennamen Άμου;, A. Άμουν Her. 2, 42. 
θαμους, G. θαμου PI. Phaedr. p. 274, d. und im N. T. ’Ιησούς, G. u. D. 
’Ιησού, A. Ίησουν, V. Ίησου.

§ 137. Allgemeine Bemerkung.

1. Eine nicht geringe Anzalil von Substantiven liat bei gleicber 
Bedeutung verschiedene Formen mid Flexionen. Dieser Formen- und 
Flexionswecbsel berubt auf verschiedener Formation des Wortes entweder 
nach einer oder nacli zwei Deklinationen, und zwar entweder mit 
Gleiclibeit oder mit Verschiedenbeit des Gescbleclits, und erstreckt sicli 
teils nur auf einzelne oder auf samtlicbe lvasus entweder nur eines oder 
alter Numeri. In der Regel abcr ist nur eine von beiden Formen die 
gebriiucblicliere bei den Klassikern gewordcn, wabrend die andere ein- 
zelnen Mundartcn angebort oder von der Dicbterspracbe des Wohllautes 
oder des Metrums oder der Mannigfaltigkeit wegen benutzt oder nur 
von einzelnen Scbriftstellern angewendet worden ist. Von vielen Wortern 
blieb nur Eine Form im gewohnlicben Gebrauche, und die Nebenformen 
erbielten sicb nur in einzelnen Kasusformen, und zwar oft so, dass sie 
einander ergiinzten.

2. Die mehrformigen Substantive werden A bu n d a n t i a  genannt. 
Samtlicbe Abundantia zerfallen in drei Klassen: a) A b u n d a n t i a  im 
engeren Sinne, b) H e t e rok l i t a ,  c) Metaplasia .

§ 138. I. Abundantia.

A b u n d a n t i a  im engeren Sinne sind Substantive, von denen scbon 
im N o m i n a t i v e ,  oft aber nur im Nom. Plur., und durcli alle oder 
mebrere Kasus doppelte Formen vorhanden sind.

A. In d e r s e l b e n  D e k l i n a t i o n ,  und zwar 
a) mit g l e i c h c m  G e s c h l e c h t e ,

a) in de r  e r s t e n  D e k l i n a t i o n  a l l c i n :

Die e p i s c b e  und nacb ibrem Vorgange Uberhaupt die poe t i s c b e  
Spracbc gebraucbt in der I. Dekl. bei vielen Wortern vollere und wohl- 
tonendere Formen, wilhrend die P ro s  a klirzere auzuwenden oder die 
lUngeren zu verktirzen und zusammenzuzichen pflegt, als Άθηναίη und 
Άβήνη, beides bei Horn., ’Αθηναία Acsch. Eum. 288. 299. 614 und 
’Afldvot Eum. 235 u. s., so immer Sopli., ausser Pb. 134 Άθηνα (aber nacb 
Eustatb. ist aucb bier Αθάνα bergestellt); aucli Eur. Άθάνα, Aristoph. ’Αθηναία 
u. lyr. Άθάνα (Άθηναίη Eq. 763; Άθηνα Pax 218, s. S p e c k ,  Arist. dial, 
p. 17); Prosa ’Αθήνα aus Άθηνα(ι)α (’Αθηναία Dem. 22, 72 in e. cit. Inscbr.);
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liber die att. Inschriften (’Αθηναία Άθηνάα ’Αθήνα) s. § 105, 3; Hoi. Άθαναα 
Tlieokr. 28, 1*, dor. bei Pind. Άθάνα, Άθαναία; neuion. Άθηναίη; 
άναγκαίη (eigentl. Adj., sc. τύχη) und άνάγκη, beides bei Horn, und 
Her. (nielit Hippokr., s. L. I, 485); Σελαναία dor., Σεληναίη (Ar. Nub. 
614), σεληναίη ion. (alle diese Formen poet.), gewohnl. Σ. und σελάνα 
dor., Σ. und σελάννα aol., Σ. und σελήνη Horn., Herod, und att.; 
γαληναίη spatere Dichter und γαλήνη; Περσεφόνεια von Horn, an poet., 
Περσεφόνη erst Hes. Th. 913 h. Cer. 56; Πηνελόπεια Horn., Πηνελόπη 
sp.; Ψαμάθεια Pind. N. 5, 13, Ψαμάθη; γαια seit Horn, poet., gewolml. 
γή; εύναία,  Ankerstein, Apollon. Rh., =  εύνή Horn., εύναίας (st. εύνάς) 
χαρφηράς θήσων τέκνοις Eur. Ion. 172 (wo aber Lobeck,  Paral. p. 311 
nacli Hesych. εύν. καρφυράς [Subst.] lesen will), u. a. Die Endung αια 
ist grossenteils eigentlich das Fem. von Adj. auf αιος.1)

β) in der zweiten Dekl inat ion al lein:

δ λαγώς, Hase, a t t . ,  λαγωός Horn, und spat. Pros. (s. Lobeck 
ad Phryn. p. 187), λαγός neuion. ,  so stets bei Herod, n. Bredov, 
dial. Her., p. 169, desgl. dor. bei Epicliarm., doch auch attiscli bei 
Alexis 123 K. (s. B e rg k  reliq. comoed. Att. p. 420), λαγοί Soph. (fr. 113) 
nacli Atlien. 9, 400, b und c, vgl. El lendt ,  Lex. Soph.; in der κοινή 
ebenfalls λαγός, Ath. IX, 400, a; 6 λαός, Volk, bei den Epikern und 
Lyr., z. B. Pind. 0. 9, 66. P. 8, 54, λεώς Orph. Arg. 757, λεών Herod. 
1, 22. 2, 129, λαω 2, 124 (codd. meist αλλψ), λαόν 4, 148. ληόν 5, 42 
nach den besten Hdsch., wie auch Hipponax 88, vgl. Eustath. ad Od. β, 
242; bei den Trag. und Aristoph. ist das als attiscli anzusehende λεώς 
weit haufiger als λαός; in der guten Prosa ist das Wort hochst selten, 
bei Xenoph. kommt es gar nicht vor, Plato gebraucht die Form λεώς, 
wie Legg. 4. 707, e; in der κοινή λαός; δ όρφώς, ein Meerfisch, Ar. 
Vesp. 493 und in der neueren Komodie, s. Athen. 7, 315, Bergk 1. d., 
in anderen Dial, und poet, δρφός Pampkil., Numen. bei Atlien. 1. d.; 
δ κάλως,  das Tau, a ttisc li (doch vgl. § 114, Anm. 6), κάλος alt- und 
neuion. ,  Od. ε, 260 καλούς, Her. 2, 28 καλόν. 36 καλούς. 96 κάλφ. 
(Nbf. nach der III. Dekl. Apoll. Rh. 2, 725 κάλωες, 1, 566. 1277 
κάλωας; ebenso Orph. Arg. 626. 257 und κάλωσι 241; vgl. jungatt. oi 
κάλως § 114, A. 1); δ νηός, Tempel, a l t -  und neuion.,  νά/ός, ναός 
dor.,  νεώς Aesch. P. 810 u. Thuc., nur ναός Soph. Eur. (auch Aristoph. 
Nub. 306 an einer lyr. St., Lys. 775 Orakel); Xen. beide Formen, so 
z. Β. νεώς X. An. 5. 3, 8. ναός § 9. 12. 13. Hell. 6. 4, 2 ναόν, οί νεφ

1) S. Lobeck, Paral. p. 297 sqq.; z. T. abweichend Zacher, Nom. in 
ΑΙΟΣδδίΓ.
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§ 7. (S. Ktthners Anm. ad Anab. 5. 3, 9.) Die att. Insclir. guter
Zeit νεώς, § 114, A. 6; doch ναούς Hyperid. Epitaph, c·. 8 (9), 20 
(νεώς Sauppe); so auch Plat. Rp. Ill, 394 A; Leg. V, 738 C; VII, 
814 B (sonst νεώς).

γ) in der dr i t ten Dekl ina t ion  a l l e i n : 1)
1. Γοργώ, ή, G. ούς II. ft, 349 u. s. (Zenod. Γοργόνος, s. Spi tzner ,

Γοργόος Nauck), Hes. Sc. 224, Herod. 2, 91; und [Γοργών]: Γοργόνες 
Hes. ib. 230 (aber Akk. Γοργούς Hes. Th. 274, vgl. unten είχούς); 
Γοργόνες Aescb. Pr. 799, Γοργόνων Choepli. 1048, Γοργόνας Eum. 48; 
bei Eurip. Γοργούς, Γοργώ und Γοργόνος, Γοργόνα, s. Valck. ad Pb. 459, 
b. Pind. Γοργόνος, Γοργόνα, Γοργόνων; Γοργόνας Xeil. Symp. 4, 25. Γοργόνων 
PI. Phaedr. 229, d (Apoll. Rh. Γοργόνος, 8, 1515; offenbar las auch er
bei Homer wie Zenodot, Rzach,  Gramm. Stud. z. Ap. Rh. 83.) —
Ahnlich stehen nebcneinander Σαρδώ, Σαρδών, Hdn. I, 25. 348, G. Σαρ- 
δούς, Σαρδόνος;2) ferner Ποθώ Πυθούς und (ΠυΟών) -ώνος (beides schon 
Horn. Pind.).

2. Hieran schliessen sicli einige Subst. auf ων, ων-ος oder ον-ος, 
welche in einzelnen Kasus in die Flexion derer auf ώ, G. ού; tiberspringen: 
γλήχων, ή, al t-  und neuion. ,  γλάχων, bftot. und dor., βλήχων, att . ,

G. γλήχων-ος, D. γλήχων-ι, h. Cer. 209, γλάχων d. Booter Ar. Ach.
861, γλήχωνα oft bei Iiippokr.; wie v. γληχώ: G. γληχούς (v. 1. in
ft γλήχωνος) Hippokr. VII, 160 L. zweimal, D. βληχοΐ Theophr. h. 
pi. 9. 16, 1, Akk. βληχώ Aristophon b. Ath. 2. 63, a (II, 282 Kock). 
Ar. Lys. 89. γληχω v. 1. in ft Hippokr. VI, 248 fUr γλήχωνα; γλαχώ
d. Booter Ach. 874 [falsche Bctonung βλήχω, γλάχω].3). 

άηδών, ή, Nachtigall (auch άηδών geschr., Lentz ,  Hdn. I, 25 f. adn.), 
G. άηδόνος u. s. w.; wie v. άηδώ (s. d. Scliol. ad Soph. Ai. 629): 
G. άηδους Soph. Ai. 629 im Ch. (aber άηδόν-ος Aesch. Ag. 1146. 
Suppl. 60), V. άηδοι Ar. Av. 679 lyr. St. 

χελιδών, ή, Schwalbe, G. χελιδόνος u. s. w.; V. χελιδοΐ Simon, fr. 74. 
Ar. Av. 1411 lyr., Anakr. fr. 67 (ώ χελιδόν Anacreontea 9 [vgl. 25], 
doch Stephan, nach der Regel χελιδών, § 118, 5 a) S. 414). 

είκών, ή, Bild, G. ειχόν-ος u. s. w.; G. είκούς Eur. Hel. 77, A. είκώ 
Aesch. S. 559. Herod. 7, 69 (aber εικόνα 2, 143). Plat. Tim. 37, d, 
A. PI. ε(κούς (vgl. μείζοος) Eur. Troad. 1178. Ar. Nub. 559.

3. Ferner:
Χούς, δ, ein Mass, a) nach βούς (§ 128): N. χούς Menand. fr. p. 73 

Mein. (212 K.), G. χο-ός Ar. Th. 347, D. χο-t Demosth. Prooem. 
1459 extr. (τή χοΐ Philem. Techn. § 291,  Kanne, so έν χοί χροαή

*) S. Ahrens, K. Z. Ill, 104 IT. — 2) s . Ahrens das. S. 106. — 3) S. 
L o b e c k  ad .Soph. Ai. 222.

Ku h n e r s  ausfuhrl. Griech. Grammatik. I. T. 32
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Anaxandrid. fr. 41, 13 K.), A. χουν bei Spat. (Hdn. I, 416. II, 658. 
706, als seltener st. χόα), argiv. χών Ath. 365, d, PI. N. χόες PI. 
Theaet. 173 d, att. Inschr. (Meisterhans 109 2); kontr. χους Anth. 
5, 583, χοών bei Spat., τοΐς Χουσί Ar. Ach. 1211, Akk. χους tab. 
Heracl. I, 103; — b) wie von χοεύς, das aber nur neuion. war (es 
wird aus Hippokr. Epidem. 7, 9 angefiihrt) und welches ausserdem 
nur Pollux 4, 169 gebraucht und Eustath. 279, 33 wegen der Dekl. 
als Nom. setzt, also naeh αλιεύς (§ 128): G. χοέως Sext. Emp. p. 454, 
10 ed. B. Galen, de comp. med. p. loc. 6. T. 12. p. 932, * l) att. 
kontr. χοώς Ar. Pac. 537. Thesm. 347, D. χοέϊ (besser χοεΐ) Hippokr.
VI, p. 78 L., χοεί nach θ (v. 1. χοί, χωΐ) VII, 158, A. χοέα id. II, 158 L.,
VII, 156. 158, att. kontr. χοα (falsche Beton. χόα) Ar. Eq. 95. 
Menand. b. Hdn. II, 706 (915 K.). Eubul. b. Atlien. 11. p. 473, e 
(80 K.) [τύν χόαν e. ganz spate Nbf. 2)], D. χοευσι Aristot. de gen. et 
int. 1, 10 p. 328, a, 27 (ein cod. χουσίν d. i. χουσίν), A. χοέας Anth. 
append. 19, 1, kontr. χοεΐς Kallixen. Athen. 5 p. 200, a, att. χοας Ar. 
Nub. 1238. Eccl. 44. Ach. 1000. PI. Iiipp. M. 288, d. Dem. 43, § 8, 
τούς Χοας Ar. Ach. 961. 1076. Dem. 39, § 16 (falsche Betonung 
χόας, nach Schol. Ar. Ach. 961 u. Ammon, p. 148, wo fur den Namen 
des Festes τούς Χόας vorgeschrieben wird; aber Ach. 961 είς τούς Χοάς 
αότω, Dem. 39, 16 τούς Χοάς άγων [mit Χόας waren drei Kiirzen]). 
In der Bedeutung von aufgeworfener  Erde geht δ (b. Spat, wie 
Strab. auch ή) χούς fast nur nach βους: χους, G. χοός (χόου Corp. 
Inscr. n. 1838 =  D.-I. 3195), D. χοι, A. χουν, τογ χουν att. 
Inschr. Meis te rhans  a. a. O.3)

4. liber die vielfach neben einander bestehenden Nomina actoris auf 
τήρ und τωρ (£ητήρ —- £ήτωρ) s. Ru ther fo r d ,  Phryn. 58 f.; uber att. 
φράτηρ ερος dor. φρατήρ έρος, vulgar (u. oft missbrauchlich in attischen 
Texten) φράτωρ ορος Hdn. I, 47. 49; Meisterhans,  Gr. d. att. Inschr 103 2. 
— Fernere Metaplasmen innerhalb der III. Deklination: II. o, 423 Αίθιο- 
πήας wie v. Αίθιοπεύς, sonst Αίθίοπ-ες, ων, εσσι, ας; Hes. Op. 356 δώς 
άγαθή, gwhnl. ή δόσις; Eur. Suppl. 762. Ion 94, Ion Chius b. Ath. XI, 463, b 
θέραπες st. θεράποντες (A. S. θέραπα Anth. Plan. 306); μάστις, μάστιγ-ι, 
μάστιγ-α, μάστιγ-ας U. ν. ΜΑΣΤΙΣ D. μάστΐ II. ψ, 500, μάστιν Od. ο, 182; 
ΣΤΑΞ, ή, Tropfen, Ρ1. στάγ-ες Apoll. Rh. 4, 626 u. 1516, gewohnl. ή 
στάγών, όν-ος. Aeolisch όφρύγων Theokr. 30, 7 n. Ahrens (Progr. Hann. 
1883, S. 15, der die tanagr&ische Glosse κολόφρυξ [Korinna] im Et. M.

1) S. Passow, WOrterb. u. χους; Lobeck, Paral. p. 233 sq. — 2)S. Lobeck
1. d. p. 142 und Addenda, p. 543. — 3) S. Lobeck 1. d. p. 234 und Passow 
a. a. 0. Mit Recht sagt Lobeck (p. 233), dass das Wort ursprtinglich wie £ούς, 
πλους u. a. der zweiten Deklination angehOre, und so findet sich der Gen. Plur. 
χών auf der Inschr. von Keos, Bechtel,  Inschr. d. ion. Dial. Nr. 43, Z. 9.
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heranzieht, v. e. Hahn, κολ-όφρ.), also von οφρυ; st. όρρας; vgl. γένυξ 
( =  πέλεκυς Ilesych.) st. γένος, Meister,  Dial. I, 152. tft>er οαρ (ωρ) 
Gattin, u. die II. e, 486. i, 327 als Varianten hervortretenden Neben- 
formen όρέεσσιν, ώρέων, δρέων vgl. Ahrens,  Philol. XXVII, 264 if.

b) mit vers chi edenem Geschlechte (Heterogenea), 
a) in der ersten Dekl ina t ion  a l ie in:  

ή τιάρα, Turban; ό τιάρας Her. 1, 132 (ubi v. Baehr),  3, 12. 7, 61. 
8, 120 (τιήρη).

β) in der zweiten Dekl ina t ion  al iein:
6 νωτος, Itticken, in der klass. Sprache lidchst selten, Xen. r. eq. 3, 3 

έπΐ τον νώτον (citiert Ildn. I, 215; auch b. Ephoros, das.); aber 
ofter b. d. Sp&teren;1 *) το νώτον allgemein gebr. u. im PI. immer 
τά νώτα;

δ ονειρος, Traum, oo u. s. w. v. Homer an allgemein gebrauchlich; τδ 
oveipov, Od. δ, 841, Herodot (doch auch ονειρος 7, 16) und att. 
Dicht.; daneben wie v. e. Nom. τδ ονειραρ G. δνείρατ-ος dfter b. 
Plat., D. δνείρατι Aesch. Ch. 531. Chares b. Athen. 13. 575, a, 
δνείρατα Od. o, 87, όνειράτων Hdt. 1, 120, att. Dichter u. Pros, 
δνείρασι, z. B. Xen. Hipparch. 9, 9; dazu τδ οναρ, das v. Horn, an 
allgemein, aber nur im Nom. u. Akk., gebrkuchlich ist. (V0vstap 
Callim. Epigr. 48; A. Pal. 7, 42; vgl. Me in eke,  Callim. p. 288.) 

δ ζυγός, Joch, Wagebalken, Wage, selten, h. Cer. 217, τδν ζυγόν PI. 
Tim. 63, b; τδ ζυγόν, von Homer an, z. Β. II. ω, 268 f., 2) allgemein 
gebr., Plur. stets τά ζυγά;

ol θεμέλιοι (scil. λίθοι, Ar. Αν. 1137, doch war die Ellipse verdunkelt, 
s. Thuc. 1, 93), Grundlage, gut pros.; auch Sg. δ θεμέλιος, Macho 
com. Ath. 8, 346, a u. Sp.; τά θεμείλια poet, seit Horn, (θεμήλια 
kret., Mitt. d. arch. Inst. 1886, 181), τά θεμέλια sp&tere Pros, 
(von Moerie mit Sing, θεμέλιον als attisch bezeichnet). 

δ δεσμός, Fessel, οί δεσμοί v. Homer an gebr., h&uiiger aber τά δεσμά, 
schon h. Ap. Del. 129 (wenn nicht δέσματ zu lesen, wie Od. a, 
204 u. s.), h. Bacch. 13, auch in Prosa, z. B. Her. 6, 91; Plato 
gebraucht beide Formen: δεσμούς Kriton 46, c. civ. 2, 378, d 
(Anm. 1). τά δεσμά Euthyphr. 9, a; ebenso die att. Inschr., 
Meister bans 1122. Siehe ttber Vorkommcn und Unterschicd 
Ruther fo rd ,  Phryn. 353 f., unten Anm. 1. Σύνδεσμα Eurip. 
Med. 1193. Hipp. 199. Bacch. 696.

δ λύχνος, Lampe, PI. τά λύχνα poet. u. pros.; λύχνους Arrian. Ep. 2, 17.

1) S. Lobeck ad Phryn., p. 290; Rutherford 351. — 2) S. Spitzner
ad 11. i, 187.

3 2 *
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δ £ύπος, Schmutz, PL ρύπα Od. ζ, 93, τους ρύπους (d. Siegelwachs) Ar. 
Lys. 1200.

6 σΤτος, Getreide, Pl. τά σιτα.
τδ στάδιον, Stadium, PL ot στάδιοι u, τά στάδια gleich gebr. (στάδιοι att. 

Epigr. 4. Jhdt. 1043 Kaibel ;  auch Thucyd. Mask, bis auf eine 
Stelle, 7, 78, 5, Phot. v. στάδια).

δ σταθμός, Standort, PL οί σταθμοί u. τά σταθμά, beide gleich gbi\, aber 
σταθμόν σταθμά Gewicht, Riemann,  Revue de philol. IX, 69 (att. 
Inschr. auch Sing.).

Mehr Beispiele dieses Formenwechsels bieten die Dichter und 
Mundarten, als: 6 δρυμός, Waldung, τά δρυμά, poet. u. spat. pros, (die 
Grammatiker wollten z. T. δρύμα, Et. Magn. b. Re i tzens te in ,  Ind. 
lect. Rost. 1890/1 p. 9), δ θεσμός, Satzung, PL οί θεσμοί U. τά θεσμά 
Soph. fr. 81 Dind., δ ίό; poet., Pfeil, PL οί ioi Horn. u. A., τά ίά nur 
II. υ, 68; δ θύρσος, Thyrsus, τά θύρσα b. spat. Dicht.; ή κέλευθος poet., 
Weg, PL αί κέλευθοι u. τά κέλευθα, δ κύκλος, Kreis, PL οί κύκλοι II. υ, 
280 u. pros., τά κύκλα (Rader) Homer (spate Dichter auch κύκλα σελήνης 
u. dgl.), ή ι̂νός, Haut, Horn., Hesiod, u. A., το £ινόν Od. ε, 281 (?), 
£ινά Anth. P. 9, 328; δ ταρσός, Darre, Horde, Fusssohle, τά ταρσά 
Anacreont. 9 (12), 3, Opp. Cyn. 1, 409; δ Τάρταρος, Tartarus, τά Τάρ- 
ταρα, Tartara; δ βόστρυχος, Locke, τά βόστρυχα Anth.; δ δάκτυλος, Finger, 
τά δάκτυλα Theokr. 19, 3 u. Α.; δ δίφρος, Wagen, τά δίφρα Callim. 
Dian. 135, Nonn.; δ επαυλος, Stall, Akk. PL έπαύλου; Od. ψ, 358, τά 
Ιπαυλα Soph.; δ κλοιός, Fessel, τά κλοιά Sp.; δ μυχός, der innerste Raum, 
τά μυχά Callim. Del. 142 u. A.; δ πέλανος, Opferkuchen, τά πέλανα b. 
Heeych., δ τράχηλος, Hals, τά τράχηλα Callim. fr. 98, δ ύπερος, Morserkeule, 
sp. τδ ύπερον (Polyb.), δ φιμός, Maulkorb, τά φιμά Anth. 6, 312, δ χαλινός, 
Zaum, τά χαλινά spat. Dicht. (Αρ. Rhod. 4, 1607) u. Pros.!)

Anmerk. 1. Buttmann ausf. Sprachl. § 56, Anm. 12, bemerkt richtig, 
dass meistens eine Verschiedenheit des Gebrauchs zwischen der neutralen und der 
maskulinischen Form des Plur. stattfinde, wie z. B. zwischen WOrter und Worte, 
Bander und Bande, Lander und Lande. Die Formen: Worte, Bande,  
L ande entsprechen insofern den neutralen Pluralformen, als durch diese gemeiniglich 
der Begriff eines Ganzen, eine Gesamtheit, eine Einheit ausgedrtickt wird, als: υγρά 
κέλευθα. Bei den StofTnamen, wie z. B. τά σιτα, wird durch die neutrale Pluralform 
die zu einer Einheit verbundene Menge unzahliger Teilchen besonders hervorgehoben, 
wahrend die Singularform nur die Einheit, nicht die Menge, bezeichnet. tfber 
δεσμά und δεσμοί Co bet, Mnem. 7, 74: δεσμά sunt vincula quibus quis constringitur, 
sed δεσμός est in carcerem coniectio et captivitas in vinclis; also Plat. Civ. 2, 378, d 
Ηρας δεσμούς υπό υίεός καί 'Ηφαίστου ρίψεις υπό πατρός konnte schlechterdings 

nicht δεσμά stehen, ebensowenig Crit. 46, c δεσμούς καί θανάτους καί χρημάτων 
άφαιρέσεις. *)

*) Vgl. Loebe, elocut. Callim. I, p. 11; Wackernagel,  K. Ζ. XXX, 297.
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γ) in der dr i t ten Dekl ina t ion  al lein:  
ή πληθύς, ep. Nbf. zu το πλήθος, Horn. II. β, 278. ο, 305, πληθύος, πληθυι, 

πληθύν; in Prosa erst bei den Spilt.; von τδ πλήθος hat Horn, den 
Dativ, II. p, 330. ψ, 639. (Dial, auch Nbf. ά πλήθα, lokr. Insclir. 
D.-I. 1478, Z. 39 f.)

vAop, ορος, Schwert, Neutr., Homer; daneben Od. p, 222 αορας Akk. 
pi., wie von δ αωρ.

Zn έέλδωρ, Wunsch, bildete Ibykos den Akk. gen. femin. έέλδω (έελδώ), 
frg. 19 Bgk. b. Hdn. II, 938, nach der Emendation von Schneidewin 
und Lehrs  (cod. έέλδωρ), vgl. Mu eke de Stesich. Ibyc. dial. 55 f.

B. In verschiedenen Dekl inat ionen,  und zwar in der Regel 
auch mit verschiedenem Geschlechte (Heterogenea),

a) in der ers ten und zwei ten D e k l i n a t i o n : 1) 
ή άγορά, Versammlung; δ αγορος, selten und nur poet, 
ή όμυγδάλη, Mandel, τδ άμύγδαλον, beides a tt., s. Pier son ad Moer. p. 9 sq. 
ή αΐνη, Lob, bei Herodot, δ αίνος poet, seit Homer, δ έπαινος allgemein. 
ή άρχαιρεσία, Obrigkeitswahl, meistens d. PL, τδ άρχαφέσιον b. d. Spilt.

S. P iers. 1. d. p. 11.
ή (auch δ, Hippon.) ασβολος, Russ, ή άσβδλη b. d. Split. S. Sal l i er  ad 

Moer. p. 11. Lobeck ad Phryn. p. 113. 
δ αδολέσχης, Schwatzer, δ αδόλεσχος Split, (sclil. Lesart b. Aristot. E. N.

p. 1117 b, 35). S. Sal l i er  ad Moer. p. 27. 
ή βιοτή, Leben, b. Horn, nur Od. δ, 565, b. Hesiod gar niclit, spater 

aber poet, (bei d. Trag. u. Aristopli. nur im Chore oder in lyr. 
Stellen) u. pros’. (Xenoph.); δ βίοτος seit Horn, in der Poesie, aber 
niclit pros.; allein stelit βιότητα h. Mart. 10, wie v. βιότης, ητ-ος. 

ή δρεπάνη, Sichel, haufiger τδ δρέπανον poet. u. pros., doch δρεπάνη nach 
Moeris die att. Form.

ή δυσεντερία, Ruhr, τδ δυσεντέριον b. d. Split. Piers,  ad Moer. p. 129.
Lob. ad Phryn. p. 518. 

ή έσπ̂ ρα, Abend, att., δ έσπερος Horn.
ή ήχή, Schall, att., δ ήχος b. d. Spat., s. Piers,  ad Moer. p. 175 sq.;

ή ήχώ> G. ους in der Bedeutung Schal l  nur poet, 
ή χακκάβη, Kochtopf, at t . ,  dafUr in der κοινή δ κάκκαβος. S. Phot.;

Eust. p. 1390. Piers.  1. d. p. 206. Lob. 1. d. p. 427 sq. 
ή κόγχη, Muschel, daneben ή κόγχος, Polyb. (δ κόγχος Athen. 4, 159 f. 

v. e. Speise der Armen, doch Timon Phlias. das. 160, a auch in 
diceer Bedeutung ή; die Muschel δ κ. Inschr. Delos Dit tenb.  
367, Z. 179, vgl. Callim. Epigr. 5 M.). *)

*) Vgl. G. Meyer, Curt. Stud. V, 08; Stein, Hdt. LIX.
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ή κοίτη, Lager, Bett, b. Horn, nur Od. τ, 341; nachher aber allgemein 
gebr.; δ κοΐτος, das Schlafengehen, die Nachtruhe (Ebeling, Lex.
H.) oft b. Horn.; auch Herodot gebraucht beide Formen und in 
derselben Versebiedenheit d. Bedeutung: κοίτη, Lager, Bett, 1, 10. 
2, 95 u. s., ωρη της κοίτης, Zeit zu Bette zu gehen, 1, 10. 5, 20; 
κοΐτος, Scblaf, 7, 17; παρέσται ή γυνή ή έμή ές κοΐτον 1, 9 ad dor- 
miendum. ι)

ή μύλη, Mtihle, 6 μόλος bei Spat. Moer. ρ. 256.
ή πλάνη, d. Irren, poet. u. pros., δ πλάνος fast nur poet. S. Pierson 

ad Moer. p. 315.
ή οροφή und δ οροφος, Zimmerdecke, beide gleich gut. 
ή παταγή, das Klappeni, seltene und spate Nbf. ν. δ πάταγος, 
ή πέτρα, Fels, δ πέτρος, Felsblock, Stein, b. Horn, geschieden, nachmals 

auch vermischt.
ή ποθή, Verlangen, poet. Nbf. ν. δ πόθος. Vgl. Spi tzner  ad II. ξ, 

5 68 . p, 4 3 9 .
ή πλευρά, gewohnl. αί πλευραί, Seite(n), Rippen, τδ πλευρύν, gewohnl. τά 

πλευρά, poet. u. sp&tpros. Nbf. (τδ πλευρος erwahnt Hdn. I, 193). 
ή σαύρα, die Eidechse; daf. auch σαυρος (Hdt. 4, 183 zw. Lesart; ή 

σαύρος Theokr., δ σ. ein Fisch Athen. 7, 322 c). 
ή στεφάνη, Kranz, Helmrand u. s. w., Horn. u. A., und δ στέφανος, Kranz, 

att. Herodot (der aber στεφάνη 8, 118); metaphor, auch Horn. 
H. v, 736.

ή τάφρη, Graben, Hdt. 4, 201 (nach R auch 4, 28), u. ή τάφρος Horn, u.s.w. 
ή φονή, nur im Plur., Mord, meist poet., aber auch Her. 9, 76; gewohnl. 

δ φόνος.
ή φθογγή, Stimme, poet, und spatpros. Nbf. ν. δ φθόγγος, 
ή χώρα, Raum, δ χώρος mehr poet, als pros.
ή ψάμμη, Sand, Herodot 4, 181 (ψάμμης, ν. 1. -ος, ψάμμου Dind.), sonst 

ή ψάμμος.
ή ψύλλα, Floh, δ ψύλλος nach Phryn. barbarisch, nach den Schol. ad 

Ar. Plut. 537 dorisch, so Epicharm. b. Suid., Galen und andere 
Spatere, s. Lobeck ad Phryn. p. 332 sq. (liber Aristoteles s. 
Boni tz,  Index, p. 863).

Die Komposita auf -άρχης sind dialektische und spatere Nbf. derer 
auf -αρχος (so immer bei Thuc. ausser Βοκοτάρχης, 5, 37. 38, u. ένω- 
μοτάρχης 5, 66, 3, wo -οις mit L. Dindor f  auch Stahl ,  Qu. gramm. 
p. 14), als: ταξιάρχης, τριηραρχης st. ταςίαρχος (dies auch bei Xenoph. 
durchweg herzustellen, s. Dindorf ,  Steph. Thes. VH, 1815), τριήραρχος 
(τριήραρχος auch Polyb. Diod., s. Dindorf  Steph.); γυμνασιάρχης, ge-

0 S. Bredov, dial Her, p. 54.
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fiilschtes Gesetz b. Aesch. 1 , 12 u. Sp. st. γυμνασίαρχος; Herodot1) aber 
hat viele auf -άρχης, als: νομάρχης 2, 177. 4, 66. Βοιωτάρχης 9, 15 
(b. Xen. -αρχος), δεκάρχης (Xen. δεκάδαρχος), έκατοντάρχης (Xen. -αρχος), 
μυριάρχης (Xen. -αρχος), χιλιάρχης (Xen. -αρχος) 7, 81, (ταξίαρχοι V. 1. -αι 
8, 67. τα&άρχους 9, 42. -χων ν. L -χέων 7, 99. 9, 53), στρατάρχης 3, 157; 
die Trag. gebrauchen beide Formen^ als: μόναρχος und πολίαρχος immer, 
τύςαρχος A. Pers. 556 (v. 1. -χης), aber ταςιάρχας, στρατάρχας, έκατοντάρχας 
Aesch. fr. 181, δισσάρχας S. Ai. 389. Eine att. Inschr, 324 v. Chr. hat 
μεράρχαι; sonst bieten die att. Inschr. vor der Kaiserzeit nur die Formen 
a u f -αρχος, Meisterhans 97 2 f.2)

b) in der ers ten und dr i t ten  Dek l ina t i on :3)

ή άνθη, Blume, Plat. Phaedr. 230, b u. A., τδ άνθος, ους, allgemein 
gebrHuchlich.

ή αρπαξ, Raub, Hesiod. Op. 356 im Gegensatz zu δο>ς; gew. ή αρπαγή, 
ή βλάβη, Schaden, τδ βλάβος, beide gleicli gut, letzteres aber seltener 

und im Attischen besonders in der Gesetzessprache haftend (Dem. 
21, 43 βλάβη und βλάβος offenbar in verschiedenem Sinne: βλάβος 
melir konkret der gemachte Schaden, βλάβη die Schadigung; vgl. 
auch Ar. Ran. 1151). Moeris bezeichnet βλάβος im Gegensatz zu 
βλάβη als attisch, weil jenes den Spiiteren abhanden gekommen war. 

ή γνώμη, Meinung, τδ γνώμα, ατ-ος in derselben Bedeutung eine seltene 
und nur poet. Nbf., z. B. Aesch. Ag. 1352. 

ή δαίς, Schmaus, v. Horn, an poetisch; G. δαιτός u. s. w. ohne Dat. PL; 
eeltenere Nbfn. G. δαίτης, A. δαιτην, PL D. δαιτησι II. κ, 217; G. 
δαίτύος II. χ, 496 wie von δαιτύς.

ή δίψα und τδ δίψος, Durst, beide gleicli gut, dieses der spiiteren Sprache 
abhanden gekommen. 

ή έλίκη, Windung, gewbhnlicher ή 2λις.
ή λαίφη, Bchlechtes Kleid, spat. Nbf. b. Callim. fr. 245 ν. τδ λαΤφος, 

welches sclion bei Horn. Ublich. 
ή νάκη, Vliess, Horn., haufiger τδ νάκος, auch in der Prosa. 
ή νάπη u. τδ νάπος, beide gleicli gut, aber jenes alter (schon b. Horn.). 

Vgl. Spitzner ad II. π, 300.
ή πάθη, Erlcidung, seltencre, meist poet. Nbf. von τδ πάθος (Hippokr.

VI, 382 f. neben einander του πάθεος und τής πάθης). 
ή πλάδη, Nasse, EmpedocL, τδ πλάδος, Hippokr. und andere Arzte.

>) Ebendas. p. 232. — 2) S. auch Poppo ad Thuc. T. I, p. 220sq.; ad Xen. 
Cyr. 2. 1, 22; Lobeck ad Ai. 1232; Schanz, Plat. Euthydem. VIII. — 3) Vgl. 
auch G. Meyer, Curt. Stud. V, 67; Hdn. II, 203, der aus τά βλάβη ή βλάβη 
herleitet.



ή σκάφη, Naclien u. s. w., und το σκάφος, Schiffsbauck, Schiff, beide gut, 
aber in der Bedeutung nicbt gleich. 

ή σκέπη, Decke, und poet, το σκέπας (το σκέπος Hdn. II, 203). 
ή στέγη, tectum, το στέγος, poet. Nbf.
δ πρέσβυς,  der Alte, mit dem Nbgr. des Ehrwurdigen, e. poet. Wort, 

eigentl. Adjektiv, nur: N. (oft b. Soph.); A. πρέσβυν (als Adj. 
Soph. Pk. 665); V. πρέσβυ (Aesch. Suppl. 602 u. oft bei Soph.); 
PI. πρέσβεις, Greise, Aesch. Pers. 840. Soph. OR. 1111, aber 
πρεσβήες Hes. Sc. 245 (Gotti.) wie von πρεσβεύς, so Lycophr. 1056 
πρεσβευσι. Du. πρέσβη Aristophan. frg. 495 Dd.; s. Hdn. I, 420. 
II, 324, oben § 126 Anm. 4; vgl. boot, πρισγεΐες § 128 b, 1, aol. 
πρέσβεια das. 2 ; an diesen St. des Aristoph. und der Dial.-Inschr. 
ist die Bedeutung Gesandter ,  wofiir im Singul. att. πρεσβευτής, 
im Plural aber haufiger πρέσβεις als πρεσβευται, welches letztere 
auf att. Inschr. erst nach 250 v. Chr., Meisterhans,  S. 1 1 2 2; 
doch schon Andoc. 3, 41 (motiviert) πρεσβευτάς ούν πάντας υμάς 
ημείς οι πρέσβεις ποιουμεν* 6 γάρ την χειρα μέλλων υμών αϊρειν, 
ουτος δ πρεσβεύων έστίν. Thuc. 8, 77 u. 86 wird πρεσβευται bean- 
standet; Dem. 18, 77 steht es in einer gefalschten Urkunde; ebenso 
πρεσβευτών 166; aber Dinareh. 1 , 20 dass. nicht anzufechten; l) da- 
gegen z. B. πρέσβεων Thuc. 4, 50. Xen. Cyr. 2 . 1 , 31. τούς πρέ
σβεις Aesch. 2, 61. τοις πρέσβεσιν 3, 63. Im Sing, πρέσβεως (n. 
d. Schol. Einige πρεσβέως) des Gesandten Ar. Ach. 93 (Aesch. 
Suppl. 727 πρέσβυς vulg., aber Dd. πρέσβις [cod. Μ πρέσβη],2) vgl. 
Hdn. II, 707, der τον πρέσβιν und ώ πρέσβις als attisch bezeugt, 
wahrend δ πρέσβυς der Gesandte nicht .vorkomme; so leitete man 
auch πρέσβεως Ar. 1. c. von πρέσβις her, s. Schol.). — In der Be
deutung „der Alteu ist πρεσβύτης poet, und prosaisch. 

φρίξ, horror, Horn., Hippokr., und spat. Dichter und Prosaiker; ή φρίκη 
allgemein gebraucklick.

Bei Homer: θηρευτής άνήρ, θηρητήρ (άνήρ) u. θηρήτωρ άνήρ. Namen 
auf κλέης, κλος, κλέας: Πάτροκλος, ου od. οιο II. θ, 476 U. S., φ, ον, ε, SO 

von Homer an allgemein gebr.; aber nur Horn. G. Πατροκλήος, A. ήα, 
V. Πατρόκλεις (-κλεες); den Norn. dazu ΓΙατροκλής hat erst Theokr. 15, 140 
gebildet; s o ’Ίφικλος Horn. u. s. w.; Τφικλέης Theokr. 24, 25, Ίφικλήα od. 1 2

504  A b u n d a n tia . § 138.

1) Vgl. Phot. ν. πρέσβεων; anders (gegen πρεσβευταί) Thomas M. p. 299 f. —
2) Dies πρέσβη existiert iibrigens, Hdn. 1, 265, 3, wo es =  πρέσβεια gesetzt wird; 
κατά πρέσβην Hymn. Merc. 431 =  κατά πρεσβείαν Aesch. Pers. 4; Plat. Leg. IX, 855, 
d. XI, 924, c steht κατά πρέσβιν, wie auch bei Pollux 2, 12, w&hrend Phot. Lex. 
κατά πρέσβην hat. Die Kontraktion πρέσβε(ι)α zu πρέσβη hat viele Analogien, als 
βασίλη aus βασίλεια, s. § 105, 3. 104, 1; es muss aber dann, was die Bedeutung 
betrifft, eine Vermischung von πρεσβεία und πρέσβεια angenommen werden.
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-χλή Hes. Sc. 54, Ίφικλέα Pind. P. 9, 91. G. Ίφικλέο; Pind. I. 1 , 30, 
vgl. d. Adj. Ίφιχληείη b. Horn. u. Ίφικλεΐδης Hes. Sc. 1 1 1 . Im thessaliscken 
Dialekte abcr werden die Namen auf κλης in solehe auf κλέας nacb der
I. Dekl. umgebogen, als Καλλικλέας, 'Ιπποκλέας, Διοκλέα Inschr., 'Ιπποκλέας, 
Thessalier Pind. Pyth. 1 0 ; auch boot, einzeln Gen. Σαυκλίαο, Ξενοκλίαο. 
Meister,  Dial. I, 304. 268. — Dialektisck ist Έρμάων Έρμάν fiir Έρμτ\ς, 
wovon auf Inschr. Έρμάωνι -ανι -οίνος, G. Meyer 3192, vgl. Ποτιδας 
Ποσιδης nb. Ποσειδάων, § 122 Anm. 6. — Δωδώ (Δωδών) Δωδώνη Hdn. I, 
336 (Steph. Byz.); Uber Bertihrungen zw. -η und ώ s. Ahrens,  K. Z. 
Ill, 88 f. (αοδω Sapph. =  αύδή, ήχώ — ήχή, U. S. W.).

c) in der zwei ten  und dr i t ten Deklinat ion:

δάκρυον, τδ, TlirUne, die gewohnliche Form in Prosa und Poesie v. Horn, 
an, τδ δάκρυ meist. poet., Nom. u. Akk. II. β, 266. Od. ε, 114 u. s., 
Nom. Soph. Tr. 1199. Akk. Aeschyl. oft, PI. δάκρυσι Horn., Hes. 
Sc. 132, 270. Aesch. P. 539. Ag. 1549, Soph. El. 166. Eur. 
Troad. 315 (aber Iph. A. 1175 δακρύοις), auch zuweilen in Prosa, 
wie Thuc. 7, 75. Demosth. c. Onet. 1 , § 32; Nom. Akk. PI. 
(nacli αστη) δάχρη Pindar fr. 122 Bgk., s. Cramer,  Anecd. Ox. I, 
121 (Hdn. II, 768 Anm.). — To μέγαροv, Gemacli, aber πρδ 
μεγαρέων Sophr. 37, Hdn. II, 204, wie von τδ μέγαρος.*) — Πυρ, τδ, 
Feuer, πυρ-ός u. s. w., im PI. aber v. Homer an τά πυρά nach d. 
II. Dekl. allgemcin gebr. (Wachtfeuer) ,  z. B. Xen. An. 4. 1 , 
11.4, 9. 7. 2, 18. (Fiir έν πυροισι Aesch. Cli. 485 richtig Aura tus  
έμπύροισι.) — Τδ δένδρον,  Baum, ου u. s. w., τδ δένδρος,  έπ! 
δένδρος Herod. 6, 79, τά δένδρεα 1, 17. 193 ιι. 8., των δενδρέων 1, 
202. 2, 32 u. 8., τοισι δένδρεσι 2, 138 (daneben gebraucht Her. 
auch die ep. Form τδ δένδρεον z. B. 4, 22. τψ δενδρέω 23 zwei- 
mal, und die gewohnliche τδ δένδρον 1, 193. 3, 107);2) Hippokr. 
VII, 516. 518. 526. 528 L. hat τδ δένδρον u. -εον, G. του δενδρέου 
u. -ρου, D. τω δενδρέω U. -βι, PI. δένδρεα, δενδρέων, δένδρεσι; die 
dor. Inschr. von Epidauros D.-I. 3339 hat δένδρεον A. Sg., δένδρεος 
G. Sg., δένδρη A. PL, Z. 91 f. 121. A t t i s c h  nach Ael. Dionys. 
b. Eustath. 396, 22 (Ael. D. p. 141 Schwa be) melir δένδρον als 
δένδρος, melir δένδρα als δένδρη, auch die Kasus melir δένδρου -ψ 
als δένδρους -ει; Xen. indessen gebrauche melir die Formen δένδρος, 
-ει, -εσι, -η, -εα. Wir fin den δένδρεσι Thuc. 2, 75, Plat. Leg. 1 , 
625, B. Xen. Oec. 4 , 14. An. 4, 8, 2 (v. 1. -οις, wie 4, 7, 9;

0 Άκρια b. Hippokr., Extremit&ten, wil’d in ακραία zu emend, sein, vgl. 
Dindorf im Thes. (Dat. άκρέοις v. 1. άκραίοις III, 508). — 2) Bredov, dial. Her., 
p. 252 will selbst gegen die codd. nur die Form δένδρεον gelten lassen.
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τά δένδρη Eurip. fr. 488. (Horn., Hesiod., Pind. gebrauchen nur 
die Form οένδρεον.) — Τδ κρίνον, Lilie, ου u. s. w., τά κρίνεα 
Her. 2 , 92; κρίνεσι Ar. Nub. 911. d. Trag. Chaeremon im Thyest. 
b. Ath. 13, 608, f. Cratin. b. Ath. 15, 681, b (98 K.). — Τδ 
πρόσωπον,  Antlitz, ου u. s. w. v. Homer an allgemein, u. wie v. 
d. Nom. τδ πρόσωπας: PI. προσώπατα Od. σ, 192 und Spatere, 
προσώπασι  II. η, 212; δ πρόαωπος der Kom. Platon naeh Aristo
phanes Byz. b. Eustath. . Od. 1761, 9 (250 K.). S. noeh andere 
Bsp. dieses Wechsels zwischen ον, ου u. ος, ου; Hdn. II, 204. — 
Aeolisch war δ κίνδυν, die Gefahr, Sappho b. Hdn. I, 18, II, 720, 
G. κίνδυνος, D. κίνδυνι (Ale.), A. κίνδυνα; gewohnl. δ κίνδυνος, ου. — 
Κοινωνύς, ου, Teilnehmer, daneben xotvavi Pind. P. 3, 28 st. κοινάονι 
v. κοινάων, vgl. ξυνάονες das. 48, ςυνανα N. 5, 27; att. κοινωνες, 
-ας Xen. Cyr. 7. 5, 35; 8, 1 , 16, vgl. Pollux 8, 134 οί κοινωνες 
Ξενοφωντος ίδιον. — Φυλάς, 6 ή, W&chter, W&ehterin, von Homer 
an allgemein gebrauchlieh; δ φυλακός ου u. s. w. (falsche Betonung 
φύλακος), i) schon bei Homer II. ω, 566 φυλακούς; Hero dot ge- 
braucht fast nur diese Formation, als δ φυλακός ου, όν, ών, ούς, 
aber τδν φύλακα und τους φύλακας 1, 41. 44; 7, 95; 8, 41 ohne 
Var.; dann aueh Apollon. Rh. 1 , 132 φυλακός; mit aol. Betonung 
φύλακον Theokr. 29, 38. — Ψάρ, δ, Staar, G. ψαρός u. s. w.; 
spatere Nbf. δ ψαρός, ου u. s. w. Aristoteles. S. noch § 140 Anm.

Υιός, δ, Sohn. Homer und Hesiod gebrauchen folgende Formen, welche 
nach den drei Stammen: υιό nach d. II., υί (Nom. υις s. Anm. 2) 
und υΐύ (wie όςύ-, N. υΐύς s. u.) nach der III. Dekl. gebildet sind:

S. N. υιός sehr oft
G. υίού Od. χ, 238 υΐος 11. β, 230 u. sonst 

sehr oft
υίέος Od. γ, 489 U. S.

D. ou 11. β, 20 u. s. Hes. 
Sc. 150. 163

υίέι 11. γ, 174 u. s., 
Hes. Th. 476; [υίει 
zwflh. 11. a, 144. 
φ, 34. Od. λ, 273. 
ί, 435*)]

A. υίόν sehr oft οια 11. μ, 129 u. s. υίέα nur 11. v, 350
V. υίέ 11. η, 47 u. sonst 

oft, lies. Th. 660
(vgl. εύρέα πόντον)

*) Die Form υίεΐ wird von Hermann ad h. Apoll. 46 dem Homer ab*
gesprochen; eskOnne liberal! nach v. 1. υΤι hergestellt werden. Vgl. La Roche,  
Horn. Unters. 46. Nauck, Mel. IV, 102 mOchte auch die Formen vom St. olo- 
verd&chtigen, nam. υ ι ό ν ;  vgl. Hartel, Ztschr. f. Osterr. G. 1876, 628.

~ 1) S. GOttling, Accentl. S. 220, 5; Lehrs, Aristarch. p. 309 (2943 f.); 
Spitzner,  ad II. ω, 566.
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Ir n . 1 υΐες 11 . α, 162 u. 8. υίέες 11. β, 518 U. S.

•

Hes. Tli. 368 5 υίεΐς 
Od. o, 248. ω, 497 
(hier υίέες Nauck). 
Hes. fr. 70, 3 (130 
K.) 136 (68 K., 
υίέες Nauck,  Mel.

G. υίων 11. φ; 587. χ, 44. IV, 389)
Od. ω, 223

D. ulowt Od. τ, 418 υίάσι 11. ε, 463 u. s.;
liber d. a s. § 118, 9

A. [υίού; 11. ε, 159 fal- υΐας 11. β, 72 u. s. υίέας 11. β, 693 u. s.
sclie Lesart st. υΐας] Hes. fr. 45, 1  (32 

K.). 130 (102 K.)
V. • υίεΐς II. ε, 464 (υιες

Nauck).
Du. ule 11. β, 679 u. s.

1 Hes. fr. 36 (23 K.).

Anmerk. 2. Die erste Silbe in υΙός, υίόν, υίέ findet sich bei Horn, zuweilen 
n der Senkung kurz gebraucht (mit VerflUcbligung des t): II. δ, 473. e, 612; οδδ£ 

Δρό|αντος υί|ός II. C, 130. Έκτορ υΙ|έ η, 47. ρ, 575. 590. Od. λ, 270; aber nicht 
in den von υΐ und υΐυ kommenden Formen. Bei spftteren Epikem und anderen 
sp. Dichtern kommen noch folgende Formen vor: b. Apoll. Rh. υίήες 2, 1093 u. s., υΐήας 
2, 1119 u. s.; υίήϊ Anth. 8. 88, 3. υίήα Nikand. fr. 110 (Schneider p. 31). Nonn. 
Paraphr. 13. 131. υΐήεσσιν Anth. 9. 23, 3. S. Rzach, Gr. Stud. z. Ap. Rh. 94. Her. 
gebraucht υΙός, υΙόν, ololot, aber τούς υΐέας 4,84. P i n d. gebraucht meistens die Flexion 
nach der II. Dekl., nur selten die beiden anderen: υίέες υίέιον ( - ^ ^ - - )  I. 7, 25. 
υΐέων (~w-)  N. 6, 23. Die Dual form υΐώ findet sich bei Theokr. 22, 1. 137. 
Der Nomin. sg. υις (υις) wird aus Simonides angeflihrt, frg. 249 Bgk.4, w&hrend 
Herodian (zu II. ε, 266) die Existenz des Nom. zu υΐος leugnet. Die dorischen 
Inschriflen, insbes. die Gortynischen Tafeln, bieten folgende Flexion: N. υίύς lakon. 
Rohl 54, υίύς (einmal υίυί; geschr.) Gort., G. υίέος Gort., A. das. υίύν, υΐύν ROhl 
105 (Arkad.), N. PI. υίέες G., D. das. υίάσι (§ 118, 9), A. υίύνς das. Aber auch 
die Flexion υΙός υίοΰ ist den Doriern nicht unbekannt, so υίός Rohl I. Gr. a. 69. 
uloi 68. Baunack, Curt. Stud. X, 88ff. Inschr. von Gortyn 71 f.

Die Deklination der At t iker  ist folgendo:

1 S. N. υίύς υύς alt, klass. υ(ί)ό; Ρ. υ(ί)είς, υ(ί)οί Du. υ(ί)εΓ, υ(ί)έοιν
G. υ(ί)έος, υ(ί)ού υ(ί)έων, υ(ί)ων
D. υ(ί)εΐ, υ(ί)ω υ(ι)έσι, υ(ί)οΐς (υίάσι Soph. Ant. 571,

m. d. Var. υίέσι, die Ddf. auf-
nimmt).

A. υ(ί)ύν 
V. υ(ί)έ

υ(ί)εΐς, υ(ί)ούς.
•
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Die Tragiker liaben ausser υίάσι b. Soph, nur Fomen von υιός; 
Aristoph. aber υίεις Yesp. 569. υίέων Nub. 1341. υίέσιν 1424, und diese 
Formen der III. Deklin. im G. D. Sg. sowie im Du. Plur. sind auch 
nacli dem Zeugnis der att. Insehriften fur die ublichen im Alt- und 
Mittelattischen anzusehen (Thom. Mag. p. 367 R.; Meisterhans 113 2; 
R u t h e r fo r d ,  Phryn. 142), wahrend im Nom. Sg. υίύς sich nur auf den 
altesten poet, und pros. Inschr. findet, υίύν aber noch gar nicht nach- 
gewiesen ist. Bei υύς war das Zusammenfliessen zu υς (d. i. Schwein) 
mit dem Verluste des i (s. Anm. 3) unvermeidlich (ΗΥΣ wirkl. geschrieben 
und im Verse einsilbig gemessen C. I. A. IV, 373, 94); im Nom. u. Akk. 
also musste zu den anderen Formen gegriffen werden. Der N. Du. 
υίεΐ (HYIE geschr.) findet sich C. I. A. IV, 4 i8 , g; darnach ist 
υίέε Plat. Ap. 20, a zu emendieren. Υίέοιν Plat. Lach. 186, a. Υίείς
A. PI. z. Bsp. Th. 6, 30. Xen. Cyr. 1, 4, 1. PI. Kriton 45, c. Υίου
Thuc. 5, 16, 2 (einzige Form derart b. Th.) ist von Stahl in υιέος
geandert; Lys. 14, 16 stelit υΙέος, 17 υίοΰ. Dagegen von 350 ab wird
das Wort auf Inschr. durchgangig nacli der II. Dekl. abgewandelt, und 
entsprechend bilden Schriftsteller wie Demosthenes und Menander. — 
tJber die Missbildungen υίέως, υίέα (beide von Phrynich. verpbnt, als 
pseudattisch), υίέας s. Lobec k ,  Phryn. 68. Schneider  ad Plat. Civ. 
T. I, p. 185 sq. Poppo ad Thuc. T. Ip . 221. Meisterhans a. a. 0.

Anmerk. 3. Die Attiker des 4. Jahrh. kennen nach den Inschr. das t in 
diesem Worte nicht mehr (in Prosa auch schon nicht die des 5.), wie tiberhaupt 
υι durchgangig bei ihnen zu G geworden ist (vgl. § 43, 2). Hiervon wussten auch 
die Alten, s. Theognost. Bk. An. Ill, 1426, b (Hdn. L. I, 112, 6. II, 281, 29): ulo; 
καί γυιός * ταυτα δέ Αττικοί άνευ του ι γράφουσι. Auch im Paris. A des Plato ist die 
Schreibung υιός wohl ein Rest der Schreibung ohne t, Schanz, Praef. Leg. VIII f. 
S. noch Foucart,  Rev. de phil. N. S. I, 35 (Buttmann, Spr. I2, 47).

Ferner einige Verbalien auf ος, ου u. εύς, έως, als: ήνι'οχος u. ήνιοχεύς, 
beide b. Horn., ersteres seit Horn, allgemein gebr., letzteres nur poet.; 
πομπός und πομπεύς, Geleiter, beide v. Horn, an gebr., ersteres aber 
haufiger, in Prosa beide selten; δ τροφός, Ernahrer, Erzieher, Eur. H.
f. 45. El. 409. PL Polit. 268, a. b. (ungleich haufiger aber ή τροφός, 
Pflegerin, Amme) und 6 τροφεύς; mehr Beispiele bei Spat., s. Lobeck 
ad Phryn. p. 315 sq. Δμώς, δ, Sklave, von Horn, an poetisch; δ δμώος 
Hes. Op. 430 (δμωός? s. Len tz ,  Herodian I, 112 adn.).

d) in  d er a t t i sc he n  zweiten und der  d r i t ten  Deklinat ion:
άλως, ή, Tenne, a) gewohnlich nach der att. II. Dekl.: G. αλω, Xen. 

Oec. 18, 6. 7. 8, auch Hippokr. 1, 598 L.; β) αλων-ος u. s. w., 
αλων-ωνος Hdn. II, 728, Form der κοινή, so im N. Mt. 3, 12 αλωνα 
u. s. w. in den cas. obi.; αλώνι Aristot. in e. Excerpte, p. 973 a 
14; der Nomin. αλών nur Grammat., Dind. Steph. αλών; γ) Gen.
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αλωος dor. Insclir. Delphi Bull, de corresp. hell. V, 157 ff. b, 
Z. 15; A. οίλωα Arat. 940. Callim. fr. 51; auch att. αλω, Aeseh. 
Sept. 489 (§ 114, Anm. 1); PI. N. δύο άλως (st. οίλωες) neuattisch 
[Demosth.] 42, § 6. Homer u. Hes. gebrauchten 4λωή. 

ταώς, 6 Pfau, att. ταώς Athen. 9, 397, e, l) a) G. ταώ Alexis (114 K.) 
b. Athen. 3, 107, b. A. ταών Eupol. b. Atlien. 8, 397, c (36 K.). 
Clearch. b. Athen. 13, 606, c. Antiphan. (205 K.) b. Athen. 9, 
397, a. G. PI. ταών Antiphon b. Athen. das. c in d. Obersclir. 
d. Rede (niclit i. d. R. selbst). Strattis Ath. 14, 654, f (fr. 27, 
I, p. 718 K.). A. ταώς Antiphanes (175 K.) und Anaxandrid. 
(fr. 28) b. Athen. 14, 655, a u. b, Alexis (123) das. 654, f; 
β) D. ταών-ι Ar. Av. 885, ταώσι (oder ταψσι z. sclir.?) Ach. 63; 
ταών -ώνος die κοινή, Hdn. I, 38 u. s.; γ) οί ταοί Menodotus b. 
Athen. 14, 655, a.

τϋφώς (Accent § 115, 4), 6, Wirbelwind, u. Τυφώς, Name eines Riesen, Pind. 
P. 1,16. 8,16. Aeseh. Pr. 370, a) gewohnl. nach der att. II. Dkl., doch 
mit Acc. auf ω: G. τυφώ Aeseh. Ag. 656. Suppl. 560, Soph. fr. 168 
Dd. Τυφώ Aeseh. S. 518. Ar. Nub. 336, D. τυφψ Ar. Lys. 974. 
A. Τυφώ Ar. Eq. 511. Her. 3, 5; β) δ τϋφών (zsgez. aus Τυφάων, 
Horn. hymn. Ap. P. 128. 174. Ap. Rh. 2, 1313) Aristot. de meteor.
3, 1 (p. 371, a, 2) u. sonst, Τυφών Her. 2, 156, Τυφών-ος Pind. 01.
4, 8. Plat. Pliaedr. 230, a. Τυφώνι Aelian. n. an. 10, 28, Τυφών-α 
Aeseh. Pr. 354. S. 493. 511. Pind. fr. 93. Her. 2, 144. Aus den 
Beispielen geht hervor, dass der Eigenname haufiger nach der 
IU. Dkl. flektiert wird. Homer hat Τύφωεύς, II. β, 782; ebenso 
Hes. Th. 821. 869. Ap. Rh. 2, 38. — Vgl. d. Flexion Ποσειδώ 
Genet.,  Ahrens,  Philol. 23, 194; oben § 122, Anm. 5.

Ob. ίέρεως nb. ίερεύ; s. § 128, b, 5.

§ 139. II. Heteroclita.
He te roc l i t a  nennt man solche Substantive, welche bei e iner  

Nominat ivform in einzelnen oder alien Kasus zwei Formationen 
folgen, welche jedoch beide nach den allgemeinen Regeln aus der einen 
Nominativform hervorgehen konnen. Sie gehbren entweder der dritten 
Deklination allein oder vcrschicdenen Deklinationen an.

a) der d r i t t e n  Dekl ina t ion :
Vorbemerk. Hierher gehOren viele WOrter auf ις, die in ihrer Flexion 

zwischen ιδ-ος und t-o; schwanken, s. § 120, A. 7.
ίδρώς, δ, Schweiss, flektiert Horn, nach ήρως, doch in der Oberlief. 

stels mit Kontraktion: D. ίδρφ II. p, 385. 745, A. ίδρώ II. δ, 27 (ubi

1) Ober die Betonung s. Bergk reliq. com. Att. p. 419 sq., oben § 115, 4.
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y. Spitzn.), */, 572 u. s., nach Nauck,  Mdl. IV, 494 ff., Ahrens,  Btr. 
133 f. Uberall in ιδρόα zu korrigieren, wie fUr κ, 574 bereits Gerhard,  
Lect. Apoll. vorgeschlagen; der Dativ widerstrebt p, 745 der Aufldsung. 
c I δρω a mit Verkiirzung (vgl. ηρώος, οίος als Pyrrhich.) wttrde richtiger 
sein. c Ιδρώ hat auch Apoll. Rh, Arg. 2, 87. 4, 656; ίδρωτα zuerst 
Hes. Op. 289 und so mit τ die Attiker u. s. w. Aeolisch war ά ϊδρως 
(nach αιδώς), Hdn. IT, 763.

Μάρτυς, δ, ή, Zeuge, -in, m. ΐ>ς Aesch. Ch. 987, Soph., Pind., m. ϋς 
att. Epigr. Philol. Wochenschr. 1888, S. 3 (kret. μαιτυς, tab. Gort., einmal 
das. auch noch Nom. μαΐτυρς, Comparetti Mus. Ital. II, 597), μάρτυρ-ος, 
μάρτυρ-ι, μάρτυρ-α u. μάρτυν b. Menand. fr. 369 Meineke(fr. 1034 K.), PI. 
μάρτυρες, D. μάρτυσι Eur. H. f. 176, έπιμάρτυσι Ar. Lys. 1287, Hippon. 
fr. 51, wo W e l c k e r  μάρτυσσιν, Buttm. Bgk. μάρτυρσιν wg. des Vers- 
masses; μάρτυσι auf att. Inschr. (Meisterhans S. 1122).1) Der Nom. 
μάρτυρ ist aol. n. d. Gramm. (Hdn. I, 46. 236 u. s. w.; dor. Kalymna 
Bull, de corr. hell. X, 241; nach Angermann,  Dissimil. p. 37 f. ist 
„aolischw Irrtum f. „eleischa, indem aol. vielm. μάρτυρος, s. u. § 140), 
wurde aber in sp&ten Zeiten von den Kirchenschriftstellern in der Bdtg. 
M a r t y r e r  wieder gebrauchlich. — Nbf. μάρτυρος: II. β, 302 μάρτυροι 
(Zenod. μάρτυρες), vgl. γ, 280. χ, 255; Sg. μάρτυρος Od. π, 423. έπιμάρ- 
τυρος od. έπί μάρτυρος II. η, 76. Μάρτυροι auch phok. Inschr. D.-I. 1529, 
delph. Inschr. C. I. Gr. 1702. 1704. 1706.

ν0ρνίς,  ό, ή, Vogel, ορνΐθ-ο; u. s. w., A. όρνιθα Kratin. 107 K., 
u. ορνΐν Ar. Av. 73, PI. όρνιθες, D. ορνϊσι, A. όρνιθας Menand. (IV, 118 
Mein., 167 K.) und ορνΐς (das., 168 K.); ορνϊς (falsche Schreibung -εις) 
auch Eupolie 99 K., Soph. OR. 966. Eur. Hipp. 1059. Ar. Av. 411. 
717. 1250. 1610. Daneben im Nom. Sg. ορνΐς A. ορνΐν: II. to, 219? 
Soph. Ant. 1021. El. 148, s. § 133, VII; Athen. 9, p. 373; doch fiihrt 
dies noch zu keiner verschiedenen Flexion, s. das. liber μέρμις, δέλλις, 
u. d. Gen. PI. δρνέων Ar. Av. 291. 305 ist von τδ ορνεον herzuleiten 
und nicht ορνέων (wie πόλεων) zu betonen. Aber ορνΐς Nom. pi. Alk- 
man 28 Bgk. steht doch fllr ορνιες und wird von Herodian II, 761 
richtig mit μάντϊς fiir μάντιες verglichen. Sonst dorisch N. sg. ορνΐς 
Alkm. 26. Pind. P. 4, 19. Akk. opvtv ib. 216, aber A. οννιθα Gortyn, 
G. ορνΐχος, ορνΐχα, ορνΐχες, όρνΐχων, ορνιςι U. όρνίχεσσι b. Alkm., Pind., 
Theokr.; 2) d. Nom. όρνις b. Athen. 9. 374, d. Hdn. I, 44, 7 ist vielleicht 
nur fUr diese Flexion fingiert. — Bei Hero dot: ορνιθος, όρνιθα 4, 131 u. 
όρνιν 2, 73, όρνιθες, όρνίθων, τοισι ορνϊσι 3. 76. 2, 67. τάς όρνιθας 2, 75 U. 8.3)

Σής, 6, Motte, σε-ός, Ρ1. σέ-ες, σέ-ων Ar. Lys. 730, σησιν (Photius), 
Akk. σέας Luc. adv. ind. 1, Thom. Mag. 328 R.; spatere Nbf. σητ-ός,

J) S. Lobeck, Paral. p. 35. — 2) S. Ahrens, Dial. II, p. 243. — 3) s. 
Bredov. Dial. Her., p. 271.
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PI. σητ-ες Menand. p. 198 Mein. (fr. 540 K.), σητας Theoplir. h. pi. 1. 
10, 4 (σεις Urbinas das. 9, 11, 11).!)

Φθόϊς ion. und φθοις att., 6, eine Art Kuchenwerk, G. φθόϊ-ος 
Antli. 6, 299, u. φθοιδ-ος, A. φθοΐδα Antli. 6, 258 ; PI. Dat. φθοισι 
Eupolis 373 K. b. Atb. XI, 502, b (wo liinzugefUgt wird: έδει δέ δξύ- 
νεσθαι, ώς Καρσι), Akk. τούς φθοις Ar. Ρ1. 677 u. φθόεις Ath. 489, d, 
Hippokr. VIII, 226. 228 (φθοιας Inschr. Kos Journ. of Hell. Stud. 1888 
p. 333 Z. 31 und 38).

Φδρχυς (mit ϋ, II. β, 862), D. Φόρχυϊ Hes. Tli. 270, besser Φόρχυι 
wie 333, vgl. § 125 Anm. 4, A. Φόρχυν II. p, 218, 318. Hes. Th. 237  ̂
Φδρχΰν-α 11. p, 312; G. Φδρχΰνος Od. v, 96. Hes. Tli. 336. tlber d. 
Nomin. Φόρχυν s. § 133, X.

Χρως,2) 6, Haut, a) G. χρωτ-ός II. x, 675, aucli b. att. Dicht. 
und regelmiissig in att. Prosa, D. χρωτ-ί Pind. P. 1, 55 u. b. att. Dicht. 
u. Pros. z. B. Xen. Conv. 4, 54, A. χρώτ-α Od. σ, 172 u. 179. Hes. 
Op. 555. Pind. J. 3, 41, Tragik. u. regelm. in Prosa, z. B. Xen. 1. d., 
PI. χρώτ-ες Aristot. u. Spat.; — b) nach αιδώς, so von Homer an 
gewohnlich in der Dichtersprache: G. χρο-ύς, D. χρο-ι (aucli Herod. 4, 
175 χείροντες έν χροι), A. χρό-α (Sapph. 2, 10 χρώ, wenn dies nicht Dat. 
χρψ). Auseerdem findet sich der Dat. χρψ (II. att. Dekl.) mit έν bei 
den Attikem (Ael. Dionys. p. 151 Schwabe,  der χρψ von χρους ab- 
leitet), wie Xen. Hell. 1. 7, 8 έν χρψ κεκαρμένους, cute tenus tonsos. 
Soph. Aj. 786 ςυρει γάρ έν χρψ τούτο μή χαίρειν τινά, es sclmeidet bis 
auf die Haut. Time. 2, 84 έν χρψ del παραπλέοντες „ad marginem et 
oram navium, quas stringerent et carperenta Bauer ;  bei Hdn. II, 415 
wird dazu der G. του χρώ und der Akk. τον χρώ angeftihrt (nach έως). 
Dcm D. χρψ entspriclit der D. έν <ρψ Eurip. fr. 5 im Et. M. 803, 46 
st. φωτ*ί,3) vgl. Φψ (Schiffsname) att. Inschr., Meis terhans  1142. 
Herodian kennt auch (ale ionisch) den N. χρους, I, 401. II, 921, wo von 
cr den Gen. χροός hcrleitet (nach βους), auch der Akk. χρουν st. χρόα 
finde sich, wiewohl seltcner ale χρόα, II, 706 (667).

Anmerk. 1. Hierher gehOren auch mehrere Eigennamen auf ων, welche in 
ihrer Flexion zwischen ων-ος, ον-ος und οντ·ος schwanken, als: ΑΓσων, ΑΓσωνος und 
ΑΓσονος, Σαρζηδών, όνος und Σαρπήδων, οντος bei Horn. Vgl. oben § 132. So auch 
das Appellat. πρηών, vorspringender Berg: μεγάλου ^ρηώνος (masc.) Hes. Sc. 437, 
aber Κίλισσαι πρηόνες Nicand. iAl. 228 (fem.). ττρηόοιν Όσσείοισι Callim. Dian. 53 
(fern, nach Lob.); dazu τοΰδε κατά πρεόνος Krinagoras Epigr. 7, Kompos. προπρεώνα 
Pind. N. 7, 86 (geneigt, Adj.). Homer hat πρών, PI. πρώονες, Pind. Trag. Aristoph. 
πρώνες, πρώνα, πρώνας.4) i)

i) S. Dind. Steph. Thes. 7, p. 198 f.; Lobeck, Paralip., p. 81. — 2) S. 
Ahrens, Beitr. 95 if. — 3) S. d. Lexica und Lobeck ad Soph. Ai. 786. — *) S. 
Lobeck ad Soph. Ai. 222 (p. 1362f.).
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b) der e r s t e n  und d r i t t e n  Dekl inat ion:

Mehrere Substantive auf ης werden entweder ganz oder zum Teil 
nach der e r s ten  und d r i t t e n  Dekl. flektiert:

a) einige auf ης, G. ητ-ος U. ου: 6 μύκης, Pilz, μύκητ-ος U. S. w., 
Pl. μύκητες Ar. Vesp. 262 (Schnuppen am Lampendocht), seltener nacli 
der I.: μύκην, PL μύκαι, D. μύκαις, s. Athen. II, cap. 56 f., Hdn. I, 60. 
II, 94. 679 (μύκεω Archiloch. 47 Bgk.);1) ferner einige Eigennamen 
als Μύνης (Μύνητα II. β, 692. Μύνητος τ, 296; Μύνου Soph. b. Hdn. I, 
60. II, 94. 679 (fr. 57), Μέγης (Μέγην II. ο, 302, Μέγητα τ, 239), Πύδης 
(Fluss) u. a., Hdn. a. a. 0. u. 639; 2) — Φλεγύαι, Volksn., A. Φλεγύας 
II. v, 302 (moglich auch Φλέγυας v. Φλέγυς, υ-ος, wie G. PI. Φλεγύων h. Apoll. 
P. 100); G. S. des eponymen Heroen Φλεγύαντ-ος Eurip., s. Hdn. I, 53.236. 
II, 650. 939; dor. Καρτιδάμας G. -a und -αντος, Ahrens II, 239; — γ) Θαλής 
(entst. aus θαλέας, -έης, vgl. c Ερμής aus -έας), G. θαλέω (θαλού b. Spat.), 
D. Θαλή, A. θαλήν, so b. Herod, u. den besten Attik.; spatere Nbf. 
(Callim. fr. 96) θάλητος, i, a, Hdn. II, 683; — o) nur im Akk. S. 
haben sowohl η als ην die zusammengesetzten Eigennamen auf ης, z. B. 
die auf -κράτης, -μένης, -γένης, -σθένης, -φάνης u. a., welclie in den tibrigen 
Kasus im allg. nur nach der III. Dkl. flektiert werden; die att. Inschr. 
des 4. Jahrhdts. u. s. w. bieten fast ausschliesslich den Akk. auf ην 
(Meis terhans  107 2; aus dem 5. Jahrhundert Καλλικράτη Bull, de corr. 
hell. XIV, 177); bei den Autoren schwankt die Lesart an vielen Stellen,3) 
und wo dies nicht der Fall, ist wenig von durchgreifender Regelung zu 
erkennen. Plato hat η: Σωκράτη Conv. 173, b. 174, a. d. e u. s. w., 
’Αριστοφάνη 176, b. 185 C. e U. S. W., Thucyd. ’Αλκαμένη 8, 5, Δημοσθένη 
3, 107, Ξενάρη 5, 46; aber sonst Άλκαμένην, Δημοσθένην, und so auch 
sonst tlberwiegend ην nach der tJberlieferung,4) wahrend Stahl  durch- 
weg η herstellt. Bei Aristoph. n. d. codd. Σωκράτην Nub. 142. 1465. 
1477, aber Κλεισθένη durch den Vers gesichert 355, wahrend dort 
Σωκράτη ebenso zulassig; Tragg. Πολυνείκη A. Sept. 658. 1067. Soph. 
OC. 375; Ιίολυνείκην Antig. 198 (-η Dindorf);  es ist moglich, dass die 
Endung -ην uberhaupt erst dem 4. Jhdt. angehort.5) Redner: Lys. 25, 
25 Έπιγένην, Δημοφάνην, Κλεισθένην, Isae. 5, 1. 4. 12 und oft Δικαιογένη, 
3 u. S. Λεωχάρη, u. SO Φιλοχάρη 3, 22, Έργαμένη 6, 10, Δημοχάρην 
10, 9 korrigiert aus Δημόχαριν; iiber Demosth., bei dem grosses Schwanken, 
s. Voemel, Cont. 61 fl., der auch die Grammatikererzeugnisse zusammen- 
stellt. Bei Hyper, steht im Pap. Arden. Φιλοκράτη, Διοπίθη d. i. -είθη,

!) S. Lobeck ad Phryn., p. 201 und die Lexica. — 2) S. Muetzell de 
emend. Theog. Hes., p. 207. — 3) S. Ktihner ad Xen. An. 1. 4, 2. ad Comment.
3. i. __ 4) s. Poppo ad 3, 107. — 5) Kaibel, Herm. XVII, 416, der indes
das Aufkommen der Endung ην zu tief herabruckt.
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Eux. col. 39, 7. 4, Δημοσθένη I, 2, 4. 23, 12, iiie anders. — Bei denen 
abcr auf -χλης findet sicli die Form auf -κλην nur bei Sp&teren, als: 
‘Ηρσκλην, Διοκλήν Plutarch., i) Ήρακλέην Theokr. 13, 73; ebenso auf 
att. Insclir. erst nach 300, Meisterhans 105 2. Der Gen. auf ου 
kommt von 350 ab, und tibenviegend von 300 ab auf Insclir. vor, das. 
106; aucli Formen auf κλέου ersclieinen seit 350, die spfiter wieder 
verschwinden. Der Dat. war um 300 durch den Obergang von ηε in ει 
zwischen I. und III. Dekl. ausgeglichen; im Vok. hat Demosth. nicht 
nur θεοκρινη, s. Anm. 2, sondern auch Ξενοπείθη or. 38, 16. 24; dagegen 
Δημόσθενες 19, 171, wie aucli Iiypereid. or. I Deinarch. or. I durchg&ngig 
steht. Im Scherze hat Aristoph. Nub. 1206 von Στρεψιάδης, G. ου, den 
Vok. ώ Στρεψιαδες gebildet. — Bei Horn, hat ’ Αντιφάτης, G. ao Od. x, 
106, im Akk. Άντιφάτην Od. o, 242 und Άντιφατήα κ, 114 wie von 
Άντιφατεύς; Γηρυδνης, G. ου U. S. W., Γηρυών, όνος, aber Γηρυονήϊ Hes. Til. 
309, Γηρυονήα 287, Γηρυονεα 982.

Anmerk. 2. Mehrere zusammengesetzteEigennamen aufης, besondersfremde, 
schwanken zwischen der I. und III. Dekl., als: Τισσσφέρνης, G. -φέρνους Xen., D. 
Τισσαφέρνη und ει Xen,, A. ην Thuc., Xen., V. η Xen. An. 2. 5, 3, Άστυάγης, G. 
γους, D. γει und γη, A. γη und γην, Κυαξάρης, G. ου Oder εω, D. η und ει, A. η 
und ην u. s. w.2) Von altischen Namen ist' Υπερείδης (aus όπέρ und είδος, auch 
dor. ' Υττερείδη ς) durchg&ngig in die I. Dekl. tibergegangen, wegen der Ahnlichkeit 
mit den Patronymika, wie schon Herodian erkannte (II, 638); desgl. so ziemlich 
Ηεοκρίνη; (Blass, Demosth. Ill, LIII; Hdn. II, 638. 685), wegen Λεπτίνης u. s. w.; 
nach der I. geht auch Δημάδης, nach Hdn. aus Δημεάδης (also a), nach Meister
hans S. 1062 aus Δημαδης (άνδάνω, τδ αδος), da sich inschriftlich Δημώδους findet; 
doch vgl. Καλλιάδους, Άντιφάτους, Αίσχίνους, Meisterli. 932.

Anmerk. 3. Auch gehOrt hierher das Wort Άρης (a), Mars, das aber auch 
in seiner tlbrigen Flexion manche Eigenttimlichkeiten hat und daher eine aus- 
fuhrlichere Betrachtung verdient. Boot, scheint der Nom. auch Άρευς gelautet zu 
haben,3) daher Akk. "Apευα Cor. 11; aber auch G. "Αρεος und "Αρεος Gramm.; 
lesb. Άρευς, Άρευος, Άρευϊ, Άρευσ, Α̂ρει>; D. Άρη Ale. 15. 32 (mit der Var. Άρει) 
ist Homerisch. — Pindar gebraucht folgende Formen: Άρεος P. 2, 2. 10, 14, Άρει 
0. 9, 82 u. s.; Akk. Άρεα auf kret. Inschriften (Ahrens, dial. II, p. 240); — 
Homer und Hesiod:

G. Άρηος Horn, und Hes., Άρεος Horn., Hes. Sc. 191; die Form "Αρει» schreibt 
Aristarch in der Verbindung "Αρεω άλκτήρα (σλκτηρες) II. ξ, 485. σ, 100. 213, Zeno- 
dotus und Ptolomaeus άρής άλκτ., vgl. άρήν ('Άρην Aristarch? vgl. W. C. Kayser,  
Philol. X, 375) itapotoiv άμΰναι II. μ, 334. π, 512. ω, 489. Od. ρ, 538. χ, 208 und 
ganz besonders Hes. Sc. 29 άρής όλκτήρσ (ubi v. Goettling); noch weniger 
Geltung hat die Variante Άρεω;;4) die Form Άρεω hat nach Eustath. ad II. ε, 31 
Archilochus (fr. 48 Bgk.) gebraucht, vgl. ¥Αρη, "Αρην.

*) S. Lobeck ad Phryn. p. 157. — 2) S. Poppo ad Xen. Cyr. praef. 
p. 35 sq.; Bornemann ad Xen. Cyr. 1. 3, 9, p. 37 sq. ed. Lips.; Bredov, dial. 
Hdt. p. 231 sq.; Stein, Herod. LVII. — 3) s. Ahrens, Dial. I, p. 206 und 
121 sq.; Meister, Dial. 1, 94 f. 156. 269. — 4) S. Spitzner ad II. ξ, 485; 
Ludwich, Arist. I, 428. Vgl. noch Ebeli'ng, Lex. Horn.; W. Schulze, Qu. 
horn. 21 und Κ. Z. XXIX, 255 Anm.

K u h n e r s  auslubrl. tiriech. Grammatik. I. T. 33
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D. "Αρει* II. β, 479; "Αρηϊ II. β, 385, 515, 627 u. s.; "Αρη II. e, 757, φ, 112.
431, tiberall mit der Var. "Αρει, die Spitzn. und Bekk. aufgenommen haben (s.
Spi t zn .  ad ε, 757), dagegen "Αρη L a  Roche ,  Nauck.

A. "Αρηα II. γ, 132. ε, 30. 35. 289 u. s .; "Αρην II. ε, 909 ("Αρη m5chte
La Roche) .  Hes. Sc. 59. 333. 425. 457.

V. "Αρες (τΑρες) "Αρες βροτολοιγέ Π. ε, 31; die Lange des α findet sich auch 
sonst nach Bedtirfnis, s. § 75, 7.

Hero  do t  gebraucht G. "Αρεος 2, 65. 83. 7, 76 ("Αρηος 4, 62 schw. Var.), 
D. "Αρεϊ 2, 64 ("Αρηϊ 4, 59. 62 ohne Var.), A. "Αρεα 2, 64. 4, 59. 5, 7.1)

Die A t t i k e r  gebrauchen folgende Formen: G. "Αρεως in Prosa, so bei Plato 
an sehr vielen Stellen,2) vgl. Herodian II, 639 f. 682, der diese Form νοη"Αρευς ableitet; 
Dichter "Αρεως und "Αρεος (wie πόλεος, Di ndor f ,  Lex. Soph. p. 60, doch Aristoph. 
"Αρεως Ran. 1021. Av. 835; D. vΑρει, A. 'Άρη und "Αρηv, doch letzteres weder bei 
den Tragikern (Dind. ,  Lex. Aesch. 42), noch bei Aristoph. (Plut. 328 v. 1.), noch 
bei Plato ( H e i n d o r f ,  S c h a n z  Leg. p. X) anzuerkennen, "Αρεα nur Soph. OR. 
190 im Chore, V. "Αρες. Das a wird bisweilen in der Hebung lang gebraucht, als: 
Aesch. S. 244. 344 u. s. Soph*. Ai. 614. Ant. 139.

Anmerk .  4. In der neu ion .  Mundart folgen dagegen die Subst. der I. Dekl. 
auf ης, besonders die Eigennamen, im Akk. S. z. T. der III. und gehen auf εα st. 
ην aus;3) a) von Appellativen δεσπότης, άκινάκης, also: δεσπότεα Her. 1, 11. 91 
u. s., aber δεσπότην 1, 212. 3, 134. 4, 136, (κυβερνήτεα 8, 118 v. 1.), άκινάκεα 3, 118. 
4, 70. 9, 107, aber άκινάκην 7, 54. (Gen. άκινάκεος 4, 62 ohne Var., woftir Br edow 
άκινάκεω lesen will.) Die Form des Akk. PI. auf εας, als: δεσποτέας oder δεσπότεας, 
ist nirgends kritisch begrtindet; b) E i g e n n a m e n ,  als: Λεωνιδης Λεωνίδεα 8, 15. 
71, aber h&ufiger Λεωνίδην, Εύαλκίδης -δεα 5, 102, Λεωτυχίοης -δεα 6, 65, u. s., 
Μιλτιάδης- δεα 6, 35 u. S., ’ Αρισταγόρης- -γορεα 5, 32, aber Άρισταγόρην 5, 35. 37, 
Αυσαγόρης -γόρεα 6, 133. Μιτροβάτης -βάτεα 3, 128 u. s. Άλυάττης -άττεα 1, 73 u. s., 
Κανδαύλης -δαύλεα 1, 10 u. s. Bei den f r e m d e n  Eigennamen zeigt sich das Schwanken 
auch im Genetiv und Dativ (Vokat.), oben Anm. 2, Ste in ,  Hdt. LVII.

c) der zw eiten und d r itte n  D eklination :

a) der gew bhnlichen zw eiten und der d r itte n  Deklination:

mehrere Subst. auf ος werden als M askulina nach der II., als N eutra 
aber nach der III. Dekl. flektiert, als: δ οχος, Wagen, τά οχεα nur im 
PL, auch von Einem Wagen, b. Horn. u. Pind. O. 4, 12. P. 9, 11; δ σκότος, 
Finsternis, v. Horn. (s. Od. τ, 389) an in Prosa u. Poesie, τό σκότος gleichfalls 
in Prosa u. Poesie, auch dor. b. Epich. 19, 9. Sophr. 80; Pind., Soph., 
Eurip. haben beide Formen, Aesch. nur die.erstere; b. Thuc. u. Xen. ist 
d. Neutr. haufiger; b. Plato wechseln beide Formen gleichmassig;4) δ σκύφος, 
Becher, τό σκύφος Epich. ap. Ath. 11. 498, e, sowie auch bei mehreren 
Attik., s. Ath. 1. d.; bei Horn. Od. 112 schrieb Aristoph. Byz. σκύφος 1

1) S. Bredov ,  p. 258, der die ep. Formen verwirft. — 2) S. S c h n e i d e r  
ad PI. Civ. 3. 390, c; S c h a n z ,  Leg. Praef. IX. — 3) S. Bredov,  p. 223sqq. -
4) Vgl. Ael. Dionys. Eust. 1390 (δ σκ. att.). Pausan. das. 953 (τά σκότη i. d. Malerei). 
Eust. p. 73; P o p p o  ad Thuc. Τ. I, p. 225; Kt ihner  ad Xen. Comment. 4. 3, 7; 
S t a l l b a u m  ad Plat. Civ. 7. 518, a. 8. 548, a.; S c h n e i d e r  ad PI. Civ. T. Ill, p. 22.
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Akk., Aristarch σκύφον (das. f); δ u. τδ αίθος, Brand, beides poet.; το 
θάμβος, Staunen, aber δ θ. Simonid. nach den Schol. ad II. δ, 79; δ 
τάρΐχος, Pokelfleisch, so allgemein gebrliuchlich, nur die Attiker ge- 
brauchten auch τδ τάρΐχος nb. δ τ., s. Athen. Ill, p. 119, Ildn. I, 226. 
Eust. p. 73; !) 6 u. τδ βράγχος, Heiserkeit; δ έλεος, Mitleid, aber nach- 
klass., als Nov. Test. u. LXX, τδ έλεος (zu berichtigen G. έλέους Isokr. 18, 
§39); das Adj. έλ(ε)εινός beweist die Urspriinglichkeit dieser Flexion (vgl. 
κλεινός, δεινός v. κλέος, δέος), ebenso νηλεής, de S au ssu re , Mdl. Graux 
746; 6 αφενός, Reichtum, Callim. Iov. 96 n. schon Hes. Op. 24 εις αφενον 
(m. d. Var. αφενός), aber als Neutr. 639 u. Th. 112, Horn. II. a, 171 
(Eust. p. 73). Verschiedene Wbrter sind 6 έλεγχος, ου, Beweis, Prtifung, 
und τδ έλεγχος, ε-ος (ους), nur bei Horn, und Hes., Schimpf, Schande. — 
Auch gehort hierher 6 und τδ οσσος (Auge, Ildn. I, 208, als kolisch be- 
zeichnet; δ οασος Trag. nach Eust. 855); belegt ist der ep. und poet. 
Dual τώ δσσε, Neutr., die Augen (entst. aus oxj-ε § 21, 3), nur im Nom. 
und Akk. Dual.; G. u. D. nach der II. Dekl. mit Pluralendungen erst 
seit Hesiod in der Dichtersprache gebrauchlich: οσαων, Hes. Th. 826. 
Aesch. Pr. 400. Eur. mehrmals, Tlieokr. 24, 73, δσσοισι, οσσοις Hes. Sc. 
145. 426. 430, die Trag., Sapph. fr. 29. Die Alien (s. Eustath. 58, 24 ff. 
Ildn. H, 245) lassen δασε aus δσαε-ε (von τδ δάσος) durch Apokope oder 
Synkope entstehen; Eust. 1. d. fUhrt den Dat. δσσει (wie βέλει) als belegt an.

β) der k o n tra h ie r te n  zw eiten  und der d r i t te n  Dekl.:

Ο ί δ ί π ο υ ς ,  G. Οίδίποδος u. Οίδίπου oft b. d. Trag.; dazu II. ψ, 679. 
Od. λ, 271. Hes. Op. 163 Οίοιπόδαο u. kontr. Οίδιπόδα Pind. P. 4, 263, 
u. im Chore Aesch. S. 725, 886 , 1055. Soph. OR. 495 u. Ant. 380. 
Eur. Ph. 813. Οίδιπόδεω neuion. Her. 4, 149, wie von d. Nom. Οίδιπόδης; 
D. Οίδίπψ u. Οίδι'ποδι, dies auch kykl. Thebais Athen. 1 1 , 465, f, wo indes 
richtig G. H erm ann Οίόιπόδη, da die letzte Silbe lang ist; Οίδιποδι auch 
Aristot. Iihet. 3, c. 16 p. 1417, b, 18. Poet. c. 11 p. 1452, a, 25. 33.
c. 15 p. 1454, b, 8 . c. 16 p. 1455, b, 18; A. Οίδίποον Aesch. Sept. 775. 
Soph. OR. 514 u. s. Her. 5, 60; (Οίδιπόδαν Aesch. S. 752 im Cli., Soph. 
OC. 222 an c. lyr. Stelle, Eur. Ph. 804 im Ch.); V. Οίδίπους oft b. 
Soph., Οίδίπου (Οίδίπους korrigicrt E lm sley) nur OR. 405. OC. 5 5 7 . 
1346. Eur. Ph. 1425; die Form des Vok. Οίδίπους gehbrt zu d. Flexion 
οδος, die des V. auf ου zu d. Flexion auf ου, s. Choerob. Hdn. II, 672; 
[Οίδι-ύδά im Ch. Soph. OR. 1195. Eur. Suppl. 835;] 2) Pi. Gr. Ar. Eccl. 
1042 Οίδιπόδων, A. Οίδίποδας PI. Leg. 8 . 838, c. Der Nom. Οίδίπος 
komrat erst in d. Anthol. 7. 429, 8 vor. Aber Μ ε λ ά μ π ο υ ς  hat Od. o,

!) Vgl. P i er s o n  ad Moer. p. 369. — 2) Vgl. E l l e n d t ,  Lex. Soph., und 
Valcken.  ad Eur. Ph. 818.

33*
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225 Μελάμποδος, Herod. 2, 49. 9, 34 Μελάμποδα; Nom. Dor. verktirzt 
Μέλαμπος Pind. P. 4, 126.

A nme rk .  5. In nachklassischer Zeit findet sich auch von πλους, £ους, νους 
die Flexion nach der III. Dekl., als: του πλοός, τψ πλοΐ, οί πλόες; του £οός, τψ [ιοί; 
im Ν. Τ. und bei Kirchenv. του νοός, τψ νοΐ, τδν νόα, νόες, νόας;1) doch von den 
Kompos. ευνους kommt der PI. ol ευνους schon um 300 v. Chr. auf att. Inschr. 
( M e i s t e rh a ns  117l) 2) vor; so auch [Lys.] 8, 19, Philem. fr. 122 Mein. (222 K.), 
vgl. Hdn. II, 704. Ahnlich auch Eur. Iph. T. 399 δονακόχλοα Εόρώταν im Ch. v. 
δονακόχλοος, ον; dor. Inschr. D.-I. 1658 δυωδεκάπλουν und δυωδεκάπλοας.

γ) in der a ttisch en  zw eiten und der d r itte n  Dekl.:
γέλως, δ, Lachen, vgl. γελά-ω (also eig. γέλα-ος?), γέλωτος, γέλωτι, 

γέλωτα, γέλως, so in der gewolmlichen Sprache; bei Horn.: Ν. γέλως Od. 
θ, 326. 343 f., II. a, 599 (hier γέλος nach Bentl. Bk2.), D. γέλω Od. 
σ, 100, A. γέλων (schw. Var. -ω) Od. σ, 350, γέλω Apoll. Arg. 4, 1723, 
s. Rzach z. Ap. Rh. 92, Od. υ, 8 schwankt die Lesart zwischen γέλω 
τε, γέλων τε, γέλωτα, 346 zwischen γέλον, γέλω, γέλων, γέλωτ* fBekk. 
ilberall γέλον, vgl. Ιρος, Hinr ichs ,  Horn. eloc. vest. Aeol. p. 98 sqq., 
Cauer,  Od. I, XXXIV; γέλος wird als aolisch bezeichnet],2) Bei den 
att. Dichtern steht γέλων und γέλωτα, ersteres z. B. Aesch. Ch. 738. 
Soph. Ant. 647. Ai. 303. Eur. Med. 383. Ar. Ran. 45 ; 3) (τον κατάγελων 
Ar. Ach. 76. κατάγελων Eq. 319. Akk. PI. φιλό ε̂λως Theoplir. ap. Athen.
6. 261, d, aber φιλογέλωτας Plat. Civ. 3. 388 e;) bei Herodot geht γέλως 
nur nach der III. Dkl.4) (Den Gen. του γέλω erwahnt als attisch 
Hdn. II, 496. 714, gibt aber einen Beleg nur fur den Akkusativ. Die 
Flexion γέλως -τος -τι γέλων ist wie Ιρις -δος -δι Ιριν.)

Ιρως, δ, Liebe, vgl. Ιρα-μαι, έρά-ω (also eig. ερα-ος?), Ιρωτ-ος U. S. W., 
Akk. Ιρων b. split. Diclit. (s. Jacobs  ad Anth. Pal. T. III. p. 459 sq.); 
Horn, ερος, Ιρω, ερον, vgl. γέλως, (Ιρως nur II. γ, 442 u. ξ, 294 [hier 
Ιρος cod. Ε], Bekk. mit Eustath. richtig Ιρος; die Flexion nach der
III. Dkl. erst h. Merc. 449), Hesiod. νΕρος u. Ιρος Th. 120. 201. 910, 
so auch Ibyc. fr. 1 , 5; 2, 1. Sapph. fr. 40. 42. Theokr. 29, 22. Soph. 
El. 198 im Ch. (sonst Ιρως, ωτος, wie auch immer bei Aesch. u. Pind.), 
h&ufiger b. Eurip., auch ausserhalb des Chores.5)

tJber ηρως, πάτρως, μήτρως, Μίνως S. § 129.

§ 140. III. Metaplasta.

1 . Den Metap lasm us beschrankt Ktihner auf die F&lle, wo aus 
den obliquen Kasus eines Substantive III. Deklination durch Umformung

l) S. L o b e c k  ad Phryn. p. 453 sq.; P a r a l i p .  p. 173 und Passow,  Lex.
— 2) S. A h r e n s ,  dial. I, p. 120 sq. (Btr. 135 fif.); Meister ,  Dial. I, 158. —
3) S. E l l e n d t ,  Lex. Soph.; P i e r s o n  ad Moer. p. 108. — 4) S. Bredov,  dial.Her.
p. 250. — 5) S. Va lcken .  ad Eur. Hippol. 449 und P a s s o w ,  Lex.
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. ein Substantiv I. oder II. Dekl. hervorgegangen sei, als 6 φύλακος aus 
του φύλακος von 6 φυλάς, 6 μάρτυρος aus του μάρτυρος (Apollonios b. 
Iidn. I, 196). Es sind allerdings diese Worter alsbald auch Abundantia 
(§ 138), so wie beide Flexionen durchgefiihrt auftreten; sind dagegen 
von der Bildung nach der einen Dekl. nur einzelne Kasus und nam. 
kein Nominativ vorhanden, so ist man berechtigt, aus diesen Wbrtern 
eine besondere Rategorie zu maclien. In dem weiteren Sinne, in welchem 
aucb die Alten das Wort Metaplaemus anwenden, umfasst es alle von 
§ 138 ab behandelten Erscbeinungen.

2 . Zum Metaplasmus in dem bezeicbneten engeren Sinne gehoren 
manche Erscbeinungen, die wir bereits bei der Darstcllung der regel- 
massigen Deklinationen bebandelt haben: so der dorische Dat. Pluralis 
auf -οις von den Wortern der III. Deklination (s. § 118, 9). Hier be- 
schranken wir uns auf die v e re in ze l t en  Falle. Die in Majuskeln 
gedruckten Nominative sind nicbt wirkliclie, sondern nur ftir die Er- 
klarung supponierte Formen, s. schon Herodian II, 936: ή γάρ άναλογία 
ώς άπδ τοιούτων εύθειων τάς κλίσεις λαμβάνει, ούκ ούσων μέντοι έν χρήσει 
* Ελλήνων.

*ΑΙΣ, Hades, Gen. *Αϊδος Horn., Hes., Aesch. Pr. 433. Soph. 0. C. 
1 2 2 1 , Dat. vΑϊδι Horn., und Άΐδας dor., Άΐδης v. Horn, an poet., G. 
Αΐδαο Horn., Hes. Op. 153, Άίδεω Od. κ, 512, Hes. th. 311. 768, dor. 

Άΐδα Pind. 01. 1 1 , 96, Dat. Άΐδα Aesch. Sept. 322 ch., Άΐδη, A. Άίδαν 
Pind. P. 5, 96. I. 5, 13, Άιδην Horn. Hes.; gewohnl. "Αιδης, ου, η, ην. 
Die Tragiker gebrauchen an den lyr. Stellen gew. "Αιδας, zuw. auch 
dreisilbig Άΐδας, A. Suppl. 791. Sept. 322 (oben); aber ftir Άίδου Pr. 
152 (Anap.) ist mit Reclit "Αιδου korrigiert. — Verliingerte Form Άϊδωνεύς, 
Horn. u. s. w., auch Aesch. Pers. 650. Soph. OC. 1560 (wo Αίδωνευ 
dreisilbig Hermann); dafllr Άϊδονεύς -rjo; Euphorion fr. 50 n. Meineke 
(a. LA. Αίδωνήος); Άίδωνι Hesych. (Ahrens, D. I, p. 284).

ΆΛΞ, ή, Stiirke, D. άλκ-ί II. ε, 299 u. s.; aol. nach Aristarch 
Hdn. II, 51: Ιθος τοΐς Αίολευσιν έστι λέγειν τήν ίωκήν ίωκα καί τήν κρδκην 
κρόκα καί τήν άλκήν αλκα; gewohnl. ή άλκή, das auch Homer schon ge- 
braucht, auch im Dat. άλκή Od. ω, 509.

Άνδραπόδεσσι Horn. II. η, 475, Aristarch άνδραπύδοισι, doch wurde 
der Vers von ihm wie schon von Zenodot und Aristophanes athetiert; 
das Wort sonst erst bei den Jtingeren, in der Form άνδράποδον, ου. 
Wenn Brugmann (Gramm. 1402) mit Recht τά άνδράποδα als im Gegcn- 
eatz zu τετράποδα gebildet auffasst, so stellt die Horn. Form das Ur- 
sprtlngliche dar.

Διθύραμβο Pindar (fr. 86 Bgk.) fllr διθύραμβον von ύ διθύραμβος, 
Choerob. Hdn. II, 626 f.

1
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ΊΚΤΙΣ, ό, der Weihe, Akk. Γκτιν-α Ar. fr. 525 D. u. Plat. com. 

(fr. 243 K.) im Et. M. 470, 35, Pl. ικτινες Paus. u. Aelian., ϊχτισι (Ctes. 
b. Phot. bibl. p. 46, b, 18) 5 gewohnlich 6 ϊκτινος (ίκτϊνος), ου u. 8. w. 
tlber die Betonung s. Lobeck,  Paral. p. 170 sq. u. El lendt ,  Lex. Soph.

ΊΩΞ, ή, Schlachtgetiimmel, A. ίώκ-α II. λ, 601; gewtfhnl. ή ίωκή, 
wovon II. ε, 740 ίωκή u. 521 Akk. PI. ίωκάς vorkommt. S. oben zu άλκί.

Κλαγγί Ibyk. fr. 55, wie von ΚΛΑΓΞ; gewdhnl. ή κλαγγή, Geton.
ΚΛΑΣ, 6, Zweig, D. κλαδ-( Skol. b. Athen. 15, 695, b (Bergk  

Lyr. I l l 4, 646 f'.), und darnach Ar. Lys. 632; auch Aelian. h. a. 4, 38. 
11, 14, A. κλάδ-α e. Dicht. b. Hdn. I, 523. II, 7 (Adesp. 12 2  Bgk.); 
D. PI. wie von xh κλάδο; κλάδ-εσι Ar. Αν. 239 (vgl. σπλήνεσι v. 1. -οισι 
Hippokr. Ill, 432. 450. 452. 496 von απλήν), κλαδέεσσι Nicand. bei 
Athen. 15, 683, c. A. κλάδ-ας ib. 684, b.; gewohnlich 6 κλάδος, ου u. s. w.

ΚΡΟΞ, ή, Einschlagefaden, A. κρόκ-α Hes. op. 538, κρόκ-ες Anti
pater in Anth. P. 6 . 335, 5; gewbhnl. ή κρόκη. Jenes aolisch nach 
Aristarch, s. oben zu άλκί.

Λαας, 6, Stein, b. Homer: N. λαας II. δ, 521. Od. λ, 598, A. λααν 
II. β, 319 u. s., dann von λάς: G. λαός μ, 462 u. s., D. λαϊ π, 739, 
G. PI. λάων μ, 29, D. λάεσσι γ, 80 u. s., Du. λαε ψ, 329; bei spateren
Dichtern A. λαα u. D. PI. λάεσι; daneben G. λάου Soph. OC. 196 und
dor. λάω auf den Gortyn. Tafeln (10, 36. 11, 12). Der angebl. Ortsn.
Αάς (St. in Lakonien) bildet τής Λας, τή Λα (Thuc. 8, 91, 2. 92, 3),
Akk. Λαάν bei Horn. II. 2, 585; τήν Λάν Strabo p. 364; daher ist als 
Nomin. vielmehr Λα zu setzen, Hdn. II, 404 f. (ή Λας Pausan. 3, 24, 
unter Vermisehung mit dem Namen des eponymen Heroen).

ΜΕΛΕΔΩΝ, ή, Sorge, A. PI. μελεδών-ας h. Apoll. 532. Hes. op. 66 
(ubi v. Goett l . ),  e. Dicht. b. Athen 2. 35, c, G. μελεδών-ων h. Merc. 
447; erst b. Spaten (Gregor. Nazianz.) auch μελεδωνι, μελεδώσι u. s. w .!); 
haufiger ή μελεδώνη (Hippokr.), schon Od. τ, 517 μελεδώναι (Bekk. μελεδώνες), 
wonach Nauck (Μέΐ. V, 143) auch bei Hesiod u. s. w. μελεδώνας ver- 
langt. Μεληδόνες Simonid. fr. 39.

ΜΟΣΣΓΣ (Herodian μόαυν, Fremdwort), 6, ein hcilzerner Turm, D. 
έν τψ μόσαυν-t Xen. An. 5. 4, 26, gleich darauf aber συν τοΐς μοσσύνοις, 
wegen der Schwierigkeit der Dativbildung nach der III. Dekl.; μόσσϋνι 
Apoll. Rh. 2 , 1026. μόσσΰνας 1017, μόσσϋνα Lyc. 1432.2)

ΟΙΞ, Ilaus, daher οϊκα-δε, domum, von Homer an poet. u. pros.; 
gewohnl. δ οίκος, ου; neben οικα-δε οΐκόνδε bei Horn. u. Hes.

Πρίνος ανθεί Simon, fr. 54, wie v. ΠΡΙΣ; gew. ή πρίνος, Steineiche.
ΠΤΤΞ, ή, Falte, πτύχ-ες, Horn, und andere Epik., A. πτύχ-α, Eur. 

Suppl. 979, πτυχ-ας ofters; gewohnl. ή πτυχή.

!) S. L o b e c k ,  Paral. p. 146. — 2) S. P a s s o w ,  Lex.
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ΣΤΙΞ, ή, Reike, b. Horn. G. στΐχός, Pl. στίχες (auch Hes. Sc. 170), 
A. στίχας; bei spat. Diclit. auch A. S. στίχα; ό στίχο;» ου u. s. w.

* Τσμΐνι II. β, 863. θ’, 56, im Kampfe, wie von ΥΣΜΙΣ; sonst ή 
υσμίνη Horn*, Kampf. Vgl. δαι § 141, 2.

ΦΪΞ, ή, Flucht, dalier φύγα-δε, zur Flucht, b. Homer; gewdknlich 
η φυγ-ή, fuga.

Anmerk.  Metaplasmen, welche ein vollst&ndiges neues Wort hervorgebracht 
haben, s. oben unter § 138 S. 506, als 6 κοινωνός nb. κοινών (Nom. unbelegt), ό μάρτυρο; 
nb. μάρτυς, φύλακο; nb. φύλαξ. Die alten Grammatiker1) bezeichnen φύλακος, μάρτυρο; 
als &olisch; desgl. άγωνος (Ale. 120) ftlr άγών. tfber άλάστορος nb. άλάστωρ s. 
Hdn. I , 199 (πρευμενής άλάστορος Aeschyl. [fr. 90], nach Nauck aus πρευμενώς 
άλαστορον entstellt, was man Eumen. 296 las, wo jetzt άλάστορα; femer Ζευς άλά
στορος Pherekyd.); in Bk. An. 382, 30 wird der Akk. μέγαν άλάστορον aus Aeschyl. 
angeftihrt; Soph. Antig. 974 άλαστόροισιν όμμάτων κύκλοις. Ferner: τρίβακος st. 
τρίβαξ, Ιέρακος st. ιέραξ Et. Μ. 765, 48 und 54. κήρυκος st. κήρυξ 775, 26. 
"Ανακοι, ol Διόσκουροι παρά ’Αττικοί; 96, 33 st. άνακ-ες, άναχ-τ-ες, Άνακοί G. Du. 
Άνακοΐν Ael. Dionys. und Pausan. b. Eustath. 1425, 59. Mehrformige Eigennamen 
von Orten sind Έρμιών (Form d. Inschr. P r e l l w i t z  z. D.-I. 3046) *Ερμιόνη (II. β, 
506); Διυδών (in cas. obi.), Διυδώνη (S. 505; Δωδώ Simmias bei Strab. 8, 364); 
epichorischer Name war Βωόών, Βιοδώνα, Meis te r ,  Dial. I, 301.

§ 141.

§ 141. Defectiva.

1 . Einige Substantive wurden nur im S ingu la re  oder nur im 
P lura le  gebraucht (Singular ia und P lu r a l i a  tantum). Man nennt 
solche Wbrter Defectiva numero.  Der Grund hiervon beruht entweder 
auf der Bedeu tung des Wortes, als: 6 άήρ, Luft, δ αιθήρ, Jither, ol 
έτησίαι, Passatwinde, τά Όλύμπια, die Olympischen Spiele, τά Διονύσια, 
oder blo88 auf dem Gebrauche ,  als: τά παιδικά (eig. scil. πράγματα, 
Liebschaft), Liebling, Άθήναι, Δελφοί. Andere Substantive kommen nur 
in einzelnen Kasus vor. Man nennt solche Worter Defectiva casibus.

2 . Aus der Dich ter sprache ,  namentlich der epi schen,  gehdren 
hierher: δαί, dem Kampfe (t kurz), nur έν δαΐ Horn. Hesiod (th. 650). 
Aescb. Sept. 926 u. Sp., wie Tbeokr. 22, 79, u. δαι κταμένων II. φ, 301; 
die Alten leiten von δάϊς ab, wozu aber die Quantitat des i nicht stimmt; 
Akk. δαίν hat Callim. fr. 243 gebildet; KAP, nur έν κάρο; αίση II. ι, 
378, beetrittener Erklarung; es 8ckcint=xo κεκαρμένον, abgeschnittenes 
Haar, zu sein; ΛΙΣ, 6 Linnen, D. έανψ λιτ-ί II. σ, 352. ψ, 254, Α. λιτά 
II. 0, 441. λιτά καλόν Od. α, 130, λίς Nomin. adjektivisch findet sich 
in der samiseben Inschr. Bechtel  nr. 220: σινδών λίς; b. Horn, adjekt. 
λίς πέτρη Od. μ, 64. 79; NPF, ή, nix, Α. νίφ-α Hes. op. 535; ήρα, μητρί

') S. die Erklftrer des Greg. Cor. p. 591 sqq.; Ahrens, dial. I, p. 120; 
Meister, Dial. I, 157 f.
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φίλη έπί ήρα (Aristarch έπίηρα) φέρων (Gefallen erweisend) II. α, 572, 
578. Od. 7 , 164 u. s. ; auch: θυμ,φ ηρα φέροντες (animo indulgentes) 
II. ξ, 132, wie von einem Nom. r,p =  χάρις1); die haufige Verbindung 
mit έπί rief das Adj. έπιήρανος hervor, Od. τ 343 (έπιήρανα θυμω), und 
bei Spat, entstand έπίηρος angenehm, έπίηρα Soph. OR. 1094. Ap. Rh. 
4, 375 u. A., gemass der Aristarchischen Auffassung von l-1 ήρα; ώπα, 
b. Horn. Hes. in είς ώπα ins Gesicht, von Gesicht; Plat. Cratyl. 409, c 
hat nach den besten Hdschr. das glossematische Wort fur ein Neutr. 
plur. gehalten, indem er τά ώπα sagt; dagegen der Grammatiker Aristo
phanes von Byzanz fur Masc. sing, (μεγάλους ώπας), s. Athen. 7, 287, a; 
vgl. dens. 9, 367, a; Et. M. 158, 4 ; 2) ήδος, τδ, ep. und poet.,  
Freude, Genuss, z. B. δαιτός; dann, wie οφελος (s. Nr. 3), έμοί τ£ τόδ’ 
ήδος; (Od. ω, 95) was niitzt mir das? s. d. Lexika; v. ABF, ή, Feuch- 
tigkeit, Spende, G. λιβ-ός Aesch. Ch. 292, A. λίβ-α id. Eum. 54 n. 
Burgess ,  fr. 52 u. 68 Dd. u. spat. Dicht.; ΑΝΤΙΠΗΞ, ή, Kasten, G. 
άντίπηγ-ος Eur. Ion 19. 40. 1391. A. άντίπηγα 1338; δέμας, τδ, Gestalt, 
poet., als Akk. b. Homer u. Hes. Th. 260, „an G es ta l tu, als: δέμας 
αριστος, Oder, wie das 1 . ins tar ,  δέμας πυρός, ignis instar; bei den 
nachhom. Dichtern auch im Nom. in der Bdtg. Korper ,  Gestal t ,  so 
sehr haufig bei den Tragikern.

3. Aus der gewohnlichen Sprache:
Μάλης att. Genet., nur in . der Verbindung υπδ μάλης, unter der 

Achsel, unter dem Arme, d. h. clam, furtim, bei ganz Spaten auch 
υπδ μάλην;3) die tibrigen Kasus werden durch μασχάλη, Achsel, ausgedriickt.

Μέλε, nur als Vok. μέλε, ώ μέλε, m. u. f ., in der bald t r aul i chen  
bald sche l t e nd en  Anrede: L ieber ,  Liebe,  Guter ,  Gute, Oder 
a rmer  Tropf.  S. d. Lexika.

v0 v α p (τδ, Traumgesicht) und υπαρ (τδ, wirkliche Erscheinung), nur 
als Nom. und Akk.; beide kommen auch als Adverbien vor: δναρ (nicht 
κατ’ οναρ, wie Sp.) im Traume, υπαρ, im Wachen.4)

’Όφελος  seit Homer poet. u. pros, τδ, Vorteil, nur als Nom. in 
gewissen Redensarten, als: τι δήτ’ αν ειης οφελος ήμϊν έν&άδ’ ών; Ar. Ρ1. 
1152, was konntest du uns durch dein Hiersein ntitzen? Vgl. ήδος Nr. 2 
u. die Lexika.

Τάν oder ταν, nur in der Verbindung ώ τάν oder ώ ταν, auch ώ 
'ταν oder ώταν geschrieben, in der Bdtg.: mein Bester, mit einer gewissen

1) Vgl. tiber dieses Wort B u t t m a n n  im Lexilog. I, S. 140 £f.; La Roche ,  
Horn. Textkr. 257; Ahr ens ,  Beitr. 88 if. — 2) S. Ahrens ,  Progr. Hannover 
1868, 8f . ,  der das Wort als Neutr. Sing, zu erweisen sucht. — 3) S. P i e r s o n  
ad Moerid. p. 261; L o b e c k  ad Phryn. p. 196 und 759; R u t h e r f o r d ,  Phryn. 282; 
A st und S t a l l b a u m  ad PI. Leg. 7. 789, c und die Lexika. — 4) S. Lobeck  
ad Phryn. p. 422 sqq.; R u t h e r f o r d ,  Phryn. 494 und die Lexika.
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Ironic, h&ufig bei Aristoph., aber aucli bei Anderen, z. B. Pl. Apol. 25, c. 
Dem. 1, 27. 25, 78. Es stelit aucli bei der Anrede an Zwei, als Ar. 
Plut. 66, oder Melirere, Kratin. fr. 360 K. (s. dazu Kock). Die Er- 
kliirung ist von alters her scbwierig und bestritten. l)

[Χρέος, τό, 2) das Schuldige, Schuld, Bedtirfnis, in der Ilias immer 
χρεΐος (Theognis 1196), in der Odyss. aucli χρέος, Beides aucb b. Hesiod, 
χρήιος (Baunack,  Inschr. von Gortyn 51) Kreta tab. Gortyn. neben 
χρηος (Baunack), vgl. χρηωφυλαχίω kret. Inschr. Comparet t i ,  Mus. 
Ital. I, 141 Z. 40; χρήια unten; dock findet sicli auch χρέος χρεών 
χρεοφυλ. kret.; att. χρέως (aus χρή(ι)ος) Phryn.  p. 391 Lob. (p. 482 
Rutherf.), der Aristoph. Nub. 30 άτάρ τί χρέος Ιβα με riclitig als Parodie 
(n. Eurip.) erklMrt, Moeris p. 403, so Demostb. 33, 24. 38, 14 u. s. w. 
(Rutherford a. a. 0 .), die Tragiker indes χρέo:? was die Hdschr. irr- 
ttimlich auch Isokr. 21, 14, Plat. Polit. 267, a. Leg. 12, 958, b bieten. 
Gen. att. χρέως regelrecht (vgl. τους νεώς) Dem. 49, 18 (auch im Titel 
dieser Rede), schleclit χρέους Lys. 17, 5 (χρέως Sauppe); vgl. Hdn. II, 
776 (χρέως auch dorisch Kalymna Brit. Mus. II, nr. 299, B, 6, neben 
Nom. χρέος); PI. χρέα Hes. op. 647. χρήϊα ( =  χρήεα) kret. Inschr. Cauer  
Del.2 121, 41. χρέά att., z. B. Ar. Nub. 443, G. χρειών Hes. op. 404, 
χρεών Ar. Nub. 13, PI. Leg. 3. 684, c u. s.; der Dat. Sing. u. Plur. 
felilt in der klass. Sprache; der D. S. χρέει Et. M. 814, 32 angegeben; 
D. PI. χρήεσσι erst b. Sp&teren, z. B. Apoll. Rh. 3, 1198. Bei Homer 
Od. θ, 353 u. 355 finden sicli flir χρέος die Varianten χρέως u. χρείως, 
woraus jedoch But tmann ,  Sprachl. I 2, § 58 mit Unrecht schliesst, 
dass χρέως u. gedehnt χρειως die eigentliche Ilomerische Form sei. Das 
Wort unter die Defektiva zu reclinen ist des Dative wegen, der mangelhaft 
belegt ist, noch niclit wolil angiingig; die Alten stellten χ ρ έ ω ς  so dar, 
indem dies att. Wort keincn Dual u. Plural babe.]

§ 142. Indeclinabilia.

Einige Worter haben zur Bezeichnung der Kasus nur Eine Form 
und heisscn deshalb Indecl inabi l ia .  Ausser den Personennamen und 
den indeklinabeln Kardinalzahlen sind fast alle Indeclinabilia generis 
neutriue. Solche sind:

a) das ep. χ ρ ε ώ , Bedtirfnis, und das demselben in der gewohn- 
liclien Sprache entsprechende χρή, eigentl. Substantiva fem. (vgl. χρεία), 
χρή vielfach fiilschlich flir ein Verbum gehalten und auch von der 
Sprache (έχρήν) so behandelt, s. § 298, 5 ; το, του, τώ χ ρ εώ ν , das 
Gebtlhrende, Schicksal, Geschick (entst. aus χρή ον, s. das.), als: του

0 S. P ie rso n  ad Moer. 423; R e is ig , Konjekt. in Aristoph. p. 217; S ta l l·  
h au m ad Plat. Apol. 25, c und die Lexika. — 2) S. A h r e n s ,  Btr. 42 ff.



522 In d ec lin ab ilia . § 142.

χρεών μέτα Eur. Here. f. 21, το μή χρεών πάθε Aescli. Ch. 930 ; bei 
Herodot χρεόν vgl. βασιλέος att. -έως; att. Dichter aucli τδ χρήν; Αέμις 
in Verbindung mit είναι, s. § 130, A. 2.

b) einige Worter, welche als in eigentiimlicher Weise verktirzt er- 
scheinen, l) so τδ α λ φ ι, Gerstengraupen, h. Cer. 209, st. τδ αλφι-τον; 
δώ II. η, 363 u. S. st. δώμα, im PI. ναίει χρύσεα δώ Hes. Th. 933; τδ 
κ ρ ι ,  Gerste, II. ε, 196 u. s. st. ή κριθή (aber nach Hdn. II, 768 st. 
τδ κρΐμνον); βρί =  βρϊ-θύ, βριαρόν, schwer, Hes. b. Strab. 8, 364 (159 
Kram.); vgl. Hesych. u. das. Schmidt; doch nach Apollon, adv. 567 
Adv. =  βριθέως, ^ά =  ^αδιον Soph. u. Ion b. Strab. 1. d.; vgl. Apollon, 
de adv. 566 f. u. Et. M. 700, 26, Adverb nach Apollon., wie offenbar 
bei Alkman 42 Bgk., lesb. βρά Apoll. das. u. Herodian II, 214. 575 
(nach Be rgk  zu Alkm. 1. d. eig. Neutr. von £αΐς; Ahrens,  Progr.'Pa 
(1873) S. 10 mochte b. Alkm, £a oder pa, dor. =  Horn, prja od. £ήα); 
(Adv. λ ί  =  λίαν Epicharm. b. Strab. 1. d.); γ λ ά φ υ  πετρήεν, Hohle, Hes. 
Op. 533 =  γλαφυ-ρόν; ερ ι ,  Wolle, Philet. b. Strab. 1. c. st. τδ εριον; 
ήλ Euphorion das. st. 6 ήλος; ή γλήν Hermesianax (Hdn. I, 395) st. ή 
γλήνη, Augapfel; φαρ Hdn. I, 294. II, 215 =  φάρος, Gewand. Die 
Alexandriner hielten sich zu solchen Verstiimmelungen auf Grund der 
Homerischen Yorbilder berechtigt; bei Homer aber mussen diese Formen 
entweder, wenn wirklich Yersttimmelungen, aus dem gewohnlichen Leben 
kommen, indem es ja  lauter sehr haufige Worter sind, oder sie zeigen 
kurzere, anderweitig verschollene Stamm e (δώ —  δομ, κρι =  κριθ, Fick,  
Βζζ. Btr. I, 317. 319; G. Meyer,  Curt. Stud. V, 79).

c) die Namen der Buehs taben ,  als: τδ, του, τώ αλφα. Bekk. An. 
II, 781 wird erwahnt, dass bei Demokrit dieselben flektiert wurden, als: 
δέλτα-τος, θήτα-τος; bei ganz Spaten wird τδ σίγμα bisweilen flektiert; 
bei den alteren nie, die Stellen, wo dies geschieht, hat Porson ad 
Eur. Med. 476 samtlich scharfsinnig emendiert;

d) die meisten Kard ina lzah len ,  als: δέκα άνδρών (vgl. indes 
§ 181 Anm. 1);

e) die als Substantive gebrauchten Infini t ive,  als: τδ, του, τώ 
γρά φ ει;

f) einige ausl&ndische Worter, als: Θευθ, e. Gott der Agyptier,
PI. Phaedr. 274, c, τδ, του, τψ πάσχα, δ, του, τώ Ισαάκ, Ιωσήφ u. s. w.; 
das thrakische Wort ζελάς, Wein, wurde von Eupolis als Indeklinabile 
behandelt, Dat. τιρ ζελά, Hdn. II, 421. 666 (frg. 366 Kock, der ζήλα 
schreibt). ^
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t

Von den Adjektivcn nnd Participien insbesonderc.
§ 143. Die Betonung.

1. Das Femininum und Neutrum sind durcli alle Kasus, soweit 
es die Natur der letzten Silbe zuliisst, auf der Silbe betont, auf welcher 
das Maskulin betont ist, als: καλός, ή, όν; κούφος, κούφη, κουφον; 
έλεύθερος, έλευθέρα, έλεύθερον; τυπτόμενος, τυπτομένη, τυπτόμενον} χαριεις, 
χαρίεσσα, χαρίεν; μέλας, μέλαινα, μέλαν} βαρύς, εια, ύ; βουλεύων, βουλεύουσα, 
βουλεύον; βουλεύσας, βουλεύσάσα, βουλεύσαν; τιθείς, τιθεΐσα, τιθέν. t)ber die 
Quantity des a im Fem. der Adj. s. § 106, 6.

Anmerk.  1. Das N e u t r u m  und der Vok a t i v  des S i n g u l a r s  der Adjek- 
tive weicht zuweilen von dieser Regel ab, als: ευδαίμων m. und / . ,  aber τδ und 
ώ εύόαιμον, s. § 134, 5. Die K o n t r a k t a  auf οΰς, ή, ούν (aus εος, εδ, εον, όος, έα, 
όον) sind dureh alle Kasus aller Numeri P e r i s p o m e n a ,  obwohl die aus εος ent- 
standenen in der nicht kontrahierten Form sehr oft Proparoxytona sind, also gegen 
die Regel § 83, z. B. άργύρεος =  άργυρούς.

2. Im Genet ive P lu ra l i s  wird das ba ry to n ie r t e  Feminin 
pe r ispomenie r t  nacli § 107, 3, wenn das Maskul in nach der 
dr i t ten  Deklination geht, withrend die iibrigrn die Betonung des Mask.
beibehalten, als:

βαρύς, εια, ύ, 
χαριεις, ίεσσα, (εν, 
μέλας, μέλαινα, μέλαν, 
πας, πασα, παν, 
τυφθείς, εΐσα, έν, 
τύψας, τύψασα, τύψαν, 

aber: άνθρώπινος, ίνη, ινον,
έλεύθερος, έρά, ερον, 
τυπτόμενος, ένη, ενον,

G. Ρ1. βαρέων, βαρειών,
— χαριέντων, χαριεσσών,
— μελανών, μελαίνων,
— πάντων, πασών,
— τυφθέντων, τυφθεισών,
— τυψάντων, τυψασών,
— άνθρωπίνων,  als Μ., F. U. Ν.
— έλευθέρων,
— τυπτομένων.

, Anmerk.  2. Μέγας, μεγάλη, μέγα, gross, behalt im Gen. PI. Fem. den Accent 
auf Paenultima, indem fttr die Abwandelung μεγάλος als Nom. vorauszusetzen ist. 
— Wenn der Gen. PI. zwar im Mask, nach der III., im Fem. nach der ersten geht, 
beide Formen aber gleicb lauten; so betont man in den Ausgaben beide gleich, 
wie bei Herod. 2, 18.46.66 u. s. θηλέων (Hdschr. grossenteils Οηλεών), widersinniger 
Weise, da doch die Form eig. θηλειών ist, und der Ausfall des i nicht den Accent 
andern kann; somit richtig B er g k ,  Theogn. 715 ιαχεών Άρπυιών, wo die besten 
Hdschr. ταχέων betonen. — Ist das Fem. eines Adj. zu einem wirklichen Subst. 
erhoben, so ist der Gen. PI. perispomeniert, als: χήρος, χήρα, χήρον, aber των 
χηρών von χήρα, Witwe. S. Herod. Len t z  I, 425f. So auch μέσων ύπατων νεατών 
von μέση u. s. w. (Namcn von Saiten der Lyra), bei den Attikem auch χιλιών scil. 
δραχμών. Vgl. oben § 107, 3.

Anme rk .  3. Cher die Betonung des einsilbigen πας und der einsilbigen 
Participien im Genetive und Dative s. § 134, 1.
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Anmerk.  4. In dem K o m p a r a t i v e  und S u p e r l a t i v e  tritt der Accent so 
weit zurtick, als es die allgemeinen Gesetze der Betonung gestatten, als: καλός, 
καλλίων, κάλλιον, κάλλιστος.

Anmerk .  5. Die Betonung des Norn ina t ivs  wird in den folgenden Para- 
graphen bei den einzelnen Endungen angeftihrt werden.

XJbersicht sam tlicher A djektiv- und Participendungen nebst den
dazu gehorigen E rorter ungen.

§ 144. I. Adjektive und Participien dreier Endungen.

I. ος o v N. άγαθός, άγαθή, άγαθόν, gut,
G. άγαθού, άγαθής, άγαθου 
Ν. όγδοος, όγδοη, όγδοον, achter,
Ν. γραφόμενος, γραφόμενη, γραφόμενον 

ος, ά, ον: Ν. δίκαιος, δικαίά, δίκαιον, gerecht,
G. δικαίου, δικαίας, δικαίου 
Ν. έχίΐρός, έχθρα, Ιχθρόν, feindselig,
G. έχΗρου, Ιχθρας, έχθρου 
Ν. άθρόος, άθρόά, άθρόον, gedrangt, s. § 105, 1.
G. άθρόου, άθρόας, άθρόου.

Uber die Kontrakta auf εος =  ους, έα =  ή (α), εον =  ουν 8. § 105, 3.

§ 105, 1.

A nm e r k .  1. Φρούδος, η, ον (aus πρδ οδού entst., s. § 60, Anm. 5), eigentlich 
f t i rder  des W e g e s ,  dann weg,  for t ,  von  d a n n e n ,  v e r s c h w u n d e n ,  wird 
von den a t t i s c h e n  Dichtern, dann aber auch von den sp&teren Prosaikern, als 
Plutarch, Lucian, und zwar fast nur im Nom. S. und PI. gebraucht, s. die Lexika; 
der Gen. S. findet sich Soph. Ai. 264 φρούδου κακού, praeteriti mail·, φρούδος ist 
bisweilen auch generis c o m m u n i s ,  als: Soph. El. 807 έγγελώαα φρούδος sc. έστίν, 
abiit. Eur. Iph. T. 154 φρούδο; γέννα im Ch.

Anmerk .  2. Die e p i s c h e n  und p o e t i s c h e n  Adj. πότνια und πότνα, 
veneranda, die aber auch als Substantive gebraucht werden und eigentlich Feminina zu 
::όσις (st. πότις) sind, kommen nur in der Femininform vor (spat und schlecht πότνιε 
δαΐμον Orph. h. 10, 20. Herm.); πότνα wird nur im Nom. (h. Cer. 118) und Vok. 
gebraucht (Theokr. 15, 14 ist das πότναν der alten Ausgaben aus Hdschr. in πότνιαν 
verbessert).1) Im Sanskrit entspricht patnl (Herrin) Gemahlin; also gr. Tcotvja =  
πότνια oder πότνα. (G. Meyer,  Gr. 552 mOchte πότνα 6εά durch πότνια θεα ersetzen.)

Anmerk .  3. Uber die B e t o n u n g  des Nornina t ivs  der nicht zusammen- 
gesetzten Adj. auf ος, η, ον und ος, ον ist Folgendes zu bemerken:

1) O x y t o n a  sind die Adj., bei welchen vor der Endung ος ein Ron sonan t  
vorangeht;2) a) κ, als: λευκός, Αττικός, Δαρεικός, θηλυκός, ausser den Pron. ήλίκος, 
πηλίκο;, όπηλίκος; b) γ, als: άργός, ausser μάργος, όλίγος; c) χ, als: πτωχός: d) π, 
als: λοιπός, χαλεπός, ausser λίσπος: e) β, als: σκιμβός; f) φ, als: σοφός, ausser 
κούφος; g) τ, als: λιτός, alle Verbalia, als: βουλευτός, alle ZahlwOrter auf οστος, als: 
εικοστός, πολλοστός; Ausn. die Super!, u. Ordinalia (ausser d. auf οστός), als: λαμπρό
τατος, μέγιστος, πρώτος, πέμπτος u. s. w., die Pron. auf ούτος u. όστος, als: ούτος, τοσούτος, 
πόστος, όπόστος; h) δ, als: νωδόςί i) 0, als: ξανθός, ausser λοϊσθος; k) ρ, als: λαμπρός,

J) S. N i t z sc h  zu Odyss. e, 215, S. 33; vgl. P a s s o w s  Lex. — 2) S. G5tt- 
l ing,  Accentl. S. 300 f.
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ausser άκρος, γαύρος, γλίσχρος, θούρος, λάβρες, (μωρός att., sonst μωρός), παΰρος, φλαΰρος, 
γήρος; βάρβαρος; πο νηρός und μοχθηρός bedeutet nach der Lehre der a]ten Gramm, 
s. v. a. κακοήθης (κατά ψυχήν), πόνηρος u. μόχθηρος aber att. s. v. a. έπίπονος, 
έπίμοχθος, mUhselig [κατά σώμα];1) die Hdschr. schwanken jedoch sehr h&ufig; 1) λ. 
als: καλός, άπαλός, στρόβιλός, σιγηλός, φειδωλός, ausser λ̂ λ̂ ς, ολος, δήλος, αιόλος, βέβηλος, 
κίβδηλος, έκηλος, έφλσς, εΓχελος, πέμπελος, und denen auf ίλος und υλος, a ls: ποικίλος, 
στρογγυλός, welche Parox. sind, ausser αΓσυλος, μίτυλος, παχυλός; m) μ, die Zwei- 
silbigen, als: θερμός, von den mehrsilbigen aber nur: έθελημός, ιταμός, νεοχμός; 
die Ubrigen sind Proparox.; liber έρημος, έτοιμος und έρημος, έτοιμος s. § 80,7; 
n) v, als: σεμνός, Ικανός, αλγεινός, αληθινός, θερινός; A u s n a h m e n :  λάγνος, μόρφνος, 
χαύνος, γόεδνος", die Zweisilbigen mit kurzer Paenultima, als: ξένος (und entspr. ion. 
ξεϊνος), πλάνος, μόνος, ausser κενός und στενός (ion. κεινός, στεινός), die auf Ινος, als: 
άγχιστΐνος, Λεοντΐνος, die einen St o ff bezeichnenden auf ίνος, welche Proparox. 
sind, als: ξύλίνος, ligneus, auch άνθρώπινος, menschlich, die auf ύνος, welche gleich- 
falls Proparox. sind, als: θάρσύνος; ο) σ, als: βλαισός, ρυσός, δισσός, περισσός, ausser 
Γσος (ep. Ισος), μέσος, πόσος, δσος, τόσος, μέθυσος; ρ) ξ) als: λοξός; q) ψ, als: 
κομψός; r) ζ, als: πεζός.

2) Wenn aber der Endung ος ein Voka l  vorangeht, so gelten folgende 
Regeln:2)

a. die auf αος sind Oxyt . ,  als: άγλαός, ausser ίλαος (T); die auf άος sind 
Proper i sp . ,  als: πράος;

b. von denen auf εος sind Oxyt.  δαφοινεός, ένεός, έτεός, ήλεός, κενεός, στερεός; 
Parox.  die Adj. verb, auf τεος, als: βουλευτέος, und die auf αλεος, als: διψαλέος; 
P r o p a r o x .  die Ubrigen, als: τέλεος (aus τέλειος), κήδεος (aus -ειος), κήλεος (desgl.),3) 
μέλεος;

c. von denen auf ιος sind Oxyt. λαλιός, πολιός, σκολιός, φαλιός, βαλιός, δεξιός; 
Parox. ά>*ί$ς, έν>ν*ίός, πλησίος, μυρίος, μυρίοι in der Bedeutung s eh r  v ie l ,  v i e l e ,  
aber μυριοι =  10000;

d. von denen auf αιος sind Oxyt .  die Zweisilbigen, als: σκαιός; dann άραιός, 
tenuis, γεραιός (γηραιός), δηναιός, ήβαιός ( =  βαιός), κραταιός, παλαιός; P r o p a r o x .  
βέβαιος, βίαιος, δίκαιος, δείλαιος, μάταιος; die Ubrigen Pr ope r i sp . ,  als: αναγκαίος, 
άραιος ν. άρά, Gebet, αγελαίος, αγοραίος (doch αγοραίος n. Ammon, in d. Sinne ν .πονηρός);

e. von denen auf ειος sind Oxyt .  nur άφνειός, φατειός [und nach Aristarch 
θαμειαί und ταρφεισί, nach Anderen θαμεΐαι, ταρφείαι von θαμυς, ταρφύς]; P r o p e r i s p .  
άγρείος, (άκατεΐος Herodian), ανδρείος, ’Αργείος, άστείος, βακχείος, γυναικείος, έταιρεΐος 
(έταίρειος nach Herod, besser), ήθείος, Ήλεΐος, Καδμείος, λοχεΐος, μεγαλεΐος, νυμφείος, 
όθνεΐος, οίκεΐος, παιδείος (Herod. I, 135, 7 L.), πρυτανεΐος, σπονδείος, χορείος; alle 
Ubrigen sind P r o p a r o x . ,  als: ίππειος, φλόγειος u. s. w.;

f. von denen auf oio;  sind O x y t  die Zweisilbigen, als: δοεός, σμοιός, ausser 
ποιος, τοΐος, οίος, οίος; P r o p e r i s p .  die Mehrsilbigen, als: αίδοίος; tiber όμοιος, γέλοιος 
und όμοιος, γελοίος s. § 80, 7;

g. die auf ψος sind P r o pe r i sp . ,  als; πατρψος, σψος, ausser ζψός (ζωός; 
aber d. Subst. τδ ζψον);

h. von denen auf οος sind Oxyt.  θοός und όλόος; Parox.  die Ubrigen, als: 
άθρόος, δορυξόος, βοηθόος, άπλόος (aber δορυξός, βοηθός, διπλός), auch das dor.  ζόος 
[nach Anderen ζοός];*)

i; S. G u t t l i n g ,  Accentl. S. 304 f. und die Interpreten des Thuc. 8, 24 b. 
P o p p o ,  P. Ill, Vol. 4, p. 658 sq. -  2) s. G u t t l i n g ,  a. a. 0.  S. 293 ff. — 3) s. 
G u t t l i n g ,  a. a. 0.  S. 294 und Sp i t zn e r  ad 11. θ, 217. ψ, 160. — 4) s. G ut t l i n g ,
S. 296; L en tz ,  Herod. I, 111.
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i. einzeln stehen αυος [nach Nicias αύός],1) άγαυός.
3) Die K o m p o s i t a  sind grGsstenteils P r o p a r o x y t . , als: άσοφος ν. σοφός, 

άνοίκειος ν. οικείος, συνδουλος von δούλος, φιλόλογος, μισόλογος, φιλόσοφος, φιλόπονος 
(Arcad. 89, 17 sqq., Herod. I, 233; in den Ausgaben zuweilen φιλολόγος, μισολόγος 
betont, gleich als k&men sie von λέγω und nicht von λόγος). Von dieser Regel 
kommen folgende Ausnahmen vor:

a. folgende einzelne: έναντίος wie das Simplex άντίος; άχρεΐος  Horn, und 
Hes. Op. 403 n. Ein., w&hrend att. αχρείος, Herod. I, 135f.; II, 441; doch nach 
dems. I, 230 (II, 480) auch att. άχρεΐος, άχρ. hellenistisch; aus άχρήϊος (vgl. χρηΐα 
kret. Inschr. G om p are t t i ,  Mus. Ital. I, 141, Z. 17) Hes. Op. 297. Her. 1, 191; 
άθορος aus άθώϊος; einige auf οος, s. § 115, 3; Πολεμολαμαχαϊκός Ar. Ach. 1080 
als blosses Parasyntheton;

b. die poet. Adj. auf -πος, in Prosa -πους, als: άρτίπος, άελλόπος, s. § 148, II;
c. die poet.: άμενηνός (v. a priv. und μένος), kraftlos, άβληχρός (v. a euph. und 

βληχρός, doch s. § 44, S. 186), schwach, δαφοινός (ν. δα =  ζα und φοινός), sehr rot;2)
d. die Adjektive, deren zweite H&lfte ein unver&ndertes oxytones Ethnikon 

ist, als · ’Αχαιός φιλαχαιός, Βοιωτός φιλοβοιωτός, so auch φιλοτοιουτος (aber φιλα- 
θήναιος, φιλίατρος u. s. w., Herod. I, 228);

e. Tiber die Adjektive verb, auf τος s. § 147, S. 538f.;
f. die Adjektive, deren erstere Halfte ein Nomen und letztere H&lfte von einem 

Verb abgeleitet ist, sind: a) O x y to n a ,  wenn sie P a e n u l t i m a  la ng  und aktive  
Bedeutung haben, z. B. υοβοσκός, γεωργός, στρατηγός, ναυπηγός, Ιπποφορβός, φωνασκός, 
τραγψδός, οίκουρός, αότουργός, έπακουός; A usnahm en:  a) die auf άοιδος, als: 
λυράοϊδος (aber λυρφδός, Herodian I, 229), so auch φιλάοιδος — φιλφδός, obwohl nicbt 
mit άείδω, sondern mit άοιδή zusammengezetzt; β) die Dekomposita, als: συστρά- 
τηγος, συγγέωργος; γ) die auf ούχος (entst. aus όοχος), als: ραβδούχος; δ) die auf 
αρχος, συλος und πορθος, als: ναύαρχος, ιερόσυλος, πτολίπορθος; ε) κακούργος und 
πανούργος (aber παντουργός); φλαυρούργου Soph. Ph. 35 im Laur. ν. 1. Hand, korri- 
giert in φλαυρουργου; ζ) άγροΐκος =  δ έν τφ άγρφ οίκων παρά τοΐς Έλλησιν απλώς* 
αγροίκος δέ ό ιδιώτης καί άπαίδευτος* οΐ ’Αττικοί δέ καί έπΐ του έν τφ άγρφ οίκοΰντος 
και έπι του ίδιώτου καί άπαιδευτου..  αγροίκος λέγουσιν (Thom. Mag. ρ. 40 R.); dieser 
Ansicht stimmt auch GOttling, S. 322 bei, vgl. § 80, 7; η) έκάεργος; θ) χείμαρρος 
aus χειμάρροος; — b) hingegen Par o x y to n a ,  wenn sie P a e n u l t i m a  kurz 
und a k t iv e  Bedeutung haben, aber P r o p a r o x y t o n a ,  wenn sie p a s s i v e  
Bedeutung haben (Hdn. I, 235), als: πατροκτόνος, qui patrem occidit, πατρόκτονος, 
a patre occisus, λιθοβόλος, Steine werfend, λιθόβολος, mit Steinen geworfen, θηρο- 
τρόφος, Wild n&hrend, θηρότροφος, vom Wilde genahrt, άλφιτοφάγος, Brot essend, 
βουκόλος, αίπόλος, οικονόμος, οδοιπόρος, καρατόμος, δικαιολόγος, eine Rechtssache 
verteidigend, μογιλάλος, schwer redend u. s. w.; aber ίππόδαμος (Hdn. I, 235), 
πρωτόπλοος und iiberhaupt die von πλέω (zur Unterscheidung von διπλόος, τριπλόος, 
Hdn. 1. c. u. II, 80. 147) u. βέω, dazu die auf οχος sind, obwohl sie ak t ive  Bedeutung 
haben, P r o p a r o x y t o n a ,  als: ήνίοχος, γαιήοχος; ναυμάχος von μάχομαι (wie 
μονομάχος, λεοντομάχος, vgl. Athen. 154, e f) bedeutet „zu Schiffe, zur See kampfend“, 
aber ναύμαχος (ν. μάχη) „zur Seeschlacht gehOrig“, vgl. II. o, 389 ξυστά ναύμαχα, 
und das. Sp it zn er .  Ftir έγχέσπαλος, σακέσπαλος erscheint richtiger έγχεσπάλος, 
σακεσπάλος (έγχεσπάλοι II. β, 131 Ven. A, desgl. o, 605, doch ders. έγχέσπ. ξ, 449 
und σακέσπ. ε, 126). La R o c h e ,  Horn. Textkr. 421. Der Ven. A der Ilias betont

1) S. G a t t l in g ,  S. 300 und S p i t z n e r  ad II. μ, 137 (Lentz,  Her. I, 109). 
— 2) s. L o b e c k  ad Soph. Ai. 890.

. *>t
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auch stets κορυθαιύλος, als von αίόλλω, vgl. Etym. Magn. 531, 42. 4*7, La R o ch e  
das. — Die, deren erste H&lfte Pr f tp os i t ion en ,  das a privat., euphon. oder 
intens., εύ, δυς, dpi, έρι, άρτι, άρχι, a c t ,  άγα, ήμι, ζα, πολύ, παν ist, sind stets Pro-  
p a roxyton a ,  als: πάρεργος, σύνεργο;, άνάγωγος, σύμμαχος, άγχίμολος, δύστοκος, 
άγάστονος, άείλαλος, ήμίπνοος, ήμφροτος, πολύλογος, πολύιργος, πάμφορος.

§ 14£. Fortsetzung.

II. ύς, εία, υ: Ν. γλι̂ χύς, γλυκεία, γλυκύ, stiss, § 126, S. 442.
Betonung. Das Mask, und Neutr. dcr Simplicia ist oxy tonie r t ,  

das Feminin p roper i spomenier t .  Ausnahmen: η ^ υ ς , θτ}λ6ς, auf 
υς, εως πρέσβυς (im Positiv niclit als Adjekt. zu rechnen, s. Anm. 1) 
ferner die epischen Formen: έλάχεια, λίγεια ν. έλαχύς, λιγύς, θάλεια 
[ν. ΘΑΛΥΣ]J) und θαμειαί, ταρφειαί, s. Anm. 1. Die Komposita sind 
Proparoxytona, als: έπίγλυκυς, υπέρβαρυς.

Anmerk.  1. Einige Adjektive dieser Klasse sind defekt iv .  Πρέσβυς (§ 138, 
S. 504*) kommt im Positiv, wo es niclit mehr Adjektiv ist als etwa γέρων, nur als 
Mask, vor; als Fem. werden gebraucht πρέσβα bei Horn., πρέοβειρα h. Ven. 32 u. a. 
Dichter, πρεσβηΐς, Ιδος hymn. 29, 3. Von einigen ep. und poet,  kommt nur die 
Femininform vor: θάλεια, έλάχεια, άμφιδάσεια, Ιπποδάσεια.2) Von dem verschollenen 
8ΑΜΪΣ, frequens, kommen bei Homer nur folgende Formen vor: θαμέες, ol, αl, 
θαμέσι, θαμέας (Agathokles v. Kyzikos bei Ath. XIV, 649 F) und das Fem. θαμειαί 
(nach Aristarch, wohl richtiger θαμείαι nach Pamphil., s. indes § 107, Anm. 3) 
II. a, 52 und θαμειάς (θαμείας) II. 6, 422 u. s.; von ταρφύς,  frequens, der Sing, 
ταρφύς erst bei Aesch. S. 535 ταρφύς θριξ, nach F r a n z 1 Gonj. auch Pers. 926; 
dazu in einem scherzhaften Orakel bei Luc. Iup. trag. 31 ταρφέος έχέτλης; ep. 
ταρφέες m . t ταρφειαί (mit abweichendem Acc. n. Aristarch, wohl richtiger Pamphil. 
ταρφεΐαι)/ . ,  ταρφέα n.3) Einige Adjektive dieser Klasse werden als Co mm uni a 
gebraucht, s. § 127, A. 2, La R o c h e ,  Progr. Linz 1883, S 20.

III. ας, αινα, αν: Ν. μέλας, μέλαινα, μέλαν, schwarz,
G. μέλάνος, μελαίνης, μέλάνος,
G. PI. Fem. μελαινών, § 143, 2.

So nur noch: τά>δΤς, τάλαινα, τάλάν, ungllicklich, und die Komposita 
von beiden, als: παμμέλας, δυστάλας, παντάλας, αινα, αν. Die Deklination 
des Mask. und Neutr. s. § 122. Lesbisch: μέλαις, τάλαις § 26, S. 132. 
Clioerob. in Bekk. An. III. 1421 sq. (Herod. II, 628 L.) fUhrt eine 
Flexion auf αντ-ος an: τάλαντι aus Hipponax, αίνοτάλαντα aus Antimach. 
Ober die QuantitUt von άς s. § 133, VI. t)ber die Entstehung der 
Femininform μέλαινα aus μέλα^α s. § 21, 7.

IV. ην, εινα, εν: Ν. τέρην, τέρείνα (§ 21, 7), τέρεν, zart,
G. τέρενος, τερείνης, τέρενος,
G. PI. Fem. τερεινών, § 143, 2.

So weiter keines.

l ) Zweifelnd gegenttber dieser Meinung B u t tm a n n s  ist L e h r s ,  Quaest. 
p. 166 sqq. — *) S. L o b e c k  ad Phryn. Parerg. p. 538. — 3) S. S p i tz n e r  ad II. 
μ, 158; La R o c h e ,  Horn. Textkr. 279.
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V. άς, άσα,  άν:  N. τρ#ς, πασα, παν, ganz, jeder,
G. παντός, πάσης, παντός,
G. Ρ1. πάντων, πασών § 143, 2.
Dat. S. παντι, Ρ . πάσι.

So die Komposita von πας, als: ατράς (απάσα, απαν), σόμπας, πρόπάς 
ιι. s. w. (έπίπας kret.: Γόρτυνς έπίπανσα; sehr zweifelhaft Ινπας C. L 
Gr. 1625, Ζ. 50 Bootien, dock κοινή, Ahrens,  Btr. 21); iiber die 
Quantitat des Neutrums in Kompos. s. § 133, VI., und liber die Betonung 
des Simplex im Gen. und Dativ. Plur. § 134, 1, c). Die Lange in 
παν hat in der Einsilbigkeit ihren Grund; in die Komposita wurde dann 
die Lange wenigstens zum Teil tibertragen.

Anmerk.  2. Bei den Stammen auf αντ, εντ, οντ, υντ ist die Femininform 
aus der ursprtinglichen Endung vrja entstanden: πάν-ηα, πάντσα, πάνσα (thessal., 
kretisch), πάσα. S. § 21, 3.

VI. ας, άσά,  άν:  Ν. λείψάς, λείψάσα, λειψαν, verlassen habend,
G. λείψαντος, λειψάσης, λείψαντος.
G. PI. Fern, λειψασων, § 143, 2.

So das Partie. Aor. I. Act., und von ?στημι u. s. w. das Partic. 
Praes. und Aor. II. A.: ίστάς, ασα, άν; στάς, ασα, άν. tlber d. lesb. 
Endungen αις, αισα st. άς, ασα s. § 26 , S. 132; Tiber att. βάν § 133,
VI. Die Lesbier bilden auch das Ptc. des Prasens der gew. Verba 
auf άω so, unten VIII.

VII. ε ι ς ,  εσσα,  εν: Ν. χαρίεΐς, χαριεσσα, χαρίεν, liebliell,
G. χαριεντος, χαριέσσης, χαριεντος.
G. PI. Fern, χαριεσσών, § 143, 2.

So (mit ι vor εις) weiter keines, nur Pind. 0. 5, 23 findet sich 
noch υγίεντα wie von υγιείς, εντ-ος.

1. Das Fern, εσσα ist wie von ετ-ja, daher auch der D. auf ε-σι 
(aus ετ-σι); dagegen bei den Partic. εισα aus εντ-ja u. D. PI. εισι aus 
εντ-σι. Man vgl. damit die indisch. Adj. auf v a t und v an t.!) Im 
Attischen miisste -εττα stehen (vgl. μελιτουττα, οίνουττα aus -όεττα); dennoch 
steht auch Plat. Theaet. 174, a χαρι'εσσα, ein Beweis, dass das Wort 
nicht wirklich einheimisch, sondern aus der poet. Sprache importiert ist. 
Das Maskul. und Neutr. ist im Nom. ein Par oxy to non ,  das Femin. 
ein P ro p a ro x y t .  Wenn aber das Neutr.  adverb ia l i s ch  (als 
lobender Zuruf, „hiibsch“) gebraucht wurde, so sagten die At t iker  
χάριεν [Apollon, de Adv. in Bekk. An. II. 570, 27; Herod, ed. Lentz, 
I, 350. 490. II, 673].2) 1

1) S. E b e l ,  Zeitschr. fttr vergl. Spr. I, 298; Curtius,  ErkLut. 60. — 2) Vg)# 
GOttling ,  Accentl. S. 312; S c h n e id e r  ad Plat. Civ. T. I, p. 356; Lehrs ,  
Quaest. ep. p. 143; S p i tz n e r  ad II. π, 798; Ktihner ad Xen. An. 3. 5, 12.
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2. Die Adjektive auf ήεις,  ήεσσα, ήεν und auf όεις, όεσσα, όεν 
lassen vielfacli die Kont r ak t ion  zu, und zwar ist dieselbe ftir die 
wirkliclic att. Sprache durchaus Regel, soweit diese Worter (was in 
sehr beschrSnktem Masse der Fall) in ikr Uberhaupt vorhanden waren. 
Ausgenommen ist der (urspr. ionische) 1.1. φωνήεντα „Vokalcu. Beispiele: 

τιμή-εις, τιμή-εσσα, τιμή-εν, geehrt,
N. τιμής τιμτσσα, τιμήν,
G. τιμήντος, τιμήσσης, τιμήντος:

μελιτά-εις, μελιτό-εσσα, μελιτό-εν, honigreich,
Ν. μελιτους, μελιτουσσα (att. ττα), μελιτουν,
G. μελιτουντος, μελιτούττης, μελιτουντος.

Anmerk. 3. Der kontrahierte Ν. τιμής wurde frtiher mit dem i subscr. τιμής 
geschrieben, aber unrichlig, da er aus τιμηενς entstanden und das ει nichts als 
gedehntes e ist. Bei den dorischen Dichtern kommen sowohl die offenen als 
die gescblossenen Formen von denen auf άεις vor; dor. wird άεις in ας kontra- 
hiert; z. B. τιμάεντες Pind. I. 3, 25. άργάεντι P. 4, 8. άργάντα 0. 13, 66. άλκάντας 
Ο. 9, 77. αίγλδεν Ρ. 4, 231, αίγλάντα 2, 10. κνισάεσσα Ο. 7, 80. κνισάντι I. 3, 84. 
φωνάεν ib. 53. φωνάντα βέλη Ο. 2, 93; aber πτερδεις I. 6 , 44. πτερόεντι Ρ. 2, 22. 
πτερόεντα Ο. 9, 12. μελιτόεσσαν Ο. 1, 98. νιφόεσσσ Ρ. 1, 20. σκιοέντων Ρ. 9, 35. 
Eine Form des Neulrum auf ε; erw&hnt Herodian I, 394: πεόκαες (=  τδ πικρόν), 
δονάκαες, £ώπαες (τό άλσώδες); doch fehle hierzu ein Maskul., und die WOrter seien 
somit Proparoxytona. Πευκήεις indes kommt vor, auch ^ωπήεις (Quint. Smyrn.), 
dazu δονακόεις; man trennte diese Neuira wohl der Unregelmiissigkeit wegen ab. 
Strengdorisch πευκάης Mask.; hierzu konnle leicht ein Neutrum nach Analogie von 
η; ες gebildet werden. Bei Homer bleiben die Formen derer auf ήεις wie derer 
auf όεις fast immer offen,1) z. B. τιμήεις Od. v, 129, τιμήεντα λ, 327. τιμήεσσα σ, 
161. τιμήεν α, 312. αίγλήεντος, βαθυδινήεις, μεσήεις, τελήεσσας II. α, 315, λαχνήεντα; 
kontr. τιμής (τιμής unrichtig geschr.) II. t, 605 (ub. v. Spitzn.; La Roche, Horn. Unt. 
221), τιμήντα σ, 475; — αίματόεσσα, όμφαλόεντα, νιφόεντα, σκιόεντα u. a., aber ausVers- 
zwangκαtpoυσσέωv Od. η, 107 (wie mit Ahrens, Formenl. § 23, A. st. καιροσέων zu lesen 
ist); in anderen Fallen bewirkt bei vorangehender langer Silbe der Verszwang 
Dcbnung des o in ω, als: κητώεσσα (κσιετάεσσα Zenod. Nauck), κηώεντι, ώτώεντα 
(richtiger οόατόεντα Heyne Nauck, vgl. Simonid. frg. 246 Bgk.) hingegen Kon
traktion ist auch noch 11. μ, 283, wo gewOhnlich λωτεόντα gelesen wird, von Bekker 
aber mit Aristarch und der Massaliot. Ausgabe nach regelm&ssiger Kontraktion 
λωτοΰντα. Bei Apollon. Rhod. wird zuweilen die Endung des Neutrums όεν in 
όειν gedehnt, als: άλσος τε σκιόειν 2, 404. δακρυόε̂  άγάπαζον 4, 1291 ;2) vgl. τιμήειν 
Hdn. II, 275; so auch Archiloch. fr. 74 δλήειν όρος n. Bergks Konj. f. ήδί> ήν 
(υλήειν bezeugt Clioerob. in Theod. p. 717, 23). — Die neuion. Mundart verschmaht
n. d. Oberl. bei Herodot die Kontraktion:3) μελιτόεσοα Her. 8, 41. Αίγιρόεσσα 1,149. 
Σολόεις und Σολόεντος 2 , 32. Μολόεντα 9, 57. Σκολοπόεντα 9, 97; aber Anakr. 
fr. 62 Bergk άνίίεμεΰντας (-οόντας Fick); Τειχιοΰσ(σ)α Inschr. Milet Gauer Del.2 
486, ΕΡΜΩΝΟΣΣΑ d. i. Έρμωνοΰσβα Inschr. Chios das. 496. Die att. Dieliter 
gebrauchen die kontrahierten und an lyrischen Stellen auch die offenen Formen, *)

*) Vgl. Thiersch § 199, 6. — 2) S. Hermann ad Orph. de product, ob 
caes. 705; Buttraann, Spr. I2, 348; Rzach, Gr. Stud. z. Ap. Rh. 97f. — 3) s. 
Bredov, dial. Her. p. 191.
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als: πτερόεντος Aesch. Suppl. 557 im Ch., πτερουντα 1000. άνεμοέντων Ch. 591 Ch. 
πτερόεσσα Soph. OR. 508 im Ch. πτεροΰσσα Eur. Ph. 1019. αίθαλοόσσα Aesch. Pr. 
992. Der gewohnliche Dialekt hatte nur kontrahierte: μελιτοϋτταν Ar. Nub. 507. 
οίνουτταν (sc. μάζαν) PI. 1121; so auch die Eigennamen, als: Άργεννουσσαι (§ 66,3) 
Thuc. 8 , 101.!) 'Αρματουντα ib. Έλαιουντα 102, doch Μαλόεντος, Μαλόεντα 3, 3. 
Σολόεντα 6t 2.2) Ganz gewOhnlich in der Prosa τά φωνήεντα, die Vokale, z. B. Plat. 
Kratyl. 424, c u. s.; s. oben 2. — Zuweilen werden die Adj. auf όεες als Gommunia 
gebraucht, wie Πόλος ήμαθόεις II. β, 77 u. s. άνεμοέντων αίγίδων Aesch. Ch. 591
n. Blomf. (άνεμόεντ άν Med.) u. s., La Roche, Progr. Linz 1883, S. 20.

VIII. είς, εισα, έν: N. τυφθείς, τυφθεΐσα, τυφθέν, geschlagen,
G. τυφθέντος, τυφθείσης, τυφθέντος,
Ν. τιθείς, τιθεΐσα, τιθέν, setzend,
G. τιθέντος, τιθείσης, τιθέντος,
G. PI. Fem. τυφθεισών, τιθεισών § 143, 2.

So das Particip Aor. I. und II. Pass., und von τίθημι und ΐημι das 
Partic. Praes. und Aor. II. Act., als: ίεις, ίεισα, ίέν, εις, εισα, £ν, θείς, 
θεισα, θέν; auch von σβέννυμι Part. Aor. II σβείς. D. Ρ1. -εΐσι(ν). IJber 
d. Kret. u. Argiv. τιθένς st. τιθείς s. § 57, III. Die in anderen Mund- 
arten auf έ-ω, ά-ω, 6-ω gebildeten Verben folgen in der lesbischen,  
der th e s s a l i s c h e n  und der arkadi schen Mundart der Formation 
auf μι, als: φιλη-μι u. s. w., und bilden daher das Partic. auf εις, αις, 
οις (lesb.), bezw. ές u. s. w. (thessal., arkad.), als: φίλεις, φίλεισα, φίλεν, 
G. φίλεντος, SO νόεις, φρονείς, ποίεις, οιχεις, φόρεις == φίλων, νοων U. S. W. 

(thessal. εόεργετές nom., arkad. άδιχέντα), γέλαις, πείναις, ορθοις, χρύσοις 
(arkad. ζαμιόντες) =  γελών U. S. w. (Sapph. 1, 11 ist st. δινηντες, δινευντες 
mit Ahre ns  δίνεντες zu lesen, Ale. 18 Bergk mit Ahr. μόχθεντες st. 
μοχθευντες, Ale. 102 μαρτύρεντας st. μαρτυρευντας; entspr. zu berichtigen 
S. 5. Ale. 37; b. dem spateren Theokr. aber sind Formen, wie φιλευντα, 
καλευντος, auch in den aolischen Gedichten nicht zu verwerfen).

IX. ούς, ουσα, όν: N. διδούς, διδουσα, διδόν, gebend,
G. διδόντος, διδούσης, διδόντος,
G. PI. Fem. διδουσών, § 143, 2.

So ausser dem Partic. Praes. und Aor. II. Act. (δούς, δουσα, δόν, 
G. δόντος, δούσης, PI. Fem. δουσων) von δίδωμι noch die Participien des 
A. II γνούς, άλούς, βίους; dazu die lesb. Ptc. der gewohnlich auf όω 
ausgehenden Verba, s. oben VIII. tJber d. lesb. Endungen οις, οισα 
=  st. ουσα S. § 26, S. 133. 1

1) Die von Gobet, Misc. crit. 210 ftir diese Namen angefochtene Schreibung 
mit σ σ  hat auch inschriftliche Gewahr: Ποιήσσα d. i. ποιήεσσα St. auf Keos; 
Τειχιουσσα attische Tributlisten. Herodian will gleichwohl Άργέννουσαι, obwohl 
er es von άργεννόεις ableitet, I, 270. II, 477. — 2) S. Poppo ad Thuc. P. I, Vol. I, 
p. 230.
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X. ών, οασα, 6v: Ν. έχών, έχοασα, έκύν, freiwillig,
G. έχόντος, έκοασης, έκόντος,
G. PL Fem. έχοασών § 143, 2.

So das Partic. Aor. II (λιπών, οασα, όν).
XL ων, οασα, ον: Ν. λείπων, λείποασα, λεΐπον, verlassend,

G. λείποντος, λειπούσης, λε(ποντος,
G. PL Fem. λειποασών, § 143, 2.

So das Partic. Praes. u. Fut.; aucli das Kompos. von έχών: άέχων, 
gwhnl. άκων, αχούσα, αχόν. Ebenso, aber mit Kontraktion, die Participien 
Praes. der Verba contra eta auf άω, έω und δω, als:

Ν. τιμών, τιμώσα, τιμών, ebrend.
G. τιμώντος, τιμώσης, τιμώντος,
G. PL Fem. τιμωσών, § 143, 2.
Ν. φιλών, φιλούσα, φιλούν, liebend,
G. PL Fem. φιλοοσών, § 143, 2.
Ν. μισθών, μισθουσα, μισθοαν, mietend,
G. PL Fem. μισθουσών, § 143, 2.

Anmerk. 4. Nach φιλών, φιλούσα, φιλοδν, G. φιλοΰντος u. s. w. wird auch 
das Partic. Fut. Act. der Verba liquida dekliniert, als: σπερών, οασα, ουν (ent- 
standen aus σπερέων u. s. w.) von σπείρω, ich sfie; ebenso das der attischen 
Futura wie κομιώ, τελώ: κομιών οΰσα ουν, τελών οδσα οδν, w&hrend die Partic. der 
att. Futura wie έλώ nach τιμών gehen: έλών ώσα ών.

Anmerk. 5. Gber das Fem. λείπωσα in dem strengeren Dorismus sowie 
dem BOotismus s. § 26, S. 129; Uber λείπωά bei den Laked. § 23, 2; Uber 
λείπονσα b. d. Kretern u. Argivern (Thess., Ark.) §38,3; Uberλείποισα b. d.Lesb. 
s. § 26, S. 133.

XII. ας, οσα, uν : Ν. δεικνΰς, δεικνασα, δεικναν, zeigend,
G. δεικνυντος, δεικνυσης, δεικνυντος,
G. PL Fem. δεικνασών, § 143, 2.
Ν. φας, φυσά, φαν, entstanden,
G. φαντός, φύσης, φαντός,
G. PL Fem. φασών, § 143, 2.

So die Participien Praes. und Aor. Π. A. nach der Konjugation 
auf μι.

XIII. ώς, υΐα, ός: Ν. πεποιηχώς, πεποιηχυΐα, πεποιηχός, gethan habend
G. πεποιηχότος, πεποιηκυίας, πεποιηκότος,
G. PL Fem. πεποιηχαιών, § 143, 2.

Anmerk. 6. Die Lesbier hatten fur das Ptc. Pf. die Endung ων, G. οντ-ος, 
als: νενοήκων, πεφόγγων (=  πεφεαγώς); ebenso die BOotier: /ε/υκονομειόντων d. i. 
φκονομηκύτων, καταβεβαώς =  καταβεβηκώς, άπελειλύθοντες =  άπεληλαθότες, und die 
Th essalier: έποικοδομεικδντουν =  έπφχοδομηχύτων; nach diesen Analogien hat Pind. 
χεχλάδοντας und πεφρίκοντας P. 4, 179. 183 gebildet. Dorisch geht das Mask, auf 
ώς (ebenso ark ad.), das Fem. auf εΐα aus, als: έστακώς, έσταχεΐα, so έπιτετελεχεΐα,

34*



έρρηγεια, συναγαγοχεια; bei Archimedes geht das Fem. in die Formation auf ω liber 
als: άνεστακουσα, μεμενακοϋσα; l) in Epidauros findet sich ώρακυιαν.

Anmerk. 7. Eine entsprechende Erscheinung bietet das indische Perfekt- 
particip mit dem Suffix -vat, Nbf. -vas (vans), z. B. vid-vat =  /ειδ-οτ, Fem. 
-ushi, z. B. vid-ushi =  /ειδ·υΐα. J. Schmidt, K. Z. XXVI, 329 ff. Das Fem. 
wird auch im Jungattischen auf tin gebildet, als γεγονεϊα (Meisterhans, Gr. der 
att. Inschr. 1342); so auch Oropos Έφημ. άρχ. 1889, 3ff. άποκαταγεΐαι, διερρωγεΐα. 
Die Erkl&rung des ει ist sehr schwierig; es kOnnte Analogiebildung nach γλυκεία 
u. s. w. vorliegen.2) Ionisch oTa (Gramm.), so Hippokr. VI, 200 έωθοίης cod. θ, 
έωθοΐαν ders. p. 204 (doch 228 έωθυίη auch D). VIII, ΙΟτετοκοΐαν und τετοκοίη nach θ. 
VIII, 312 προσπεπτωκοΐαι θ.

XIV. ως, ώσα, ός (ώς): Ν. έστώς, έστώσα, έστός, stehend, S. § 277, 
Anm., § 317, 3.

532 UnregelrMssige Adjektive dreier Endungen. § 146.

§ 146. Unregelmassige Adjektive zweier Endungen.

8. N. 
G. 
D. 
A.

sanft
πράος (πρ^ος) πράεΐα πραον 
πράου πραείάς πράου 
πράω πραεί^ πράψ 
πραον πραειαν πράον

viel.
πολύς πολλή πολύ 
πολλου πολλής πολλου 
πολλφ πολλή πολλφ 
π ο λ ύ ν πολλήν πολύ

PL N. 
G.

D.
A.

πράοι, πραείς πραειαι πραέα 
πράων, πραέων πραειώνπραέων

(X. An. 1, 4, 9)
πραέσι(ν) πραείαις πραέσι(ν) 
πράους (Plat. Rep. πραείάς πραέα

II, 375, C)

πολλοί πολλαί πολλά 
πολλών πολλών πολλών

πολλοΐς πολλαΐς πολλοις 
πολλούς πολλάς πολλά

D. πράω πράεία πράω 
πράοιν πραείαιν πράοιν.

8. N. 
G.
D.j
A.|

gro
μέγας μεγάλη μέγά  
μεγάλου μεγάλης μεγάλου 
μεγάλψ μεγάλη μεγάλψ 
μ έ γ α ν μεγάλην μ έ γ α

SS
1 Ρ1. μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα 

μεγάλων μεγάλων μεγάλων 
U. S. W.

1. Der Deklination von ηρβος liegen zwei Stamme zu Grunde: πράο 
(πρ$ο) u. πραϋ (vgl. γλυκυ), ion. πρηϋ. Bei Homer (Hesiod) kommt es l)

l) S. Ahrens, dial. I, p. 148. II, p. 331; Heiberg, Fleckeis. Jahrb. Suppl. 
XIII, p. 561 (Mask, άνεστακόντων mit Ahrens flir -ότων herzustellen). Auch Dial.- 
Inschr. 1658, Z. 14 ist vielleicht μή είδώσα(ι) zu lesen. — 2) Vgl. W. Sonne in 
Kuhns Zeitschr. XII, S. 289 fif.; Gurtius, Erl&ut. S. 69, Verb. II2, 197; Meister, 
Curt. Stud. IV, 387f.; G. Meyer, Gr. S. 3082.
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noch nicht vor, spJiter dagegen wurdc es in dcr Dichtersprache und in 
dor Prosa allgemein gcbrauchlich. Von dem St. πραύ werden im Attischen 
das Fem. und dor ganze Plural hergelcitct, docli finden sicli im Mask. 
(N.) des letzteren Nebenformon nach dor andern Bildung, als πράους 
Plat. Rep. 2, 375, c. Das Adverb lautet πράως, Plat. Kriton 43, b. 
Dem. 18, 265 u. oft (πράως 'Αττικοί, ού πραέως Phot.; vgl. liber πραέως 
Lobcck,  Phryn. 403); dor Kompar. und Superl. att. πραότερος, Plat. 
Tim. 85, a u. s., b. Herodot jedocli πρηύτερος, 2, 181, u. so naeliklass. 
Polyb. 32, 10, 4 πραότερος, vgl. § 153, Anm. 2. Die Ableitungen und 
Zusammensetzungon schwanken zwischen beiden Formen: πραΰνω, πρευ- 
μενής d. i. πρηυμενής (Ionismus, dennocli b. d. Tragikcrn) u. s. w.; πραύτης, 
πραόνως u. s. w. Im Positiv des Adj. begegnen folgende Abweichungen 
von dem gegebenen Schema: πραύς Pind. P. 3, 71, πρηύ h. Mart. 10, 
πραύ Pind. 0. 13, 82; D. πρηει Anth. 6, 229, 4; A. πραύν Pind. P. 4, 
136; PI. A. πραείς Polyb. 18, 37 [20], 7; ferner: ή πράος Plut. mor. 
p. 168, d st. πραεΐα; PI. πράα Aristot. h. an. 1. 1, 15 p. 488, b, 13 
u. 22 (v. 1. πραέα). ΠΡΑΪΑΙΣ, d. i. πρααις od. πραιαις =  πραείαις (letzteres 
Riemann) auf einer split. Inschr., C. I. Gr. 1598; s. v. Bamberg f. 
Gymn. -W. 1886, Jahresb. 13. — Πράος und alle davon abgeleiteten 
Formen und Wdrter, wic πράως, πραοτης werden n. den Grammatikern 
(Etym. Gud. 478, 32; Lentz,  Herod. II, 573) mit dem i adscr. geschrieben; 
dagegen bieten die att. Inschriften den Eigenn. Πράος ohne t (Meister-  
hane S. 50 2). Wenn die Weiterbildung mit -ιος erfolgt ist, so ist das 
i bcrcchtigt, und sein Fehlen auf der att. Inschr. nach Analogie von 
λώον st. λώιον, ΆΟηνάα st. -αία zu erkliiren (vgl. oben § 43 Anm.); ist 
dagegen von πραυ πραf  weiter gebildct, wie bei πολύς πολυο πολfo  πολλο, 
so ist das t falscli. Vgl. But tmann,  Gr. I, 255, der ftir πράος das 
beachtenswerte Moment anflilirt, dass docli das i bei πραύς u. s. w. nic 
gefunden wird; also scheme bei πράος echtc Oberlicferung vorzuliegen. 
Schanz,  Plat. Leg. Praef. VI.

2. Auch der Dcklination von πολύς liegen zwei Stiimme zu Grunde: 
πολύ u. πολλο; der Stamm πολλο ist wohl durch Angleichung aus πολ/ο 
entstanden; in den ep. Formen πουλύ-ς, πουλύ, d. Eigenn. Πουλυδάμας, 
Πουλυάνας, Πουλύων (letztere auf Inschr., G. Meyer Gr. 922) ist die 
Dchnung sehr unklaren Ursprungs.]) Ausser den obigen, im gewohn- 
lichen Gebrauchc vorkommenden Formen sind noch folgende aus den 
Mundartcn und der Dichtersprache anzufUhren:

a) In der epischen Sprache finden sicli beide St&mme ganz 
durchflektiert: *)

*) Vgl. Curtius, EL 5 S. 682; G. Meyer, Gr. S. 922.
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S. N.

G.
D.
A.

πολλός

πολλφ
πολλόν

πολλή

πολλής
πολλή
πολλήν

πολλόν; πολύς m. πολύ η .
πουλύς Od. θ, 109; πουλύ Od.

τ, 387.1) 
πολέος

πολλόν; πολύν
πουλύν (auch als fem. § 127, A. 2).

P. N. πολλοί πολλαί πολλά πολέες, πόλεις 11. λ, 708.
G. πολλών πολλάωνίΐ. β, πολλών πολέων

117.'., 24.
πολλέων

D. πολλοισι(ν) πολλήσι(ν) πολέσι(ν), πολέσσι(ν), πολέσσ,?
πολέεσσι(ν), πολέεσσ’

A. πολλούς πολλάς πολλά πολέας [πόλεις *)]

*) Die kontrahierte Form πολεΤς ist sehr zweifelhaft, da der Akk. PI. auf 
εας sonst offen bleibt und, wo das Metrum statt der zwei Ktirzen eine Lange 
verlangt, durch Synizese einsilbig gesproehen wird (§ 52, 2). Daher best man 
in den meisten neueren Ausgaben nach Aristarchs Vorgange tiberall πολέας 
st. πόλεις. Vgl. II. a, 559 (ubi v. Spitzn.), β, 4. v, 734. o, 66. υ, 313. cp, 59. 
131. Od. γ, 262. δ, 170; La Roche, Horn. Textkr. 342f. Christ jedoch hat 
den als Lesart Zenodots angegebenen, als solche indes vielfach bezweifelten 
Akk. πολύς aufgenommen (Schol. II. β, 4; Christ II. 143f.), und daher sogar, 
um noch mehr Synizesen loszuwerden, statt πελέκεας von πέλεκυς πελέκυς 
geschrieben.

b) Die neuion. Mundart flektiert πολλός, πολλή, πολλόν regelmassig 
durch; nur selten gebraueht Herodot die andere Form πολύς, wie πολύν 
τον οίνον 2. 121, 4. πολύν χρόνον 3; 57. άργύριον πολύ 6, 72, besonders 
das adverbiale πολύ, wie 3, 38. 7, 46. 160.* 2) Die ep. Formen πουλύς, 
πουλύ sind bei Herod, nirgends kritisch begriindet; bei Hippokr. finden 
sich neben πολλός und dem verdaehtigen πουλύς3) (dies z. B. YI, 358, 
aber cod. 6 πολύς) auch die Formen: πουλλής, πουλλήν u. s. w., die aber 
ohne Zweifel unecht und mit πολλής u. s. w. zu vertauschen sind (vgl. 
L i t t r d  I, 495).

c) Auch P i n d a r  gebraueht πολλός u. πολύς, πολλόν u. πολύ, G. PI. 
πολλαν P. 2, 58. 12, 25, masc. πολλών, D. πολέσιν 0 . 13, 43 u. πολλοισιν, 
πολλοΐς, A. πόλεις P. 4, 56. Ahnlich Theokr i t .

l) Vgl. liber die Formen mit ου bei Homer Herzog, Bildungsgesch. d. griech.
und lat. Spr., S. 137. — 2) Bredov, dial. Her. p. 36 &ndert tiberall, auch gegen 
die Hdsch., die Formen von πολύς in die von πολλός; ebenso Dindorf, Stein. —
3) S. dartiber Lindemann de dial. Ion. rec. p. 12 fif., der die Formen mit ου 
durchaus verwirft.
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d) Bei den at t iscl ien Dichtern finden sicli zuweilcn ep. Formen, 
als: ττολέα neutr. pi., das aber in der ep. Sprache nicht vorkommt, 
Aescli. Ag. 723 im Ch.,‘ πολέων Soph. fr. 230 Dind., Eur. Hel. 1332 im 
Ch., πολέσιν Eur. Iph. T. 1264; πολλδν έχθίων Soph. Ant. 86. πολλών.. 
Ιλαιον Tr. 1196.

Anmerk. Audi fttr ήμισυς findet sidi dialektisdi eine Form nach der 
zweiten Deklination: τδ ήμισσον Inschr. Epidaur. Dial.-I. 3325, Z. 15 u. s. f., Dat. 
ήμίσσοι Arkad. das. 1222, 25 (aber ήμισυ in der ftlteren Inschr. Bull, de corr. hell. 
1889 , 281); ήμισσον Neutr. auch Kaldiedon das. 3052 «= Dittenb. Syll. 369; 
Delph. Dittenb. 462 (ήμισον Phok. das. 445, und oft sonst in den phok. Dial.- 
Inschr., mit einfachem σ); PI. ήμισσα Kret. Mus. Ital. Ill, 601 ff. Z. 7 ff. Vgl. 
Bechtel,  Phil. Anz. 1886, 15 f.

3. Auch der Deklination von μέγας liegen zwei Stkmme zu Grunde: 
μεγα und μεγάλο. Von dem letzteren bildet Aesch. Sept. 822 den Vok. 
μεγάλε. Der Vok. μέγα scheint nicht gebrauchlich gewesen zu sein, vgl. 
ώ μέγας αιθήρ, ώ Ζευ Soph* OC. 1471.

S·

t.

§ 147. II. Adjektive zweier Endungen.
I. ος, ον: 6 ή άλογος, τδ άλογον, unvernllnftig.

1. Zu dieser Klasse von Adjektiven gehoren:1)
a) nur wenige Simplicia,  und zwar zun&chst solche auf ρος, 

λος u. 8. w.: 6 ή βάρβαρος, λάβρος (Eur. Cycl. 403), ήμερος, λοίδορος, 
νύκτερος; δαυλός, έκηλος, έωλος, κίβδηλος, λάλος, μάχλος, στυφλός; Ιτυμος, 
έτήτυμος; γαληνός (Eur. I. Τ. 345), δάπανος, δρύινος, κάρβανος, πίσυνος; τιθασός, 
χέρσος; κολοβός; ήσυχος; Ιλαος; ausserdem auch einige, welche zugleich 
als Substantive gebraucht werden, als: δ ή άγωγός, τδ άγωγόν, άρωγός, 
δεσπόσυνος, διδάσκαλος, θεωρός (Eur. Ion 1076), κοινωνός, ναυτίλος, τιμωρός 
(eig. Kompoe.), τύραννος. (Nicht gehbrt hierher μέσος in Beispielen, wie 
Ιςω μέσου ήμέρης, 8. Synt. § 403 γ.)

Anmerk. 1. Von den genannten kommen ausnahmsweise mit drei 
Endungen vor: έτυμα φθογγά Soph. Ph. 205 (oder Ιτυμα n. plur.?). ήμέρης 
έλαίης Her. 5,82. άμέρα όπί Pind. N. 9,44. — Umgekehrt finden sicli einige Simplicia,  
welche gewOhnlich als Adj. dreier Endungen gebraucht werden, ausnahmsweise  
als Adj. zweier Endungen gebraucht,2) z. B. άγλαός Theogn. 985. Eur. Andr. 
135; άνθριόπινος όμαθία Plat. Leg. 5. 737, c; δαϊζομένοιο πόληοςΗεβ. fr. 103 G. 
(214 Kinkel); δεινός nur II. o, 626; δ ή λος κατάστασις Eur. Med. 1197; δίδυμος 
Eur. H. F. 656. Pind. Pyth. 4 , 209 v. 1. (-at Mommsen); Έκτορέους εύνάς 
Eur. Rhes. 1; έξ έ λ ευ θέρου δέρης Aesch. Ag. 328. άμπτυχαί τ έλεύ θέροι Eur. 
El. 868; έρημος (έρημος) hat bei Horn, immer drei Endungen, bei Hero dot

1) S. Matthiae § 117 f.; vollst&ndiger La Roche,  Zeitschr. f. Osterr. Gymn. 
1876 , 801 fif.; Programm von Linz 1883; ferner M. Wirth, Lpz. Stud. Ill, 1 ff., 
Uber die Adj. auf ιος, αιος, ειος, ιμος (ν. Bamberg, Zeitschr. f. Gymn.-W. 1886, 
Jabresb. 31 ff.). Inschriften Meisterhans Gr. 1162; Herwerden, Lap. testim. 53. 
— 2) Vgl. Maetzner ad Lycurg. Leocr. § 17, p. 106; v. Bamberg, Zeitschr. f 
Gymn.-W. 1882, Jahresber. 198. 1886, Jahresber. 33.
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(s. Stein LXIII) und bei den Attikern, Dichtern sowohl als Prosaikern, Offer 
zwei, seltener drei, als: πόρτις έρήμα Soph. Tr. 530. νήσος έρημη Thuc. 2, 32. 81.
4, 26 (doch άκρας έρήμους4, 3, 3); aber regelmSssig έρήμ̂ η δίκη (δίαιτα), selten έρημος, 
wie τήν έρημον όεόωκότα Dem. 21, § 85. δίκας έρημους 55, § 2; έτοιμος bat 
bei Herod ο t wie bei den Attikern zuw. drei Endungen (S. El. 1079, Antiph.
2, a, 4, Plat. Leg. 4, 715 d, vgl. Homer II. i, 415; Her. 3, 123. 7, 119', doch z. B. 
ετοίμου βοηθείας Dem. 8, § 15; Ιερόν άκτήν Hes. op. 466. 597. 803; Herod.
8, 77 Orakel; θερμός άϋτμή h. Merc. 110. Hes. Th. 696; κλεινός Hdt. 5, 92 Orakel; 
κοινός κλαγγά Soph. Tr. 206; μέλεος άμέρα Eur. Hel. 335, vgl. Iph. T. 852. H.
F. 887. Or. 207; ή νεός, Brachland, sc. γή, Xen. Oec. 16, 13 und 15; ursprlinglicher 
νειός (Horn. Hes. Sp.) aus νε-ιός; ξένους γυναίκας Eur. Suppl. 94; ξενικόν είσβολάν 
Ion 722; ποθεινός ήμέρα Eur. Hel. 622; άλός πολιοΐο II. υ, 229. χήραν πολιόν 
Eur. Andr. 348. πτωχός τάλαινα Aesch. Ag. 1274. πτωχψ διαίτη Soph. OG. 751; 
πύρινος Eur. fr. 352, aber 3 End. Babr. 117, 7; στείρος ουσα Eur. Andr. 711; 
στερρος φυσις Eur. Hec. 296; στυφελός A. Pers. 964, 3 End. A. Pal. IX, 561 (vgl. 
oben στυφλός); (τέλεος μοίρα Plat. Phil. 20, c, vgl. unten b, β τέλειος); τηλικοΰτ’ος 
Soph. OC. 751 v. d. Antigone. El. 614 v. d. Elektra; δίκα φανερός Eur. Bacch. 
992. 1012; φαύλος ουσα Eur. Hipp. 435. φαύλου στρατιάς Thuc. 6, 21 (aber 
φαύλη 31); ή φειδωλός Lys. 1, § 7. Ar. Nub. 421; χαύνους τάς ψυχάς Plat. Leg.
5. 728, e (aber συστροφήν χαύνην id. Polit. 282. e). t)ber die einfachen Verb aladj. 
auf τ ο ς s. S. 538.

b) folgende S i m p l i c i a  mit den Ablei tungsendungen ιος 
(α-ιος, ω-ιος), ειος und ιμος, als: 6 ή άίδιος, τό άίδιον, άγώνιος, αίθριος, 
αιφνίδιος, άκούσιος, άμυντήριος, βούλιος, γενέθλιος, δεσπόσιος, δραστήριος, 
ήσύχιος, καθάρσιο;, κερτόμιος, λυτήριος, μαψίδιος, νυμφίδιο;, πρακτήριος, Σκα- 
μάνδριος, φώριος; — άρμάτειος, βόρειος, θήρειος, κήδειος, λύκεως, μούσειος, 
παιδείος, παρθένειος; άλώσιμος, άοίδιμος, αυξιμος, δόκιμος, είσαγώγιμος (Dem. 
35, 45. 36, 24 u. S. w.), κάλλιμος, λεύσιμος, μάχιμος, μόρσιμος, νόστιμος, 
όνήσιμος, πένθιμος, ποίνιμ,ος, υλιμος, φρόνιμος; von diesen Adj. auf -ΐμος 
ist tiberhaupt die Bildung einer eigenen Femininform nur Ausnahme, 
wie auch von denen auf ίδιος und τήριος (Wirth,  Lpz. Stud. Ill, 10).

Anmerk. 2. Von den angeftihrten WOrtern kommen hOchstens bei Sp&teren 
vereinzelte Ausnahmen vor. Aber viele andere mit den angegebenen Endungen 
schwanken:

α) ιος. Folgende haben irnmer drei Endungen: άγιος, 1) αίτιος, άλλότριος, 
άντίος, άξιος, άρτιος (ή άρτιος Hippokr.), βροτήσιος, γνήσιος, δημόσιος, δίψιος, κόσμιος;2) 
auf att. Inschr. κώπαι ζύγιαι, θαλάμιαι; folgende schwanken: άγριος, b. Horn, 
δ ή II. τ, 88, doch Od. ι, 119 άγριαι; τήν άγριον των θηρίων ρώμην Plat. Leg. 7. 
824, a; sonst Att. 3; Polyb. 2 vor Vokal, K&lker, Lpz. Stud. Ill, 239; άθλιος, 
αιθέριος; αίσιος, ιον, seltener αίσία; αίώνιος, ον, seltener ία; άλιος, ίη, ιον 
Horn, in bd. Bedeut., auch sp. meist 3; άσπάσιος 2 Horn. Od. ψ 233, sonst 3; 
άχερούσιος 2 A. Ag. 1160 n. Emend., sonst 3; Βάκχιος, ία, ιον, seltener ό ή (Lucian. 
Ocyp. 171); βρύχιος 2 und 3; βώμιος 2 und 3; γαμήλιος 2, aber ή γαμηλία sc. 
θυσία; γενέθλιος 2, aber ία Lyc. 1104; Γεραίστιος 3, aber Γεραίστιοι καταφυγαί Eur. 1

1) Doch Isokr. 10, § 63 schwankt die Lesart zwischen θυσίας αγίους καί 
πατρίους (vulg.) und θ. αγίας καί πατρίας (Γ). — 2) Irrttimlich ftthrt Wirth, Plat. J 
Rep. 7, 539 D als Beleg ftlr ή κόσμιος an. |
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Cycl. 295; δαιμόνιος 3, seltener 2; δάϊος 3 und 2; δέσμιος 2, aber χοίρον δεσμίαν 
Soph. fr. 217 Dind.; Δήλιος 3, doch Δήλιοι χοιράδες Eur. Troad. 89; δόλιος 3 und 
2; δούλιος 3 und 2; εκούσιος 2, seltener 3; έλευθέριος 2, seltener 3 (vgl. Ktthners 
Anm. ad Xen. Comment. 2. 1, 22); ένιαύσιος 3 und 2; έσπέριος 3, 2 Eur. HF. 
395?; έτήσιος 2, bei Spat, auch 3; ηλίθιος 3, aber 2 Her. 1. 60, 4; ήπιος 3 und 2; 
θαλάσσιος 3, aber θαλασσίους άκτάς Eur. Iph. T. 236; θαυμάσιος 3, seltener 2 (Xen. 
An. 2, 3, 15 n. Athenaeus); θεσπέσιος 3, seltener 2; ίδιος 2 Plat. Prot. 349, b; sonst 
3 (Inscbr.); ίκέσιος 3 und 2; καίριος 3 und 2; κεραύνιος 3 und 2; κρυπτάδιος 2 
A. Choeph. 946, sonst 3; κρύφιος 3 und 2; κύκλιος 3 und 2; κύριος 3 (Inschr.), 
seltener 2; λοίσθιος 3, seltener 2; μακάριος 3, aber 2 Plat. Leg. 7. 803, c; μέτριος 
3, aber 2 PI. Tim. 59, d; ναϊος 2 A. Pers. 279. 336, sonst 3; νήπιος fast immer 3 
(2 Lycophr. 638); νότιος 2 A. Prom. 401, und 3; νύχιος 3 und 2; όλέθριος 2 und 3; 
όρθιος 3 und 2; ούράνιος 3 und (Spat.) 2; ούριος 3, aber 2 Soph. Ph. 355, Eur. 
Tr. 882; παρθένιος 3 und 2; πάτριος 2 und 3,·) att. Inschr. 2; πατρώϊος Horn. 3, 
πατρψος 3 und seltener 2; πελάγιος 3 und 2; πολέμιος 3, aber 2 Eur. Suppl. 1192; 
πολιός 3 und 2; ποτάμιος 3, aber 2 Eur. El. 309; α̂διος 3, seltener 2 (Eur. Med. 
1375, PI. Polit. 278, d); ό̂θιος 2 und selten (Anth.) 3; σκότιος 3, aber 2 Eur. 
Ale. 123; στύγιος 3 A. Pers. 669, andersw. 2; σωτήριος 2, aber 3 Plat. Civ. 5. 465, d; 
τίμιος 3, aber 2 Soph. Ant. 949; φίλιος 3 und 2; φιλοτήσιος 3, seltener 2; φοίνιος 
(φόνιος) 3 und 2; χειμέριος 3 und 2; χθόνιος 3 und 2; χρηστήριος 3, aber 2 
Aesch. Ag. 1220; χρόνιος 2 und 3; ώγύγιος 3 und 2.

β) ειος (ion. oft ηϊος): Folgende haben immer drei Endungen: άνθρώπειος, 
Βακχείος; folgende schwanken: αύλειος 2, aber al αύλειαι θύραι Horn. Herod. 
(6, 69), ή αύλεία sc. θύρα Sp.; βασίλειος 2, aber 3 Aesch. P.589; βρότειος 2 und 3; 
γυναικείος 3, seltener 2; δούλειος 2, aber δουληίη Her. 3, 14; (Έκτόρειος 3, aber 
2 Eur. Rhes. 1, s. oben Anm. 1); 2λειος 2, aber 3 Ar. Av. 244; έπιτήδειος 3, aber 
2 Thuc. 5, 112 (3 ders. 5, 21. 81. 8. 11) und Spat.; 2ρκειος 2, aber 3 Aesch. Ch. 
652 (obwohl ό ή 561); 1 Ηράκλειος 3, aber 2 Soph. Tr. 51 (obwohl ό ή ib. 576); 
θήρειος 2, θηρείαν nur Plat. Phaedr. 248, d als v. 1.; ίππειος 2 Nik. Ther. 945; 
Καφήρειος 2 Eur. Tro. 90, 3 Hel. 1140; όθνεϊος 2 Eur. Ale. 532 sq., sonst 3; οικείος 
3, aber 2 Eur. Heracl. 634; ταύρειος 3, aber 2 Eur. Hel. 1582; τέλειος 3 (Inschr.), 
aber 2 Aesch. Ag. 1437. Eum. 382. fr. 41, 7 (obwohl sonst bei ihm τελεία), auch 
Plato schwankend; Τυνδάρειος 3 Eur. Or. 374, sonst 2.

γ) αιος (entst. aus α-ιος). Drei Endungen hat immer διίλαιος. Folgende 
schwanken: άναγκαΐος bei Horn. 3, auch bei den Att. zumeist, doch Thuc. und 
und Plat, gebrauchen ό ή άναγκαΐος (so Plat. Rep. VIII, 558, d ff. ήθοναΐ αναγκαίας 
ηδονή άναγκαία und -αΐος, ήδονάς άναγκαίους ν. 1. -ας); άραίος gleich oft 3 und 2; 
βέβαιος 2 (Thom. Mag.), so immer Thuc. Plat., und 3; βίαιος meistens 2 (3 bei 
Xenoph.); γενναίος 3, aber 2 Eur. Hec. 592; γηραιός 3, aber 2 Antiphon 4. a, 2; 
δίκαιος 3, aber 2 Eur. Heracl. 901. Iph. T. 1202; δρομαίος 3, aber 2 Eur. Ale. 245 
(obwohl bei ihm sonst δρομαία); έόραΐος 3, aber 2 Plat. Rep. 3, 407, b. Tim. 59, d; 
Ουραίος gleich oft 3 und 2; λαθραίος 3 Eubul. Ath. XIII, 569, a (II, 187 K.), 
aber 2 A. Ag. 1230. S. Tr. 377; μάταιος 2 und 3; παλαστιαΐος 3 und 2, beides 
att. Inschr.; τομαΐος 3 Nikand., aber 2 Eur. Ale. 100.

Anmerk. 3. Die Derivata von Ortsnamen haben in der Regel drei 
Endungen, als: Κορίνθιος, Λέσβιος, Νάξιος, Πύλιος, ’Ρωμαίος, ’Αθηναίος; selten zwei, 
als: ’Ολύμπιος Lycophr. 564; Thuc. 6, 43 δυοΐν ‘Ροδίοιν πεντηκοντόροιν, wo indes 
der Dual, der oft der Femininform entbehrt, in Betracht koinmt. *)

*) S. v. Bamberg a. a. 0. 1886, 31 f.
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δ) ιμος. Mit drei Endungen finden sich u. a.: άκοόσιμος Soph. fr. 823; 
άλκιμος S. Ai. 401; γνώριμος Plat. Civ. 10, 614, e und Sp.; έδώδιμος Hdt. 2, 92; 
ίππάσιμος ders. 2, 108 (ή -ος 9, 13); λόγιμος Hdt. 2, 98 (ή -ος 6, 106); όβριμος Eur. 
Or. 1454; πόμπιμος Eur. Ph. 1711. Hipp. 577; χρήσιμος geteilt, bei Xen. Plat, 
tiberwiegend 2; 3 z. B. Thuc. 7, 72, 2; ωφέλιμος nur zuweilen, PL Charm. 
174, d. Men. 98, c. Rep. X, 607, d. S. Wirth, Lpz. Stud. Ill, 53ff.i)

c) die Komposi t a  sind der Regel  nach generis communis, 
als: δ ή άλογος, τδ αλογον, δ ή άγροΐκος (αγροίκος), δ ή ταλαίπωρος, δ ή 
βάναυσος, πάλλευκος, ον (λευκός, ή, όν), άργός, όν (st. ά-εργός), unthatig, 
erst bei d. Spat, άργή2) (aber άργός, ή, όν, weiss), υπέρδεινος, ον (δεινός, 
ή, όν), διάφορος, ον. Von dieser Regel kommen folgende Ausnahmen vor: 

a) Die Dekomposita, d. h. die von Composit is abgelei te ten 
Adjektive auf ικός, als: συντελ-ικός, ή, όν v. συντελής, ές, εύδαιμον-ικός, ή, 
όν ν. ευδαίμων, ον-ος, μοναρχ-ικός, ή, όν V. μόναρχος, ον, αποδεικτικός, ή, όν 
ν. άποδεικτός, όν; hingegen die Komposita von einfachen Adjektiven 
auf ικος haben zwei Endungen, als: δ ή ψευδάττικος ν. Αττικός, ή, όν.

β) Hinsichtlich der Yerbaladjekt ive auf τος gelten in betreff 
der Betonung,  des Geschlechts und der Bedeutung folgende 
Regeln:3) 1 ) die Simplicia sind Oxytona und dreigeschlecbt ig,  
als: λεκ-τός, τή, τόν; Ausnahmen davon kommen nur in der Dichter-  
sp rache  vor, als: κλυτδς, ιπποδάμεια II. β, 742. Od. ε, 422. Hes. th. 
956. Bei den Trag. θετός Eur. Iph. A. 251. ίαλτός Aesch. Ch. 22 . 
δακρυτδς έλπις 236, πτερωτός, ζηλωτός, ώνητός, τολμητός, δωρητός, αίτητός, 
μεμπτός, στυγητός Aesch. Pr. 592, πορευτου λαμπάδος Ag. 287, meistens 
vor einem Yokale.4) — 2 ) Die Komposita:  a) mit einer Proposi t ion,  
dieselben sind, a) wenn sie passive Bedeutung haben, z weigeschlech- 
t ig und P rop a ro x y to n a ,  als: δ ή περίρρυτος, εκκριτος, σύμφυτος, περί- 
κλυστος, σύνθετος, έπίκτητος, έπίλεκτος, περιβόητος, άνετος, αφετος (aber ένετή 
Horn., die eingesteckte nl. Nadel, Ενετός X. An. 7, 6, 41. Cyrop. 1, 6, 19, 
v. Bamberg f. Gymn.-W. 1874, 23). Ausnahmen zuweilen in der 
D ich te r s p ra ch e ,  z. Β. άμφιρύτη Od. a, 50 u. s. περιρρύτη Aesch. Eum. 
7 7 . περικλύστα Pers. 596; ferner hinsichtlich des Genus und des Tones,  
oder auch des Tones allein (wofiir auch die Prosa Beispiele hat): περιξεστή 
Od. μ, 79. συναπτή Ar. Eccl. 508. (κατασκευαστή Plut. Mor. 210, d). 
έπακτός (ή) Soph. Tr. 491. (δ) Thuc. 6, 20 u. A. (δ) έκλεκτός das. 100. (τδ) 
περιγραπτόν 7, 49; β) wenn sie eine Moglichkeit  ausdrucken, drei- 
gesch lech t ig  u. Oxytona,  als: περιληπτός, ή, όν, fasslich, έπιγναμπτός, l)

l) Vgl. Lobeckad Soph. Ai.401. — 2) Άργος ήμέρσ, άργός γυνή^^ί. schreibt 
Phrynichus vor, Lobeck, Phryn. 104 f.; Rutherford, Phryn. 185. — 3) Ygl. 
Lobeck, Paralip. p. 474. p. 478 sq. ad Soph. Ai. 1296; Poppo ad Thuc. P. Ill, 
Vol. 2, p. 206 und besonders H. Moiszisstzig, quaestt. de adj. verb. Conicii 
1844 p. 14 sqq. — 4) S. Lobeck ad Soph. Ai. 224; LaRochef.  6st. G. 1876 S. 809.



§  147. A djektive zw eier E ndungen . 539

ή, όν, biegsam, li. Ven. 87, παραληπτός, ή, όν, annehmbar, διαιρετός, ή, όν, 
bestimmbar, Time. 1 , 84, 3. ποταμός διαβατός Xen. An. 1 . 4, 17. λίθος 
έςαιρετός Her. 2, 1 2 1  (herausnehmbar, aber έςαίρετος, exemptus, eximius), 
μεταπειστός, umstimmbar, Plat. Tim. 51, e, διαλυτός, dissolubilis (aber 
διάλυτος dissolutus), έπαινετός, ή, όν, laudabilis, προορατός, ή, όν, qui pro
vided potest. Da aber die passive Bedeutung sehr leicht in die der 
Moglichkeit tibergeben kann, wie dies auch im Lat. oft der Fall ist,
z. B. inaccessus, acceptus; so kommen sehr viele zweigesclilechtige 
Proparox. etatt der dreigesclilechtigen Oxytona vor, als: έπονείδιστος, 
καταγέλαστος, lackcrlick, u. a. in der Prosa, αμβατος =  άναβατός, έπήρατος, 
άπόπτυστος u. a. in der Poesie; einige sind zwar Oxytona, aber nur zwei- 
geschlecktig, als: όσμαί ουκ άνεκτοί Tbuc. 7, 87 (άνεχτή erst b. d. Spat.), 
γην έσβατόν 2, 41, νήσος διαβατός Hdt. 4, 195, έφικτός b. Polyb. einmal 
des Hiats wegen zweigeschlechtig, Kalker ,  Lpz. Stud. Ill, 239, u. a.; 
b) alle iibrigen Komposita sind zweigeschlecht ig  und Proparox. ,  
als: δ ή χρυσόδετος, πανδάκρυτος, αβατος, εύποίητος, δυστέκμαρτος. In der 
Dichter sprache  aber linden sick hinsichtlich des Genus zahlreiche 
Ausnahmen, als: Δάλου θεοδμάτας Pind. 0. 6, 59 (aber Οεοδμάτφ έλευθερία 
P. 1 , 61). άριγνώτη Od. ζ, 108. πολυμνήστη Od. δ, 774. άβατα άκίνήτα 
άμετρήτα Pind., εύφιλήτα, άκλύστα, άρρήτα, άταυρώτη (Ar. Lys. 217, aber 
άταύρωτος Aesch. Ag. 244) att. Dichter, u. s. w.; hinsichtlich des Tones 
machen fast alle Komposita von κλυτός, κλειτός eine Ausnahme,  indem 
die beiden Worter ohne Zweifel ursprtinglich, jedes mit seinem Accente, 
bloss neben einander gestellt und erst spater zu einem Ganzen mitein- 
ander verbunden wurden, so dass die Formen auf τος Oxytona bleiben; 
also: άγακλυτός, τηλεκλυτός, δουρικλυτός, vgl. τό£ωι κλυτός Kaibel Epigr. 
184, 5 5 τηλεκλειτός; aber τοίόκλυτος Pind. fr. 312 Bgk., όνομάκλυτος folgen 
der Regel;*) st. ναυσικλυτός hiess es gewiss urspr. b. Homer νηυσί κλυτός.

γ) Mehrere einzelne auf ιος, ειος, αιος, οιος: άνταξία regelmUssig, 
άναςία oft b. Plat.; άνομοία Isokr. Panatli. § 225, ofter b. Spat. (Lobeck 
ad Phryn. p. 106), παρομοία gewblml. (Lobeck Paralip. p. 470), aber 
παρόμοιος ή άλκή Thuc. 1, 80, προσομοία Strab. 3, 165 extr.; άνοσίαις 
nur Eur. Troad. 1316; έγχωρίη Hdt. 4, 78; έπιχώριος, 6 ή, seltener έπι- 
χωρία, έπιχωρίη bfter b. Hdt. (Polyb. vor Vokal -ος, Kalker ,  Lpz. Stud. 
Ill, 239); διαιωνίας φύσεως Plat. Tim. 39, e; έναλία Eur., Aristoph. u. 
Spftt.; παράλιος, ό ή u. παραλία; παραποταμία regclmassig; ένοδίαν Soph. 
Ant. 1199. Plat. Leg. 11. 914, b; διανταία mekrmals bei Aesch.; aber 
διανταΐος όδύνα Eur. Ion 767; δυσάθλιαι τροφαί Soph. OC. 330 (Schneid. 
δις αθλιαι, δύ’ άθλίω τροφά Dd.); έναντία stets; έπακτία Soph. Tr. 1151; 
έςαισία Xen. Hell. 4. 3, 8 ; έξαιφνιδία (von έςαίφνης, also eig. Dekompos.)

t) S. Buttmann, Lexilog. II, S. 252 IT.; Spitzner, exc. XI ad II. p. 21 sqq.
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Plat. Crat. 414, b; Ιτπθαλαττιδία Xen. Hell. 4. 8, 1 ; έπιθαλαττία Plat. 
Leg. 4. 704, d, vgl. Thuc. 3, 105; παραθαλαττία Xenoph., ή παραθα
λάσσιος Thuc. 4, 56; Hdt. 6, 48 τάς παραθαλασσίους sc. πόλιας (aber 7, 
110. 8, 23 τάς παραθαλασσίας); έπωνυμία wie έπικωμίαν, διαπρύσια, υπωρόφιαι 
Pindar; ήμιολία (Archimed. άμιολία); άναιτία Aesch. Ch. 860. Hdt. 9, 110, 
μεταιτία Aesch. Ch. 98. Soph. Tr. 447, auch συναίτιος 2 u. 3; die auf 
-οριος sehwanken, μεθόρια, παρορία, ή υπερόριος, ζ. Β. τήν ύπερόριον άσχολίαν 
Thuc. 8 , 72, seltener ία; μεσόγειος, ον (-γαιος, ον) immer, doch das 
Subst. ή μεσόγαια, besser ή μεσόγεια, vgl. § 151, 1 ; die Zahlwbrter auf 
πλάσιος fast stets ία, als: διπλάσιά, τριπλάσια, πολλαπλάσια, doch Antiph.
з. β, § 10 είς πολλαπλασίους συμφοράς; παραπλήσιος 3, SO auch Thuc. 3, 
17; aber Thuc. 1, 84 διανοίας παραπλήσιους (Polyb. vor Konson. -a, vor 
Vokal -ος; Akk. S. -αν, A. PI. -ους, Kalker  a. a. 0 . 238 f.; ebenso 
πολλαπλασίαν -ους); έπικαρσία, selt. ή Ιπικάρσιος; μεταρσία Hdt. 7, 188. 
Eur. Iph. T. 27, sonst δ ή μετάρσιος; υποχείρια U. h&ufiger ή δποχείριος 
(Polyb.); έπετεία Aesch. Ag. 988. Hdt. 6, 105 (ή έπέτεος 2, 92 u. s.).

δ) Ausserdem noch andere in der D i c h t e r s p r a c h e  und bei 
S p a t e r e n , 1) als: άριζήλη, πολυφόρβη, άμφιβρότη, άθανάτη, ίφθίμη (ή ίφθιμος 
II. α, 3. λ, 55) Horn.; άκαμάτη bei Hesiod., Att. und Spat., πολυξένα, 
άνδροδάμα (?) Pind., ζαθέα, άθανάτη u. s. w. bei att. Dichtern;  in der 
k la ss i schen  Prosa  nur wenige, als: άθρόα, selt. ή άθρόος, αύτομάτη 
Xen. Oec. 20, 10. αύτόμαται v. 1. -01 An. 4. 3, 8 (schon b. Horn. II. ε, 
749; fern. Hippokr. VI, 326 u. s.); άθανάτη Isokr. 9, § 16 (nach d. Urbin., 
in d. anderen άθανάτφ); άπελευθέρα substantiviert, allgemein ublich.

Anmerk. 4. Einige Komposita mit παν kommen entweder nur mit drei 
Endungen vor, als: παμβδελυρά, πααμυσαρά Aristoph., χειρας παγκάλας Ar. Plut. 1018. 
Xen. Hell. 3. 2, 10. 4. 1, 15. wahrscheinl. auch Gyr. 8. 5, 28, oft bei Plat.;2) oder 
teils mit zwei, teils mit drei, als παμποίκιλος δ ή und παμποιχίλας Plat. Tim. 82,b; 
παμπόλλη, so immer die Klassiker, ή πάμπολλος erst Sp&tere.

§ 148. Fortsetzung.

II. ους, ουv: a) δ ή εύνους, τδ ευνουν, s. § 113, 
b) δ ή πολύπους, τδ πολύπουν.

Diese Komposita auf -πους sind wie Οίδίπους (§ 139, S. 515) einer 
doppelten Flexion fahig, indem sie in einzelnen Kasus teils der dritten, 
teils der zweiten zusammengezogenen Deklination folgen, s. Athen. 7. 
316, 3) als: Neutr. σώμα απουν Plat. Phaedr. 264, c. πολύπουν γένος Tim. 
34, a. Aristot. π. ζ. μορ. I, 3 p. 644, a, 1. G. πολύποδος (πουλύπ. epe
и. poet.) gewbhnl., δίποδος Plat. Polit. 266, e, auch πουλύπου Aristoph.

l) S. Matthiae A. G. § 116; Lobeck ad Soph. Ai. 175. 890 und besonders 
Paralip. p. 455 sqq. — 2) S. Stal lbaum ad Phaedr. 276, e. — $) Vgl. Lobeck,  
Paralip. p. 249.
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q. Ath. 1. d., Theogn. 215, von dem πολύπους od. attisck (Ath. 1. d.) 
πουλύπους genannten See tier e, τρίπου Et. M. 20, 18, A. gewohnl. πολύπουν, 
πουλύπουν Aristoph. bci Ath. 1. d., Ion trag. Ath. 318, e, Alexis das. 
356, e (das Seetier), nach Eustath. p. 1541, 22 war attisch πούλυπον 
und πολύπουν; vgl. ύκτώπουν Cratin. frg. 77 Akkus. Μ.; πολύποδα Arist. 
Pol. 3, l i p .  1281, b, 6 (vielftlssig); τήν δίποδα άγέλην Plat. Polit. 266, e, 
άρτίπουν Ildt. 4, 130, τρίπουν λέβητα Aeschyl. b. Ath. 316, τρίποδα Soph. 
Ai. 1405, Hdt. 1, 144 u. s.; PL πολύποδες, πωλύποι Epicharm. Ath. 318, e, 
πούλυποι Archestrat. das. (das Seetier), άρτίποδες (Plat. leg. 7. 795, d), 
αίγίποδες (Hdt. 4, 25) u. 8. w., μήλα ταναύποδα Od. t, 464. h. Apoll. Pyth. 
126, δίποδα, αποδα, τετράποδα, λεοντύποδα (Insclir. Delos Bull, de corr. 
hell. 1890, 403), G. πουλύπων Amips. b. Ath. 316 (Seetier), Akkus. 
πουλύπους Aristoph. das. (desgl.), πουλύποδας Plat. com. (93 K.) das. 
(desgl.). Bei Homer muss als Nominativ die Form πολύπος angenommen 
werden, da er auch τρίπος, άρτίπος, άελλύπος sagt. *) Der Nom. πούλυπος 
findet sich in d. Anth. 9, 10 (Seet.). Akk. πούλυπον ib. 94 (desgl.), 
πώλυπον Semonid. Amorg. Athen. 318 f (desgl.), τρίπον Anth. 3, 6; ferner 
bei Sp&teren: τετράπος, τετράπον, άελλύπος, μικρύπος, Akk. ώχύπον Anth.
9. 525 extr. Die Aeolier  sagten (v. d. Seetiere) πώλυπος, πώλυπον 
(Ath. 316); vgl. Akk. σάραπον Ale. fr. 37 B Bgk.; fUr den Namen des 
Seetieres bezweifelt Ahrens D. II, 167 f. die wirkliche Entstehung aus 
πολύ-πους, weil es auch im milderen Dorismus u. bei dem Ionier Semonides 
πώλυπος lautet (vgl. Ael. Dionys. p. 253 f. Schwabe),  und bei Athen. 
VIII, 356, e die Form πώλυψ (Ael. D. das.) sich findet. Πώλυπος πώλυπον 
hat auch Ilippokr. (von dem Gew&cks in der Nase), dagegen πολύπους 
-οδος oder πουλύπους -οδος von d. Seetiere (πουλύποδος Gen. v. dieeem 
Odyss. ε, 432, Hymn. Ap. D. 77 πουλύποδες). Vgl. oben § 26 S. 130 
Anm. Bei mehreren, wie άπους, βραδύπους, δίπους, άνιπτύπους, kommt die 
Flexion nach der II. Dekl. gar nicht vor; die att. Inschr. haben sie 
(fUr τρίπους, τετράπους u. s. w.) erst im 4. Jkdt., und auch da nur im 
Akk. τετράπουν; dagegen im 5. Jlidt. τετράποδα, und stets τετράποσι, πεν- 
τέποδος u. s. w., Meisterhans,  Gr. d. att. Inschr. 117 2. So bildet auch 
Aristoteles πολύπους (d. Adj.) nur im Neutr. mit ουν, und den Ticrnamen 
nur im Akk. Sing. u. Pl. πολύπουν, πολύπους (Bonitz, Ind. p. 617, a, 13).

HI. ους, ον: N. 6 ή μονύδους, τύ μονύδον, einzahnig.
G. τού ττ,ς τού μονύδοντος.

So die Ubrigen Komposita von ύδούς, als: καρχαρύδους, ύδον, ύξυύδους, 
ύδον, πολυύδους, ύδον. Die Deklination geht ganz nach ύδούς, als: ύ£υ- 
ύδοντι, τα καρχαρύδοντα, πολυοδουσι.2) Auch findet sich der Nom. auf 1

1) Betonung als ParoxyL, weil aus άελλύπους u. s. w. verktirzt, Herod. I, 188. 
— 2) Lobeck das. p. 248 sq.
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όδων, nach dem ion. όνων (§ 120, A. 6), als: συνόδων Aristot. h. a. 8. 
4, 3, Antiphan. b. Ath. VII, 295, f (II, 65 K. ) . l) Sfatt des Neutrums 
auf -όδον kommt bei Aristoteles und Philostratus auch die Form auf 
-όδουν vor, als: καρχαρόδουν, χαυλιόδουν (vgl. Hdn. II, 275). *)

IV. ως, ων: δ ή ιλεως, τό ΐλεων S. § 114.
Anmerk. 1. Dreier Endungen ist πλέως, πλέα, πλέων; einzeln auch άνάπλεως 

άναπλέα, s. oben § 114, Anm. 2. — Nach dieser Flexion gehen insgemein die 
Komposita auf -κερως (von χέρας, vgl. κεραό; gehOmt), z. T. auch die auf -γέλως 
(von γέλως, ωτος, welches poetisch auch nach der zweiten attischen Deklination 
flektiert), als: ύψίκερων ελαφον Od. κ, 158. μελάγκερων (Akk.) od. -ρω (Dat.) Aesch. 
Ag. 1127. εύκερων άγραν Soph. Ai. 64. πολύκερων φόνον das. 55. υψίκερω 
ταύρου Soph. Tr. 507. χρυσόκερων Ιλαφον Pind. Ο. 3, 30. καλλίκερων Ιλαφον Anth. 
9. 603, 4. καλλίκερω ταύρου Anth. 7. 744, 2; χρυσόκερως βούς (Akk. PI.) Plat. 
Ale. 2. 149, c; βούκερως, als: άγαλμα βούκερων Her. 2, 41. τάς βούκερω παρθένου 
Aesch. Ργ. 588 (Feminin. βοών od. νεών όρθοκραιράων Horn.); πάντας κλαυσίγελως Xen. 
Hell. 7. 2, 9. φιλόγελων Akk. Ath. 6. 261, c. φιλόγελως όντας Theophr. b. Ath.
6. 261, d. (aber φιλογέλωτας Plat. Civ. 3. 388, e). Neben den Formen der zweiten 
att. Dekl. derer auf -κερως stehen auch verkurzte Formen nach der gewOhnlichen 
zweiten, als: νήκεροι Hes. Op. 529, bei Spat, δίκερος, άκερος (vgl. εύγηροι z. εόγήρως). 
Auch von δυσ-έρως wird als att. Gen. δύσερω angegeben, (Choerob.) Herod. H, 
714, 8. — “Ober die Betonung s. §§ 79, 2 und 115, 4. — Eine besondere 
Femininform von ιλεως (Ιλαος) hat Empedokl. bei Plutarch. Mor. p. 920, c gebildet: 
ίλάειρα Σελήνη.2)

Anmerk. 2. Das Adj. ό ή σώς, τό σών, salvus, a, um, ist aus dem ver- 
schollenen ΣΑ0-Σ (Herodian zu II. ε, 887; davon auch der Kompar. σαώτερος II. 
a, 32. Xen. Cyr. 6. 3, 4. Theokr. 25, 59, vgl. d. poet, σαό-ω, σαό-φρων) durch 
Kontraktion entstanden, wie άγήρως aus άγήραος. Die Dekhnation dieses Wortes 
ist defektiv und wird durch σώος (urspr. wohl σώος, wiewohl auch die att. Inschr. 
σώον bieten, vergl. das. λώον st. λώιον)3) erganzt; es bildet nur den Nom. σώς (ό) 
II. χ, 352. Od. ο, 42. π, 131. Her. 1, 24. 3. 124. 4. 76. Ar. Eq. 613, selten σώος 
Xen. An. 3. 1, 32 (v. 1. σώς). Lucian, abdic. 5; σώς (ή) Aristoph. fr. 658 K. 
Eur. Cycl. 294. Plat. Phaedon 106; a. σψα Dem. 56, § 37, Xen. HelL 7. 4, 4, und 
Ion. σώη Babr. fab. 94, 8; σα (entst. aus σάη) Ar. fr. 529 Dind. 631 K.; C. I. A. 
II, 62, 8 σ[ά] n. Dittenberger; N. σών C. I. Att. I, 36, 9. H, 570, 14. Ar. Thesm. 
821. Soph. Ph. 21. Xen. An. 7. 6, 32. Plat. Phaedon 87, b. Civ. 1. 333, c. Dem. 
20, § 142. σώον att. Inschr. C. I. A. I, 36, 9, wodurch diese Form und die 
entsprechenden gegen vielfacbe Anzweifelung (Dindorf, Co bet), als gut attisch 
erwiesen werden; ebenso Lys. 20, 24 nach der massgebenden Hdschr. X; Her. 2, 
181 (Var. σόον); ferner den Akk. σών Thuc. 3, 34 σών καί ύγια; (nach Aristarch 
auch II. a, 117 st. σόον;) σώον Lys. 7, § 17; der von Choerob. in Bekk. An. Ill, 
1190 angefiihrte Gen. τού σώ findet sich sonst nirgends; PI. N. σώοι Her. 5, 96. 
8 , 39 (Var. σόοι). Thuc. 1, 74 (aber σψ bezeugt dem Thuc. Ael. Dionys. p. 208 
Schwabe, Et. Μ. σωτηρία). Xen An. 2. 2, 21 u. s. (σοί b. Ael. Dionys.). σώαι 
Her. 1, 66. Xen. Cyr. 4. 5, 2. Comment. 3. 2, 1, σώα Her. 4, 124. 6, 86 (Var. 
σόα). Xen. Hell. 1. 1 , 24 u. s., selten σά (aus σάα) Eur. fr. Hypsip. 12 Dind. und 
Plat. Critias 111, c in dem besten cod. Par. A; G. σώων Her. 2, 121; Akk. σώς

t) Lobeck. Paralip. p. 248 sq. — 2) S. Lobeck, das. p. 210 sq. — 3) S. 
Usener, Fleckeis. Jahrb. 1865, 239f.; v. Bamberg f. Gymn.-W. 1874, 619.
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Demosth. 5, 16. 8 , 16 u. s., σώους nur Lucian, laps, in salt. § 8. Riemann,  
Hell. Xen. 72 f. Homer gebraucht nur in den angefuhrten Stellen σώς, sonst σόος, 
σόη, σόον Akk. Mask., σόοι, σόα, neben welchen Formen sich wenig Spuren der 
ursprflnglicheren σάος u. s. w. finden, Nauck, Melanges IV, 132f.; Mangold, 
Curt. Stud. VI, 198, w&lirend doch σόη und σόα auch durch Assimilation (φάος — 
φόως) nicht erkl&rlich sind. Komp. ευσοος (Theokr.) ευσους; davon ή ευσοια Sophokles.

Anmerk. 3. Dem Worte σώ; entspreclien mebr oder weniger a) das ep. 
ζώς, lebendig (aus ζωός, daher Akut) II. ε, 887 und Akk. ζών II. π, 44δ (ζώς Her. 
zu e, 887, nicht ζώς wie σώς; ζών Choer. B. A. 1231, wie κλειν v. κλείς); bei Her. 
1, 194 haben nur 2 codd. ζώς, die ttbrigen ζωός, wie ζωόν, ζωήν, ζωάς;1) ausser- 
dem finden sich noch άείζως γενεά, άε(ζων Ιλκος Soph, in Bekk. An. I, 347. 
άείζων πόαν Aesch. in B. An. 1. d.; die Gramm, ftthren auch του ζώ, ol ζψ, τους 
ζώ; an, Choerob. B. A. 1190, Riemann 1. d. 73; tibrigens stehen die vollen Formen 
von ζωός (ζοός Theokr. 2, 5, Archil. 63), das seit Homer in der Dichtersprache und von 
Herodot, aber nur selten in der att. Prosa (Ινα μέν ζωόν Ιλαβεν Xen. Hell. 1. 2, 
5. ζωο! έλήφθησαν An. 3. 4, 5 nach Vorgang des Homerischen ζωόν 2λ’ II. ζ, 38) 
gebraucht wurde; — b) άείνως, ό ή, immer fliessend (entst. aus άείναος Her. 1, 
93, αέναος, ον, Hes., Aristoph., Xen.), άείνων, τό,2 3 *) wie Ar. Ran. 146 richtig σκώρ 
άείνων st. άεΐ νών gelesen wird.

V. ων, ον: N. δ ή πέπων, τδ πόπον, reif,
G. του της του πέπονος.

Anmerk. 4. So noch das Simplex ψιδών, ψεδών Hesych. (ψεδόνες λόγοι =  
ψ ί θ υ ρ ο ι ) , 3) dann mehrere Komp., als: σώφ̂ μι̂ , aber ziemlich viele auf μων, μον, 
als: φράδ-μων, klug, έπισ*φμΐυν und νοή-μων, verstandig, τλήμων, ausdauemd, 
μνειών, memor, έπιλήσμων, vergesslich, u. s. w., auch Kompos. mit Nomen, als: 
φιλοικτίρ-μων (οίκτίρ-ω), mitleidig, πολυπράγ-μων, geschaftig. Ferner gehfirt hierher 
das sonst substantivisch gebrauchte ήγεμών Plat. Tim. 91, e ψυχής ήγεμόσι μέρεσι; 
desgl. γείτων,*) als γείτονα χώραν A. Pers. 67. σπλάγχνον γεΐτον Plat. Tim. 72, c, 
samt Kompos. wie άγχιγείτων. (Von γείτων Neutr. PI. γείτω wie μείζω att. Inschr., 
Meisterhans, Gr. der att. Inschr. 1172.) So auch in der Dichtersprache 
γέρων, γέρον, G. γέροντ-ος, z. B. σάκος εύρύ γέρον Od. χ, 184. γέρον γράμμα 
Aesch. fr. 317. συ γάρ γέροντα (=  παλαιά) βουλεύεις Soph. fr. 862 D. b. Eustath. 
1923, 63.5) Von ό ή πίων, τό πιον, fett, G. πίον-ος kommt bei Homer und anderen 
Dichtem neben ή πίων (Od. β, 56) sehr haufig die Femininform πίειρα (wie v. 
πίηρ; vgl. skr. pivari) vor; zuweilen auch in Prosa, als: γή πίειρα Plat. Critias 
111, b. γης πιείρας ib. c. Theopbr. h. pi. 8. 6, 2 ; s. auch Hippokr. L. II, 76. 90, 
VII, 516, Littre I, 488. Subst. τό πΐαρ; auch Adj. Neutr. Od. 9, 135 έπει μάλα 
πΐαρ υπ ουδας?6) Vgl. Solon fr. 36, 21 Bgk. Aus dem Stamme πιαρ hat sich eine 
Nbf. πιάρός (πιερός), ά, όν gebildet, die bei Hippokr. und Spateren vorkommt, bei 
ersterem indes (VII, 512. 514) wohl in τό πΐαρ zu emendieren ist.7) Der Form πίειρα 
entspricht die Femininform πέπειρα Anakr. fr. 87. Soph. Tr. 728 όργή πέπειρα. 
Ar. Eccl. 896 ταΐς πεπείραις, zu πέπων, ον, G. πέπον-ος; hieraus ist die Nbf. πέπειρος̂

!) S. Bredov, dial. Herod, p. 49. — 2) S. Pierson ad Moer. p. 24. —
3) S. Lobeck ad Aic. 222, p. 1402; ψίδων Herod, p. 25, 1 Lentz. — 4) s. Lobeck 
Paralip. p. 203. — 5) s. Ellendt, Lex. Soph. v. γέρων. — 6) Nach Buttmann,
Lex. II, 47 flf., auch liier substantivisch: πΐαρ υπ ουδας,unter demBoden. — 7)P.512
τό πιαρόν — τό πΐαρ (πιαρόν 0), ρ. 514 τό πιαρόν. Als Gen. erscheint ρ. 512 του
πίονος; ή πιαρά 516 ist schl. Lesart flftr πίειρα. (Erotian. Voc. Η*ΡΡ· coll. p. 107
Klein erwahnt πΐαρ und πιερόν.)
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πέπειρον hervorgegangen, die Ofter von Spateren (A. Pal. XII, 9. 185), gebraucht 
wird (bei Hippokr. VI, 562 ist al πέπειροι in -pai zu verbessem; ebenso II, 306. 308 
-pov in -pav, VIII, 228 -ρος mit θ in pa; liber Kompar. πεπειρότερος s. § 155). 
Von δ ή πρόφρων, τδ πρόφρον kommt bei Homer die Femininform πρόφρασσα (neben 
ή πρόφρων) II. κ, 244 vor, vgl. εόφραίνω, φρασίν; das σσα aus xja.

Anmerk. 5. t)ber die Betonung s. § 134, 5.
VI. ης, ες: N. δ ή άληθής, τδ άληθές, wahr,

G. του τής του άληθέος, άληθους § 123.
Anmerk. 6. Der Akk. υγίεντα όλβον bei Pind. Ο. 5, 23 ist wie von einem 

Nom. υγίεις gebildet. Vgl. Choerob. in Bekk. An. Ill, 1426. Das ep. ζάής, stiirmisch, 
ist defektiv; es kommen von demselben nur vor: G. ζαους, Anth. 9. 290, 1 u. A. 
ζαήν Od. μ., 313 wie nach der I. Dekl. (Perisp. nach Aristarch, ζάην richtiger nach 
Herodian Lentz II, 154 als Sol. Form wie αίνοπάθην; Andere wollten ζαήν von 
ζαήν, Herod, π. μον. λ. p. 923, 20 L.).2)

Anmerk. 7. Die Komposita auf -ετής od. (att.) έτης, η. -ετές, att. ετες (v. 
Ιτος, τδ), z. B. έξετής (έξέτης), έξετές (Ιξετες) haben bei den Attikern und bei 
Herodot haufig eine besondere Form fiir das Feminin, nanilich έτις, έτιδ-ος, nach 
Analogie von πολίτης πολΐτις u. s. w., als: έπτέτιν Ar. Thesm. 480. κόρη έπτέτις 
Luc. Tox. 61. των τριακοντουτίδων σπονδών Thuc. 1, 88. τάς τριακοντούτιδας σπονδάς 
Ar. Eq. 1388. σπονδαι τριακοντουτιδες Ach. 194. τριακονταετίδων σπονδών Xen. Hell. 
2. 3, 9. τριηκοντοέτιδας σπονδάς Her. 7, 149 (schl. Variante τριηκονταέτιδας). μετά 
δέ τδν έξέτη καί την έξέτιν Plat. leg. 7. 794, c. άπδ είκοσιέτιδος μέχρι τετταρακονταέ- 
τιδος Civ. 5. 460, e; hingegen: περιόδψ τή χιλιετεί Plat. Phaedr. 249, a. Die Formen 
auf -αέτης st. οότης sind bei Attikern nieht zu dulden, Poppo zu Thuc. 5, 14, vgl. 
τεσ(σ)ερακαιεβδομηκοντο(ύ)της ion. Inschr. von Paros ROhl I. G. A. 400. Dber 
die schwankende Betonung s. Anm. 11. Diese Adj. werden bei den Spateren ttfters 
nach der I. Dekl. flektiert (vgl. Hdn. II, 697), als: βουν τριέτην Inschr. Telmessos 
Bull, de corr. hell. 1890, 162. τδν όκτωκαιδεκέτην, τδν ένενηκοντούτην Dio C. 69, 17 
u. s. w. δωδεκαετή Joseph. Ant. 15. 9, 773. τοΐς έκατοντούταις Philostr. Apoll. 1. 
14. 16. ol τεσσαρακοντοϋται Euseb. h. eccl. 7. 21, 346,3) in Weiterbildung nach dem 
att. Akkus. auf άς (s. § 123, Anm. 8): περί τους τριακοντουτας Plat. Civ. 7. 539, 
a (ubi v. Schneid.). τους ήδη τριακοντούτας, τους πεντηκοντούτας Leg. 2, 670, a, 
womit zu vergl. der Akk. Plur. ψευδάς von ψευδής, att. Epigr. des 5. Jhd., s. das.

Anmerk. 8. Die Femininform auf ις wurde von den Spateren auch auf 
andere Adj. tibertragen, als: συγχρ/ής, συγγενίς, G. ίδ-ος, εύγενής εύγενίς.4) Die ep. 
Sprache und nach ihr tiberhaupt die Dichtersprache hat von mehreren entweder 
wirklich vorkommenden oder vorauszusetzenden Kompositis auf ης, ες eine besondere 
Form fiir das Feminin, namlich auf *εια gebildet, als: μουνογένεια Ap. Rhod., Ήώς 
ήριγένεια, so immer bei Horn., Ήώς ήριγενής erst bei Ap. Rh., χαλκοβάρεια, ήδυέπεια, 
άρτιέπεια, θεσπιέπεια, Κυπρογένεια, Τριτογένεια.5) Vgl. dazu die substantivischen 
Bildungen άλήθεια zu άληΐΐής, σαφήνεια zu σαφηνής u. s. w. Man machte alle diese 
WOrter zu Proparoxytona, trotz χαλκοβαρής, ήριγενής u. s. w., Hdn. I, 249 u. s.

Anmerk. 9. Betonung. Die Simplicia sind Oxytona ausser denen 
auf ωδής, ωρης, welche Par ox. sind: πετρώδης, δλώρης (Herod. II, 493 L., =  όλήεις). 
Das Neutr. άληθές ist als Adverb (wie es die Alten fassen) in der Bedeutung

J) S. Lobeck, Pathol, p.40und Add. 514. — 2) S. Lehrs, Quaest. p. 154sq.; 
Lobeck, Paral. p. 159 sq. — 3) S. Lobeck ad Phryn. p. 408. — 4) S. Lobeck 
ad Herod. Phrynich. p. 451 sq. — 5) Auch ohne Maskul. auf-ης; δυσαριστοτόκεια 
Horn.; ders, χθονδς εόρυοδείης.
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Or

ut.
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wirklich? (ironisch fragend) ein Pro par ox. Vgl. χάριεν § 145 VII, 1 und 
§ 148, A. 12. Die Komposita1) von zweisilbigen neutralen Subst. auf 
ος sind Oxytona, als: εύρυσθενής, δυσμενής, διογενής, παγκρατής, πολυνεικής (aber 
Εύρυσθένης, Διογένης, Παγκράτης, Πολυνείκης); ausgenommen sind die von Subst. auf 
ος mit η in der Paenultima, welclie Paroxytona sind, als: περιμήκης, κακοήθης; 
doch εύληνής von τδ ληνός, Wolle, δυσδηνής von τά δήνεα; die von dreisilbigen 
Neutris sind Paroxytona, als: εύμεγέθης. Oxytona sind ferner die Kom
posita zu oxytonierten Adj. auf υς, als: άηδής (ήδυς), αβαρής (βαρύς), ausser ποδώκης, 
ποδώκες (ώκύς); doch schwankte bei diesem die Betonung zwischen -ώκης und 
-ωκής (Schol. II. β, 764. Eustath. 34G, 20); ebenso die Korap. von einfachen Adj. * 
auf ής, als: άσαφής (σαφής), φιλοψευαής (ψευδή;), ausser denen von άληθής, als: 
φιλαλήθης und τδ φιλαλήθες; Oxyton. άπηρής Ap. Rh. 1, 556 (πηρός); Paroxyt. 
oder Oxyt. ist άμφώη; άμφωής (Theokr. 1, 28) von ούς (δος); die von Femininis 
auf η sind Oxytona, als εύτυχής, ausser νεήκης und ταναήκης von άκή; die von 
Verben sind Oxytona, als: εύσεβής, εύλαβής, θεομισής, gottverhasst, θεοφιλής, 
άκραής, ζαής, θυμαρής (ν. ΆΡ-), ζαχρηής, ύψιπετής (ν. πίπτω, aber δψιπέτης, 6 . ου, 
=  δ εις ύψος πετόμενος, s. § 150, I), προπετής (ν. προπίπτω); δρυπεπής (von πέπτω); 
ausgenommen sind die auf ωδής, ωλης, ωρης, αντης, αδης, αρκης, ήρης 
(von δζειν, όλ-λόναι, ύρνύναι, άντάν, άδ-εΐν, άρκεΐν, άραρίσκειν, welche Par ox. sind, 
als: εύώδης, έξώλης, νεώρης, κατάντης, προσάντης, αύθάδης, αύτάρκης (ist der erste 
Teil derer auf -αρκης eine PrSposition, so sind sie Oxyt., als: έπ-, έξ-, διαρκής), 
πλήρης, χαλκήρης.

Anmerk. 10. Dber die Betonung des Neutrums und des Vokativs s.
§ 134, 5.

Anmerk. 11. Die Adj. auf -ετης (ν. τδ ϊτος) sind in der Gemeinsprache 
Oxytona,  als: διετής, τριετής (Arcad. 27, 22); indes bei den Attikern sind sie 
Par ox., als: διέτης, η, δίετες, τριέτης, πεντέτης u. s. w.2) Bei Homer betonten die 
Gramm, schwankend: Π. ψ, 266 έξετέ’ (Ptolemae. έξέτε’), aber β, 765 οίέτεας, 
He rod i an. I, 81. II, 37. 121 (wie auch εύτείχεα das. 99 II. π, 57). Die Adj. aber 
auf -ουτης sind Par ox., als: τριακοντουτης.

Anmerk. 12. Die beiden Neutra τριετές und αύτοετές sind bei Homer, 
adverbialisch gebraucht, Proparox.: τρίετες Od. β, 106. v, 377. ω, 141. αύτύ- 
ετες Od. γ, 322; vgl. αληθές Anm. 9.

ψ

ft

Hr.

§ 149. Fortsetzung.

VII. ην, εν: Ν. δ ή agptjv, τδ αρσεν (αορην, εν), m&nnlich,
G. του της τού αρσενος.

So wciter koines.
VIII. ωρ, op: Ν. δ ή άπάτωρ, τδ άπάτορ, vaterlos,

G. τού της τού άπατδρος.
Anmerk. 1. Das Neutr. im Sing, l&sst sich nicht nachweisen; Neutr. PI. 

Eur. Here. f. 114 ώ τέκεα πατρδς άπάτορ’ =  άπάτορα. Aescli. Pr. sol. fr. 180 άντί- 
δουλα καί πόνων έκδέκτορα.3) So άμήτωρ, f/ηξήνωρ, αύτοκράτωρ, Ζεΰ άλεξήτορ Soph. 
OC. 143. Ain h&ufigsten werden diese Adjektive mit Personennamen verbunden, in 
der Dichtersprache aber nicht selten auch mit Sachnamen, als: τήν σιδηρομήτορα

J) S. Lehrs, Quaest. ep. p. 135 sqq. — 2) S. Lehrs 1. d. p, 147; Herodian 
I, 81. 419. II, 687. — 3) Vgl. Lobeck Paral. p. 261.

Kuhn ere auflfOhrl. Griecb. Grammatlk. I. T. 35
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αίαν Aesch. Pr. 301. παιδολέτωρ Ιρις S. 726, aber selten in Prosa, wie αύτοκράτωρ 
μάχη Thuc. 4, 126, '4. Diese Adj. sind samtlich Parox .  Auch findet sich in der 
Dichtersprache eine Femininform auf -τειρα, die eigentlich zu der Maskulinform auf 
-ηρ gehOrt: παμμήτωρ παμμήτειρα, εύπάτωρ [εόπάτειρα] (εόπατέρεια bei Horn, aus 
Verszwang), πανδαμάτωρ πανδαμάτειρα (Orph. h. 9, 26); ohne entsprechendes Mask.: 
άνδρολέτειρα, κτεάτειρα, συγγενέτειρα (vgl. όμογενέτωρ), θρέπτειρα, άνπάνειρα, κυδιάνειρα, 
βωτιάνεφα, έννεάνειρα; bei anderen hingegen besteht ein Maskulin auf τηρ, als: 
σωτήρ σώτειρα, εόνητήρ εύνήτεφα (A. Pers. 137. 157; εδνάτωρ masc. Suppl. 665, 
δυσευνάτορας Sept. 293), s. unten § 150 VII.

IX. ις, t:  N. δ ή τρόφις, τδ τρόφι, genahrt (alt- und neuionisch),
G. του τής του τρύφιος § 126, A. 3.

So nur wenige Simplicia, und zwar bildet von solchen nur τρόφις 
das Neutrum (τρόφι κύμα II. λ, 307); die tibrigen haben nur die Endung 
ις fur das Mask, und Fem. oder bloss fiir das Fem. Die Flexion auf 
ως gehort dem ionisclien (dor., aol.) Dialekte an, nielit auch dem 
attischen, welcher die im Ionischen mit -ιος flektierten Worter, wenn er 
sie gebraucht, mit G. auf -ιδος bildet. Es gehoren hierher: ενορχις, 6 
(ένορχίων Her. 8, 105. ένόρχιας 6, 32), ήνις, ή, jahrig (ήνεις Akk. bei 
Hesych. falsche Schreibung st. ήνϊς, II. ζ, 94 u. s. w.; A. Sing, ήνΐν II. 
κ, 292, Od. γ, 382, auch ήνιν geschrieben, La Roche, Horn. Textkr. 278), 
θέσπις, δ τ (t5o; erst bei Nonn.), ψευδις, δ; ϊδρις, αϊδρις, δ ή, ιος, D. 
άίδρεϊ II. γ, 219, vgl. πόσεϊ Horn, zu πόσιος, Α. ϊδριν, Ρ1. ϊδριες, aber 
ϊδριδα Soph. fr. (s. E llen d t, Lex. Soph.), πολυιδριδι Sapph., ϊδριδες der 
Dichter Phrynich.; νήστις, δ r, ιος, ] /  έδ, D. νήστει νήστϊ Hippokr., A. 
νήστιν, νήστιες Od. σ, 370, Α. νήστιας (Bekk. νήστϊς) II. τ, 156. 207 (Α, 
νήστεις bei Spateren), aber νήστιδι als ν. 1. zu νήστει νήστι Hippokr., 
so VII, 352 L., νήστιδες Aesch. Ag. 193. 1621; eine Nebenform ist 
νήστης Semonid. Amorg. fr. 38, Matron bei Ath. 4. 134, F, Inschr. 
Kreta in der κοινή Mus. Ital. Ill, 721 (von Phrynichus als βάρβαρον 
gescholten, also zu seiner Zeit in die Gemeinsprache eingedrungen); l) 
davon oder vielmehr von ΝΗΣΤΗΡ das Fem. νήστειρα Nic. Alex. 130. 
Tlier. 862; ευνις, Α. ευνιν Aesch. Choeph. 247. 795, aber ευνιδας id. Pers. 
289; φύςηλις, δ ή, ιος U. ιδος; δυσγάργαλις, kitzelig, Aristoph. frg. 43 Κ. 
und X. de r. eq. 3, 10 im Nominativ. Folgende haben nur die Flexion 
auf ιδος: αναλκις, δ ή (Α. αναλκιν Horn. Od. γ, 375. Pind. 01. 1, 81. A. 
Ag. 1197), διχόμηνίς, ή, νήις δ ή St. ιδ (Α. νήϊδα II. η, 110. Apoll. 
Rh. 3, 32 u. νήϊν id. 3, 130. Callim. fr. I l l) ,  δικλίς, ή. Die Komposita 
von πόλις haben die Flexion auf ιος und att. ιδος, als: μεγαλοπόλιες 
Συρακόσαι Pind. P. 2, 1. αύτοπόλιες Thuc. 5, 79 in einem spartan.-ar^iv. 
Biindnisse, άπόλΐ άνδρι Her. 8, 61. Θεσπιέας άπόλιδας Xen. Hell. 6. 3, 1. 
πενταπόλως, έξαπόλιος χώρης Her. 1, 144. οί δωδεκαπόλιες νΙωνες 7, 95.

1) Vgl. Lo b e c k  ad Phryn. p. 326.
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;

ίπολιν Acsclr. Eum. 457. Soph. Ph. 1018. δρθύπολιν Pind. 0. 2, 8. 
φιλύπολιν ib. 4, 18. Xen. Hier. 5, 3. φιλοπδλιες Aesch. S. 159 Ch. gegen 
das Versmass, Wunderl ich φιλοπδλεις; von φιλόπολις findet sicli auch 
das Neutr. to φώόπολι Thuc. G, 92. Mit τ flektieren die Komposita 
von χάρις: δ ή ευχαρις, τδ ευχαρι, G. το? της του εύχάριτος; mit θ die 
von ορνις (ευορνις); mit δ die von πατρίς, έλπ(ς, φροντίς u. a., als: ευελπις, 
ευελπι (Thuc. 4, 62), G. ευέλπιδος. Das Neutrum des Plur. lautet εύχάριτα, 
wie άχάριτα Her. 1, 207, Akk. S. αχαριν, Her. 3, 24. χάριν αχαριν Aesch. 
Ag. 1545. Choeph. 42, Elmsl.  an letzterer Stelle wegen des Metrums 
άχάριτον. Her. 1, 41 steht συμφορή άχάρι, womit dorische Flexionen wie 
Λευκάσπιος zu vgl., § 120 Alim. 7.

X. υς, υ: ·Ν. δ ή ευβοτρυς, τδ ευβοτρυ, traubcnrcicli,
G. του τής του εδβότρυος.

Hierher gehtfren die Simplicia φόλυς (Antimach. fr. 98 K. φύλυες 
κύνες, erkl. als „rotlich mit schwarzcm Maulea, oder als wachsam) und 
τέρυς, crschOpft; ferner die Komposita von βότρυς, νέκυς, στάχυς, ιχθύς, 
κικυς, δφρυς, γένυς, γίρυς, διζύς, δάκρυ, als: (σόνεκυς, ευσταχυς, φίλιχθυς, 
αχικυς, κυάνοφρυς, μακρδγενυς, μελίγηρυς, πάνοιζυς, αδακρυς, Ν. υ, lauter 
Proparox., glcichviel, ob das Simplex cin Barytonon odor ein Oxytonon 
ist, ob seine Ultima kurz oder lang ist. Von den Komp. mit δάκρυ 
finden sicli Nom. und A. auf υς, υν, υ, z. B. πολύδακρυν *Αρηα II. γ, 131. 
αδακρυν μοίραν Eur. Med. 8G1. άρίδακρυ Aristot. h. an. 9. 1, 4 p. 608, 
b, 9, dazu bci Eustath. 115, 36 άριδάκρυες (Sprichw. άγαθο'ι δ’ άριδά- 
κρυες ανδρες, Zenob. 1, 14) und έτοιμοδάχρυες;h&ufiger wurden die 
Formcn auf -κρΰτος, ον, gebraucht, als: άδάκρΰτος, πολυδάκρυτος, ον, s. 
§ 147, S. 539; bei Aristot. aber άριδάκρυοι, Probl. 874, b, 8.

XI. υς, υ: Ν. δ ή δίπηχυς, το δίπηχυ, zwei Ellen lang,
G. του τής του διπήχεος, § 126, Α. 9.

III. Adjek t ive  Einer  Endung.

§ 150. Vorbemerkung.

Die Adjektive Einer Endung sind in dcr Regel nur filr das Mas- 
kulin und Fcminin gebrituchlich; denn dcr durch diese Adjektive aus- 
gedrilckte Begriff ist gemeiniglich von der Art, dass er nur in Verbindung 
mit lebenden (personliehen) Wesen gcdacht werden kann. In der Dichter- 
sprache jedoch treten sie zuweilen in den Kasus, in denen die Neutral- 
form mit der des Maskulins und Feminine zusammenftillt, d. li. im 
Genctive und Dative, auch mit Neutris in Verbindung, als: Soph. Ph. 
19 άμφιτρήτος αδλίου (ν. αυλιον), Ant. 172 αδτόχειρι συν μιάσματι. Eur. Or.

*) S. Lobeck, Paral. p. 251 sq.
35*
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264 μανιάσιν λυσσήμασιν. ib. 837 δρομάσι βλεφάροις. Hel. 1301 δρομάδι 
κώλψ. Bacch. 127 ήδυβόα πνευματι. El. 375 έν πένητι σώματι; selten in 
Prosa: πεζοΐς τε καί άπτήσι (sc. ζωοις) Plat. Polit. 276, a. άκμήτι τω 
σώματι Paus. 6. 15; 3. σώματος βυάδος γενομένου Aristot. part. an. 3, 5 
ρ. 668; b; 7. In den iibrigen Kasus wurden sie daher fur das Neutr. 
mit anderen gleichbedeutenden Adjektiven vertauscht; als: λυσσήματα 
μάνικά; nur sehr selten nehmen sie eine besondere Form fiir das Neutrum 
an, als: επηλυς Her. 8, 73 έπήλυδα εθνεα; d. Neutr. Sing. Ιπηλυ kommt 
erst b. Spateren vor; wie Ιπηλυ ύδωρ Paus. 2. 5, 2.*) Bei vielen lassen 
auch die Wohllautsgesetze der griechischen Sprache die Bildung eines 
Neutrums im Nom. gar nicht zu; oder wurden dasselbe in einer hbchst 
auffallenden Gestalt erscheinen lassen, als: φυγάς φυγά, άρπας άρπα, 
αίγίλιψ αϊγίλι nach § 57 III. — Einige dieser Adjektive finden sich 
gewohnlich nur mit Maskulinen, und andere gewohnlich nur mit Femi- 
ninen verbunden, als: δ μονιάς, έθελοντής (άνήρ), ή Ελλάς, μαινάς (γυνή); 
ή πατρίς (γη).

«
E n d u n g e n .

I. ας od. ης, G. ου: δ μονιάς, G. μονιού, einsam. 2)
Diese Adjektive kommen fast nur als Maskuline vor, d. h. in 

Verbindung mit Substantiven mannlichen Gesclilechts, z. B. άνθοσμίας, 
τροπίας οίνος, duftender, umgeschlagener Wein; doch poet, τής πατροφόντου 
μητρός Soph. Tr. 1125.3) Vgl. die Vorbemerk. Sie sind Paroxytona, 
ausser έθελοντής und dem unklass. έκοντής; von denen auf -πέτης, G. ου, 
v. πέτομαι, als: δψιπέτης, hochfliegend, ώκυπέτης (Du. ώκυπέτα II. θ, 42) 
sind wolil zu unterscheiden die auf -πετής, G. ους, v. πίπτω, als: υψιπετής 
=  έ£ υψους πεσών, διειπετής, s. § 148, A. 9. Von πότης, ου, trinkend, 
lautet das Fern, πότις, als: πότις στίλβη, Plat. com. b. Poll. 6, 103 (fr. 
190 K.). Λαις πότις Epikr. b. Ath. 13, 570, b (II p. 282 K.). πότις γυνή 
Pliryn. com. b. Poll. 6, 19 (71 K., I, p. 388), so auch οίνοπότις γυνή Anakr. 
b. Poll. 6, 22 (fr. 162); s. lib. d. Fern, τις zu της unt. X. Zu δβριστής, 
ου, ausgelassen, haben die att. Komiker Pherekrat. u. Platon ein Neutr. 
υβριστόν gebildet, Bk. An. I, 368 (s. § 154, 5, a); anderweitig lautet 
dasselbe υβριστικόν, Xen. Mem. 3, 10, 5 u. s., wie das Adv. υβριστικώς.

II. ας, G. αντος: δ άκάμας, G. αντος, unermudet.
Hierher gehoren die wenigen Komposita auf -κάμας u. -δάμας, als: 

άδάμας, λαοδάμας; nur selten werden sie mit einem Fern, verbunden, als: 
χαλκοδάμαντ άκόναν Pind. I. 5, 73.4) Sie sind samtlich Paroxytona. 1

1) S. L o b e c k  1. d. p. 204 sqq. — 2) s . L o b e c k  ad Soph. Ai. 604. — 3) s. 
L o b ec k ,  Paral. p. 268. — 2) Daher will Lobeck ,  Paral. p. 262 χαλκοδάμαν 
lesen (s. auch denselben p. 222); vgl. άνδροδάμαντ’ Έριφύλαν v. 1. άνδροδάμαν 
τ Έ. Ν. 9, 16.
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III. άς, G. άδος: δ ή φυγάς, G. φυγάδος, fltichtig.
So: ή μηκάς, mcckcrnd, ή τοχάς, gebiirend, δ ή λογάς, auserw&hlt, 

δ ή μιγάς, gemischt, δ ή φορβάς, Nahrung gebend, ή σοβάς, licftig, ή 
στροφάς, sich wendend, ή φοιτάς, einherschreitend, δ ή έθάς, gewobnt, ή 
φοράς, trUchtig, (δ) ή δρομάς, laufend, ή μαινάς, rasend, δ ή £υάς, fliessend, 
die Komp. δ ή συμφυγάς, ή συνδρομάς, ή συνορμάς, Συμπληγάδες, die Komp. 
auf -στάς, -σπάς, -βάς, als: ή παραστάς, ή άποσπάς, ή έμβάς (alle diese sub- 
stantiviert) u. a. *) Diese erst nacli Homer vorkommenden Adjektive 
kommen gewbhnlich nur in Verbindung mit Substantiven weib l ichen 
Gesclilcchts vor, als: Her. 7, 115 Στάγιρον πόλιν Ελλάδα, und mit Aus- 
lassung dcs Substantive als Substantive, als: ή Ελλάς (γη), ή μαινάς (γυνή), 
Bacchantin; als entspr. maskul. Bildung iindet sich vielfach die auf άδης, 
vgl. Τελαμωνιάδης m., Τελαμωνίάς fem.; γεννάδας, Γυγάδας. Abel' zuweilen 
stehen die auf άς auch mit Substantiven rniinnlichen und sSchlichen 
(e. d. Vorbem.) Geschlechts, als Eur. Or. 1416 δρομάδες, Φρύγες. Phoen. 
1509 τίς Ελλάς ή τίς βάρβαρος ή των πάροιθεν εύγενεταν Ετερος als Mask., 
Oder mit Auslassung des Subst. als Substantiva mknnl. Geschlechts: 
δ φυγάς, der Verbannte, οί λογάδες, die Auserlesenen.

IV. άς, G. ατος: δ ή νεοκράς, G. νεοχράτος, neugemischt.
Hierher gehbren wenige Komposita auf -κράς (v. χεραννύναι), als: 

νεοχράτα φίλον Aesch. Choeph. 344, νεοκρατας σπονδάς id. fr. 336. εύκράς 
βίος Eur. Melan. fr. 25 Dind. εύκράς ήδονή id. Antiop. fr. 46. εύκράσι 
Theophr. h. pi. 7. 1, 4 .2)

V. ap, G. αρος: nur δ ή μάκαρ (b. Homer nur 6), wovon aber auch 
zuweilen die Femininform μάκαιρα gefunden wird, sclion h. Apoll. Del. 
14 und dann dfters bei anderen Dichtern.

VI. ης, G. ητοςί δ ή άργής, G. άργητος, weiss.
So die Kompos. auf θνής, δμής, βλής, γνης (in t-γνητες, indigenae, 

rhodisch), πλής, τμής, τρής, κμής, ferncr υψικέρης (von τδ χέρας) Hdn. I, 
71; II, 683, und einige Einfache, als: κέλης, celer, γυμνής, leiclit be- 
waffnet, χερνής, dUrftig, πένης, arm, πλάνης, irrend, ,u. a.

Anmerk. 1. Horn, hat άργέτι und άργέτα. Von θής, ητ-6ς, fiirLohn arbeitend, 
meistens substantivisch gebraucht, kommt auch die Femininform #ήσσα vor; so 
wird auch von πένης, ητος, von den alten Grammatikern die Femininform πένησσα 
(aus πένη^α) erwidmt.3) Bei Homer findet sich auch ein Adj., welches von dem 
vokal. Stanime -η -ct aus flektiert, n&mlich ΧΕΡΙΙΣ, gering, von dem nur χέρηϊ, 
χέρεια, χέρηες vorkommen, mit komparativischem Sinne, vgl. unten S. 566.

VII. ηρ, G. ηρος, ερος: δ ή ήμίθηρ, G. ηρος, halbtierisch.
Nur sehr wenige Adj. mit diesen Endungen giebt es, da statt ihrer 

gewbhnlich Adj. auf ος gebraucht werden, als: ήμίθηρ, δ ή, aber άθηρος, 1

1) S. Lobeck 1. d. p. 221. — 2) Ebendas. p. 222 sqq. und 264. — 3) S. 
M. Schmidt ad Hesycb. T. Ill, p. 303.
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550 A djektive E in e r E n d u n g . § 150.

πολύθηρος, μιξόθηρος, *) πολυδάηρ, G. πολυδάερος”; die auf τηρ werden 
grossten toils als Substant. gebraucht, als Adjektive fast nur in Verbin- 
dung mit Mask., hochst selten mit Fem., wie βρωτήρας αίχμάς, Aesch. 
Eum. 803. λωβητήρες Έρίνυες Soph. Ant. 1074, indem die weibliche 
Endung zu τηρ τειρα ist, so σωτήρ fem. σώτειρσ, σ. Τύχα Pind. 01. 12, 2. 
Die weiblichen Komposita auf -βότειρα und -δότειρα haben keine ent- 
sprechenden Mask.: χθων, Άχαιις πουλυβότειρα II. γ, 89. λ, 770. συός 
ληϊβοτείρης Od. σ, 29. Μοίρα βαρυδότειρα . Aesch. S. 975. 986. είρήνη 
όλβοδότειρα Eurip. Bacch. 419 (Mask, όλβοδότας das. 573).

VIII. ην, G. ηνος: ό ή άπτήν, G. άπτήνος, unbefiedert.
So das adjektivisch gebrauchte "Ελλην u. dgl. 2) (άν auch att. nach 

Vokal, wie Αίνιάν).
IX. ην, G. ενός: δ ή άχήν, G. άχένος, dtirftig.

Ausserdem nur noch einige Korapos., als: λασιαύχην, εν-ος, μακραύχην, 
φιτυποίμην (Lobeck; φιτυποιμένος vulg. mit abweichendem Accent) Aesch. 
Eum. 911, bei den Grammat. άπυθμην, βαθοπύθμην u. s. w. In der Regel 
werden jedoch dafiir Adj. nach der II. Dekl. gebraucht, als: μακραύχενος, 
άπύθμενος u. s. w. S. Lobeck,  Paralip. p. 195 sq.

X. ις, G. ιδος: ή εύώπις, G. εύώπιδος, schonen Angesichtes.
So viele weibliche Adjektive, vgl. oben § 149, IX und 150, I, als 

ή πατρις (gew. substantiv.), ή Άργολίς, auch substant. sc. χώρα oder scil. 
γυνή (Argiverin), αί Βοιωτίδες πόλεις X. Hell. 4, 8, 15; von Personen- 
namen aus weibliche Patronymika bildend (zum Mask, ίδης), als Άθα- 
μαντίδος "Ελλάς A. Pers. 70; τις als Femin. zu της, als πολιτις ZU πολίτης, 
πότις zu πότης (oben I), άργυρϊτις γη, βώλος, Vgl. im Mask, άργυριτης άγων; 
στεφανΐτις £αφή b. Med., die auch Krankheitsnamen so bilden (scil. νόσος), 
als άρθριτις; auch zu της Gen. τους Fem., έπτέτις u. s. w., § 148 Anm. 7; 
einzeln ήμερ(ς subst., Weinstock, zu ήμερος, όκρίς (φάραγγα όκρίδα A. Prom. 
1018), Μ. όκριόεις, u. a. m.

XI. ων, G. ωνος: τριβών, υ ή, G. ωνος, gerieben, kundig.
So nur χάρων, hellblickend, αιθων, funkelnd, brennend, τρήρων, furcht- 

sam (]/ τρε), einige Kompos. mit Verb, oder mit Subst. auf ων, G. 
ων-ος, als: 2θυ-πτΐων II. φ, 169 ] /  πετ, άχίτων, βαθυλείμων, εόπώγων,
δυσάγων u. s. W.

XII. ως, G. ωτος: ο ή άγνώς, G. άγνώτος, unbekannt.
So die Kompos. auf βρώς, γνώς, τρώς, στρώς, χρως, φως, ιδρως, ερως, 

γελως und άπτώς, nicht fallend.3) Die Kompos. auf χρως bilden bei 
den At t ike rn  auch ein Neutrum auf χρων, als: ευχρων μέλος Plat. 
Leg. 2. 655, a. αχρων ουδέν Charmid. 168, d. ευχρων Ar. Thesm. 644; 
auch haben sie Nebenformen auf χροος, ον, kontr. χρους, ουν (auch χροιος,
. 1) S. Lobeck 1. d. p. 211. — 2) S. Lobeck, Paral. p. 193. — 3) Ebendas.
p. 255 sqq.
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Ilippokr. u. A.), wolier das Neutr. PI., als: κυανόχροα £>όθια Eur, Hel. 
1502; eonst kommen die Formcn auf χροος und χρους nur bci SpHtcren 
vor; nach der III. Dekl., aber olino τ: ταμεσίχροα χαλκόν II. δ, 511. 
ταμεσίχροας έγχείας ν, 340. παρθνικής άπαλόχροος Ηβ. Ορ. 519. μελάγχροες 
Her. 2, 104. γλαυκόχροα κόσμον Pind. 0 . 3, 13. Ober die Komp. auf 
ερως und γελως vgl. § 148, A. 1.

XIII. ΰς, G. υδος: δ ή νέηλυς, G. νεήλυδος, jllngst angckommen.
So nur wenige Komposita, als: Ιπ-, κάτ-, μέτ-, νέηλυς.1) tlber das 

Neutrum s. die Vorbemerk.
XIV. £, G. κος, γος, χος: ό ή  ήλιξ, G. κος, aequalis

ό r  αρπα£, — γος, rapax 
ό ή μώνυς, — χος, einhufig.

XV. ψ, G. πος: δ ή αίγίλιψ, G. πος, bocli.
Dio Anzalil derer auf J ist sehr gross, die derer auf ψ hdclist 

goring, indem statt dcrselbcn Formen auf ος oder ης gebriiuclilich 
waren. 2)

XVI. Endlich solclie, welcbe auf ein unver i i nde r t es  Subs ta n t iv  
ausgelien, mit dem sie aucli auf gleicbe Weise flektiert werden, als: 
απαις, G. απαιδος, πολυδειράς, G. πολυδειράδος (von δειράς), πολυσπιλάς, 
-άδος (von σπιλάς), μακρόχεφ, αότόχειρ, G. -όχειρος, μακραιων, G. αίωνος, 
μακραύχην, G. μακραύχενος, ευρϊς, αρρίς, G. -ϊνος, ευθρίς, G. ευτριχος, λευ- 
κασπις, G. άστηδος, τριγλό>χϊς, G. ϊνος (τριγλώχιν όϊστύς Simon., τριγλώχιν 
νίσος Callim. b. Ilcrod. II, 627, vgl. § 132 S. 473), αθεμις, G. έμιτος (Eur. 
Ion. 1093 γάμους άΒεμίτους. Pind. P. 3, 32 αΟεμιν δόλον. 4 , 109 Πελίαν 
αΒεμιν); χειροδράκοντες (Έρινύες) Eur. El. 1345; χιλιόναυς, ό ή, als: χιλιό- 
ναυς νΑρης Eur. Andr. 106. χιλιόναυν στρατόν Or. 352. έλάταις χιλιόναυσιν 
Iph. A. 174 (Nbf. χιλιοναύτης, δ ή, G. ου, στόλον χιλιοναύτην Aescli. Ag. 45. 
κώτ:̂  χιλιοναύτα Eur. I. Τ. 141).

§ 151. Abundantia, Heteroclita, Metaplasta und Defectiva der Adjektive.

*

1. Sowie bei den Substantiven, so giebt cs auch bei den Adjektivcn 
viele Abun dan t ia ,  Hete roc l i ta  und Metaplas ta  (§§ 137 ff.). 
Scheinbar gehbren zu den Abundantia die Adj. auf -γεως -γειος -γαιος3) 
(letzieree ionisch u. s. w., nicht attiscb), bei denen aber in der That ein 
Unter8chicd obwaltet: die auf -γεως d. i. γη-ος bezeichnen cine Bcschaffcn- 
lieit dos Landes, und sind einfach mit der Endung ος gleicli sonstigen 
Komposita (als εύθάλασσος) gebildet, z. B. ευγεως, λεπτό*/ε*>ς, wiihrend die

*) S. Lobeck Paral. p. 254. — 2) Sehr ausftthrlich behandelt die WOrter auf ξ und 
ψ Lobeck 1. d. p. 275 sqq. — 3) S. Lobeck ad Phryn. p. 297 sq.; Ruther
ford, Phryn. p. 357 f.; Mehlhorn, Gr. § 145, Anm. 4; Zacher, Nomina in 
αιος 112 ff. Έγγειος bestfttigt Phrynichus; έγγειος, μεσόγειος, κατώγειος u. s. w. 
Herodian II, 440 L.; έγγείου ist auch Demosth. 33, § 3 aus Suidas hergestellt.
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552 Abundantia, Heteroclita, Metaplasta, Defectiva. § 151.

auf γειος eine raumliche Beziehung ausdriicken und mit lokalen Bezeich- 
nungen, bes. Prapositionen, mittelst der Endung ιος (vgl. έπι-θαλάττ-ιος) 
zusammengesetzt sind, als: 6 ή εγγειος, (nie εγγεως), κατάγειος, ον (nie 
κατάγεως), μεσόγειος (Hippokr. VI, 356 L. τήν μεσόγειον, in ft μεσόγεον; 
att. Inschl*. II, 602 f. Μεσόγεοί U. Μεσόγε(ι)οι), μεσόγαιος (των μεσόγεων 
Plat. Leg. 10. 909, b Bk., aber die massgebende Hdschr. A μεσογαίων, 
at aus Korrektur; also μεσογέων 0. -είων; nur aus Verszwang μεσσόγεως 
Callim. Dian. 37), υπόγειος (niclit υπόγεως); Subst. τό άνώγαιον (v. 1. άνό- 
καιον) Xen. An. 5. 4, 295 άνώγαιον od. -γεον, άνάγαιον Spat.; liber άνώγεων 
s. § 114 Anm. 6; erst b. d. Spat, linden sich auch Formen wie λεπτόγειος, 
ευγειος, λευκόγειος St. -γεως. Herodot 1) hat μελάγγαιος V. 1. -γεος 2, 12; 
βαθύγεως ν. 1. -γεος 4, 23; -γεος ist dem Dialekte gemass; dagegen μεσό- 
γαια 1, 175 u. s., κατάγαιος ν. 1. κατάγεος 2, 150. — Eine anderweitige 
Abundanz sclieint vorzuliegen in Horn, (νέας) κυανοπρωρείους Od. γ, 299 
nb. sonstigem (νεός) κυανοπρωροιο. Indes ist flir jene Form mit Cobet 
κυανοπρωείρους oder -(ρους einzusetzen, vgl. Etymol. M. p. 692, 32, wo 
auch aus Simonides (241 Bgk.) κυανοπραηραν angefuhrt wird.2)

2. M e ta p la s t i sc h e  und heterokl i t i sche Adj.: μονάμπυκας πώλους 
Eur. Ale. 428, μονάμπυκον δέρην Hel. 1567, δίπτυχα λώπην Ap. Rh. 2, 
32 u. δίπτυχος ον, διπτυχής ές; ευτριχας ΐππους Horn, ευτριχες Xen. Yen. 
4, 6. νυμφίον είίτριχα Eubul. b. Ath. 15. 679, b. U. ευτρίχου γενειάδος 
Eur. H. F. 934; μονόζυξ Aesch. Pers. 135 u. μονοζυγής Antli. PI. 308, 
5; γαμψώνυχες Horn., γαμψώνυχα παρθένον Soph. OR. 1199 U. γαμψώνυχος, 
ον, Aristot. nb. -ώνυ£, s. Bonitz im Index, so γαμψώνυχος Nom. h. a. 
6, 7 p. 563, b, 19; δίοψ Hesych. u. δίοπος, ον; ευτριψ u. ευτριβής, κελαι- 
νώψ U. κελαινώπης; ferner: άχμής und άκμητος, ον; άρίδακρυς, υ, άριδάκρΰτος, 
ον, άριδάκρυος, ον; τφ πολυπάταγι Et. Μ. 280, 2, πολυπλάταγι Herodian L. 
I, 413, πολυπάταγα θυμέλαν Pratin. b . Ath. 14. 617, C. Ut πολυπλάταγος, 
ον, Herod, das.; διχόμηνι Dat. (Arat. Phaen. 470) u. διχόμηνος, ον, dazu 
ή διχόμηνις (§ 149, IX) ibid.; τφ μελικράτι, χαλκοκράτι U. τό μελίκρατον, 
χαλκόκρατον, Choerob. Β. A. III, 1226, der einen Untersehied zwischen 
dem metaplastischen μελίκρατι u. dem von μελικράς kommenden μελικράτι 
macht; διάκτωρ U. διάκτορος, ον; ώμοβρώς U. ώμόβρωτος; άμφιτρητος αυλίου 
Soph. Ph. 19 u. άμφιτρητος, ον Anth.; έρίηρες Horn. u. Cratin. b. Ath. 
9. 385, c (143 K.), aber im Singul. δ έρίηρος Horn.; πρωτόθρονες Corp. 
Inscr. 6280 u. πρωτόθρονοι Callim. Dian. 228; προβλής u. πρόβλητος, ον; 
ε’υρις U. εαρινός, ον; άριγνώτες υίοί Pind. Ν. 5, 12, aber άρίγνωτον πέδιλον 
Ρ. 4 , 95 u. SO b. Horn., άγνώς, -ώτος und άγνωτος, ον, wovon αγνωτα 
Neutr. Plur. bei Aristoph. Ran. 926 nach Schol. (Hdn. II, 615); μελάγ-

0 S. Bredov, dial. Herod, p. 139 sq. — 2) Ebel, K. 2. VI, 212; Mucke, 
de dial. Stesich. etc. 35 f. (der bei Simon, -πρωείραν will).
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χρως, ωτος u. μελάγχροος, μελάγχρωτες U. μελάγχροες § 150, XII, wie im 
Lat. opulens und opulentus, praecox und praecoquus, hilarus und 
hilaris u. s. w .!)

3. Einige Adjektive kommen zwar in einzelnen Kasus vor, entbehren 
aber des Norainativs, als: καλλιγύναικα Ελλάδα, Άχαιιδα, Σπάρτην II. β, 
G83. γ, 75. Od. ν, 412. Τροίην lies. Op. 653. καλλιγύναικος χώρας [Sapph.] 
fr. 26 Β. καλλιγύναικι πάτρα Pind. Ρ. 9, 77. όρσιγύναικα (ν. Bacchus) c. 
Dichter bei Plut. mor. 607, c. 671, c; ήμιγύναικα θεής λάτριν Simon, in 
Anth. 6. 217, 9; τήν πέτραν έπήλυγα Eur. Cycl. 680 5 λευκόκράτες Hesych. 
nach Salmas, st. λευκοκέρατες; πυργοκέρατα (Akkus.) Baccbyl. fr. bei 
Apollon, d. adv. in Bekk. An. II. 596, 14; υψικέρατα πέτραν Pind. fr. 
325 (285 Boeckh) und Ar. Nub. 597, vgl. υψικέρης § 150, VI; πολυ- 
δένδρεσσιν Eur. Bacch. 560; έρυσάρματες, έρυσάρματας Horn, und Hes. Sc. 
369; εύώπα παρειάν, άλκάν Soph. Ant. 530. OR. 187; διζυγες Ιπποι II. ε, 
195. κ, 473. δίζυγος ήπείρου Anth. 4. 3, 86. μελανόζυγ* αταν Aesch. Suppl. 
525, στάδα λίμνην Hdn. I, 523, u. a., von denen einige sclion Nr. 2 an- 
gefiihrt sind. Der Nominativ solcher Wbrter wurde erforderlichen Falls 
durch Adj. auf ος, ως, ης ersetzt.2)

§ 152. Komparation der Adjektive.

1 . Dem Positive (θετικδν ονομα d. i. Grundform, auch πρωτότυπον 
ον.)3) hat die Sprache zwei Flexionsformen (Ableitungen) zur Bezeich- 
nung des h oh eren  und des h och sten  Grades einer Eigenschaft, 
den K om parativ (συγκριτικήν ονομα) und den S u p er la tiv  (υπερθε
τικήν ονομα) entgegengestellt. Der Kom paration sind nur das A d- 
jek tiv  und das A dverb fahig, nicht aber die Participien, ausser 
einigen seltenen Fallen, in welchen das Particip adjektivische Bedeutung 
angenommen hat, als: έρρωμένος, stark, -έστερος, -έστατος; είκός wahr- 
scheinlich, είκότερον Antiph. II, β, 3 u. 8 , δ, 4; IV, γ, 2; κεχαρισμενώ- 
τατα Xen. Hipp. 1, 1. 3, 2. Dieselbe Erscheinung zeigt sich in star- 
kerem Masse im Deutschen und Lateinischen, z. B. der gewandtere, 
gewandteste Redner, homo sapientior, sapientissimus. Die Verbal - 
ad jektive auf τος hingegen sind der Komparation fahig,4) als: 
ζηλωτότατος Ar. Nub. 463. άσπαστότερον Her. 1, 62. αίρετώτερον Dem.

*) Vgl. Hartung tiber die Kasusflex., S. 149, Schaefer ad Greg. G. 
p. 443, und besonders Lobeck, Paralip. diss. III. — 2) S. Lobeck ad Phryn. 
p. 658 sqq.; Paralip. p. 179. — 3) Die uns geliiufige Auffassung von den drei 
grad us collationis, die sich bei lateinischen Grammatikem vereinzelt findet (Lersch, 
die Sprachphilos. der Alten, II, 233 ff.), ist den griechischen Granirnatikern g&nzlich 
fremd. Dionys. Thrax z.Ohlt unter den Ableitungsformen des Nomen (εβη παρα
γωγών) die δνόματα συγκρ. und υπερθετικά neben den πατρωνυμικά, υποκοριστικά u. s. w 
auf. — *) La Roche, Progr. Linz 1885, 9.



16, § 18. θαομαστότατοι Xen. An. 7. 7, 10. έπονειδιστοτέραν Isocr. 12, 
§ 106. την μακαριστοτάτην ευδαιμονίαν Xen. Comment. 2. 1, 34.

2 . Zur Bezeichnung des K om paratives und Superlatives  
hat die griechische Sprache zwei Bildungsweisen:

a) Komparativ: ίων, tov 
Superlativ: ιστός, ίστη, ιστόν:

b) Komparativ: τερος, τέρα, τερον 
Superlativ: τατος, τάτη, τατον.

Der ersteren Komparationsform auf ίων, ιον entspricht die 
in d isch e  auf ijan (St. ijans), Vok. ijan, dielat. auf ios (spater ior), 
als: melios, G. meliosis, der goth, auf iza, als: aldiza (alter), und 
der Superlativform auf ιστός die zen d isch e  und goth ische auf 
ista, die in d isch e auf ischtha. Das s des Komparativs tritt inner- 
halb dieses im Griech. kaum irgend mehr zu Tage, das v nicht uberall; 
im Latein. dagegen ist das n durchweg verschwunden, wahrend das 
s sich im N. A. Neutr. sing, als s und sonst als r erhalten hat. Die 
Superlativendung ιστός hat sich aus der Komparativendung entwickelt, 
indem an die verkiirzte Form ισ τος angefugt worden ist. Der 
letzteren Form des Komparativs auf τερος entspricht die indische 
auf tara; den entsprechenden Superlativ bildet das Indische auf tama 
(vgl. lat. op-timus, sonst dort simus, is-simus). *) Die Komparation 
mit ίων ιστός erscheint im Griechischen als absterbend; sie ist in der 
spateren klassischen Sprache noch mehr beschrankt als bei Homer.

Anmerk. Die Komparative auf τερος und die Superlative haben immer, 
auch wenn der Positiv nur zwei oder nur eine Endung hat, drei Endungen. Aus- 
nahmen von dieser Regel sind selten, in der epischen Sprache zuweilen wegen 
des Versmasses oder des Wohllautes, als: όλοώτατος δδμή Od. δ, 442. κατά πρώ
τιστον δπωπήν h. Cer. 157; aber auch in Prosa, als: βιαιότερον τήν έπίκλυσιν Thuc. 
3, 89 (Adverb nach Classen), άπορώτερος ή λήψις 5, 110. δυσεμβολώτατος ή 
Λοκρίς 3, 101. (5, 71, 1 εύσκεπαστότατον ist Neutr., s. Classen), έννομωτέροο 
παιδιάς Plat. Civ. 4. 424, e.2)

§ 153. Erste Komparationsform.3)
K om parativ: (tov, tov 
Superlativ: ιστός', (στη, ιστόν.

liber die Deklination der Kompar. auf nov, tov s. § 122, A. 9 und 10, 
liber die Quantitat des t s. § 122, A. 10 und liber die Betonung des Neutrums 
und Vok at. auf tov § 134, 5. l)

l) S. Bopp, V. Gr. § 298; Foerstemann de compar. et superl. ling. Gr. 
et Lat., Halis 1844; F. Weibrich de gradibus comparationis bnguarum San- 
scritae, Graecae, Latinae, Gotbicae, Giessen 1869; J. La Roche, Progr. Linz 
1884. 85. — 2) La Roche,  Zeitschr. ffir Osterr. Gymn. 1876, S. 809 (Progr. Linz 
1883, 19), der aber f&lschlich Isokr. 15, 28 βεβαιότερον (Adverb!) unter den Bei- 
spielen bringt. — 3) Vgl. La Roche, Progr. Linz 1884, 16ff.

554  E rs te  K o m p ara tio n sfo rm . § 153.
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D iese Komparationsform tritt an die W urzol, ohne das Bildungs- 
suffix des Positive. E s nehmen sie an:

a) Folgendc auf ύς, ύ (§ 126): ήδ-ύς St. ήδ, ήδΐων m .  u. f . y ηδΐον n . y 

att. ήδίων, f j& lo v , Sup. ί\διθτοςι ταχύς τάχιβτος\ (βραχύς βράχιστος, 
βαθύς, βαθίων, βάθιστος, βραδύς, βραδιών per metathes. βάρδιστος, γλυκύς, 
γλυκίων, γλύκιστος, παχύς,  παχίων, πάχιστος, πρέσβυς, πρέσβιστος, ώκύς, 
ώκιστος). Bei folgenden ist das i der Endung ίων vcrschwunden, indem  
es sich mit dem vorangehenden T- oder K-Laut nacli den § 21, 3 u. 4  
gegebenen Bestimmungen zu (τσ) σσ att. ττ verbunden hat, z. T. (im 
Attischen) unter Dehnung des vorangehenden Vokals: τα χύ ς , Komp. 
(τάχ]ων) θάσσων att. & άττω ν, θασσον att. &άττονι (γλυκύς γλυσσων; 
παχύς πασσων, βραχύς βράσσων; βαθύς βασσων).

Anmerk. 1. Die Dehnung des Stammvokals beschrankt sich nach Herodian 
(II, 942. I, 521 f.) auf Θάσσων und έλάσσων, w&hrend γλυσσων, πασσων, βασσων (bei 
Epicharrn im Neutr. βάσσον) βράσσων γλυσσο>ν. Es ist aber die Frage, ob nicht auch 
Θάσσων und έλάσσων filr Homer, die Ionier, Dorier u. s. w. das Richtige sind, indem 
man der Dehnung im Attischen wegen, wo es nur diese beiden auf ττων giebt, 
auch den anderen Dialekten und insbesondere dem Homer dieselbe beilegte. Freilich 
wird bei diesem auch μάλλον, μείζων, κρείσσων geschrieben; gegenwftrtig auch άσσον, 
dies gegen die Lehre der Alien und auch die tiberwiegende Schreibweise im Ven. 
A, s. La Roche, Horn. Textkr. 206.

Anmerk. 2. Alphabetische Dbersicht der Komparative und 
Superlative der Adjektive auf ύς.

βαθύς, βασσων, N. βάσσον Epicharrn. in Et. M. 191, 8, βάθιστος II. Θ, 14. Callim.
Oppian.; sonst βα&ύτερος, βαθύτατος. 

βραδύς, βράδιον Hes. Op. 528, βραδίων auch Sp.; Sup. (βράδιστος) per metathes. 
βάρδιστος vgl. κάρτιστος II. ψ, 310. 530. Theokr. 15, 104; sonst βραδύτερος, 
βραδύτατος.

βραχύς, βράσσων II. κ, 226,*) βράχιστος Pind. I. 5, 56. Soph. Ofter (s. Ellendt
L. S.), in trag. Parodie Ar. Lys. 715; βραχίων nur bei alten Grammatikern 
(als Substantiv der Oberarm, der ktlrzer als der πήχυς mit Hand, Curtius, 
Etym.5, p. 291 nach Pollux II, 132. E. M. p. 211); sonst βραχύτερος, 
βραχύτατος.

γλυκύς, γλυκίων Horn., Theokr. 14, 37, auch sp.‘ Prosa, γλυσσων Xenophan. im 
Et. Gud. 301, 14, γλύκιστος Aelian n. a. 3, 57 u. s.; sonst γλυκύτερος, 
γλυκύτατος, b. Dichtern auch γλυκερώτερος -τατος. 

έλαχύς nur bei Gramm., aber έλάχεια Od. i, 116. κ, 509. h. Apoll. Pyth. 19, 
έλασσων έλάττω ν, έλάσσον ελάττον, έλάχιστος, seit Horn, allgem. gebrauchlich. 

ήδύς, ήδίων. ί\διον, 1\διθτος,\ ήδύτερος Phocyl. 183 (195). Anth. und spat.
Pros, (von Theophrast ab), ήδύτατος Plut. mor. 98, e. Anth. 11. 298, 7. 

κρατύς, 6, Horn, und h. Cer. 346, κρείοοων, κράτιοτος, s. § 158. 
παχύς, παχίων Arat. 785, πάσσων Ofter in d. Odyss., πάχιστος 11. π, 314; sonst 

παχύτερος, παχύτατος.
πρέσβυς, πρέσβιστος hymn. Horn. 30, 2 und Ofter die folgenden Dichter; sonst 

πρεοβύτερος, πρεοβύτίίτος. Auf den Gortyn. Tafeln .findet sich der

• *) βράσσων νόος, kurzsichtig, vgl. βραχυγνώμων. S. Curtius, Et.5 291; Cobet, 
Misc. 388.
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Kompar. A. S. πρείγονα, der Superl. πρείγιστος, zum Posiiiv πρείγυς =  πρέσβυς 
(eig. πρεισγυς, daher im Komp. das j nach σγ ausgeworfen, Baunack, Inschr. 
v. Gort. 30).

ταχύς, #άσσων θάσσον, ΟΊΙττιον, {Ιάττον, ταχίων τάχιον Hippokr. mul. morb. 
1, 2, und Sphere, τά χ ισ το ς ; ταχύτερος Hdt. 3, 65. 9, 101. Hippokr. II, 
154 L. Antiphanes b. Ath. 4>. 161, e (87 K.)*) und Spat., ταχύτερον als Adv. 
Hdt. 4, 127. 9, 101. Hippokr. VI, 192, und Spat., [ταχύτατα als Adv. Xen. 
Hell. 5. 1, 27, aber ttberzeugend ταχύ L. Dindorf,] ταχύτατος Pind. 0 . 1, 77.

ώ/.ύς οϊκιστος Horn., Aesch. S. 65. Eur. Ion 1242 u. a. Dichter und Sp., sonst 
oV/,ύτερος, oV/.ότατος Dichter und sp. Prosaiker, wahrend die gute att. Prosa 
das Wort tiberhaupt nicht hat.

Ausserdem vergl. die Anomala § 155. Die tibrigen auf υς, als: βαρύς, δασύς, 
εύρύς, όξύς, nelirnen imrrier ύτερος, ύτατος an; £6 ύς, gerade, hat regelm. Μύτερος 
Theogn. 1020, ίθύτατος Spat.; aber II. σ, 508 ίΟύντατα (Adv.) wegen des Verses 
(vgl. Μύνο>), wie ίθύντατος Dion. P. 651; so ΘΑΜΥΣ θαμ.ύντεραι Hesych.; πράος, 
ion. πρηύς, att. πράος, hat doppelte Forrnen: auf ύτερος Hdt. 2, 181. Anth. 7. 78,1. 
Pol. 32. 10, 4 (v. 1.). ύτατος Ap. Rh. 2, 937. Anth. 6. 349, 4; aber attisch πραό
τερος Plat. Tim. 85, a. πραότατος Xen. Ages. 11. 10 u. s.2)

b) Einige auf ρος, namlieh: αίσχ-ρός, έχ9-ρός, κυδ-ρός (fast nur poet., 
doch auch Xen. Ap. 29 h μέν άνήρ οδε κυδρός. R, eq. 10, 16 κυδρω 
σχήμαη), μακ-ρός, οίκτ-ρός; auch diese bilden von day- u. s. w. aus (vgl. 
τδ αΐσχ-ος, τδ Ιχθ-ος, τδ κΰδ-ος, τδ μήκ-ος, δ οΐκτ-ος), also: αίύχίων  
α ϊσχ ισ τος , έχ&ίοιν εχ& ιστος; κυδ-torv, κύδ-ιστος nur poet., jenes in e. 
Frg. des Epos Αίθιοπίς und bei Eurip., dieses ep., auch Aesch. Suppl. 13; 
μασσων μήκιστος S. § 155; οϊκτιστος Homer U. Sp.

Anmerk. 3. Neben dieser bei den Attikern vorzugsweise gebrauchlichen 
Form besteht auch die andere auf ό-τερος, ό-τατος: αίσχρό-τερος, αίσχρό-τατος nur 
b. d. Spat.; εχΘ'ρό-τερος Dem. prooem. 40. έχθρο-τέρως Dem. 5, 18. έχ&ρό- 
τατος  Soph. OR. 1346 (sonst immer £χΟιστος). Pind. N. 1, 64 (sonst immer ίχθιστος). 
Dem. 19, 300. έχ#ρό-τατα als Adv. 23, 149 und Ofter Spat.; κυδρότερος Frg. des 
Eleg. Ion (2, 10 Bgk.), Xenophanes 2, 6 Bgk. (cod. A); κυδότερος, κυοότατος werden 
nur im Et. M. 543, 29 angefUhrt; κυδεστέρας Polyb. 3. 96, 7 ist von Emesti richtig 
in έπικυδεστ. verbessert (Lob. Paral. p. 163); μακρότερος , μακρότατος s. § 155; 
οίκτρότερος  immer von Homer an, οίκτρότατος bei Horn, nur Od. λ, 421 (sonst 
immer οίκτιστος), dann Pind. P. 3, 42. Eur. Med. 647 u. 0. Dem. 57, 3. 44.

Anmerk. 4. Den erwahnten Adjektiven und ihrer Komparationsform ent- 
sprechen auf hOchst merkwtirdige Weise im Sanskrit einige Adjektive, als: kschip-ra 
(schnell), trp-ra (satt), sthi-ra (fest), sphi-ra (aufgeschwollen), dCi-ra (langandauernd), 
kschud-ra (klein), Komp. kschc*p-ijas, trap-ijas, sth6-jas, sph6-jas, dav-ijas, ksch6d-ijas.3)

c) Einige sonstige Adjektive auf ος, bei denen wieder das neutrale 
Substantiv den flir die Steigerung verwendeten Stamm zeigt: καλός (τδ 
κάλλος), καλλ-imv κάλλιον (κάλιον lesb. Alcae. fr. 134), κάλλιύτος . Ferner 
neben den Forrnen auf τερος, τατος: άλγεινός, άλγεινότερος Plat. Conv. 
218, a. άλγεινό-τατος  Soph. Ant. 857. Xen. Coram. 3. 12 , 2 u. s. w.; * 1

. _ _ _ — j ■ r■- »

1) S. indes Rutherford, The new Phryn. p. 150f. — 2) La Roche, Progr. 
1884, 5. — 3) S. Bopp, V. Gr. §298 gegen Ende und Foerstemann 1. d. p. 45.
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aber (τδ αλγ-ος): άλγίωνι αλγ-ιον Horn., 4λγ-ίω Aesch. Pr. 934. άλγίονα 
Soph. Ant. 64, so aucli Eur. Med. 234. Hipp. 485. Isokr. 8, 128. 10, 
34; &λγ-ιύτος Soph, oftcr, Ar. Yesp. 1117,' Time. 7, 68, 2; όλβιός, 
όλβιώτατος Hdt. 1, 30. 34. 216, v. d. Maskl. 6 ολβ-ος ολβιστος spat. Dicliter, 
wie Callim. lav. Pall. 117, Meleager, der Messen. AlcSus u. A .1) Ferner 
κερδαλέος: (τδ κέρδος) κέρδιστος; ι̂γαλέος (τδ £ίγος) γίων (Μγιστος, έλέγχιστος 
ιι. s. w., s. § 157, 7; Ν. einer Insel Δολιχιστη Hdn. I, 344, zu δολιχές lang.

d) Zwei auf νος: άλπ-νές, nur als Komp. Ιπαλπ-νος Pind. P. 8, 88, 
lieblich, αλπ-νιστος Pind. I. 4, 14; τερπ-νός, erfreulich, τέρπνιστος Callim. 
im Et. M. 753, 21 st. des gwlinl. τερπ-νέτατος.

e) Endlieh gehoren hierher cinige unrcgelmiissige Komparations- 
formen, die wir § 155 betrachten werden.

§ 154. Zweite Komparationsform.

K om parativ: τερος, τέρα, τερον 
Superlativ: τατος, τάτη, τατον.

1. Diese Endungen treten an den Stamm (Deklinationsstamm) 
der Adjektive, der in der III. Dekl. im Neutrum hervortrilt. Bei den 
Adjektiven auf ο-ς bleibt der K ennlaut desStammeso unverandert, 
wenn eine von Natur oder durch Position lange Silbe vorausgeht; 
(Muta c. Liq. macht hier immer Positionslange, s. Choerob. in 
Bekk. An. III. 1286 sq.;) wird aber in ω gedehnt, wenn eine kurze  
Silbe vorausgeht.
κουφο-ς κουφέ-τερος
σοφό-ς σοφώ-τερος
ίσχϋρό-ς ίσχΰρό-τερος
έχυρό-ς έχυρώ-τερος
άνιάρέ-ς άνιάρό-τερος
καθαρέ-ς καθαρώ-τερος
πΐκρέ-ς πικρέ-τερος
άξιέχρεως ά&οχρεώ-τερος Split.

γλυκύ-ς, Ν. ύ γλυκύ-τερος 
άληθής, Ν. ές άληθέσ-τερος 
μέλάς, Ν. αν μελάν-τερος Horn. Theophr. μελάν-τατος Theophrast. Η. Ρ1.

3, 9, 2. 3; 4, 3, 4; 5, 3, 
2 11. 8 .

χαρίεις, Ν. ev, G. χαρίεντ-ος, (χαριέ(ν)τ-τβρος) χαριέσ-τερος χαριέσ-τατος 
(§ 60, 2 u. § 120 Anm. 10).

κοοφέ-τατος
σοφώ-τατος
ίσχΰρέ-τατος
Ιχυρώ-τατος
άνΰφέ-τατος
καθαρώ-τατος
πικρέ-τατος
έξιοχρεώ-τατος Xen. Cyr. 7. 

5, 71.
γλυκύ-τατος (vgl. § 153, a) 
άληθέσ-τατος

1 ■ ·ίVi'■i*

8

1).S. Bast und Schaefer ad Greg. Cor. p. 896 sq.
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Anmerk. 1. Aber πένης, G. πένητ-ος, arm, verktirzt nach Analogie der Adj. 
auf ης, ες das η in ε: (πενέτ-τερος) πενέσ-τερος Lys. 21, § 23. Xen. R. Ath. 1, 13. 
Isokr. 7, § 31. πενέσ-τατος Dem. 21, § 123. Die Adj. auf ηεις, ηεσσα, ηεν bilden 
ηέστερος (st. ηε(ν)τ-τερος, s. unter χαρ£εες), ηέστατος, als: τιμήεις τιμηέστερος, τιμη- 
έστατο;; kontrah. τολμήστατε Soph. Ph. 984 ν. τολμήεις; aber unrichtig gebildet ist 
ποδωκηέστατος Ap. Rh. 1, 180 ν. ποδώκης (vgl. ders. υπεροπληέστατος 2, 4, ν. υπέροπλος), 
st. ποδωκέστατος Plat. Civ. 5. 467, e.1) Von υγιής, ές, gesund, hat Sophron fr. 61 
(43) υγιώτερον κολοκυντας st. δγιέστερον, nach Philoxenus im Et. M. 774, 43 absicht- 
lich: έκοντί ή'μαρτε τδ άκακον τής γυναικείας έρμηνείας μιμησάμενος. Zu τέρην findet 
sich neben τερέντερος (Antimach. b. Cramer An. Ox. I, 413 =  Lentz, Herod. II, 
254) τερενώτερος (ναρκίσσου τερενώτερον, Bergk, Lyr. Adesp. 76) und τερεινότερος 
Anthol. 5, 121, wie μελαινότατος das. 11, 68.

Anmerk. 2. Nach Angabe alter Grammatiker, wie des Choeroboskus (in B. 
An. Ill, p. 1286, vgl. Et. M. 275) behalten κενός, leer, und στενός, enge, in der 
Komparation das o bei, also κενότερος, στενότερος, da man ursprtinglich gesagt habe 
κεινός, στεΐνός, κεινότερος, στεινότερος, wie die Neuionier sagen. Diese in sich glaub- 
hafte Lehre (Grdf. κεν/ότερος, στεν/ότ.) best&tigt sich auch gentigend (s. v. Bam
berg, Zeitschr. f. G.-W. 1874, p. 10; 1886 Jahresber. 35): Volum. Hercul. Neap, 
vol. 9. col. 12, 7 und Vol. 6, col. 6, 4 und col. 7, 5 κενότατον; στενότερον Dittenb. 
Sylloge 353, 110 (Lebadeia); στενότατου Scymnus 710 wie das Metrum verlangt 
(freilich cod. C στενωτάτου): Dem. 27, 25 κενότατον nach cod. A (καινότατον vulg.); 
Plat. Phaed. Il l ,  b στενότερα Bodl. (andere Hdschr. -ώτερα, wie Symp. 175, d; 
ebenso κενώτερον στενώτεραι' alle Handschr. 175 d; Tim. 66, d); κενότερον Ath. 8, 
362 b n. d. Versmasse (die Hdschr. A gleichwohl -ώτερον). Ahnlich mag es sich 
mit μανότερος verhalten (PI. Leg. V, 734, c; X. Cyr. 7, 5, 6. Cyn. 5, 4), indem nach 
Herodian I, 528, 11 die Attiker entgegen dem sonstigen Gebrauche das a in μανός 
verktirzten; hiess es nun doch μανότερος, so muss ein ahnlicher Grund wie ftir 
κενότερος gewesen sein.

Anmerk. 3. Die Dehnung des o vor τερος, τάτος bei vorangehender Ktirze 
h&ngt mit der auch sonst sich im Griechischen zeigenden Scheu vor der Kiirzen- 
haufung zusammen, de Saussure, Mel. Graux 737 ff. Von den Epikern wird 
auch bei vorhergehendem langen Vokale bisweilen u> statt o gebraucht, als κακο- 
ξεινώτερος άλλος Od. υ, 376. λάρώτατος ον συ φυλάσσεις β, 350 (λάερώτατος will 
W. Schulze,  Qu. homer, p. 8). όϊζΰρώτατον άλλων ε, 105. όϊζϋρώτερον άνδρός II. 
ρ, 446 (ubi ν. Sρitzη.). Die attischen Diehter gebrauchen zuweilen bei vorher- 
gehender Muta c. Liq. ω st. o, als: εότεκνωτάτην Eur. Hec. 581. εύτεκνώτατε 620. 
βαρυποτμωτάτας Ph. 1345; δυσποτμώτερα 1348. δυσποτμώτερον Menand. Misumen. 
p. 119 Mein. fr. 337 K. (tlberall in Iamben). Auch in der Prosa bieten die Hand- 
schriften an mehreren Stellen solche Formen, wie PI. Leg. 11. 926, a έμμετρώτατος 
(auch A ν. 1. Hand). Epin. 987, c έρυθρώτατον (ebenf. A pr.);2) doch scheint es 
nicht unbedenklich dieselben aufzunehmen, zumal da man auch andererseitsFormenj 
Wie έλευθτρότερος, άνιάρώτατος, φιλοκινδΰνώτατος, εύδοξώτατος, όμοιώτατος, ίσχΰρώ- 
τατος, έντΐμώτερος und dergl. in den Handschr.3) findet.4) Bei Herodot macht oft 
die ion. Form des Adjektivs Schwierigkeit: 3, 65 und 5, 5 οίκηϊώτατος gegen die *)

*) Vgl. Buttmann, A. Spr. § 66, A. 43; Matthiae § 128, 3. — 2) S. 
Schneider ad Plat. Civ. T. II, p. 33 sq. — 3) S. Porson, Adnot. ad Xenoph. 
Anab. p. 579 sq. in ed. Born.; Bornemann ad Xen. Conv. 8, 15, p. 193 sq.; 
Haase und Sauppe ad Xen. R. L. 4, 2. — 4) Schaefer, Meletem. p. 9; Mehl- 
horn, Gr. S. 199; Bredov, dial. Herod, p. 78 sprechen diese Formen den 
Prosaikern entschieden ab.



§ 154·. Z w eite K om parationsfo rm . 559

Handschr. oder mit ihnen οίχηϊότ. οίχηότατος? 1) Ferner έπιτηδεότερος (Stein, s. 
dens. p. LXIV) v. 1. έπιτηδεώτερος 9, 2 und 25. έπιτηδεότατος (Stein) v. 1. έπιτηδειότ. 
έϊτιτηδεώτατος 1, 110. 115. 120. 2, 133 u. s.;2) so steht auch 5, 82 fast in alien 
Handschr. ιρωτάτας (nacli den Att. ίερωτάτας),3) und so Stein. Wenn die Attiker 
χενότατος sagten, der Grundform χεν/ότ. wegen, so kann auch die Grundform 
έπιτηδειότ. das o gehalten haben.

Anmerk. 4. Von πορφυρεος =  πορφυρούς kommen bei Dioskor. die Formen 
πορφυρώτερο; und πορφυρώτατος vor; χρυσο-τέρα Sapph. bei Demetr. de eloc. c. 127, 
χρυσοτέρη Κύπριδος Anth. app. 210, 1 kommt v. d. Subsl. χρυσός, nicht von χρόσεος; 
διπλότερα App. hist. R. praef. § 10 wird von Reiske in διπλάσια ge&ndert,4) doch 
auch άπλότατος Anth. P. VI, 185. διπλότερον Εν. Matth. 23, 15.

Anmerk. 5. Die Formen εύχειρότεροι Xen. Cyr. 7. 5, 59 und εύχειρότατος 
1. 6, 36. Oec. 8, 4, auch bei anderen Schriftstellern, erklftrte man fttr verktirzt aus 
εύγειρωτότερος, εύχειρωτότατος von ευχείρωτος; aber dergleichen Verktirzungen sind 
nicht nachzuweisen; man muss daher mit Stephanus und Lobeck (Paral. 
]). 38 sq.) εύχειρωτότεροι und εύχειρωτότατος lesen, wozu auch die Variante εύχει- 
ρώτεροι u. s. w. anleitet; εύαλούστερος bei Alciphr. II, ep. 1, 45 scheint gebildet von 
d. Partic. Aor. όλους; εύαλώτατος Themist. or. 16, 326, c ist Schreibfehler st. 
εόαλωτότατος (Lobeck).

2. Folgende auf αιος werfen gewohnlich den Kennlaut o ab: 
γεραιός, alt, senex; παλαιός, alt, vetus, σχολαΐος, mtissig, als: γεραίτερος 
schon bei Horner, auch Hippokr. II, 162. 334 u. s., die liingere Form 
nur in γεραιοτέρων Antipli. 4, a, 6; παλαίτερος (schon bei Homer) und 
παλαίτατος ganz gewohnlich, z. B. έχ παλαιτέρου Hdt. 1, 60. παλαιτέρων, 
-αιτέροις Aesch. Ch. 650. Eum. 721. παλαίτερον Xen. Anap. 4. 5, 35 
nach codd. ABC, aber παλαιότατοι R. L. 10, 8 u. s. w.; Thuc. hat 
haufiger die Rtngeren Formen, doch 1, 13 παλαιτάτη (v. 1. -οτάτη);5) 
Find, hat nur N. 6, 55 παλαιότερος, sonst immer παλαίτερος, παλαίτατος; 
Antiph. 6, 4 παλαιότατα; παλαιοτέρα Plat. Prot. 341, a; von σχολαΐος sind 
die langeren Formen sehr selten und verdiiclitig: σχολαιότερον Xen. An. 
1. 5, 9. [Aristot.] mund. 6. 399, a, 4. σχολαιοτέρως Dioscor. praef. ther. 
extr. σχολαιότατα Xen. R. Lac. 11, 3.6) Man wird σχολαίτερον σχολαίτατα 
(so insgemein Adverb, selten -τερος -τατος) durch Ableitung von dem 
adverbiell gebrauchten αχολα σχολή erklaren (vergl. Thom. Mag. 
p. 343 It.), wie παλαίτατος von πάλαι zu kommen scheint;7) sicher ist 
die Ilerleitung von περαίτερος (gewdlinlich Adverb περαιτέρω) von πέρφ *)

*) S. Bredov. 1. d. p. 177 und 155; Stein οίχηιότατος; W. Schulze,  K. 
Z. 29, 252 οίχηότατος. Vgl. A. Fritsch, zum Vokiilismus des ion. Dial. (Hamburg 
1888) S. 14. 30. — 2) S. Fritsch, das. S. 43. — 3) Bredov, p. 194. — 4) Vgl. 
Lobeck ad Phryn. p. 234. — 5) S. Poppo ad I, 4. Part. Ill, Vol. 1, p. 61; 
Stahl,  Qu. gr. ad Thuc. pert. p. 15 vergleicht Phot.: παλαιότερον xal άνευ του ο 
λέγουσιν, und den Vers des Alexis 278 K.: οίνον δέ τδν παλαιότατον σπουδάζομεν, 
wo die Einsetzung der anderen Form den Rhythmus offenbar verschlechtern wilrde. 
— 6) S. Passow,  Lex. — 7) G. Meyer, Gr. S. 3722. — Ich erwahne (nach Meyer) 
noch όιχαΐτατα lesb. Dial.-Inschr. 281 B, 52, viell. nur Sclireibfehler.

*
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und nicht von περαΐος. Γεραίτερος miisste der Analogie von παλαίτερος 
gefolgt sein. — Ausserdem gehoren hierher: φίλος, φίλ-τερος, φίλ-τατος, 
s. Anm. 7, und die poet.: [Ινερ-ος, nur im Pl. ενερ-οι, οί, inferi (zu έν, 
vgl. Ιντερον): ένέρτερος, inferior, IL ε, 898. των ένερ-τέρων, inferorum, 
Aesch. Ch. 286; auch νέρτερος, wie die att. Dichter sonst haben; vgl. 
Ινερ-θεν, νέρ-θεν, unten § 157, 5;] θέρειος, ον, aestivus, θερεί-τατος (von 
θέρει im Sommer) Arat. 149. Nic. Th. 469, φαειν-ός, ή, όν, leuchtend, 
φαάν-τατος Od. v, 93 st. φαεινό-τατος, wo nicht bloss das o ausgestossen, 
sondern auch das ει dem vorangehenden a angeglichen erscheint (nach 
φαάνθην gebildet, s. Fick,  Bzz. Btr. I, 321); der Komp. aber ist regel- 
massig φαεινότερος II. σ, 610. h. Ven. 86, den regelm. Sup. φαεινό-τατος 
hat Luc. dom. 7; Pindar und die Tragiker gebrauchen die Form φαεννός, 
davon den Sup. φαεννότατος Pind. P. 5, 56, 8. Passows,  Lex., die 
Attiker sonst (auch Aesch., Aristoph., dann Plat.) die attische φανός, 
davon φανότερος -τατος Plat. Rep. VII, 518, c. Phil. 16, c.

3. Folgende auf ος: ασμενος att. ασμενος, freudig, s. Nr. 4 c), ευδιος, 
heiter, ήσυχος, ruhig, ίδιος, eigen, ίσος, gleich, μέσος, mitten, ορθριος, frtih, 
οψιος, spat, πλησίος, nahe, παραπλήσιος, ahnlich, Adv. προυργου, forderlich, 
πρώϊος, (att. πρψος), frilhzeitig, Adv. πρωΐ (att. πρω), φίλος s. Anm. 7, das 
Subst. 6 μυχός, das Innerste, werfen den Kennlaut o ab und setzen at an, 
so dass ihre Komparationsformen denen der vorigen auf αιος ganz gleich 
lauten, als: ήσυχαίτερος, Thuc. 3, 82, εόδι-αί-τερος Xen. Hell. 1. 6, 38, 
μεσαίτερος Plat. Parm. 165, e. μεσαίτατος Hdt. 4, 17 u. Spat., ιδιαίτερος, 
ιδιαίτατος erst seit Aristot., s. die Anm. 6, ίσαίτερος Eur. Suppl. 441. 
Thuc. 8, 89. Xen. Hell. 7. 1, 14, όρβριαίτερος, όρθριαίτατος, Herod, epim. 
p. 166. όψιαίτερον Plat. Crat. 433, a (δψίτερος Hippokr. und Plut., von 
[δψί] =  όψέ). όψιαίτατος Xen. Hell. 5. 4, 3. όψιαίτατα Adv. ib. 4. 5, 18. 
οί πρωϊαίτατα (besser πρψαίτατα) άριστωντες, οί όψιαίτατα κοιμώμενοι Cyr. 8. 
8, 9. Hell. 4. 5, 18. πρωϊαίτερον (besser πρωαίτ.) του δέοντος Plat. Civ. 
2. 358, b; προυργιαίτερος besonders im Neutr., sehr haufig bei Att., S. 
προυργιαίτατος nur bei Grammat.; πλησιαίτερος kommt nicht vor, aber 
πλησιαίτερον Adv. Xen. Comment. 2. 1, 23. πλησιαιτέρω Hdt. 4, 112, 
πλησιαίτατος Xen. An. 1. 10, 5. 7. 3, 29. παραπλησιαίτερον als Adv. Plat. 
Polit. 275, c; iiber προτεραίτερος s. § 157, 4. Ferner σπανιαίτερον Theophr. 
h. pl. Ill, 7, 5. [νεαίτερος Aeschyl. frg. 316, νεαίρετον Ddf.j αίδοιαίτατα 
Etym. M. p. 31 (v. adnot.).

Anmerk. 6. Auch bei diesen Bildungen sind vielfach adverbielle Formenbezw. 
Dative auf a η die Ausgangspunkte. So ffir ήσυχαίτατα ήσυχη, fUr εόδι-χίτερος (έν)εόδία, 
fUr ίσαίτερος (έπ’) ίση (indem ίσαίτ. gerade von politischer Gleichheit gebraucht 
wird). Nebenformen: ήσυχωτέραν Soph. Ant. 1089; ήσυχώτατος Plat. Charm. 
160, a ist von Cobet Uberzeugend in ήσυχιώτ. verbessert (kurz vorher das Adv. 
ήσυχαίτατα), ttber ήσυχέστερος s. Nr. 4; ίδιώτερος Isokr. 12, 73. ίδιώτατος Dem. 23, 
65; μεσσότατος spat, poet., Uber μέσατος s. die Anm. 8; παραπλησιωτάτη Hdt. 5,
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87; πλησιέστερος, πλησιέστατος b. Spat., vgl. Nr. 4; πρωίτερον Xen. An. 3. 4, 1 nach 
codd. ABCIK, die anderen πρωιαίτ., und so (πρψαίτ.) Dind.; auch bei Thuc. 1) 
πρωίτερον, πρωίτατα 8, 101. 7, 19, vgl. Thom. Mag. p. 309 f., der die Formen ohne 
at als die besseren empfiehlt; doch lint Stahl mit Hecht das t als adscr. behandelt, 
πρψτατα, s. Qu. gr. ad Thuc. pertin. p. 20; μυχαίτατος, innerster, verstecktester, 
[Aristot.] mund. 3, 393 a, 32 und sonst Sp&tcre, dafQr μυχοίτατος Od. φ, 246, von 
μυχφ, μυχοί; vgl. § 157, 5.

Anmerk. 7. Das Adjektiv φίλο; hat vier Komparationsfonnen2): a) die 
regelmfissigen Formen φιλώτερος und φιλώτατο; sind sehr selten und werden von 
Philemon 131 Os. verworfen: έάν μή τις φιλωτέρα σου ένδον ή Xen. Comment. 3. 
11, 18, nach Ktthner scherzliaft! wenn ich nicht elwa eine Geliebte, die mir lieber 
ist als du, im Hause babe; aber Dind. schreibt φιλτέρα; in Callim. fr. 146 ist 
wabrscbeinlich mitMeineke Φιλωτέρα als Eigenname zu scbreiben (welcber Name 
indes selber die Existenz der Form in ptolemiiiscber Zeit bezeugt); φιλώτατος erst 
bei Theophylact. (urn 600 n. Cbr.) hist. 72, d; b) φίλ-τερος (φίν-τερος dor.; fttr die 
Bildung vergleicht Fick, Bzz. Btr. I, 321 φίλ-τρον, φΐλαι Aor. Imp. Med. Horn.), befreun- 
deter, werter, carior, dileclior, Ofter bei Homer, Hes. Op. 309. Sc. 114. Pind. I. 1, 5. 
fr. 58 (49); Eur. Hipp. 185. 191. Ale. 432 (nicht Soph. Aesch.); φίλτατος, carissimus, 
dilectissimus, von Homer an allgemein gebrilueblieh, besonders oft in Anreden, als; 
ώ φίλτατε, mein Teuerster, Plat. Symp. 173, e. Xen. Ap. 28; c) φιλαίτερος, befreundeter, 
selten. "Ον ψετο πιστόν ol είναι, ταχύ αύτόν ευρε Κυρψ φιλαίτερον (ν. 1. φιλώτ. u. φιλέστ.) 
ή έαυτφ Xen. An. 1. 9, $9. φιλαίτερον *Αρεο; υία Callim. Del. 58. φιλαίτατο; (ν. 1. 
φιλότατος, φιλώτ.) ών Λαχεόαιμονίοις Xen. Hell. 7. 3, 8. 6 τά πάντα φιλαίτατο; άνέρι 
τήνψ Tlieokr. 7, 98 und Spilt.;3) d) φιλίων und φίλιστος (wie ν. φιλύς), carior, 
carissimus, nur poet., φιλίων nur Od. τ, 351. ω, 268; φίλιστος Soph. Ai. 842, jedoch 
ist dieser Vers mit dem vorhergebenden schon im Altertume (s. d. Schol.) ftlr ein* 
geschoben gehalten worden. In gewOhnlicber Rede aber wird von den Attikern und 
auch Herodot vielmehr μάλλον φίλος gebraucht, s. § 157, 1; aucb μάλιστα φίλος, ebendas.

Anmerk. 8. Das Adjektiv μέσος,  mitten, und scheinbar auch das Adjektiv 
νέος, jung, haben eine besondere Superlativl'orm auf ατος,  die sich auch bei 
anderen Superlativen riiumlicher Bedeutung, als: ύπατος, πόματος, μύχατος, έσχατος, 
(vgl. § 157, 5. 7) findet: μέσατος, bei Horn, μέσσατος; in komiseber Parodie auch 
Ar. Vesp. 1502; νέατος, bei Homer auch νείατος, welches aber nicht eigentlich den 
jtingsten (Soph. Antig. 623) oder neuesten, auch nicht bloss den letzten, &ussersten 
(novissimus), sondern zumeist den untersten bedeutet und daher wohl mit Fick 
(Bzz. Btr. I, 336) von νέος zu trennen ist; der Positiv tritt in νειόΟι, zuunterst, 
νειόΗεν (von unten her) hervor. Die Worte sind dialektiscb und poetisch; in der 
Prosa wird ή νέατη, sc. χορδή (Plat. Civ. 4. 443, d νεάτης τε καί υπάτης καί μέσης) 
oder kontrahiert (nicht so gut att. nach Phot.) ή νήτη Aristot. phys. 5, 6 u. s., von 
der untersten (bei uns der hOchsten) Saite des griechischen Tonsystemes gebraucht.4) 
Verwandt mit νέατος und ahnlicher Bedeutung ist bei Homer νείαιρα fern., als νείαιρα 
γαστήρ Η. ε, 539 u. s., auch Eurip. Rhes. 794, und Hippokr. oft ή νείαιρα Unterleib.

4. Die Endungen έστερος, ά, ον, έστατος, η, ον haben:
a) allc a u f ων, ον, G. ον-ος, a ls : ευδαίμων, Ν. ευδαιμον, εόόαιμον- 

έσ τερος, εύδαιμον-έσ-τατος; von καταπύγων, ονος καταπυγων έστερος im Hexain.

>) S. Poppo ad Thuc. 7, 19. — 2) La Roche,  Zeitschr. fttr Osterr. G.-W. 
1874, 4GS und Progr. Linz 1884, 14f. — 3) s . Ktlhner ad X. An. 1.9,29; Dind. 
z. X. Hell. 7, 3, 8 ; La Roche, Progr. Linz 1884, 14 f. — 4) S. Buttmann, A. 
Spr. § 69, Anm. 1 und Passow, Lex. unter νέατος und νήτη.

Kttline re auefUhrl. Griech. Grammattk. I. T. 36
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Ar. Lys. 776; von άλαζών aber steht Plat. Phil. 65, c άλαζονίστατον in 
den beaten codd., s. Stal lbaum ad h. 1.; von έπιλήσμων hat Ar. Nub. 
790 έπιλησμότατον St. -ησμονέστατον (dcr Scliol. vergleicht έπιλήσμη bci 
Alexis =  έπιΧησμοσύνη); dagegen έπιΧησμονέστερος Xen. Comm, 4. 8, 8; 
εύγνωμύτατος Ephor. b. lldn. I, 24; vgl. πίων § 155.

b) nach Abwerfung des Kennlauts o einige auf οος =  ου;, als: 
άπλόος =  απλούς, άπλο-έστερος — άπλούστερος, άπλο-έστατος — άπλούστατος, 
εύνοος =  εύνους, εύνο-έστερος (Ildt. 5, 24) — εύνούστερος, εύνο-έστατος =  
εύνουστατος; κακονούστατος Lys. 7, 28, und so allc auf -νους. Von anderen 
Adjekt. dieser Art wird indes rcgelmilssig auf -οώτερος, οώτατος gebildet: 
εύπνοώτεροι Xen. r. eq. 1, 10. άθροώτερον Ilell. 6. 4, 9. άΟροωτέρψ 
Thuc. 6, 34, 5. άθροώτατον Isokr. 15, 107 (άθρούστ. spilt, als Athen. 
III. 80, a; Plut. Caes. 20). εύχροώτερος Xen. Cyr. 8. 1, 41. Oec. 10, 
11. llippokr. VIj 82 (εύχρούστ. Theophr. II. PI. V, 1, 1, der auch 
εύπνούστερος, πολυχούστερος u. a.). άπλοίότεραι (v. άπλοος) Thuc. 7, 60 *). 
Namentlich ist diesc Form in der neuion. Sprache hiiufig, als: άθροώ- 
τερος, δυσπνοώτερος (δυσπνούστερος Ilipp. II, 154 L.), εύροώτερος, εύπνοώ- 
τερο;, εύχροώτερος, λευκοχροώτερος Ilipp.

c) gleiclifalls nach Abwerfung des Kennlautes ο: άκρατος, un- 
vermischt, άκρατέβτερος  Hyper, c. Dcm. b. Athen. 10. 424, d. Theo- 
porap. bei Athen. 10. 436, b. vgl. ibid. 445, f. Arist. probl. 3, 15. 
Theophr. de caus. pi. 6. 7, 4. άκρητέστ. llippokr. II, 496 L. VI, 74. 
80. 82. 84. άκρατέοτατος  Plat. Phil. 53, a. άκρητέστ. llippokr. VI, 82; 
aber άκρατύτερος Plut. Moral. 677, c; 2) έρρωμένος, Adv. έρρωμένο>ς, 
stark, έρρωμενεστέρη Ildt. 9, 70; Adv. ερρωμενέατερον, έρρωμενεύτερως, 
ίρρω μενεα τα τa Xen., Plat., Isokr.; αίδοΐος, schamhaft, αίδοιέστατος 
Pind. 0. 3, 44, Alkm. fr. 74 A Bgk., abci* αίδοιύτατος Pind. P. 5, 18. 
αίδοιύτερος Od. X, 360; άφθονος,  ncidlos, άφΟΌνέστερος Pind. P. 0. 2, 
104, Aesch. fr. 65 Dind. Plat. Civ. 5. 460, b. άφϋονέβτατος Eupolis 
bei Bust. 1441, 17, gewohnlich aber άφ&ονώτερος, ά<ρθΌνώτατος\2) 
άσμενος, freudig, Adv. αύμενί-οτατα  Plat. Civ. 10. 616, a u. άσμεναί- 
tcctcc Plat. Civ. 1. 329, c (ubi v. Stal l  b.) mit der Var. άσμενέστκτα; 
Lex. Seguer. Bk. An. 12 άσμενώτερος διά του ω, τδ δέ έπίρρημα άσμεναι- 
τατα; εύζωρος,  ungemischt, ε^ζω ρέατερον  Antiphan. und Ephipp. (s. 
Lob. ad Phryn. p. 146), sonst εϋζωρότερος (Kratin. 412 K., Eupol. 
382 K.);2) (jyoto; s. § 155; έπίπεδος, eben, ίπιπεόέοτερος  Xen. 
Hell. 7. 4, 13; ήρέμα, still, Adv. ήρεμέστερος  Xen. Cyr. 7. 5, 63. 
Theophr. vent. 29. ήρεμεοτέρω ς  Xen. Cyr. 3. 1, 30; πλησίος, naho, 
πλησιέστερος, -έστατος Spilt., vgl. Nr. 3; φιλοζενέστατος Eur. fr. 871 (φίλο- 
κτεανέστατε las Aristoph. Byz. II. a, 122). Diese Form war besonders l)

l) S. Lobeck ad Phryn. p. 143. — 2) S. Passows Lex.
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dcr ionischen und dorischen Mundart eigen: άνιηρός, liistig, άνιηρέ- 
στερος Od. β, 190, aber aucli Acsch. fr. in Ath. 10. 424, d; έπιτήδειος, 
tauglich, έπιτηδειέστατος Demokr. b. Eustath. 1441, 17; δίκαιο; δικαιέστερος 
Eust. 1. d. Et. M. 31, 8 ; ποδηγός, lcitend, ποδηγέστερος Suidas; άρχαιος, 
alt, άρχαιέστερον Pind. fr. 21 (20); άρχέστατος Aescli. fr. 186, nacli 
Nauck von άρχός abgel.; σπουδαίος, eifrig, σπουδαιέστερος Hdt. 1, 8. 
σπουδαιέστατος 1, 133 und Ilecat. bei Eust. 1441, 17, aber σπουδαιότατος 
Hdt. 2, 86; άμορφος, ungestaltet, άμορφέστατος 1,196; ύγιηρύς, gesund, 
υγιηρέστατος 2, 77 nacli den meisten codd. (v. 1. υγιέστ.), aber υγιηρότατος 
4, 187; ευδιος, heiter, εύδιέστατος Hipp. II, 54 L. (att. -αίτ., S. oben 3); 
ήσυχος, ruhig, ήσυχέστερον (Adv.) Ilipp. VI, 76. 80 L., doch ήσυχαίτερον 
an beiden St. cod. A; ebenso II, 154 Schwanken zwischen ήσυχαίτ. und 
ησυχέστ., vgl. Nr. 3; ί^δυμος, stiss, ήδυμέστερος Et. M. 420, 48 und 
ήδυμέστατον Alkm. ibid.; άπονος, miihelos, άπονέστερος Pind. 0 . 2, 60; 
άφνειός, reich, άφνειέστατος Antim. fr. 73 K. b. Eust. 1441, 17 (Horn, 
άφνειότερος, ότατος); Eustath. 1441, 15 sqq. fiilirt aus Epicliarm an: 
άλλοιέστερος v. άλλοΐος, έπιηρέστερος v. έπίηρα, άναγκαιέστατος V. άναγκαΐος, 
ώραιέστατος von ωραίος, aus Stesichor. υπερΟυμέστατος von υπέρθυμος, aus’ 
Dinolochus γενναιέστατος; id. 746, 46. Ath. 10. 424, d aus Epicliarm. 
εύωνέστερος v. ευωνος, aus demselben Suid. διακονέστερος v. διάκονος.

5. Die Endungen ίοτερος, ά, ον, ίστατος, τη, ον haben:
a) die Adj. auf η-ς, G. ου, nacli Abwerfung des Kennlautes η, als: 

κλέπτη-ς, diebisch (Dieb), κλεπτ-ίσ-τερος, ίσ-τατος, πλεονέκτη-ς, πλεονεκτ-ίσ- 
τατος Xen. Comm. 1. 2, 12; γυναίκες ώ ποτίσταται Ar. Thesm. 735, Ael. 
ν. 1ι. 12, 26, V. πότης, ου, Fem. πότις § 150, I; πλήκτης, ου, πληκτίστατος 
Et. Μ. 31, 6 ; προδότης, ου, προδοτίστερος Pilot. 451, 20. Der Analogic 
dieser Adjekt. folgt im Superl. ψευδής, Ν. ψευδές, G. έος =  ους, falscli, 
ψευό-ίσ-τατος Ael. V. II. 14, 37 (Et. M. 110, 29. Eust. 1441, 25), aber 
ψευδέσ-τερον rcgelra. Arist. li. a. 9. 1, 4 (es giebt aucli ψευδις im Pos., 
§ 149, IX) und vgl. γαστρίστερος von γάστρις Plat. com. b. Poll. II, 175); 
aucli von άκράτής, unmassig, flihrt Eust. 1. d. 38 άκρατίστερος an; aber 
άκρατέστατος wird Xen. Comm. 1. 2, 12 in alien codd. gelesen, ebenso 
έγκρατέστερος Xen. R. L. 3, 6 und έγκρατέστατος Xen. Comm. 1. 2, 24. 
Oee. 9, 11 und sonst. Aber υβριστής, ου, iibermUtig, hat des Wolil- 
lautes wegon υβριστότερος (Xen. An. 5. 8, 3. Plat. Leg. 1. 641, c. Hdt. 
3, 81), υβριστότατος Ar. Vesp. 1303. Xen. Comm. 1. 2, 12. An. 5. 8, 22. 
Plat. Leg. 7. 808, d. (et. υβριστ-ισ-τερος υβριστ-ίσ-τατος); doch findet sich 
aucli υβριστόν als Ncutr. des Positive, Plat. com. (fr. 98 K.) u. Phcrekr. 
(162 K.) b. Bk. A. 368, 21. 24, ob. §150,  I; Lobec k ,  Paralip. p. 40. 
Proleg. 399, adn. 4. Uber άλαζών s. Nr. 4, a;

b) folgende auf ος: λάλος, gescliwiltzig, μονοφάγος, alleinessend, 
όψοφάγος, leckerhaft, κακήγορος, schmiihend, λάγνος, wollllstig, πτωχός,

36*
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bettelhaft (selten), als: λαλ-ίσ-τερος (Ar. Ran. 91), λαλ-ίσ-τατος (Eur. Cycl. 315), 
κακηγορίστερος u. κακηγορίστατος Kom. Pherekrates u. Ekphantides, μονοφαγί- 
στατος Ar. Yesp. 923, όψοφαγίατατος Xen. Comm. 3. 13, 4, λαγνίστατος Arist. 
h. a. 6, 22, πτωχίστερος nur Ar. Ach. 425, sonst πτωχότερος, πτωχότατος5

c) die auf ς nelimen teils εσ, teils ισ an, als: άφήλιξ, alternd, 6. 
άφήλικ-ος, K. άφηλικ-έσ-τερος, Hdt. 3, 14. Hippokr. VI, 186, S. άφηλικ- 
έσ-τατος Spat.; μισοπόρπας, G. -πίίκ-ος, den Schildgriff, Krieg hassend, 
μισοπορπακ-υ-τάτη Ar. Pax 662; αρπας, G. αρπαγ-ος, rapax, άρπαγ-ίσ-τατος 
Kom. Plat. b. Eust. 1441, 27; βλάς, dumm, G. βλάκ-ός, βλακίστατος Xen. 
Comm. 3. 13, 4 nacli Ath. 7. 277, d. fUr die hdschr. Lesart βλακώτατος 
(s. Kl lbners  Bemerk. z. d. St.), aber 4. 2, 40 βλακωτέρους; Buttm. 
Gr. I 2. § 66. S. 261 will βλακικώτατος und βλακικωτέρους lesen, indem 
auch das a in βλάς von Natur lang ist, s. Ar. Av. 1323; dagegen 
βλακιστέρους v. Bamberg f. Gymn.-W. 1874, 9.

6. Die Komposita von χάρις schalten ω ein, als: έπίχαρις, G. έπι- 
χάριτ-ος, anmutig, έπιχαριτ-ώ-τερος Xen. Symp. 7, 5. Cyr. 8. 2, 2, έπιχαριτ- 
ώ-τατος Oec. 7, 37, ευχαριτώτερυς A el. v. li. 1, 58, εύχαριτώτατος App. 
b. c. 2, 26; aber Xen. Cyr. 2. 2, 1 ευχαριατότατοι, wofiir indes auch 
der Sinn (neben Zeugnissen von Rhetoren, s. Dind. z. St.) ευχαριτώτατοι 
zu verlangen scheint; Od. υ, 392 άχαρίστερον d. i. άχαρίτ-τερον, vgl. oben 
1 mit Anm. 1. Ebenso άθεμίστατος Opp. Hal. 1, 756.

Anmerk .  9. Komparativisch gebildet ohne streng komparative Bedeutung 
sind: άγρό-τερος, landlich, δημό-τερος, plebejus, 0ρέσ·τερος, montanus, έάρ-τερος Nic. 
Til. 380 =  έαρινός, vgl. § 157, 8; ebenso ( B u t t m a n n ,  Gr. I, § 69t A. 8) θηλύ- 
τερος in βηλύτεραι γυναίκες und dergl. Horn.; aber nicht richtig zieht derselbe 
σαώ-τερος liierher, da bei diesem Worte die komparativische Bedeutung deutlich 
liervortritt: σαώτερος ώς κε νέηαι II. α, 32, damit du gesunder heimkehrest, als wenn 
du noch fortfUhrest mit mir so zu reden. Xen. Cyr. 6. 3, 4 άμα τε παρόντα άπαντα 
καί σαώτερα ήν, et quidem magis salva. Zweifelhaft ist die Sache bei ίΐεώτερος, 
Od. v, 111 (βύραι) ιΊεώτεραι im Gegensat? zu den θύραις των άν̂ ρώπων, s. § 157, 8; 
aber deutlich ist der Sinn des Komparativs bei Callim. Ap. 93.

§ 155. Anomalische Komparationsformen.

Unter a n o m a l i s c h e n  K o m p a r a t i o n s f o r m e n  begreift man 
a) solche Formen, deren Bildung von den angefuhrten Regeln ab- 
weicht, und b) solche Formen, deren Positiv veraltet ist, wie κρεισσων, 
v. d. ep. κρατός, oder ganz verschollen (z. B. βελτίων), und die daher 
unter noch vorhandene Positive, denen sie in Ansehung des Begriffes 
mehr oder weniger entsprechen, gestellt werden. Auf die letztere 
Klasse passt das Wort a n o m a l i s c h  im strengen Sinne nicht. Wenn 
mehrere der Form nach ganzlich verschiedene Komparationsformen 
Einem Positive beigegeben werden, so springt von selbst in die Augen, 
dass die Bedeutung derselben unterschieden sein muss. (S. § 156.) |



Posi t iv.  
άγα&ός, gut

§ 155.

(χρατυς ep.)

St. άρ4) άρε, vgl. 
άρε-τή, άρέ-σκω, 
Άρης

A nom alische  K om parationsfo rm en .

Komparat iv.  
άγαθώ-τερος sehr SpUte 1).

άμείν·ων\ 2) άμεινέτερος 
Mimn. fr. 11, 9. 

βελτ-Ιων

βέλτερος Horn., Aesch. 
S. 337. Suppl. 1070 
(davon Kompos. Αβέλ
τερος dumm, att.) 

χρείσσων att. χρείττων 
aus χρέ^ων (vgl. Subst. 
τδ χρέτος dial. =  κρά
τος), mit Verstftrkung 
des Stammes (wie in 
μείζων, όλείζων, θάττων 
u. s. w.), aber ohne 
dieselbe κρέσσων dor. 
u. neuion.; χά^ων st. 
(κάρσσων) κάρ?ων (aus 
χαρτίων) dorisch per 
metathes., kret.xapTcov 
d. i. χάρττων (ττ =  τσ, 
σσ) desgl.3)

άρε(ων seit Horn. poet. 
(Hippokr. VIII, 58); 
άρεώ - τερος Tbeogn. 
548

Super la t iv .  
άγαθώ-τατος Diodor. 16, 85 

u. a. Sp. l)

βέλτ-ιύ-τος, βέντ-ισ-τος dor.
Theokr. 5, 76. 

βέλτατος Aesch. Eum. 487. 
Suppl. 1055.

565

χράτ-ιύ·τος (vgl. το κράτος, 
§ 153, b. c).

χάρτ-ισ-τος ep., vgl; το χάρ- 
τος und das Adv. χάρτα, 
sehr.

αρ-ιθ-τος9 vgl. τδ αρος, 
Nutzen.

λωΐων, att. λ̂ >α>ν;6) χωΐ. 
τερον Od. α, 376. β,
141; Χωΐτερος U. λ φ ύ -  

τερος split. Dicht.

J) S. Lobeck ad Phryn. p. 93; La Roche, Progr. 1885, 3. — 2) Mit echt 
'·· diphthongischem El nach den altattischen Inschr., die AMEINOKLEI u. s. w. mit 
* diphthongischer Schreibung haben, sowie nach den bOotischen, die regelrecht c fur 

ti setzen: Άμινοκλεϊς u. s. w.; auch arkad. ’ Αμ]ειν(αυ Dial.-Inschr. 1231, A, 38, 
 ̂ doch *Αμηνέας das. 1242, vergl. fiol. Άμεννάμενος Arch. Inst, of America, Vol. I, 

p. 74; kypr. Άμηνβα D.-I. 60, 18. Meister, Dial. I, 222 bezUglich des Boot. 
$ irrig, vgl. 225; Ober das Arkad. II, 95. Άμεννάμενος weist auf einen Verbalstamm
I und mOchte von άμείνων zu trennen sein. — 3) S. Schaefer ad Greg. Cor,
£ p. 193 sq.; Ahrens, dial. II, p. 103. 188 sq. — 4) S. Curtius, Etym.*, S. 339.
I  — s) S. Curtius, a. a. 0. S. 363. — 6) Theokr. 26, 32 steht λώϊα, das Passow

λώστος poet., aber noch 
nicht b. Horn. u. Hes.; in 
Proea ώ λφστε, o Trefflich- 
ster, m. e. gewiss. Ironie.

St. unsicher; vgl. 
άπολαύ·α>, ge- 
niesee ? 5)



566 A n o m alisch e  K o m p ara tio n sfo rm en . § 155.

χαχός, schlecht,

Si. yep χερε, vgl. 
das ep. χέρηϊ, 
χέρεια [χέρηα], 
ΡΙ.χέρηες,χέρεια 
[χέρηα], S. II. α, 
80. 6,400u.s.w., 
mitkomp.Sinne, 
Ahrens ,  Btr. 
94, vgl. πλέες 
S. 568 Anm. 1; 
Nom. χέρης (vgl. 
*Αρης) fehlt2)

φέρ-τερος poet. seitHom. ; 
so auch προφέρτερος, 
major natu, Soph. fr. 
399 Dind.i)

κακώ-τερος II. τ, 32, χ, 
106, auch b. anderen 
Dicht. u. b. spat. Pros. 

χαχ·ίων9 κακ-ϊό-τερος 
Anth. 12. 7, 4. 

χβίρ-ων § 21, 7. 
χερειωνβρ., auchTheokr.

2, 15. 27, 42. 
χειρότερος u. χερειότερος 

ep. u. spat. Dicht.3)

φέρ-τατος Horn., Hes., Pind., 
Ap. Rh., Gallim., so auch 
προφέρτατος, natus maxi- 
mus, Soph. 0. C. 1531; 
φέρ-τ-ιστον Pind. fr. 126 
(92), 2 nach Boeckh, 
tiberl. φέριστον; φέρ-ιστος 
ep., aber d. V. φέριστε, 
ώ φ. Aesch. S. 39. Soph. 
OR. 1149. Theokr. 7, 
125 u. selbst pros. Plat. 
Phaedr. 238, d, wie auch 
schon oft b. Horn.

χάχ-ιύ-τος. 

χ€ίρ-ιύ·τος.

ί

']

als aus λωΐονα verktirzt annimmt, w&hrend es von Anderen fur den Positiv gehalten 
wird, so auch schon Theognis 96 (=  άγαθά), 809 λώϊος nach cod. K (unmOglich 
Komp.), 853 λώια == άμεσον Adverb, oder eher =  άριστα. Die Form λώιος kennt 
auch Herodian L. I, 122.

Ij Die epischen Formen προφερέστερος προφερέστατος kommen von προφερής, 
vorgezogen, vorztlglich. — 2) S. Gurtius, a. a. 0. S. 181. Ober die verschiedenen 
Lesarten χέρηα, χέρηα und χέρεια s. La Roche, Horn. Textkr. 378 if., welcher 
darlegt, dass Aristarch und Herodian χέρεια (doch χέρηι, διά τδ κακόφωνον, und 
χέρηες) schrieben; Gauer, Odyss. I, p. XIII. XVI, der darauf hinweist, dass χέρεια 
χέρηες nebeneinander gerade so stehen Avie 8είομεν θήης. Die komparative Be- 
deutung liegt in diesen Formen zu Tage, ebenso wie in πλέες (s. zu πολύς); daher 
konnten sie auch den Genetiv zu sich nehmen, vgl. 11. 0, 400. Vgl. Buttmann,  
§ 68, S. 268. — 3) Hippokr. IX, 240 χειροτέρη v. 1. χειριστοτέρη; da der Superl. 
U0tig, wird χειριστή zu schreiben sein.

'11
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St. ήχο, Adv. ηχα

μάχ-ρός, lang

μίκ-ρός, klein 
St. με, μι, Vgl. μι- 

νύθω u. dgl., lat. 
mi-n-or

] /  έλαχ, St. έλαχυ, 
Horn, έλάχεια, 
έλαχυ A. Pal. 
7, 498, έλαχύν 
Et. M. 325, 30 

όλίγος, wenig

μέγ·ας, gross

ησσων attisch ήτ των; 
ίσσων (nach κρέσσων? 
Brugmann, Ber. d. 
sachs. G. d. W. 1883, 
193) neuion., § 21, 3 

μαχ-ρότερος von Horn.
an ganz gcw&hnlich 

μασσων (§ 21, 3) poet, 
seit Horn.; Xen. Cyr. 
2. 4, 27 nach Suid. 
(alle codd. haben έλάσ- 
ffcDv); darnach auch 
Rep. L. 12, 5 a. Conj. 
μάσσω f. Ιλάσσω; μασ- 
σότερον dor. Fragm. 
bei Stob.- fl. 65, 16 

μΙχ-ρό·τερος 
μείων; dor. μηων 
μει-ότερος Ap. Rh. 2, 

386.
έλασσων att. έλαττων 

§ 21, 3

όλιγώ-τερος Hippokr. u. 
Spat.

όλεΐζων altatt. Insebr. 
(geeclir. 0ΛΕΖ0Ν und 
0ΛΕΙΖ0Ν)2; όλίζων 
Alex. Dichter, υπο- 
λίζονες v. 1. υπ’ ύλίζ. II. 
σ, 519; όλιζύτερος nur 
spiit. Dichter; §21, 2. 

μείζων § 21, 2, ΜΕΖΟ 
(μείζω) geschr. auf 
e. altattischen Vase, 
Kre tschmer ,  K. Z. 
29, 423; 2) dor. und 
neuion. μέζων

ηκιστος IL ψ, 531; 1) ηκιστος 
Spat.; Adv. ήκιστα 
haufig att.

μαχ-ρότατος v. Horn, an 
ganz gewdlmlich 

μήχ-ισ-τος (vgl. το μήκος) 
poet, seit Horn., spat 
pros., in der frtiheren 
Prosa nur Xen. Cyr. 4. 
5, 28; Ages. 11, 15; 
μήχιστον, longissime; dor. 
μαχιστο;; vgl. § 153, b)

*

μίκ-ρό-τατος. 
μεΐστος Bion 5, 10; Et. 

M. 676, 14.

έλάχ-ισ·τος.

όλίγ-ισ-τος

μ έγ-ιό·τος

*) S. Uber diese Stelle B u ttm an n , Lexil. I, S. 14ff. und dagegen S p itz n e r  
ad h. 1. 'Ηκιστος Aristarch, Andere r κίστος. — 2) Me is  ter  b a n s ,  Gr. der att
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πολύς, viel

§άόιος attisch,2) 
leicht, ]/ £a, 
•/pot, alt- u. neu- 
ion. ρηίδιος; aol. 
βραίδιωςΤΙιβο^. 
30, 28 (cod.
βραδίως); kontr. 
βήδιος Theogn.

(μειζύτερος N. T ., Kir- 
chenv., Byz., μεγαλύ
τερος Etym. Magn. 
780, 2)

πλε ίων (πλέων); St. πλε 
vergl. πλέως, πλήθος, 
πίμπλημι; dor. πλήων; 
s. § 156, 3; Neutr. 
arkad. ΠΛΟΣ; πλειό- 
τερος Arat. 644. 1005. 
1080; A. P. II, 323. 
VI, 302, 8.1)

^διώτερο; Hyper, b. Pol
lux 5, 107; η̂ίτερος 
ep.; £ήτερος Theogn. 
1370; Advb. η̂ιτέρως 
Hippokr. VIII, 10 L.; 
ράτερος Pind. 0 . 8, 
60; ^αδιέστερος Hype- 
rid. b. Ath. 10. 424, d

[μεγαλώ-τατος Et. M. 780, 1]

πλεϊατος, arkad. (dorisch) 
πλήσιος aus πλήστος πλή- 
ιστος

η̂ιτατος Horn.; ή̂ϊστος mil* 
Od. δ, 465 und neuion., 
£άϊστος dor. Theokr. 11, 
7, ^ήστος Timon, fr. 41; 

ραοτος att. (^διώτατος bei 
Spat.)

Inschr. 1182 f. Da der echte Diphthong nicht E geschrieben wird, so mOchte 
όλέζων zu Grunde liegen, wofiir verst&rkt όλε(ζων, vgl. Τροιζήν ftir Τροζήν, und wie 
hier t sich vor σδ =  ζ entwickelt, so vor στ in Γεραιστός παλαιστή ftir Γεραστός 
παλαστή. Ebenso \rerhalt es sich mit μέζων, μείζων. Fur Homer wird μέζων (und 
όλιίζων) als das Richtige anzunehmen sein, vgl. § 153, Anm. 1; μέζων steht in einer 
Grabschrift epischen Dialekts Bull, de corr. hell. VIII, 470.

l) Die Formen πλέες und πλέας (II. λ, 395, β, 129), die man gewOhnlich als 
synkopiert aus πλέονες, πλέονας behandelt, werden gewiss richtiger mit Buttmann 
§ 68, S. 269 fur Positive gehalten (Nom. ΠΛΗΣ, V  πλε), viel; die komparative 
Bedeutung, die sie unzweifelhaft haben, verbindet sich leicht mit dem Begriffe 
viel  und wenig und dergl. Sie linden sich inschriftlich wieder im Lesbischen 
(Dial.-Inschr. 213 πλέας τών αίμισέων) und im Altkretischen (Gortyn. Tafeln), wo 
πλ(ες πλία πλίανς πλιάσι (ε vor Vokal zu i geworden). Auch bei Hippokr. VIII, 36 
hat cod. θ πλέα f. πλείονα. — Die arkad. Form ΠΛΟΣ steht auf der archaischen 
Inschrift von Tegea, Bull, de corr. hell. 1889, 281 Z. 16: μή.. ΠΛΟΣ (doch eher 
πλός als πλώς) 4μέρας καί νυκτός. Das σ scheint den anderen Stamm auf ος 
(§ 152, 2) zu verraten, dem auch πλειους, πλείω angehOrt. — 2) Entst. aus £a 
und der Endung toto;, wie νυμφ-ίδιος: vgl. das Adverb £έα ρεία (Horn.), £α 
(Alkm., auch Sophokl. und Ion), βρά (aol.), leicht, Ahrens, Progr. Hannover 1873; 
oben § 39, 2. Bei Hippokr. ist neben η in Ρηίδιος, (!>ηίτερος ganz tiberwiegend a 
in £αιον, α̂ιθυμεΐν, ραίζειν u. s.w. uberliefert, d. h. da wo nicht zwei kurze Binnen- 
silben folgen; so VI, 648. 656 (^Βυμείτω). VII, 122 (̂ αιζει). VIII, 20. 266 (̂ αΐσιρ,). 
34 (£αίσγ, % ftir ρηΐστβ). 38 (̂ αιζει 8 , mit η a. Handschr.). 124 (jtaiov 0, f. Lesart 
£ήϊστον). 274 (βαιον θ). 268. Ill, 438 (̂ αστώναι); dies α mOchte kurz sein, so dass 
jjalov an den angeftihrten Stellen richtige Form; vgl. δαίς δαιδός ion, =  δάς, σφαδαίζω 
(Hipp. VIII, 92 θ) =  σφαδάζω u. a. m.
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120. 1220 (j>f
5tov codd.), w&li- 
rend eonst fat- 
διος

ονειος, ion. όνήίος, 
niltzlich (Subet. 
τδ δνειαρ)

u. Spat.; (ίηίων neuion.; 
Neutr. pηδιον aleKomp. 
Theogn. 577 ((ίήϊον 0. 
Sc h n e i d e r),Hipp. VII, 
196 [v. 1. ^ o v ,  £ « o v ] ;  

βφσσον unregelmlissig 
au8 ^0jov, vgl. § 21, 
A. 1), Et. M. 158, 
15; 1) $ψων (aus (ίδ
ιων) att.; ρςώτερος wird
v. Phryn. 402 (ubi 
v. Lob.) verworfen.

πέπων, reif πεπ-αί-τερος Aescb.Ag.
1325. fr. 259 Dind., 
Theophr. h. pi. 3. 2, 
1. Kom. Xenarch. b. 
Atb. 13. 569, b (II, 
469 Kock). Theokr. 
7, 120; πεπειρότερος 
(zu πέπειρα, -ρος, s. 
§ 148, Anm. 4) Hip- 
pokr. VI, 554, nach 
θ, a. Lesart πεπέτερος 
d. i. πεπαίτ., 8. Li t t re  

πίων, fett (dial. u. πιότερος h. Apoll. Del. 
spat. Nbf. πΐος 48; Theophr.; Hipp.
Epich. b. Pollux VII, 512. 516 L.
9, 79, Orph.
Arg. 508)

δνήιστος neuion. =  αριστος, 
βέλτιστος der Choliamben- 
dicht. Phonix aus Ko- 
lophon b. Ath. 11. 495, 
d; Heraklit b. Diog. L. 
9, 2. [Pythag.] das. 8, 49. 
Anaxag. b. Simplic. Arist. 
phys. p. 33. Ap. Rli. 2, 
335. Aretaeus p. 130, 
19, s. Passow,  Lex. 

πεπ-αΐ-τατος Alexis b. Ath. 
14. 650, c (fr. 33 K.)

a*

πΐότατος II. i, 577. Hes. Op. 
585. Bacchyl. in Anth. 
6. 53, 2. Hipp. VII, 512 
L. u. s. Arist. probl. 5,5.

*) Ahrens, Progr. 1873, S. 13 erklftrt (ίδσσον fttr Positiv, mit joc gebildet wie 
μέσσος d. i. μίΒ)ος u. a.
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§ 156. Bemerkungen zu den anornalischen Komparationsforrnen.

1. Die unterschiedene Bedeutung der verschiedenen untcr Eine 
Positivform gestellten Komparationsforrnen tritt bei einigen mittelst der 
Ableitung deutlicb hervor. Z. B. άρ-είων, άρ-ιστος von der Wurzel άρ, 
von der auch άρ-ε~τή stammt, bedeuten t t lcht iger ,  tUcht igster  and 
im Sinne der Alten besonders t a p f e r e r ,  t a p fe r s t c r ;  vgl. Apollon, 
de adv. 603: ό άριστός μέν έστιν 6 έν πολέμφ ισχυρός, τροπικώτερον δέ 
καί έπί παντός του προσήκοντος' τή γουν κυριολογί̂  μαρτυρεί τό παρώνυμον 
άριστεύς; κρείσσων (st. κράσσων) und κράτιστος stammen von dem ep. 
Positive κρατός oder dem Subst. τό κράτος, Kraft, Starke, und drlicken 
ursprlinglieh den BegrifF der Kraft, Starke aus. Besonders zu beachten 
sind die aus diesen Komparativen und Superlativen gebildeten Gegen- 
satze: άμείνων Ggs. κακίων und χείρων, άριστος Ggs. κάκιστος und χείριστος; 
βελτίων βέλτιστος — χε(ρων χείριστος; κρείττων — ήττων; zu κράτιστος fehlt der 
Gegensatz. Λφων λφστος sind im Attischen fast ungebntuchlich (λφστοι 
σεΐσαι =  άριστοι Telekleides K. I, 210); ersteres wird namentlich in 
Verbindung mit άμεινον (λωον καί άμεινον) bei der Befragung der Gutter 
gebraucht, als: κοινουμ,ένφ (consulenti), πότερα λφον καί αμεινον είη στρα- 
τεύεσΟαι Xen. An. 6. 2, 15 l); so auch att. Inschr. 0. I. A. II, 162, c, 
25 λωον (so) καί άμεινον. Auch κακίων und κάκιστος sind bei einem Teile 
der att. Schriftsteller nicht gebrauchlich (Thucyd., Aristot., im ganzen 
auch Demosth.), sondern es steht dafiir χείρων χείριστος. Die Formen 
χείρων, χείριστος leitet man ab von der Wurzel χερ, daher χείρ, Hand, 
Gewalt (vgl. υπό χεΐρα ποιεΐσθαι, χείρ-ιον λαβειν τινα), Curtius, Etym.5 199; 
sic schliessen daher von Haus aus den Begriff des Unterliegens, Nach- 
stehens in sich; ήσσων, ήκιστος (ήκιστος), die von gleicher Wurzel mit 
dem Adverb ήκα, milde, sanft, abstammen, haben den Begriff des Schwaclien. 
Beachtcnswcrt ist, dass das adverbielle ήττον „wenigeru heisst und zu 
μ,αλλον Gegensatz ist.

2. Die regelmassigcn Komparativformcn von μικρός: μικρότερος,  
-ότατος drlicken stets den Begriff der Kleinhei t  aus; έλάσσων, 
έλάχιστος aber bedeuten ger ingcr( s ter )  sowohl in betreff der Grdsse, 
also k le iner (s ter )  (Ggs. μείζων, μέγιστος), als auch hmsichtlich der 
Menge, also weniger ,  am wenigsten (Ggs. πλείων, πλεΐστος). Α^Λμείων 
(nicht att., ausscr bei Tragg.) drlickt sowohl den Begriff der Wenigkeit 
(όλίγος) aus, als den der Kleinheit; όλίγος, wenig, wird zuweilen von 
den Dichtern, als: II. β, 529. Od. i, 515. h. Merc. 245. Hes. Op. 643 
und anderen, in Prosa aber kaum (Hdt. 9, 70 έν όλίγψ χώρω) in der 
Bedeutung klein gebraucht; ebenso in beiden Bedeutungen όλείζων (C.

!) Vergl. Lobeck, Aglaopharn. II, S. 1093 f,; Stallbaum ad Plat. Leg.
8. 828, a; Ktthner ad Xen. 1. d.



1. Att. I, 1 B 33 τοΐσι δέ ύλείζοσι μυστηρίοις; das. 9, 10 ολειζον η τριά
κοντα έτη), aber nie das poet, όλίζων (kleiner) und ebensowenig δλίγιστος 
(wenigst).

3. In betreff des Gebrauches der liingeren Formen πλείων u. s. w. 
und der daraus verktirztcn πλέων u. s. w. ist Folgendes zu bemerken: 
Die Ep ike r  bedienen sich beider Formen nach Bedarf des Metrums; 
die a t t i schen  Dicb te r  gebrauchen die liingeren Formen, wiibrend die 
ktlrzeren selten und z. T. verd&chtig sind, als: Soph. Tr. 944 wird im 
Laur. gelesen: η και πλείους τις, gegen den Vers; daflir vulg. η καί κλέους 
τις, Dindor f  η και τι πλείους, Eur. Ph. 539 πλέονι, Aesch. Ag. 1299 
nach der Konjekt. von Schiitz πλέων st. πλέω (s. We l lauer  ad h. 1.); 
dock das Neutrum πλέον oft bei Aristoph. Was die Prosa  anlangt, so 
iindet sich bei Herodot  πλεΐον 1, 192, πλείους 1, 167 [πλείστους Stein],
2, 120. 121 § 4 (in alien Hdsch.), sonst aber stets die kiirzeren Formen, 
als: πλέων, πλέον, πλευν, πλευνος, πλέονι u. s. w.; !) in der a t t i schen 
Prosa hingegen, namentlich bei den Rednern,2) sind die liingeren Formen 
bei Weitem Uberwiegend, besonders die kontrahierten, als: πλείω, πλείους; 
nur das Neutr. S. erscheint ungleich haufiger in der kiirzeren Form 
πλέον als in der liingeren πλεΐον; Tliuc. gebraucht nach der Uber- 
licferung die liingeren und kiirzeren Formen, als: πλείονος und πλέονος, 
πλείονι und πλέονι, πλείονα (2 Mai), πλείω (hiiufig) und πλέω (4 — 5 Mai), 
und πλέονα (2 Mai), πλεΐον und πλέον, doch haufiger πλείοσι als πλέοσι 
(1, 38, 3), πλειόνων als πλεδνων (5, 97; 8, 76, 3; dazu 4, 29, 4 u. 7, 
27, 4 mit v. 1. -ει-), iramer πλείων, πλείους, nie πλέων, πλέους.3) Die 
attischen Inschr. guter Zeit haben in den zweisilbigen Formen mit langer 
Ultima nur ei, in πλέον nur ε, in den dreisilbigen Formen bald ε bald 
ει.4) — Ober πλειν st. πλέον s. § 171 Anm. 10.

§ 157. Anderweitige Bemerkungen.

1. Statt der einfachen Komparationsformen gebraucht die griechisclie 
Sprache wie die lateinische zuweilen auch die Zusammensetzung des 
Positive mit μάλλον (magis) und μάλιστα (raaximc). Diese Umschreibung 
ist notwendig bei alien Adjektivcn, welclie wegen formeller Schwierig- 
keiten, zum Teil auch aus unbekannten Grllnden kcine Komparations- 
formen bilden. Hicrher gehfiren die ineisten Adjektive Einer, sowie

!) S. Bredov, dial. Her. p. 154 sq., der tiberall die kiirzeren Formen herstellt; 
ebenso Stein. — 2j S. Benseler ad Isocr. Areopag. p. 238 sqq. und Bremi,  
Exc. I ad Isocr. p. 198. — 3) S. Poppo de eloc. Thuc. P. I, Vol. I, p. 223 und 
p. 475 sq.; Stahl,  Qu. gr. ad Thucyd. pert. p. 16. — 4) Meisterhans, Gr. der 
att.Inschr. 119 f., nach Wecklein p. 27; v. Herwerden, Test. lap. 62; Riemann,  
Revue de philol. V, 173 flf. ; v. Bamberg, Zeitschr. f. Gynm.-W. Jahresb. 1882, 
203. 1886, 35.
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auch mehrere zweier Endungen, als: άναλκις, γυμνής, πλάνης, άγνώς, μαινάς, 
namentlich solche, welclie auf ein unverandertes Substantiv ausgehen 
(§ 150, XVI): εύελπις, i, G. ιδ-ος, ϊδρις, i, G. ι-ος, εύσταχυς, υ u. S. w., 
ferner die Participien, wenn sie nicht ganzlich adjektivische Bedeutung 
angenommen haben, als: μάλλον, μάλιστα άγαπών, φιλών τινα. Auch bei 
φίλος ist in attischer Prosa und bei Herodot (der weder einen Komp. 
noch einen Superl. yon φ. bildet) die Umschreibung die ilbliche Aus- 
drucksweise, als: μάλλον φίλον Aesch. Ch. 219. Soph. Ph. 886. των παρ' 
έαυτώ μάλιστα φίλων Xen. Cyr. 8. 1, 17. *) Doch findet sich wenigstens 
φίλτατος auch in attischer Prosa nicht selten. — Soli aber der Begriff 
pot ius  und pot issimum ausgedriickt, oder soil der Begriff win koherem, 
in hochstem Gradeu nachdruckliclier und mehr fur sich, getrennt von 
dem Adjektive, hervorgehoben werden, so versteht sich der Gebrauch 
von μάλλον, μάλιστα von selbst. 2)

2. Der Super la t iv  bezeichnet im Griechischen wie im Lateinischen 
sehr oft nicht den hochsten, sondern nur einen sehr hohen Grad, als: 
σοφώτατος άνήρ, ein sehr weiser Mann. Doch macht das Lateinische, 
welches den rketorisch verstarkten Ausdruck liebt, von diesen Super- 
lativen noch einen ungleich starkeren Gebrauch als das Griechische.

3. Einige Adjektive lassen wegen ihrer Bedeutung keine Steigerung 
zu, z. B. diejenigen, welche einen Stoff ausdrucken, wie χρύσεος (χρυσό- 
τερος kommt von dem Subst. χρυσός, s. § 154, Anm. 4, wie βασιλεύτερος 
von βασιλεύς), oder eine Abstammung,  wie Ελληνικός, oder eine be- 
s t immte Grosse oder Zeit ,  wie die Kardinalzahlworter, εις, δύο, 
τρεις u. s. w., χθεσινός, μετοπωρίνός, oder den ganzen Inbegriff des zu 
einer Beschaffenheit Gehorigen, als: πάνσοφος, oder deren ganzliche Ab- 
wesenheit, als: άψυχος, leblos, αθάνατος, oder eine Beschaffenheit, welche 
bei alien Wesen auf gleiche Weise stattfindet, als: θνητός.3) Finden 
sich gleichwohl Adjektive von solchen Begriffen bei den Sckriftstellern 
gesteigert, so liegt immer eine besondere Absicht zu Grunde. So z. B. 
findet sich ofter bei Aristophanes, aber auch bei anderen Dichtern, ja 
selbst in der Prosa der Superlativ μονώτατος, um die hockste Potenz 
des Begriffes al lein zu bezeichnen ( =  der allereinzigste): Ar. Plut. 
182. Eq. 351. Tlieokr. 15, 137. Lycurg § 88 (ubi v. Maetzner p. 229). 
§89 .  Aesop, f. 350; ferner in komischem Sinne αύτότερος αυτών Epicli. 
bei Apollon, de pron. 80, b; Ohr. έκεΐνος αυτός; PI. αύτότατος Ar. Plut.

J) La Roche, Zeitsehr. ftir Osterr. Gymn. 1874, 405f., und Progr. Linz 1884' 
S. 14f. — 2) Darnach sind zu sichten die Beispiele bei La Roche, Progr. 15f.; 
so zu streichen προ&ύμως μάλλον ή φ(λως A. Ag. 1591. μάλλον άσύμφορόν έστιν ή 
παράνομον Dem. 23, 101. — 3) Vergl. Κ. Ε. Chr. Schneider, Akad. Vorles. liber 
Griech. Gr., S. 193 ff.; Lentz de Graeci serm. vocabulisincomparab. in der Zeitsehr. 
fiir Altertumsw. v. Bergk und C&sar 1852, Nr. 27. 28, 1855. Nr. 4. 5.
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83, wie ipsissimus bei Plant. Trin. 4. 2, 146; Apollon. 1. d. 81, a 
vergleicht Δαναώτατος bei Aristoph. fragm. (259 K.); Έλληνικώτερος 
bei Plut. Lye. et Num. comp. 2 und είναι τε τον Φίλιππον *Ελληνικώτατον 
άνθρώπων, δεινότατον λέγειν, φιλαθηναιύτατον Dem. 19, 308 bedeuten liellenisch 
gebildeter, gcbildetster; dazu βαρβαρώτατος Ar. Av. 1573. Thuc. 8, 98, 
1; των Ίνδικωτάτων καί θαυμασίων (λίθων) Pllilostr. V. A. I. C. 10 p. 9 K. 
der ecbt indiscben Edelsteine. *)

4. Audi finden sicli einige Beispiele von Komparationsformen, welclie 
sicli aus schon vorhandenen Komparationsformen gebildct liaben.2) Mehrere 
Beispiele der Art liaben wir schon § 155 gesehen, als: άμεινότερος, άρειό- 
τερος, κακιότερος, χειρότερος, χερειότερος, μασσότερον, όλιζότερος, πλειότερος, 
μειότερος, μειζύτερος, (!>αύτερος; ferner: ου του έσχατου (s. Nr. 5) έσχατώ-  
τερον εΓη αν τι Aristot. metaph. 9, 4 ρ. 1055, a, 20; τά πάντων έσχατώτατα 
παθών Xen. Hell. 2. 3, 49 (ν. 1. έσχατα, ιι. so Cob.); in komisehem Sinne: 
Kleon: έγώ σοι πρότερος έκφέρω δίφρον. Wurstll.: άλλ* έγώ προτεραίτερος 
Ar. Eq. 1165; haufig seit Ilomer in der Dichtcrspraclie πριότιστος, omnium 
primus, πρώτιστον Adv., selten in der attischen Prosa, z. B. [Dem.] 43, 75, 
ofter in der spiitcren;3) Aescli. (frg. 351) μειζονώτερος, ders. frg. 398 
und die Komiker Plierekrates u. Eubulos κυντερώτερος, κυντατώτατα (Phot. 
Lex. p. 188, 24; Bk. An. 1, 101; Kock, Com. I, 174. II, 194); κυν- 
τότατον Aristot. π. ποιητικής (Bk. An. das.); άσσοτέρω (v. d. Komp. 
άσσον propius) Od. p, 572. τ, 506; έπασσύτερος ep. (das ο ν. άσσον ist 
auf Sol. Weise in υ tibergegangen), ασσιστα Aeseh. fr. 62, dor. Inschr. Rohl 
68; έγγιστότατα (v. d. Sup. έγγιστα) Hipp. VI, 522 L., in alien Ildschr.; 
καλ(λ)ιτέρω; Inschr. Elis Dial.-Inschr. 1156; υπερτερώτερος (ν. υπέρτερος, 8. 
Nr. 5) Hesych., s. Schmidt ,  Aescli. frg. 351 (Agam. 428 nach Weil ,  
wo die lidsdir. υπερβατώτερα); τρίτατος Horn., Ap. Ilh. u. Eur. Hipp. 135 ; 4) 
έλαχιστότερος (mit supcrlat. Sinne) Paul, epist. ad Ephes. 3, 8.

5. Mehrere Adjektive, die den Begriff einer ri iumlichen oder 
zei t l ichen Ordnung oder Folge ausdriicken, kommen nur in Kom- 
parativformen vor, weil sic nach ihrem BegrifFe nicht an und fUr sich 
(absolute), sondern nur in Vergleichung gebraucht werden. Als Stamm 
liegt diesen Komparationsformen5) meist ein Ortsadverb zu Grunde, als: 
(von πρό) πρότερος (prior), πρώτος (kontr. aus πρόατος, dor. πράτος, primus), 
(von πάρος, seit Horn, poet., oder vielmchr v. einer verschollenen Lokativform

παροι, vgl. d. folg.) παροίτερος Horn. u. split. Epik., παροίτατος Ap. Rh. 
(von dcr Lokativform μυχοΓ, Nom. μυχός) μυχοίτατος ιζε Od. φ, 146, im

Innersten; dancben μύχατος Eur. Hel. 188. Callim. u. A .; μυχαίτατος
Joseph.

*) Vergl. Bast ad Greg. Cor. p. 306. — 2) La Roche, Progr. Linz 1885, 14iT. 
— 3) S. Lobeck ad Phryn. p. 419 sq.; La Roche, Progr. Linz 1885, S. 15. — 
4) NochAnderesLa Roclie das.; G.Meyer, G. 3712. — 5) La Roche, das. lOff,



(von κατ-όπιν, οπι(σ)-θεν) όπ(στερος, posterior, Arat. u. Nonn., δπισ&ότερος 
Arat. 148, όπίστατος, postremus, II. 342. λ, 178.

(von άνω) άνώτερος, superior, Hipp. Ill, 528 L., mit v. 1. άνωτέρω, vgl.
VIII, 312, und Spat., άνώτατος, supremus, Hdt. 2, 125 und Spat, 

(von κάτω) κατώτερος, inferior, Hippokr. das. Callim. Cer. 131. Aristot., 
Theophr. und Spat., κατώτατος, infimus, Xen. Cyr. 6. 1, 52. Theoplir. 
und Spat.

(von υπέρ) υπέρτερος (superior, holier, vorztiglicher), seit Homer poet. u. 
in spaterer Pros., υπέρτατος, seit Horn, poet., καθυπέρτερος, Theokr. 24, 
97. 98 u. A.; ύπατος, (supremus, hochster), seit Horn. poet, und 
in spaterer Pros, (ύπατος d. rom. Consul), mit Suff. ατος wie in πρόατος 
πρώτος, έσχατος u. a., oben § 154, Anm. 8; υπερώτατος Pind. N. 8, 43. 

(olme Stammwort im Griech.?) ύστερος (posterior, letzterer), ύστατος 
(postremus, letzter), beide seit Horn, allgem. gebr. ;*) neb. ύστατος 
υστάτιος II. θ, 353. Od. ι, 14 u. A.

(unbek. Stammwort) πύματος der letzte, Horn, oft; Soph. OR. 661. OC. 
1236. 1675 u. sp. Dichter.

(von έξ) έσχατος (extremus), seit Horn, allgem. gebr., durch Versetzung 
von έχσ in έσχ entstanden.

(von εσω) έσώτερος, interior, έσώτατος, intimus, Joseph., Philon u. s. w. 
(von Ιζω) έξώτερος, N. Test, (mit superlativem Sinne, d. &usserste, wie 

tiberhaupt τερος im Neuen Test, und im Neugr. die superlative 
Bedeutung mit umfasst); έξώτατος LXX.

(von Ινδόν) ένδότερος Spat., ένδότατος Hesycll.
(von άγχου, άγχι, nahe), άγχότερος Hdt. 7, 175, propior, άγχιστος, proximus, 

Od. ε, 280. Pind. P. 9, 64. Soph. OR. 919. El. 1105, τα δ’ άγχιστα 
Antiph. 2, α, 6.

(von έγγύς, prope), έγγύτερος Spat. ν. Theophr. an; έγγιστος Polyb.; δι’ 
έγγυτάτου Thuc. 8, 96, 2 u. Sp.

(von Ινερ-θεν, νέρθεν, von unten her, aus έν gebildet, eig. von innerhalb d.
Erde; auch ενεροι inferi) (έ)νέρτερος, inferior, οί (έ)νέρτεροι, inferi, poet, 

(von πόρρω, fern) πορρώτερος, entfernter, Theophr. c. pi. 1, 11, 3.
(von πέρα, ultra), περαίτερος Pind. 0 . 9, 105 (8, 63 -τερον Adv.).
(von άφαρ, alsbald), άφάρτερος, rascher, 11. ψ, 311.

6. Auch andere Adjektive finden sich in der Komparationsform 
oline adjektivischen Positiv, die gleiclifalls aus Adverbien hervorgegangen 
sind, als: ήρέμα, ruhig, ήρεμέστερος, s. § 154, 4, c); προυργου, zum Zwecke, 
προύργιαίτερον, zweckdienlicher, προδργιαίτατος, s. § 154, 3.

574 A nderw eitige  B em erk u n g en  ttb e r die K o m p ara tio n sfo rm en . § 157.

*) Foerstemann 1. d. p. 28 leitet von δπό ab; Curtius, Et.5 S. 228 u. A. 
bringen υστ. mit dem indischen uttara der obere zusammen (von ud aufw&rts), 
wozu indes die Bedeutung wenig stimmt.



§ 157. A nderw eitige  B em erkungen . 575

7. Selbst aus Subetantiven hat die griechische Sprache die Freiheit 
Komparationsformen zu bilden.*) Hierbei sind zwei Fiille zu unter- 
scheiden: a) wenn das Substantiv sowolil hinsichtlicli der Form als des 
Begriffes den Positiv zu den Komparationsformen ausraacht, d. h. wenn 
das Substantiv als Pradikat oder Attribut eines Dinges aufgefasst werden 
kann, als: βασιλεύς, Konig, auch Adj., wie άνήρ βασιλεύς, Horn., βασιλεύ- 
τερος und βασιλεύτατος (episcli), in hbhercm, libchstem Grade Konig; 
δούλος, Sklave, oft aucli, selbst in Prosa, Adj., als: άνήρ δούλος, Hdt. 
7, 7 Αίγυπτον πασαν πολλδν δουλοτέρην ποιήσας η έπι Δαρείου ήν; χούρος, 
Jiingling, χουρύτερος, jlinger II. δ, 316. Od. φ, 310 und Folg.; έταίρος, 
Freund, έταιρύτατος Plat. Gorg. 487 d. Phaed. 89, d; άοιδός, Sanger, 
auch Adj., wie άοιδός άνήρ Od. γ, 267, άοιδοτέρα, bessere Siingerin, Alkm. 
23, col. Ill, 29, άοιδότατος, gesangreichster, Eur. Hel. 1109. Theokr. 
12, 7. Callim. Del. 252; κιθαράοιδος (-φδός), κιθαραοιδότατον Ar. Vesp. 
1278, χιθαρωδότατος Eupolis b. Schol. Thesm. 162; κλέπτης, Dieb, aber 
auch Adj., als: Soph. Ai. 1135 κλέπτης γάρ αυτού ψηφοποιδς εδρέΟης, 
κλεπτίστατος, diebischer, §154, 5, a); mit melir Freiheit κύων, G. κυν-ός, 
Hund, κύντερος, κύντατος, unverschilmter, -ster, ep., doch auch Eur. Suppl. 
807 τά κύντατ* άλγη κακών; δ χρυσύς, Gold, χρυσύτερος 8. § 157, 3; bei 
Sophr. fr. 28 (49) φωρτατους καπήλους und scherzhaft 96 (55) [wenn 
richtig emcndiert] προβάτου προβάτερον, οίος οΐότερον von πρύβατον und οϊς 
(οίς) Et. Μ. 256, 30, s. Ahrens,  dial. II. p. 388; Lentz Herod. II, 
238; — b) wenn das Substantiv nicht hinsichtlich des Begriffes den 
Positiv bildet, sondern nur hinsichtlich der Form als Grundlage der 
Komparationsformen angesehen werden kann, indcm keine entsprecliende 
Positivform vorhanden ist. Beispiele der lctzteren Art bietet in reichlicher 
Zahl die Dichtersprache, namentlich die e pi sell e, dar, als: το έλεγχος, 
Schimpf, έλέγχιστος, beschimpftester II. β, 225. δ, 171. p, 26. Od. x, 72; 
τύ κέρδος, Gewinn, κερδίων, vorteilhafter, κέρδιστος (dies auch A. Prom. 
385. S. Ai. 743) listigster, gewinnbringendster, το ύψος, Ilbhe, υψίων Pind. 
fr. 197 (232), υψίτερος Theokr. 8, 46, υψιστος poet., το κηδος, Sorge, 
Verschwiigerung, κήδιστος, carissimus, II. t, 642, Od. d, 583; τδ (̂ Τγος, 
Kfilte, (5>ιγιον kiilter, schauerlicher, ί̂γιστος, ep. Man kann f(ir solche 
Komparat. auch das abgeleitetete Adjektiv irgendwelcher Bildung als 
Positiv setzen, wie § 153, a—c geschehen ist, als κερδαλέος, ι̂γαλέος, 
υψηλός, κήδειος; ebenso άλγεινύς — άλγίων (τδ άλγος), κρστύς — κράτιστος 
(τδ κράτος), αίσχρός — αισχίων (τδ αίσχος) u. s. w. Fernere Bildungen zu 
Subetantiven sind: θεός, Gott, Οεώτερος Od. v, 111. Callim. Ap. 93, 
gottlicher; δ μυχός, das Innerstc, μύχατος, poet., 6 δετός, Regen, άνεμοι 
δετώτατοι Hdt. 2, 25 venti pluviosissimi (indes cod. A 2 δετιώτατοι, und l

l) Aufz&hlung La Roche, Progr. Linz 1885, 8 f.
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so Schweigh. Buttm.); το οπλον, Waffe (?), δπλότερος und δπλότατος Horn, 
und andere Dichter, waffenfahiger, -ster, daher auch jiinger, -ster; τδ , 
πυρ, G. πύρ-ός, Feuer, πυρώτερα Adv. (st. πυρρύτερα), feuerfarbener, Arat. 798.

8. In der griechischen, sowie in der indischen, deutschen, lateinischen 
u. a. Sprachen, tragen die Ord inalzah lwor ter  und mehrere Pronomina 
und pronominale Adjektive die Komparat iv-  Oder Superlat ivform. 
So setzt die indiscke Spraehe an mehrere Pronominaladjektive die 
Endungen taras, a, am (Komp.) und tamas, a, am, und an mehrere Worter, 
welche eine Zahl oder ein Mass bezeichnen, die Endung tas an.*) 
a) Die Komp a r a t  ivform haben folgende Numeralien, Pronomina und 
Adjektive, in denen die Beziehung einer Zweiheit  liegt, namlich: έτερος 
dor. ατερο;, der eine (andere) von zweien, wohl vom St. έν«, vgl. φρασίν 
st. φρενσίν, und ά-πλούς i) 2) (skr. itaras vom Pronominalst. i); ουδέτερος 
d. i. ουδέ ετ., μηδέτερος, neuter, δεύτερος, άμφύτεροι, πότερος (ion. κότερος, 
indisch kataras, d. i. quis e duobus, uter v. kas, quis?), δπότερος, (οτερος 
dial.), έκάτερος (jeder von beiden); ebenso die Adjektive, welche raum- 
liche Gegensatze, wie Oben und Unten,  Innen und Aussen u. s. w., 
ausdrilcken: δεςίτερός, dexter, u. άριστερός, sinister, τά εντερα, Eingeweide, 
eigentl. das Inn ere; die Pronominaladjektive: ήμέτερος, υμέτερος. σφέτερος, 
welche persbnliche Gegensatze auf vergleichende Weise ausdrucken (vgl. 
unser ,  euer,  noster ,  ves ter) ;  vgl. auch θηλύτερος, όρέιτερος, άγρότερος, 
δημότερος (Arat. 107. Αρ. Rh. 1, 783), θεώτερος Od. ν, 111, oben § 154 
Anm. 9. — b) Die Super la t ivform haben: a) alle Ordinalzahlworter ,  
mit Ausnahme von δεύτερος, (doch auch δεύτατος Horn., eigentlich mit 
Rucksicht auf mehrere Andere der zweite, d. h. der letzte, vgl. II. τ, 
51, Od. a, 286. ψ, 342), insofern sie die vergleichende Beziehung auf 
eine Mehrzahl ausdriicken: αα) mit der Endung ομος, imus, als: πρόμος, 
pr imus,  έβδομος, sept imus,  s. § 181, 3 die Zahlworter; — ββ) mit der 
Endung τος, ind. thas, lat. tus, als: τέταρτος, quar tus ,  vierter ,  ind. 
caturthas, έκτος, sextus, sechster, ind. schaschthas, εικοστός, zwanzigster;  
daran schliessen sich πόστος, der wievielte, δπόστος. — β) έκαστος (ur- 
sprilngl. /έκαστος, jeder), wenn die Rede nicht von Zweien, sondern von einer 
grosserenZahl ist (ind. auch katamas, quis e pluribus; jatamas, qui e pluribus).

§ 158. Komparation der Adverbien.

1. Bei der Komparation der A d v e r b i e n  ist der Unterschied 
zwischen den Adverbien, welche erst durch Ablei tung von Adjek- 
t iven entstanden sind, und zwischen den ursprungl ichen Adverbien 
von Wichtigkeit.

i) Vgl. Bopp, V. Gr. §§ 292 ff.; FOrstemann 1. d. p. 9 sqq.; Hartung
liber die Kasusflexion S. 293ff.; Max Schmidt de gr. et lat. pron, p. 64 ff. und 
p. 71. — 2) G. Meyer, Gr. 382.
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2. Die von Adjekt iveu abgclei te ten Adverbieii namlich, welcbe 
die A rt und Weise bezeichnen, liaben in der Regel keine besondere 
adverbialische Enduug, sondern gebrauchen im Kompara t ive  das 
Neutrum Sing, und im Super lat ive  das Neutrum Plur.  im Akku- 
sativc (Apollon, de adv. 580) der entsprecbenden adjektiviscben Kom- 
parationsformen, ale:

σοφώς (von σοφός) 
σαφώς (von σαφής) 
χαριέντως (von χαρίεις) 
εύδαιμόνως (von εύδαιμων) 
αίσχρώς (von αισχρός) 
ήδέως (von ήδύς) 
ταχέως (νοη ταχύ;)

Komparativ.
σοφώτερον
σαφέστερον
χαριέστερον
εύδαιμονέστερον
αΓσχίον
ήδιον
θάσσον, att. ττον

Superlativ.
σοφώτατα
σαφέστατα
χαριέστατα
εύδαιμονέστατα
αΓσχιστα
ήδιστα
τάχιστα.

Anmerk. 1. Zuweilen aber haben aucb die Komparative die Endung des 
Positivs, als: εόρυτέρω; Ar. Lys. 419. γελοιοτέρως Plat. Hipp. M. 293, c. κρεισσόνως, 
υποδεεστέρως, έλασσόνω; Antiph. 4, δ, 6. Plat. Leg. 9. 867, b. ποδεινοτέρως Xen. 
R. L. 1, 5. υγιεινοτέρω; 2, 5. καλλιόνως (selt.) Plat. Theaet. 169, e. Leg. 2. 660, d. 
βελτιόνως (selt.) id. Civ. 6 , 484, a (ubi v. Schneid.). ήσσόνως Hippokr. VI, 14 
nach A, Gomperz. ΰγροτέρως Xen. r. eq. 1, 6, άσφαλεστέρως Thuc. 4, 71, κατα- 
δεεστέρω; und ένδεεστέρως Ofters, σοντομω τέρω; Isaeus 11 § 3. άκολαστοτέρως Xen. 
Comm. 2. 1, 1. θειοτέρως Hdt. 1, 122. ίσχυροτέρως 3, 129. εόπετεστέρως 3, 143. 
άΟυμοτέρω; Isokr. Paneg. § 116, άπορωτέρως ib. § 109. Antiph. 3, β, 1; σαφεστέρως 
das. 5; χαλεπωτέρως Thuc. 2, 50 u. s., άγριωτέρω; Plat. Ofters, άληθεστέρως Plat. 
Oilers, μοχίΐηροτέρως Thuc. 2, 50 u. s , φιλοτιμοτέρω; Isokr. Euag. § 5, έχθιόνως 
(selten) Xen. Conv. 4, 3, έχΟροτέρως Dem. 5, 18, μειζόνω; sehr oft, z. B. Thuc. 
4, 19. άσθενεστέρως Plat. Phaedr. 255, e. u. a.1)

Anmerk. 2. Die adverbiale Form des Superlativs auf ως kommt bei 
gulen Schriftstellern nur ganz vereinzelt vor: Ιχανωτάτως Hipp. VI, 24 L. έσχάτως 
das. 14. έλαχίστως IX, 254. ήδίστως (v. 1. ήδιστα in A) III, 480. ξυντομωτάτως 
Soph. OC. 1579, wofUr Elrnsley ξυντομώτατον, Reisig (Comment, crit. p. 389) 
ξυντομώτατος liest (vgl. Buttmann II, § 115, b. A. 2), δυστηνοτάτως Eur. Suppl. 
967, οίκτίστως Anth. P. 9, 267.̂ ) In der Sprache der Grammatiker und Scholiasten 
aber werden dergleichen Fonnen Oilers gefunden, als: άτακτοτάτως, άκριβεστάτως, 
μεγίστως. S. Buttmann a. a. 0. — Auch der adverbiale Superlativ auf ov 
ist sehr selten und fast nur auf die Dichtersprache beschr&nkt, als: ζώσιν μέγιστόν 
γ* εύκλεείς Eur. Heracl. 792; regelm&ssig ist μέγιστον φρονοδντας Xen. Comm. 1. 1, 
13 nach Analogic von μέγα φρονείν; doch Adv. des Ortes und der Zeit kommen 
Ofter, auch in der Prosa, in dieser Form vor, als: πύματόν τε καί ύστατον ήντετ’ 
’Απόλλων 11. χ, 203. Od. υ, 116. πρώτον καί ύστατον Plat. Menex. 247, a. ol τοδς 
έχθρου; μήκιστον (longissime) άπελαύνοντες Xen. Cyr. 4. 5, 28.

·) Vgl. Matthiae, A. Gr. I, § 262; Buttmann II, § 115b, Anmerk. 2; 
Poppo ad Thuc. 1, 130, P. Ill, Vol. I, p.627; Schoemann ad Isaeum p. 459; 
Bremi ad Isocr. Exc. II, p. 202; Elrnsley, Add. ad Eurip. Heracl. p. 138 sq.; 
Bredov, dial. Her. p. 27 sq.; La Roche,  Progr. Linz 1885, 16 f. Frohwein,  
Curt Stud. I, 88 ff. — 2) La Roche das. 17; Frohwein 89 ff.

Ktiliners auefiihrl. Griech. Grammatik. I. T. 37
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•3. AUe ursprllnglichcn Adverbien des O rte s  auf ω, als: άνω, 
κάτω, !ζω, ίσω u. 8. w , behaltcn dieee Endung regelrniiseig auch in den 
Komparationsformcn bei; aber auch die meisten anderen ursprllnglichen 
Adverbien nehmcn dienelbe an (vgl. Apollon, de adv. in Bekk. An. II. 
579 eq.), ale: *)
άνω, oben, άνωτέρω (άνώτερον Spilt.) άνωτάτω; άνώτατα Thuc. 4,

110, 3, doch Stahl mit
. Μ άνωτάτω

κάτω, unten, κατωτέρω (κατώτερον κατωτάτω Hdt. 2,125. Ael.
Aristot. h. a. ζ, 10 N. A. 15, 11. κατώτατα
p. 565 a 4) Hdt. 7, 23

Ιξω, drausscn, Ιςωτέρο) έςοηάτω
Ισω, drinnen, έσωτέρω έσωτάτω (Hippokr.)
άπό, entfernt, άπωτέρω άπωτάτο)
άγχου, nahe, * άγχοτέρω Αρρ. Β. C. 1, άγχοτάτω (άγχότατα ν. 1.

57; άσσον Horn., Hdt., Iidt. 7, 64; άγχιστα Horn.,
att. Dicht. Hdt;, Aesch.Suppl. 1036, 

Inschr. Pergamon nr. 13, 
9; ασσιστα dor. Inechr. 
R(ihl 68)

πάρος, vor, παροιτέρω Ap. lih. 2, Superlativ fehlt
425. 3, 686

πέρα, ultra, περαιτέρω (περαίτερον Superlativ fehlt
Pind.0.8,63u.SpUt.)

τηλου, fern, τηλοτέρω Arat. 1050, τηλοτάτω Od. η, 322. Anth.
A. Pal. 5, 254. 301, P. 7, 399 (τήλιστα Orph.
Ilippokr. Arg. 179)

έκάς, fern, έκαστέρω έκαστάτω
Ινδόν, drinnen., ένδοτέρω Spiitere (von ένδοτάτω Spilt, (v. Theophr.

Theophr. an) an)
μακράν, weit, (μακροτέρως Plat. Soph. μ.ακροτάτω Spilt, (μακροτάτην

258 0) X. Anab. 7, 8, 20)
ίγγύς, nahe, έγγυτέρω und έγγύτερον; έγγυτάτω u. έγγύτατα,3) selt.

Ιγγιον Hippokr. VI, u. nicht gut att. έγγιστα
568 u. s., Aristot. u. Antiph. 4, δ, 11 (έγγιστό-
Spiitere 2) τατα Hipp., s. ob. § 157,4).

πλησίον, nahe, πλησιαιτέρω Iidt. 4, 112; πλησιαίτατα Xen. Vect. 4,
πλησιαίτερον Xen. 
Comm. 2. 1, 23

46

l) La Roche 17 if.; Frohwein 74ff. — 2) S. Lobeck ad Phryn. p.296sq. — 
3) S. Schneider ad Xen. Anab. 2. 2, 17; Bornemann ad Cyr. 4. 1, 3; Ktihner
ad Anab. 5. 4, 13; Rutherford, The new Phryn. 356 f.; La Roche a. a. 0.18.
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πρό, vorwtirte, 
πρόσω, πόρσω, att. 

πόρρω, fern,

πέλας, nahe,

προτέρω, ep. 
προσωτέρω Hdt. u. Spilt., 

πορρωτέρω att.} πορ· 
ρώτερον Dem. 20, 140 
(des Hiats wegen), 
Aristot. und SpHtere; 
πόρσιον Pind. 0 . 1,114

ohne Komparativ

Superlativ felilt 
προσωτάτω Hdt., Eur. Andr. 

922. S. Ai. 731, auch 
Xen. u. Spilt.} προσώτατα 
S. El. 391. Eur. I.T. 712. 
Hdt. 2, 103 5 πορρωτάτω 
gew.; πορσώτατα Hesych; 
πόρσιστα Pind. N. 9, 29 

πελαστάτω, Hipp. VI, 298. 
340. VIII, 140.292 L. u. 8.

Οψου, hoch, olme Komparativ υψοτάτω Bacchyl. 27, 5.
Anmerk. 3. Die Adverbien πρωί att. πρψ, frtili, und όψέ, spat, bilden ihre 

Komparationsformen, wie die von Adjektiven abgeleiteten Adverbien, durch das 
Neutrum der aus ihnen entslandenen Adjektive: πρώϊος, όψιος, niimlich: πρωϊαίτερον 
besser πρψαίτερον, τατα; όψιαίτερον, τατα, s. § 154, 3. Μάλα, sehr, hat μάλλον 
(entst. aus μάλ,ρν s. § 21, 6 ; dafilr μάλΐον Tyrt. fr. 12, 6 nach M. Schmidt; vgl. 
Ghoerob. Hdn. Lentz II, 548) t), μάλιστα.

Z w e i t e s  Kapi te l .

Von dem Pronomen.
§ 159. Begriff und Einteilung der Pronomina.

1. ’ Die P r o n o m i n a  (άντωνυμ(αι) drucken nicht, wie die Sub
stantive, den Begriff eines Gegenstandes aus,· sondern geben nur die 
B e z i e h u n g  e i nes  G e g e n s t a n d e s  zu dem R e d e n d e n  an.

2. Samtliche Pronomina zerfallen in funf Hauptklassen: 1) per- 
s o n l i c h e ,  2) d e m o n s t r a t i v e ,  3) re l a t i ve ,  4) f ragende  oder 
i n t errogat i ve ,  5) u n b e s t i m m t e  P r o n o mi n a .  Die Pronomina 
werden nach Bedeutung und Form unterschieden in; a. S u b s t a n -  
tiv-, b. Adjekt iv-  und c. A d v e r b i a l p r o n o m i n a :  a) ich, du, er, 
sie, es; b) mein, dein, sein; c) hier, dort, so. Die letzte Klasse indes ist 
mehr als Art des Adverbiums wie als solche des Pronomens zu rechnen.

Anmerk. Der Begriff des Pronomens und vollends die Anwendung dieses 
Begriffs ist naturgem&ss etwas fliessend, und bei den Alten kam hinzu, dass. sie 
die Artikel als besondere Wortklasse aussonderten, d. i. unsere Artikel und das 
bei uns sog. Pron. relativum (apftpov προτακτικόν — Υποτακτικόν). Unter άντωνυμίαι 
verstand man hauptsftchlich die persOnlichen (und possessiven) Pronomina; die 
Demonstrativa schwanken zwischen άντωνυμία und άρθρον; die Interrogativa und 
Indefinite liess man beim Nomen.

*) Es wird hier μάλιον als ionisch bezeichnet, dagegen von Eustath. 1643, 32 
μάλλιον als dorisch. Ghoerob. scheint von μάλιον zu reden (anders Harder de a 
vocali 104, der ftir μάλλιον auch in Schol. AV II. 8, 353 ein Zeugnis gefunden hat).

37*
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Deklination der Pronomina.
Vorbemerk. Die Pronomina entbehren fast durchweg (ihrer Bedeutung 

wegen) des Vokativs, der auch bei σύ, ύμεϊς, έμός, wo er der Bedeutung wegen 
mOglich ware, eine eigene Form nicht gefunden hat; nur ήμέτερος bildet eine 
solche, § 170 A.

I. Personalpronom m a.
Substantivische Personalpronomina (άντωνυμίαι at πρωτότυποι).

N.

G.

D.

A.

§ 160. Bootischer Aeolismus.1)
Abktirzungen: Ap. =  Apollonius de pron.; Cor. =  Corinna.

| ίων (ίών)?2) ich, Ap.
! 64, b; ίώ Ar. Ach.

899 (v. 1. ίων von 
είμι) J ίώνγα (ίώνγα) 
Cor. 21 ( =  Ιγωγε); 
ίώγα Ar. Ach. 898; 
ίώνει (ίώνει) Cor. 10. 
S. § 166, 3. 

έμους3) Cor., Ap. 94, c. 
95, a.

έμυ Ap. 104, b, aitere 
Schreibung έμοί Ar. 
Ach. 895.

(nicht tiberl., doch in- 
direkt έμέ bezeugt, 
Ap. 106, b)

S ingularis. 
του Cor. 1 ; τούν (vgl. 

ίων), τούγα Ap. 69, c; 
τύ Ar. Ach. 779 
(gespr. jedenfalls tu).

τεους Cor. 11 ; τιους 
Ap. 95, b. c; τευς 
Cor. 24. Ap. 95, c 
(wenn nichtPossessiv 
τεύς =  τεός).

(τυ anzunehmen)

τίν end. Cor. 4. Ap. 
105, b (τίν nach eini- 
gen Gr. b. Apoll.5)

έους Cor. 2. Ap. 98, b 
(auffallend dieTenuis 
davor, άπ’ έους; άφ’ 
korrigiert M e i 81 e r).

υ (fZ) Ap. 106/ a ;4) 
[f]ol Dial. - Inschr. 
719, 7?; dagegen 
έΐν Cor., Ap. 106, b. 

(nicht tiberliefert.)

!) S. Ahrens, dial. I, p. 206 sqq.; Meister, Dial. I, 273f. — 2) In Et. M. 
315. 17 sqq. wird ίων mit dem Sp. lenis angefuhrt; Apollon, de pr. 64, c bemerkt 
aber ausdrucklich, dass nach Tryphon diese Form aspiriert sei (Ιών), und zwar 
έπεί δασύνεται τά φωνήεντα έν ταΤς άντωνυμίαις, δτε πρδ φωνηέντων τίθενται, έός, έου 
u. s. w.; doch dieser Grund hat, wie Ahrens 1. d. bemerkt, hier keine Geltung, 
da die Pr. έός, έου u. s. w. nicht wegen des folgenden Vokals aspiriert sind, sondern 
weil sie ursprtinglich mit σ anlauteten, wie im L. suus, sui, sibi, se; auch steht 
bei Aristoph. (ίώ), ίώγα. Die Form ίώ vergleicht Buttmann, Lexil. I, S. 52 mit 
dem ital. io (ich). — 3) Έμους τεους έους sind im Dorischen richtig; im BOotischen 
dagegen ist das ου unerkl&rlich; es mtisste .mindestens έμώς u. s. w. lauten. Vgl. 
M eister S. 247 f.; G. Meyer S. 3872 — 4) Nach der Konjektur Bekkers st. 
ϊ (/ΰ  nach Ahrens, Schneider). — 5) Man woUte dies τίν aus dor. τεί (cod. 
τέ), mittelst boot. Wandelung des ει (cod. ε) in I und mit dem auch sonst an- 
tretenden v (τουν), erklaren, welche Erkl&rung auch die von Ahrens ist.
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N. άμές Frg. des Eubulos 
(Com. Att. H, p. 169 
Rock), nach Ahrens 
(cod. αμες)

G.

D.

άμίων Ap. 121, c. 

άμΐν Ar. Ach. 903

νώε Cor. 5. Ap. 113, b.

P lu ra lis .
ούμές Cor. 6 Ap. 119, c. 
υμές Ar.Ach. 760. 761. 

862 (Spiritus asper 
richtig? υ ist alte 
Schreib., Ausspr. u) 

ούμίων Cor. 22. Ap. 
122, b.

ουμιν An. Ox. 1. 146, 
15

Dnalis.

Asiatischer Oder lesbischer und thessalischer Aeolism us.1) 
Abkttrzungen: S. =  Sappho; A. =  Alcaeus; Th. =  Theokrit.

S ingu laris .
N. Ιγων (auch vor Rons.) τυ Gramm, (doch nicht

S. 15. Ap. 64, b. Ap.)2) S. 1, 13.
U. Ιγω S. oft Th. 29, 8

συ S. 1, 27. Fr. 78.
82. Th. 29, 7

G. Ιμεθεν S., Ap. 83, b. αέθεν S. 33. 68. 77, 
Th. 29, 37

D. Ιμοι Ap. 104, b  ̂ μοί σοί S. 7. Ap. 104, c.
enkl. S. 1,25 u. sonst τοί enkl. S. 8. Ap. 

1. d.
A. Ιμε Ap. 106, b; μέ σέ S. 1, 2 u. s. A. 5.

enkl. S. 56, Th. 30, 16 (Ap. 
106, b); τέ Greg.
C. 615.2) 

P lu ra lis .
N. ίμμες A. 18. Ap. 119, b. J

]i

υμμες S. 24. 25. Ap. 
119, b. υμμες sagt 
der Makedonier (in 
thessal. Weise) bei 
Strattis Com. I, 719, 
28 Rock.*

/έθεν A. 11. Ap. 98, b.

foX S. 111. Ap. 106, a 
(ot Th. 28, 23).

f i  Ap. 107, a.

σφεις Ap. 120, c.

!) S. Ahrens 1. d. I, p. 123 sqq.; Meister 1. d. 165 ff. — 2) Von Meister 
S. 1221 werden τΟ und τέ als ftol. bezweifelt, vgl. W ackernagel, K. Z. XXIV, 595.
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G.

D.

A.

άμμέων Inschr., A. 88. 
96.!)S.35. Ap. 121, 
C. T h e S S. άμμέουν 
Inschr.

αμμι(ν) A. u. S. Ap. 
123, C. άμμεσιν A. 
100. Ap. 1. d. 

άμμε S. 115. Th. 30, 
7 n. sicherer Konj.; 
29, 2 nach d. Kon- 
jekt. v. Brunck st. 
αμμες. 2) Ap. 119, b. 
Auch t h e s s a 1. άμμε.

υμμέων A. 96, Ap. 
122, b.

υμμι(ν) S. 14 Pind. 
oft. Ap. 124, c.

ύμμε A. 83. Pind. 0. 
8, 15. J. 5, 17. Th. 
5, 145. Ap. 127, b.

σφείων Ap. 122, c.

άσφι S. 43. Ap. 126, b. 

ασφε A. 73. Ap. 128, b.

§ 161. Dorische Mundart.3)
Abktirzungen: S. — Sophron; E. =  Epicharmus; A. =  Alkman; Th. =  

Theokrit; Ther. =  Ther&ische Inschrift; Rh. =  Rhinthon. '

S ingu laris .
N.

G.

έγών S., E., Ar. Ach. 
748. 753. Lys. 983. 
Ap. 63, 6 vorKons. 
u. Vok.; έγώ ebenso 
gebr. (έγώ έστακ’ alte 
Inschr. Korkyr. D.-I. 
3186)5 έγώνγα A. 51. 
Ar. Ach. 736. 764. 
Lys.986.990 (Accent 
E. M. 315, 11); 
έγώνη Lakon. und 
Tarent. Ap. 64, b. 
de conj. 524, 4. 
Hesych. und andere 
Gr. S. § 166, 3. 

έμέος E. Ap. 95, a. 
έμους Syrak. Ap. 94, c.

τυ sehr oft, Ap. 68, 
b. τύγαΕ. 125. 130. 
Th. 5, 89. Inschr. 
Epidaur. D.-I. 3342 
Z. 63. und A. Ap. 
68, b. τυνη Ap. 69, 
b. Eust. 573, 20 u. 
and. Gr. τούνη neu- 
lak. b. Hesych. S. 
§ 166, 3.

τέο; enkl.S.75.Ap.95,c. 
τεους S. 27. Ap. 95, 

c. Th. 11, 25.18,41.

I

i
i

i

i

έους Ap. 98, b; ου; ■ 
b. Prise. I. 561 Kr. i
(XIII, 4). ] 1

1) Nach der richtigen Koujek'tur von Ahrens άμμέων st. 6μέων. — -) FOr % 
άμμε; als Akk. fiihrt Me is ter die Glosse des Hesych.: αμμες* ήμεις* ήμάς, und J 
die in Etym. Gud. 45, 18 an (αμμες* — Αίολιχώς πτώσει αίτιατιχη άντι του ήμάς). | 
Bei dem Zustande des Hes. und der Leichtigkeit der Besserung άμμε in Et. Gud. |  
glaube ich an den Akk. αμμες noch nicht. — 3) S, Ahrens 1. d. II, p. 247 sqq. J
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| έμεΰς E. Ap. 95, a.

i1I
έμευ S. 64. Th. 14, 27 

u. s. Ap. 82, c.

■ μου enkl. Ther. 
μευ enkl. Tlier., Th. oft

τευς E. 64. Th. 2, 126. 
5, 39. 11, 52. 55. 
Ap. 96, a.

teo Ap. 96, b. Lakon. 
Spruchb. Plut. instit. 
Lac. 241, a; vgl. 

i Plut. Pyrrh. c. 26. 
τεου S. 74. E. 157.

Ap. 96, b; auch 
! Callim. Cer. 99.

Ιου Ap. 98, c. 
ou Inschr. Epidauros 

Dial.-I. 3339 Z. 27. 
40. 625 das. 3340 
Z.2.11.40.62 (eius).

flo (cod. γίο) Hesych. 
wahrscheinl. Tarent.

i
Εθεν Inschr. Epidaur. 

D.-I. 3340 v. 106
(οώτου 2θεν).

/ iv  Gortyn. Taf. 2 , 40 ; 

Epigr. v. Metapont 
(I!) Dial.-I. 1643, 
C a u e r2 277 (odcr 

j m. H ille r f '  ίν =  
/εέν?); sp.lv, woftir 
indes Ap. 107, a 
nur aus Hesiod einen 

! Beleg giebt;4) s. 
§ 167, 3.

D.

έμίο, έμίω, έμίως Tarent. 
Rh. 1)

έμως Tarent. Rh. Ap. 
95, b; vgl. § 50, 4.

έμέθεν Syrak. S. Ap. 83, 
c; μεθέν enkl. Syrak. 
S. 46. Ap. 83, c. 
98, a.

έμιν E. 94, 9. Ar. Ach. 
733. Th. oft (Th. 
immer t). Ap. 104, 
b.2)

r£o A. 67. Ap. 96, b.

τίος wahrschl. Tarent., 
wie τίως u. τίω Rh., 
Ap. 96, c. 

τέορ Kret. Hesych.

riv A. 16 (ΐ). Pind. oft 
(t ausser I. 5, 4), 
Th.(i). Ap. 105, b .* 2) 

τείν Ap. 105, b .3) 
Callim. lav. 37.

*) Nach Ap. 95, b und 96, c, wenn mit Ahrens 1. d. έμίο, έμίω und έμίως 
st. έμεΐο, έμείω, έμείως gelesen wird. — 2) Die Endung i v  in έμ(ν, τ(ν und wahr- 
scheinlich Tv war wohl urspilinglich lang, spater wurde sie auch kurz gebraucht, 
ganz analog den Forrnen ήμΤν neben ήμιν, αμιν und Ομΐν neben ύμιν. S. Dronke, 
Rh. M. 9, S. 109 f. Bei Theokr. sind die St. 5, 18. 6, 36, wo έμίν stand, aus
Hdschr. verbessert. Ap. hat, wie Dr. zeigt, t in έμίν τίν als kurz angesehen. —
3) τείν wird nur von den Grarmnatikern als dorisch angefuhrt, findet sich aber in 
keinem dorischen Schriftwerke; daher glaubt Ahrens l. d., die Grammatiker
hatten es wegen der Endung far dorisch gehalten. — 4) Pind. P. 4, 36 ουδ’ άπίθησέ 
Iv (w) nacli Hermanns Eonjekt. (tv) st. vtv. Vgl. Hermann ad Orpli. p. 788; 
Heimer, Stud. Pind. (Diss. Lund 1865) p. 84 ff.



584 Personalpronomina. Dorische Mundart. § 161.

A.

έμι'νγα S. 53. Ap. 104, b. 
έμίνη Et. M. 314, 42; τίνη Et. M. 314, 37 .1ΓΟΙ d. i. foi Kreta

Tarent. Rh., Ap. 104, 
b.69,b,c. S.§166,3. j 

μοι enkl. A. 23, 74. 
Ther. 2448. Ar. 
Ach.; E. 3 u. sonst.

έμέ S. 78. Ap. 106, b;
μέ enkl. Ther., Cret. 

I 2555 u. s.I

I έμεί E., Ap. 106, b . l) 

(kypr. μι, Dial.-Inschr.
i [1] 2.)

i

J

j

Tarent. Ap. 104, c .! 
69, b, c. S. § 166, 3. j 

τοί orthoton. u. enkl. 
A. 86. 23, 56. E. 
65. 94, 9. 95. Pind., 
Th. oft.

τέ A. 52. Th. 1, 5. 
Ar. Ach. 779 πάλιν 
τ (τύ γ’ lemma schol.) 
άποισω. Ap. 106, C.

τεί A., Ap. 105, c. l)

τιν Th. 11, 39. 55. 68, 
Archim. 2, 290, 23? 
294, 4 ? Heiberg 
(codd. τινάς und τιν*, 
τιν an ersterer St. 
als Dativ zu fassen). 

τύ (aus τ verktirzt, 
wie es scheint) enkl. 
A., S. 24. 74. Ar. 
Ach. 730. Th. oft. 
Ap. 68, b. 106, c. 

τρέ kret. (d. i. τ/έ) 
Hesych. S. § 16, c) j 
S. 84 |

σέ nicht dor., aber v. j 
A. gebraucht. Ap. j 
106, c .2) I

Mus. Ital. Ill, 732 
(auch kypr. /oi). 

ol S. 77. Ap. 106, a, 
oft bei Pind. enkl.; 
orthot. =  sibi id P. 
9, 84 =  ei N. 1, 61. 
Fern. Inschr. v. Epi- 
dauros Dial.-I. 3339 
Z. 13. 96 u. s. w. (ei). 

I Ap. 107, a; orthot. 
=  eum, earn Pind.
0. 9, 14. N. 7.,25 
(nie Inschr. Epid., 
sondern viv).

(εί nach Ap. n ich t 
gebildet, 107, c). 

viv enkl. A. 23, 44. 
S. 63. E. 9. A. 108, 
a; in d. Bdtg.: ihn, 
sie, sehr oft bei 
Pind. als m. u. /*.; 
als n. es z. B. 0. 
3, 45? (v. 1. μιν, 
μήν, Mommsen μάν). 
8, 33. 13, 69. P. 4, 
43. 242; daneben 
ist bei Pind. das 
ion. μ(ν [enkl.] iiberl. 
N(v (als m. u. /*.) 
auch die Inschrift. 
v. Epidaur. Dial.-I. 
3339Z. 12u.ofters.3) 

(kypr. iv Hesych.)

>) Gegen Ahrens, der έμεί, τεί schreibt, Dronke, Rh. Mus. 9, S. 107, welcher 
έμεΐ, τεί will, aus έμέ mit dem demonstrate ί, wie auch Apoll. erkl&rt. Daraus 
wtirde indes vielmehr έμί, τ( geworden sein, vergl. τοδ(, τουτί, oder eben έμει τεί. 
Auch scheint der von Ap. citierte Vers (A. 53) einsilbiges τεί zu fordern. — 2) Die 
Akkusativform τένη bei Archim. II, p. 294, 4 Heib. stammt von Torelli, nicht 
aus den Hdschr. (diese τινά). — 3) S. Rumpel, Lex. Pind. unt. μιν und viv. 
Mommsen und Bergk haben die ion. Form aus P. durchweg beseitigt.
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P lu ra l is .
N.

G.

άμές E. 23. A. 65. Ar. 
Lys. 168. 1162. Ap. 
118, c. tab. Heracl. 
1, 51. Kret. Insclir. 
2557.1)

άμέων A. 66, U. άμών 
E. 147. Ar. Lys. 
168. Ap. 121, b u. 
spat. Inschr., άμών 
(x1 άμών) Epidaur. 
D.-I. 3342, Z. 26. l)

ίμές S. 41. Ar. Ach. 
760. 761. 862. Ap. 
119, b.

υμέων S. 1, 79 U. υμών 
Syrak. Dial.-I.3230. 
Ap. 122, a.

D. άμΐν orthoton. A. 78. 
Ar. Lys. 1081. Ach. 
832; άμίν Ach. 821. 
Th. 5, 106. 7, 145 
u. 8.; ίμιν enkl. A. 
77. 23,41.60.89. Ap. 
123. b .2)

υμ(ν orthoton. S. 82;  
ίμιν enkl. S. 81 . Ap. 
124, b .2)

σφείων; ψέων (durch 
Versetzung von σ<ρ)
u. 2ων (mit schwan-
kender Lesart in 
den Texten nach 
Apoll.: ψέων und
8ων) Syrak.; ών 
S. 80. Ap. 122, b.

σφ?ν enkl. Ap. 126, c; 
bei Pind. σφί, σφιν, 
αφίσιν; ψ(ν Syrak. 
S. 83. Ap. 126, b; 
φίν Lakon. Koen. 
ad Greg. C. 254. 
(auch Empedokl. 
188 οσσα φιν Iv 
θνητοισι. Callimach. 
Dian. 125. 213. fr. 
183. Nic. th. 725.
al. 124. fr. 73 Schn.) 
a rkad . σφεις? in ef 
καν δέατοι σφεις Dial.- 
Inschr. 1222, 10, 
vgl. 18, == έάν Soxfj 
αότοις.

l) In den Handschriften der Lysistr. steht bisweilen der Lenis, als: άμές, 
άμέ. S. Ahrens 1. d. p. 263 sq.; auch beweisen Beispiele, wie έπ’ άμέ und 
dergl. auf kret. Inschriften nichts gegen den Spir. asper in solcken dor. Dial., 
die denselben Oberhaupt halten. Indes ist der asp. von Haus aus nicht begrtlndet, 
und darum nicht zu verwundern, dass auch in Epidauros άμών begegnet (s. o.). 
Lesarten, wie άμμες, υμμε sind in dor. Schriftslellern als blosse Verwechselungen 
mit den lesb. Formen anzusehen. — 2) Urspr. Lange wie bei dem gleichartigen 
έμίν; doch ist bei den Doriem nach Ap. das t wie in έμ(ν kurz. In dem 
Papyrusfragm. des A. ist die Accentuation (in der Enklisis) zwiespftltig: ft MIN, 
d. i. άμιν oder άμιν; das i ist V. 89 deutlich kurz.



σφε, enkl. Ap. 128, a. 
131, a; eos Find. 
P. 5, 86; I. 5, 74; 
ψέ enkl. Syrak. S. 
84. Th. 4, 3. Ap. 
128, a.

v(v enkl. Pind. N. 4, 3 ? 
frg. 7 (2) u. Bacchyl. 
(8 Bgk.) bei Ap. 
108, a.

586 P e rso n a lp ro n o m in a . A ltion ische  (H om erische) M undart. § 162.

D u a lis . l)

N. A. νωϊ Ap. 109, c. σφωι Ap. 109, c.
G. D. νώϊν Ap. 109, c. σφωϊν Ap. 109, C.

Anmerk. Σφίσι(ν) bei Pind. ist episch; ebenso σφας bei Theokr. 21, 16.

A. άμε S. 66. Ep. 97. Ar. 
Lys. 95 u. s. Ap. 
127, a. 128, a. 131, 
a. und Inschr.

υμέ S. 25. Ar. Ach. 
737. 739. Lys. 87. 
Ap. 11. dd.

§ 162. Altionische (Homerische) Mundart.2)
Vorbemerk. Die in Parenthese beigefiigtenBuchstaben 1. und d. (=lesbisch 

und dorisch) bezeichnen die Dbereinstimmung mit dem Aeolismus und Dorismus. 
Vgl. Einleitung S. 17.

S ingularis.
N. έγών nur vor Vok. (1. 

d.), έγώ, Ιγωγε
τυνη (d.), συ, σύγε (Bedeut. teils reflexiv, 

teils nicht; in erster er 
sind die Formen 
stets orthotoniert, in 
letzterer meist enkli- 
tisch, soweit sie dies 
tiberhaupt werden 
konnen.)3)

t) Dass diese Dualformen auch dorisch seien, wird von A. nicht bestimmt 
bezeugt. — 2) S. T hiersch, Gramm. § 204; Gauer, Curt. Stud. VII, 101 if.; 
van Leeuwen, Mnemos. N. S. XIII, 188 if. 400 if., dessen Neuerungen ich nicht 
beipflichten kann. Er will die Formen έμευ, μευ, τευ, ευ, ferner νώ, σφώ, ήμείς, 
δμείς, ήμιν, ύμιν beseitigen; ferner erkl&rt er άμμε, ύμμε, σφε fur Dualformen zu ; 
dem pluralischen άμμες, ύ'μμες. Es ist richtig, dass nicht viele Beispiele von ημείς 
der Anderung in ημες (άμμες) widerstreben; aber in der grossen Menge der Beispiele 
steht der Nominativ entweder mit folgender Partikel (δέ, μέν, τοι, περ) oder am 
Versende, und ein Vermeiden des spondeischen Masses seitens des Dichters kijnnte 
doch nur aus solchen Beispielen erschlossen werden, wo dem Worte etwas ganz 
beliebiges folgen kann. Z. B. II. β, 238 (ήμεΐς προσαμύνομεν) ktinnte gesagt werden, 
dass προσαμύνειν der Position wegen statt des tiblichen έπαμύνειν gesetzt sei, , 
freiiich hiergegen wieder, dass πρός an dieser St. „noch dazu“ bedeute. — 3) Vgl. ; 
Lehrs, Qu. ep. 115fif.; W indisch, Curt. St. HI, 330ff.; Cauer a. a. 0. 124 if. j
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G. έμείο, έμεΐ’ H. ψ, 789 
(§ 53, 5 , D), έμέο

D. έμεΰ; μευ enkl.

έμέθε>

έμοι; μοί enkl.

?εΐο, βει’ II. ζ, 454, 
βέο enkl., τεοΐο II. θ, 
37. 468 .!)

βευ orthot. u. enkl.

βέθεν (auck Tragg., 
§ 165, 3)

σοί orth., το( end.

είο orth., So orth. 
enkl. (έου Hes. 
Th. . 401. II. p, 
239. τ, 384 nach 
Zenodot, έοΓο Ap. 
Rh. 1, 1032. 2,
6 U. 8.)

εο =  sui Od. τ 446 ?;
=  ejus (enkl.) oft 

£θεν =  sui; enkl. =  
ejus (Spitzn. ad a, 
114)

έοι orth., ol orth. und 
enkl.

A. έμέ; μέ enkl.

τεΐν II. λ, 201. Od. δ, 
619 u. s. Orak. b. 
Hdt. 5, 60. 61.

βέ orth. u. enkl.

4

h  δ’ αδτψ, sibi ipsi 
Hes. fr. 204 G., 29 
Kink, (ubi v.Goettl.); 
σφ{ν (enkl.) =  e i h. 
Horn. 19, 19; βφί 
Lyeophr. 1242. 

έέ II. υ, 171; ω , 134 
(orth.), I orth. und 
enkl. ( =  id II. a, 
236)

μίν enkl., eum, earn, 
id (vgl. § 161); 2) 

(έΐν zuw. Akk., Apoll. 
106, b ohneNennung 
eines Autors.)

Dass bei den der Enklisis fahigen Formen doch zuweilen auch in nicht reflexiver 
Bedeutung Orthotonierung sei, heben schon Apollonios und Herodian hervor. Vgl. 
oben § 88.

1) Da τεοΐο nur von dem dor. Possessiv τεός kommen kann, so erwartet man 
eher τεείο, wie auch Bekker geschrieben hat, analog den Formen έμείο, σεΐο, εΐο; 
auch Apollon, de pr. 138, b findet die Form unerkl&rlich. Die Verse sind aber 
tiberhaupt von Aristarch (Zenodot) als eingeschoben verworfen, s. Apollon, de 
synt. 162, 28 und Dronke a. a. 0. Ill f. Ahnliche Bildungen finden sich indes 
beirn Interrogativum: neben τέο Gen. der Gen. τέου, der Dativ τέψ u. s. w., und 
ferner drftngen sich vielfacb in den Sprachen die Gen. des Possessivums in das 
pcrsOnl. Pron. ein, Brugmann, K. Z. XXVII, 406 ff. — 2) Nie hat μίν allein reflexive 
Bedeutung; in τφ ptv έεισόαενο; προσεφώνεε II. 22 u. s. gchOrt μίν zu προσεφ. u. έεισά- 
μίνος =  sich fthnlich machend; auch p, 795 muss so erkl&rt werden. Dagegen βύτδν 
μιν esich selhst- Od. o, 244; Gauer a. a. 0. 157. Dieses μιν erkl&rt DOderlein
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Pluralis.
N.

G.

D.

A.

αμμες (1.) ομμες (1.)

ήμεΐί δμεΐς (δμέες Parthen. 
b. Ap. 118, b)

ήμείων, ήμέων δμείων, δμέων

•3UΟ δμμϊ(ν)ϊ) (1.), υμμ 11.
Aesch. S. 156) χ, 551

ήμιν, enkl. ημιν ήμιν2) δμΐν, enkl. υμιν, (δμιν)

άμμε orth, (1.) υμμε (1., auch Trag. 
zuw., § 165, 4)

ήμέας (- ^  w od. — ) 
enkl. ημέας (ήμας Od. 
π, 372)

δμέας (- -)

fehlt, s. Herod. II, 120, 
13 L.

σφείων orth., σφέων orth. 
u. enkl.

σφών orth. in Verbind. 
m. αύτων: σφων ai- 
τών (II. μ, 155. τ, 
302)

σφίσι(ν) orth. u. enkl.

σφί(ν) (nirgends fiir sich 
reflex.) enkl.; orth. 
Hes. fr. 63 G., 78 
Kink, σφίν h’ αύτοις; 
σφ’

σφέας orth. und enkl.; 
[σφειας]; 3) σφας δ’ 
αύτάς Hes. Th. 34, 
σφας (σφάς cod. Laur.) 
αδτούς Ap. Rh. 2, 
959. σφας II. ε, 567 
u. Spat., u. σφέ (σφ* *; 
nirgends reflexiv) 
enkl.; l  enkl. =  eas 
h. Yen. 267; doch 
wird der Vers von

(Reden u. Aufs. II, 144) nicht nnwahrscheinlich als entst. aus ίμίμ, der Verdoppelung 
der einfachen Form {μ, vgl. sese und das altlat. emem (eundem). Vgl. Curtius, 
Et.s S. 543.

*) Gber den Gebrauch von άμμι, δμμι, άμμιν und ήμιν, δμιν, ήμιν, δμιν bei 
Horn. s. Skrzeczka im Archiv ftir Phil, und Pad. 1831—32, p. 548sqq. — 2) Vgl. 
La Roche, Horn. Textkr. 274 ff.; Cauer a. a. 0. 134 ff., die sich beide dem 
Herodian anschliessen; dieser schrieb ήμιν nur, wo die Messung deutlich — sonst 
ημιν, d. i. ήμιν, auch gegen Aristarch, der Offers ήμιν betont hatte. Nimmt man 
indes die Kttrze des t als Homer. Messung wenigstens in der Enklisis an, was 
kaum einer Hemmung begegnet (Dronke, Rh. Mus. 9, 116; van Leeuwen 
a. a. 0. 423 ff.; anders in der Orthotoriierung), so ist nach den Prinzipien Her.’s 
selbst ήμιν, υμιν zu schreiben. Vgl. § 88, Anm. 2 und 165, 1. — 3) Od. v, 213 
Ζευς σφειας τ(σαιθ* ίκετήσιος ist schlechte Zurechtmachung des V.; die Hdschr. 
fast alle σφέας, wonach Bk. mit Hdschr.: Ζεός σφεας τίσαιτο.
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Herm. ftlr unecht 
erklart; μιν enkl. 
erst spat. Ep., auch 
Ap. Rh. 2, 8 als 
Sing, zu fassen, wie 
schon der Scholiast 
neben der andern 
Erkl. hervorhebt.!)

Dualis.

N. νώϊ (νώϊν II. π, 99?) σφώι, σφώ
G. νώϊν αφώϊν
D. νώϊν αφώϊν, σφψν ̂ ) σφωίν enkl. (nicht refl.)
A. νώ 11. ε, 219, Od. ο, αφώϊ, σφώ4) σφωέ (nicht reflexiv)

475, νώϊ;3) νώε Αη- enkl., σφω’ 11. ρ,
timachus bei Ap. 531 (ubi v. Spitzn.);
113, b. σφώ enkl. Antim. b.

Ap. 113, c.

§ 163. Neuionische Mundart. &)

N. έγώ, Ιγωγε

Singular i s .  

συ, συγε

G. έμέο, έμευ, μευ enkl. 
D. έμοί, μοί enkl.

σέο, σευ
σοI orth., το( enkl.

(Bedentung indirekt 
reflexiv oder ohne 
Reflexion.)

ευ, enkl. Hdt. 3, 135. 
ol, enkl. (Neutr. 6, 

119; 4, 34).

l) In den Stellen Homers, wo μίν auf einen Plural bezogen ist, nimmt 
Nitzsch z. Od. x, 212 an, dass der Dichter den Plural als eine Einheit aufgefasst 
habe, wie in der angefohrten Stelle δώματα. II. μ, 285 gehOrt nicht hierher, da 
278 χιών vorangeht (vgl. χέχυται 284). — 2) αφψν steht nur Od. δ, 62, und zwar 
ist die Stelle hOchst wahrscheinlich eingeschoben; Aristarch und Herod. (II, 138, 
25 L.) lasen οφών, was, da es dem Sinne widerstrebt, eben nach ihrer Meinung 
den Interpolator zeigte. — 3̂  Od. π, 306 schreibl Bekk. nach Dronke a. a. 0. 
S. 116 richtig νώϊ rCet (st. νώ), da in τ(ω das c anceps und in t(et immer kurz 
gebraucht wird; auch die Hdschr. sclieinen νώϊ zu haben. — Ν ώ ϊν wird II. π, 99 
von Einigen als Nom., von Anderen als Dat. aufgefasst; letzteres ist hart, ereteres 
unhomerisch; der Vers ist unecht. S. Spitzner zu den St.; Gauer, a. a. 0., 
S. 111. — 4) Die Schreibung σφώε st. αφώϊ II. η, 280 wird von Apollon, de pr. 
114, a rait Recht verworfen. — 5) Vgl. Bredov, dial. Herod, p. 281 sqq.; Eke da hi 
de usu pron. pers. et refl. Herodoteo (Lund 1885).
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P e rso n a lp ro n o m in a . A tti9che M undart. § 164.

N.

G.

D.

A.

έμέ, μέ enkl. σέ orth. u. enkl.

P l u r a l i s .
ήμεις δμεΐς

ήμέων υμέων

ήμ,ΐν δμΐν

ήμέας υμέας

|xtv enkl.=eum, earn, 
id, doch auch indir. 
refl. [Neutr. Hdt. 1, 
93.178. 7,143 u. s.].

σφείς (indirekt reflexiv) 
m. f. Hdt. 4, 43. 
7, 168 u. s. 

σφέων enkl. . (Neutr.
Hdt. 5, 58). 

σφίσι sibi (indir. Refl.; 
ohne Reflexion Hdt. 
5, 103. 6, 105. 8, 
68 β, wo S te in  
uberall in σφι kor- 
rigiert), σφί enkl. 

σφέας enkl. m. f ., σφας 
αδτούς Hipp. 996, b. 
σφέα n. enkl. Hdt. 
1, 46 U. S. oft. [σφέ 
enkl. st. σφέας, σφέα 
Hdt. 1, 71. 3, 52. 
53* 7, 170 wird ver- 
worfen].

Anmerk. An einigen wenigen Stellen finden sich ήμέες und όμέες bei 
Herodot ohne Variante; da aber selbst in der altionischen Mundart diese Formen 
nie vorkommen, so muss man sie als Verirrungen der Abschreiber ansehen. Der 
Akk. σφέ =  earn wird Hdt. 3, 52 f&lschlich (οσψ αύτός σφε έξεργασάμην) st. σφεα 
gelesen, das auf das vorhergehende έν αύτοίσι sc. πρήγμασι zu beziehen isU) So 
muss auch 53 st. ή αότός σφε άπελθών έχειν mit Valck. gelesen werden ή αυτός 
σφέα (sc. τήν τε τυραννίδα καί τδν οίκον) άπ. I.

§ 164. Attische Mundart.

Ν.
G.
D.

S i n g u l a r i s .
έγώ, Ιγωγε  ̂ tσυ, συγε
έμου; μου enkl. σου orth. u. enkl.
έμοι; μοι enkl. σοί orth. u. enkl.

έμέ; μέ enkl. σέ orth. u. enkl.

ου orth. u. enkl. 
ol meistens enkl., selt. 

orth.
g orth. u. enkl.

1) S. Baehr ad h. 1. et Bredov. 1. d. p. 283.

A.
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P l u ra l i s .
N. ήμ*ΐς ΟμεΤς (ΰ) αφεις, Ν. σφέα Orth. U. 

enkl. (poet.)
G. ήμών, enkl. ημών υμών, enkl. υμών σφών
D. 1! ήμιν, enkl. ημιν (Soph. 

Aristoph.)
6μιν, enkl. υμιν Soph. σφίσι(ν) orth. u. enkl.

A. ήμας, enkl. ήμας 6μάς, enkl. ί>μας σφας, Ν. σφέα Orth. u. 
enkl. (poet.)

N. A. Ινώ1) 
G. D. j νφν 2)

Dual i s .  
σφώ 1) 
σφψν 2)

§ 165. Bemerkungen zu dem § 164.
1. Ober den veralteten Nominativ des Pronomens der 3. Person: ?,

8. § 167, 1. Dber die Ink l ina t ion  vieler Formen dieser Pronomina 
s. § 88. Den Alten folgend mtissten wir auch in der attischen Poesie 
und Prosa die Kasus von ήμεις und υμείς inklinieren, was aber that- 
siichlich von den Herausgebern nur selten und fast nur da geschieht, 
wo augensckeinlich die Endung verklirzt ist. Dies ist bei Sophokl. in 
ημιν und υμιν oft der Fall, einige Male auch bei Aristophanes (Av. 326. 
Lys. 124. Plut. 286); s. tiber ersteren El lendt ,  L. S. unt. έγώ und σύ. 
Andererseits findet sich ήμιν υμιν niclit nur in der Orthotonierung ge- 
messen, sondern auch wo das Pronomen irgend welchen Nachdruck nicht 
zu haben scheint und auch nicht am Versanfang steht, s. Soph. El. 255. 
OR. 631. Aristoph. Ach. 85. Nub. 427 u. 8. w.; es steht auch einem 
inklinierten ημίν nichts entgegen (vgl. ήμων), so wenig wie einem ortho- 
tonierten ήμ(ν άμίν (A. Eum. 347). Ftir ημάς υμάς giebt es bei den 
Attikem keine Beweisstelle; ήμάς ale Spondeus unbetont z. B. S. Phil. 
963. El. 975.

2. Das Pronomen der dritten Person: ου u. s. w. hat neben der 
ref lexiven Bedeutung auch die des Personalpronomens 3. Person: e jus ,  
ei, eum, earn, id, ii, eae,  ea, eorum, earum, eis, eos, eas,  ea. In 
beiden Bedeutungen wird es in der epischen Sprache hkufig gebraucht, 
in der attischen aber schwindet es tiberhaupt, indem die Attiker als 
Pronomen der 3. Person das Pronomen αύτός, αύτή, αύτό, er, sie, es, 
is, oa, id, und als reflexives Pronomen das zusammengesetzte έαυτου, 
ης, ου anzuwenden pflegen. S. Synt. § 455. Am h&ufigsteu waren in

l) Bber die Schreibung (nicht νψ, σφψ) s. § 166, 5. — 2) S. Schanz, Praef. 
Plat. Leg. p. XII (nicht νώϊν, σφώΐν). Der Paris. A des PI. behandelt οφωιν zuw, 
als enklitisch: χα( σφωιν, s. das.
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der attischen Prosa die Pluralformen in indi rekt  reflexiver Bedeutung 
(auf Inschriften und bei Thucyd. ausser dem Nom. auch noch in direkt 
reflexiver: σφεϊς u. s. w.; den Gen. S. ου gebraucht (als indir. Reflex.) 
nur S. OR. 1257 und Plato, und zwar orthotoniert, Symp. 174, d. Civ. 
617, e, 614, b; Akk. ϊ  gleichfalls nur PL, und zwar orth. Civ. 617, e. 
Symp. 175, a u. c. 223, b, enkl. Civ. 327, b; Dat. ol kommt ziemlich 
haufig vor, meistens enkl., bei den Dramatikern selten und fast nur 
enkl. =  ei, wie Aesch. Ag. 1118, einigemal bei Soph., s. E l lendt
L. S. unt. l (indir. Refl. enkl. OC. 1630), orth (indir. Refl.) Eur. El. 
924. Xen. Hell. 7. 1, 38. R. Ath. 2, 17. PI. Symp. 174, e. Aber 
schon die nachfolgenden Attiker (Isokrates, Demosthenes u. s. w.), dazu 
samtliche Komiker (ausser in der Parodie, Kratin. 241 K. τέ oi) ge- 
brauchen dieses einfache Pronomen gar nicht.*)

3. Den dor. Nom. έγών gebraucht Aesch. Pers. 931 vor e. Vok. 
(nach dem Medic, auch Suppl. 740 am Ende des Trim.). Der ep. 
Gene t iv  Sing, σέθεν kommt haufig bei den T r a g i k e r n  vor, als: 
Aesch. S. 141. 264 u. s. (s. W e l l a u e r ,  L. A. II. p. 243, Dindorf,  
Lex. Aesch. p. 336), oft b. Soph. (s. E l l en d t ,  L. S. p. 6982 u. συ); 
2θεν Aesch. Suppl. 67.

4. Die dorisclie Akkusativform viv (enkl.) gebrauchen auch die 
T r a g i k e r  sehr oft in der Bdtg. eum und earn, seltener id, z. B. 
Aesch. Ch. 542. Soph. Tr. 145, eos Aesch. Suppl. 729. Soph. OR. 868. 
Eur. Suppl. 1140, eas Soph. OR. 1331. OC. 43. Eur. Bacch. 32. 988, 
ea κρύψον viv (sc. κτερισματα) Soph. El. 436. 624; A. Pr. 55. — Die 
ionise he Akkusativform μίν (enkl.) ist auch bei Aesch., wo die Hdschr. 
sie zuweilen bieten, von den Hsg. beseitigt: S. 453. Ch. 622. 791. 
Eum. 631; ebenso S. Trach. 388. Die lesb. Form υμμ (υμμε) findet 
sich b. Aesch. Eum. 620 (Trim.) und Soph. Ant. 846 (mel.), die lesb. 
αμμι A. S. 156 (ch.), die dor. άμιν (orthot.) Eum. 347 (ch.).

5. Die d o r i s c h e n  und ionischen Pluralformen σφίν, [σφί], σφέ 
(enkl.) =  eis, eos,  eas werden auch von den Tragikern gebraucht,2) 
und zwar σφίν z. B. Aesch. Pr. 252. 457, σφι nur Soph. OC. 421 (oline 
Var., Elmsl .  σφίν, welches der Vers vertragt) u. Eur. M. 398 b. Brunck 
nach cdd. (Var. σφιν, das die neueren Ilrsg. aufgenommen haben, vgl. 
Elmsl .  393); σφίσιν orthot., eis,  nur Aeschyl. Pr. 481. S. OC. 59

0 S. die grttndliche ErOrterung von C. F. G. Arndt in dem Progr. Neobrand. 
1836, p. 38 sqq, Die att. Inschr. weisen σφών und haufig σφών αύτών (§ 168, 1) 
nur bis z. J. 395 auf, w&hrend die Singularformen das. iiberhaupt noch nicht 
gefunden sind, Meisterhans, Gr. der att. Inschr. 1202 f. (Schmolling, Progr. 
Stettin Mariengymn. 1882). — 2) Vgl. Ellendt, L. S. p. 3302, u. Ϊ; Dindorf, 
L. A. p. 161; Eichler de form. epic, in trag. Aesch. atque Soph, usu p. 23 if.; 
van Leeuwen, Mnemos. N. S. XIII, 405 ff.
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(indir. Reflex.) El. 1070 (cdd. οτι σφίσιν ηδη, die neueren Hrsg. mit 
Schaefer:  οτι σφίν ηδη); aucli σφέ =  cos, eas ,  hitufig; weit seltener 
σφάς, enkl., eos, eas  (in d. cdd. zwl. auch σφάς ortliot., s. Elm si. 
ad Eur. M. 1345. E l l e n d t ,  L. S. u. ?), Aesch. Pr. 441 ως σφας. S. 
Ant. 128 χαί σφάς Anap. Ai. 839 καί σφας κακούς. OR. 1470 δοκοΐμ’ 
Ιχειν σφας (cd. Pal. σφάς). 1508 οΓκτισύν σφας (so Laur.). OC. 486 ως 
σφας. Eur. Μ. 1378 έχει σφας. Zweitens gebrauclien die Tragg. σφίν 
und σφέ mit der Singularbedcutung e i, eum, earn, und zwar σφέ oft, 
σφίν aber selten: Aesch. P. 759. Soph. OC. 1490. Endlich scheint bei 
A. Pers. 807 (Sept. 927) σφιν als Akkusativ =  αυτούς zu stelien. 
Ar i s tophanes  gebraucht diese Formen nicht, nur Eq. 1020 steht σφέ in 
einem Orakelspruche.

Be so nd er c  Bemerk un gen  l iber die drei  Pe rsona lp ronomina .
§ 166. a. Personalpronomina der ersten und zweiten Person.

1. Als St&mme der drei Personalpronomina darf man (fttr die Cas. 
obi.) annchmen με, τ / ε  und jre, έ (urspr. σ/ε, vgl. sk. sva-s, sva, sva-m, 
Gr. έ-ός, έ-ά, έ-όν), so im Sanskr. ma, tva. Im Nom. 2. Pers. ist der 
kiirzere Stamm τυ, Sskr. tv-am (entst. aus tu-am), Zend tflm; ferner 
ist VcrkUrzung im dor. Akk. τύ. Das σ in σύ, σέο u. s. w. ist als eine 
Erweichung des ursprlinglichen τ, τ /  anzusehen, s. § 31 S. 151. Eine 
Spur des Stammes τ / ε  findet sich in dem kretischen Akk. τρέ (s. S. 584), 
in dem das /  zu p erhilrtet zu sein scheint. l) Nach Ausstossung des 
/  entstand der St. τε, daraus die Formen τέος, τέο u. s. w.; vor der 
Dativendung iv ist auch das ε abgeworfen: τιν. Die l&ngeren Formen 
τεούς, τεού, τείν erkliiren sich daraus, dass der St. τfε in τεfε (wie im 
indisch. Gen. tava) erweitert, und dann das /  ausgestossen wurde. Ein 
gleichee Verhiiltnis findet bei dem St. σ/ε statt, der bald in /e  bald in 
έ bald in έε, urspr. σε/ε (dalier έους, έίν u. s. w.) tiberging.2)

2. Der Nominativ des Singulars des Personalpronomens der ersten 
Person weiclit von den librigen Kasusformen des Singulars ebenso ab, 
wie in anderen Sprachen, so z. B. im Indischen N. ah-am, ich, G. me, 
meiner, D. me, A. mam, ma, im Goth. N. ik, G. meina, D. mis, A. 
mik. Der Nom. έγ·ών entspricht ziemlich dem Ind. ah-am; der Stamm 
des letzteren ist ab, und am angesetzt, vgl. tv-am, du, aj-am, dieser, 
svaj-am, selbst, vaj-am, wir, u. s. w.; 3) έγών war ohne Zweifel die 
urspriingliche Form, wie auch schon Apollonius de pron. p. 63 sq. 
urteilt, der darait richtig das boot, τούν vergleicht. in den langeren 
Formen έμού, έμοί, έμέ gehbrt das vorgesetzte e nicht zum Stamme, wie

1) S. Ahrens, dial. II, p. 257. -  2) Vgl. Bopp, V. G. § 326 f.; Ahrens, 
1. d. (doch s § 18 S. 91 Anm.). — 3) S. Bopp, V. G. § 326.

K u h n o r s auefiiUrl. Griech. Grammatik. I. T. 38

; ' i
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auch die mit dem Griechischen verwandten Sprachen nichts Analoges 
aufweisen, dagegen hat diese Yorsetzung von ε im Griech. Analogien, 
und sie hat hier dazu gedient, um einen Gegensatz zu den enklitischen 
Formen μου, μοί, μέ zu bilden und somit auch die Bedeutung zu ver- 
st&rken.

3. In έγώνη, (boot. ?(i)vet), τύνη, τούνη, έμίνη, τίνη, ist η, wie γέ, als
ein verst&rkendes Suffix anzusehen, vgl. τιή (s. § 180, A. 3) u. έπειή;1)
Bopp indes (V. G. § 326) halt dieses η ftir einen unorganischen Zusatz, 
wie im goth. Akk. thana st. tha-n =  τό-ν. Der Auslaut σ in έμους, 
τεους, έους, έμέος, τέος, έμευς, τευς scheint Zeichen des Genetivs wie in 
der III. Dkl.;2) τεου, έου (τεοιο, έοΐο) scheinen Possessivformen, die fUr 
das Personalpron. verwendet sind, Brugmann,  Kuhns Ztschr. 27, 406 ff. 
Die Akkus. μέ έμέ, σέ, ϊ haben das Kasuszeichen abgeworfen, wie im 
Lat. me, te, se und im Sanskr. mS, mich, tva, dich, neben mam, tvam,
und bieten den blossen Stamm, wie σφέ, άμμε, υμμε.

4. Die P lu ra l fo rmen  der 1. und 2. Person haben sich in ihren 
relativ urspriinglichsten Formen in der aol ischen Mundart (άμμες, 
υμμες st. άσμες, υσμες von d. Stammen άμμε, ύμμε) erhalten, wie man 
aus der Vergleichung des Sanskr i t  ersieht, wo diese Pronomina die 
meisten Pluralformen aus den Stammen asm a und j i isma bilden. Der 
Auslaut σ in άμμες, υμμες ist wie in der III. Dekl. Zeichen des pluralischen 
Nominativs; das erstere μ ist durch Angleichung entstanden, wie έμμί 
st. έσμί, sk. asmi, ich bin. Durch Ersatzdehnung sind die dor. Formen 
άμές, υμές und (mit η fur a) die gewohnlichen Formen ήμεΓς υμείς ent
standen; das εις der Endung entspricht dem Gen. auf ών (ίων) und dem 
Akkus. auf άς (έας). Der Spir. asper ist bei υμείς durch das anlautende 
υ bedingt, kann aber auch fn dem urspr. vorhergehenden j seinen Grund 
haben; bei ήμεις hat er keine etymolog. Begrlindung. 3)

5. Im Du ale  der ersten Person ist der Stamm vo>, vgl. im Lat. 
Plur. nos, skr. nas (Gen. D. Akk.), und in dem der zweiten Person 
σφω. Vom Nom. νωΐ, σφώϊ leiten sich die Possessiva νωίτερος, σφωίτερος; 
die Formen νώ und σφώ sind als Yerstummelungen zu betrachten.4) 
Statt der Endung i erwartet man ε, wie bei der 3. Person σφωέ; wie 
auch wirklich bei Korinna und Antimachus νώε (§ 160. 162) vorkommt.

1) Vgl. Joh. Schmidt in Kuhns Ztschr. XIX, 282 f. — 2) Anders Baunack, 
Curt. Stud. X, 69iT. — 2) yergl. Bopp, V. G. § 332; Max. Schmidt de pron. 
Gr. et Lat. p. 8 ; Kuhn in Zeitschr. fttr vergl. Spr. II, S. 269. — 4) S. Bopp,
V. G. § 339. Gobet (Misc. crit. 260) verlangt sowohl ftir Homer als ftir dasAttische 
die Schreibung νφ, σφψ; doch will der Accent zu der Annahme einer Kontraktion 
nicht stimmen: πρψ, worauf sich G. beruft, ist doch nicht aus πρώϊ, sondern 
aus πρωί kontrahiert. Auch kannte die grammatische Tradition kein i adscr. in 
diesen Formen, Ap. pron. 110, b. Et. M. 609, 43. Schanz, Praef. Euthyd. p. XI.
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6. Die Dativform auf tv und t in έμίν, τείν oder τίν, έίν, ϊν, σφίν, 
ήμιν, 6μίν, αμμι(ν), υμμι(ν), νώιν, σφώιν ist alien drei Numeri gemeinsam, 
ithnlich wie der Akkus. auf e sich in alien drei Numeri findet. Die 
verwandten Sprachen bieten bier nur undeutliche Vergleichungspunkte, 
die Entstcliung dieser Formen ist daher vollig unklar. Zu dem enklit. 
Dat. τοι, der aucli im Ioniscben tlblich ist, bietet das Sskr. die genau 
enteprechende Form te (ohne v), weshalb das τ in dieser e i nen  Form 
dee Ioniscben neben sonstigem σ (in den obliquen Kasus aus xj) niclit 
wundern darf.1) Die Akkus  a t ive  τίν bei Theokrit (s. § 161), έίν (§ 162), 
sowie der Akk. σφίν bei Aeschylus (§ 165, 5) mochten Verirrung sein, 
wie so vielee in dem Gebraucbe dieser Pronominalformen, veranlasst 
durch die Akkusative μίν und viv, in denen jedoch v wirkliches Akku- 
sativzeichen ist.

7. Die Mannigfaltigkeit der Stamme bei der Deklination der Pro- 
nomina der 1. und der 2. Person erkliirt sich ganz natlirlich. W&hrend 
der Plural eines Substantive die Mehrheit von Gegenstanden derselben 
Art ausdrtlckt, verhiilt sich die Sache bei den Pronomina ich und du 
ganz anders; denn es giebt niclit mehrere Ich und nicht mehrere Du; 
daher die verschiedenen Bezeichnungen der Einheit, Mehrheit und 
Zweiheit. Sodann ist es Bedlirfnis des Menschen, die verschiedenen 
Beziehungen, in die er treten kann, auch iiusserlich durch Verschiedenheit 
der Form zu bezeichnen. Er braucht daher eine anderc Form, wenn 
er ale handelndes Subjekt, eine andere, wenn er als Objekt auftritt, und 
ein gleiches Verhttltnis tritt auch bei der zweiten Person ein. 2)

§ 167. b. Personalpronomen der dritten Person.
1. Als Nominat iv  des Personalpronomens der 3. Person wird 

von den alten Grammatikcrn (Apollon, de pron. p. 69 sq. 71, a. 12, 
b. 35, c. de constr. p. 167, 26. 195, 12. Dionys. Thr. p. 640 sq. Schol. 
ad Dionys. p. 908, 18 u. s. Theodos. 83, 22. Schol. cod. Viet, ad II. 
χ, 410. Et. M. 588, 11. 615, 7. Et. Gud. 394, 56. Priscian. XIII. 2, 
7 und 8. 5, 24 sq.) ? oder f angefUhrt. Dass aber dieses Pronomen 
as p i r i e r t  und kurz  gewesen sei, wird klar und deutlich bezeugt von 
Apollon, de pr. 71, a ζήλον γάρ, ώς ή μετά δασέος βραχεία έκφορά του I 
έλλιπή αυτήν κατέστησε κατά τήν χρήσιν. ρ. 70, b καί τδ'Ομηρικδν (χ, 410, 
an wclcher Stelle Einige «ί>; \ =  ώς αυτή st. ώς εΐ lesen >vollten) Ivtot 
διά του ι γράφοντες προςπνέουσιν. Schol. Viet. ζ. dieser Stelle: τινές δέ ώςεί 
(1. ώς ί) διά του ι γράφουσι καί δασύνουσίν, άντωνυμίαν έκδεχόμενοι τρίτου 
προσώπου άντί του ώς αυτή; ebeneo bezeugt Prise. 1. d. die Aspiration.3)

l) Wackernagel,  Kuhns Zeitschr. XXIV, 594ff. — 2) Vgl. Schmidt 1. d. 
p. 6; Βορρ, V. G. §331. — 3) S. ausser Buttmann, Gr. I2, § 72, Giese, Aeol,

38*

%
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Als Beleg bringt man (Ap. 70, b; schol. Viet. 1. c.) nur einen Vers 
des Sophokles aus dem Oinomaos (418 Dd.), wo ?, wie anderweitig σφεις 
als indir. Reflexiv gebraucht ist, Ubrigens eher als lange wie als kurze 
Silbe erscheint.

2. Der Stamm dieses Pronomens lautete im Ubrigen urspr. σ/ε, 
vgl. τf t  με, § 166, 1. Nach Abwerfung des anlautenden σ entstand 
der Stamm /ε ,  daher die Formen /oT, f k , /ίδιος, proprius, dor. [Pind.
0. 13, 49 δέ /ίδιος]1), s. § 160 und § 18 S. 91; unter Verlust des /  
bildete sich der St. έ, man vgl. d. indisehe svadus, 1. suavis mit dem 
gr. ήδύς st. σ/ηδύς.2) In der Form Ϊ fand man dieses Pron. noch in 
ϊ-γνητες, Rhodisch st. αόθιγενεΐς, indigenae, eigentl. in ipso loco nati, 
Apollon, de pr. p. 70, c (mit d. Sp. len. ϊγνητες falsch geschr. in Bekk. 
An. Ill, 1185).

3. Dass ΐ geschlechtslos war, also nicht ϊς m. und Ϊ n. lautete, 
lehrt deutlich Apollon, de pr. 12, b. 35, c. Was aber den Gebrauch 
anlangt, so hat Homer  weder dieses Pronomen noch σφεις gekannt, 
s. Iierodian π. ίλ. προσ. χ , 410 und Schol. Viet, zu II. χ , 410. Wie 
νώϊ zu νώϊν verhalt sich '( (/() zu fa bei Hesiod (fa δ’ αύτψ s. § 162), 
/iv auf dor. Inschr. (§ 161); auch b. Pind. P. 4, 36 ist der Dativ fa 
hergestellt (s. § 161), wo er als Enkl. die Bdtg. ei hat. Mit fa aber 
vergleicht sich genau έμίν, τίν. Ein gleichlautender Akk., aber mit dem 
Len., wird von Hesych. angeflihrt: fa· αύτή, αύτήν, αύτόν, Κύπριοι.

§ 168. Reflexivpronomen.
1. Die Kasus der envahnten Pronomina έγώ, σύ, Ϊ werden bald 

als blosse Personalpronomina, bald als Reflexivpronomina gebraucht. 
Um nun die reflexive Beziehung bestimmter zu bezeichnen, verband man 
diese Pronomina mit dem Pronomen αδτύς, und zwar anfanglich so, dass 
beide Pronomina getrennt neben einander gestellt wurden, wie dies 
durchweg der Fall bei Homer ist,3) als: εμ’ αύτόν II. α, 271. έμοί αυτω 
Od. t, 421. σοι αύτψ II. γ, 51. ευ αύτου II. τ, 384. έοι αύτφ ν, 495. 
οι αύτψ π, 47. ψ, 126. έέ αύτόν υ, 171. ε αύτήν $, 162; Od. μ, 225 
σφέας αύτούς, υ, 213 σφισιν αύτοΓς, auch durch ein Oder mehrere Worter 
getrennt, wie ασσ αν έμοί περ Αυτή μηδοιμην Od. ε, 188 sq. έγών έμέθεν 
περιοώσομαι αύτής ψ, 78, will mich selbst zum Pfande geben; II. x, 307 
οΐ τ αύτψ. μ, 155 Αμυνόμενοι σφών τ’ αότών. τ, 304 σφών δ’ αύτων; 
auch αύτόν μιν st. ε αύτόν: αύτόν μιν πληγήσιν άειχελι^σι δαμάσσας . . κατέδυ

D. S. 301 f.; Schmidt 1. d. ρ. 11 sqq.; Hermann, Opusc, I, p. 330; Hartung 
tiher d. Flexionskas. S. 114 ff.; Ell end t, L. S. unter?; Ahrens in Kuhns Zeitschr. 
VIII, S. 343 f. und besonders Dronke, Rh. M. 9, S. 113 f.

l) S. BOckh, Staatsh. IP, S. 393. — 2) Vgl. Curtius, Et.5 S. 393 f. —
3) S. Lehrs, quaest. ep. p. 114; Gauer, Curt. Stud. VII, 159f.
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πόλιν Od. δ, 244 (vgl. Nr. 2. b); αυτόν μέν σε Od. p, 595. αυτών γάρ 
σφετέρησιν α, 7. Erst spkter vereinigten sich die Personalpronomina mit 
den obliquen Kasus von αύτός zu Einem Worte, in dem Singulare aller 
drei Personen und aucli in dem Plurale der 3. Person, bei den Ioniern 
im allgemeinen zunHchst im Gen. Sing.: σέο σύτου contr. σεωυτοΰ, io 
αύτοΰ έωυτού, έμέο αύτοΰ έμεωυτοΰ, wonacli denn, unter Festwerden der 
Zusammenfligung und Kontraktion, die iibrigen Kasus durch blosse Ab- 
wandlung des Ausgangs gebildct wurden.1) Das erste Beispiel hiervon 
bietet Hesiod in der Form Ισον έωυτί) Tli. 126 st. (und immerhin aus) 
έοι αύττ) (έωυτήι Papyrushdschr., Wilcken,  Berl. Akad. Ber. 1887, 812; 
unsere Hdschr. έαυττ)). Im Attischen bildete sich aus έμέ αυτόν, σέ αύτόν, 
ε αύτόν έμαυτόν, σ(ε)αυτόν, έαυτύν (αυτόν), und darnack das Dbrige, auch 
dcr Plural zu έαυτόν: έαυτών, -οις (αΤς), -ούς (άς, ά).2) Aber neben der 
neuen Ausdrucksweise erhielt sich im Plurale der 3. Person auch die 
iiltere, als: σφών αυτών neben έαυτών, σφίσιν αύτοις neben έαυτοΐς, σφας 
αυτούς neben έαυτούς in durchaus gleicher Bedeutung, s. § 455; jedoch 
ist zu bemerken, dass die Dichter, mit Ausnahme der Epiker, nur selten 
die geteilten Forraen gebrauchten, da ihren Rhythmen die zusammen- 
gesetzten bequemer waren. Herodot gebraucht beiderlei Formen, siehe 
Nr. 2, b); die iilteren attischen Prosaiker, wie Thuc., Antiphon, Ando- 
cidee, bedienen sich, mit Ausnahme des possessiven Genetivs έαυτών mit 
vorgesetztem Artikel, in welchem Falle σφών αυτών ungebr&uchlich war, 
ungleich kaufiger der geteilten Formen, besonders σφίσιν αύτοις, als der 
zusammengesetzten. Die diesem Zeitaltcr zunUchst stehenden Redner, 
Lysias, Isokrates, Isaeus, gebrauchen sehon haufiger έαυτών u. s. w., als 
σφών αύτών u. s. w. Xenophon gebraucht in den Ilellcnicis aus Nach- 
ahmung des Thuc. ziemlich liaufig die getrennten Formen (die in der 
nicht von Xenophon und wolil schon wiihrend des archidamischen Kriegcs 
verfassten Schrift de Rep. Ath. stets vorkommen), in den tlbrigen 
Schriften hingegen fast ohne Ausnahme έαυτών u. s. w., ausser Cyr. 3. 
3, 67 καί αύταις καί τέκνοις καί σφίσιν αύτοις, und R. L. 1, 5. Plato 
scheint nur έαυτών u. s. w. gebraucht zu liaben, wie auch stets Aeschines,

l) Nach Apollonius (Pr. 91, B G) war auch έμωυτοΰ, έμωυτόν ionisch, was 
man an den Dativ έμοί αύτυ> knOpfen kann, Ahrens, Progr. Hann. 18(58, 19. — 
2) Die Herleitung der lfingeren attischen Formen ausoe/’ αύτόν, kf' αύτόν (Wacker* 
nagel, Kuhns Zeitschr. XXV11, 279) erscheint nicht nur QberflUssig, sondern setzt 
auch Forrnen for eine gar nicht so alte Periode des Attischen voraus, die nicht 
fUglich dainals in diesem Dialekte gewesen sein kOnnen. Brugmann, Gr. 2 133 
knUpft die attischen Fonnen mit e an den Genetiv (mit Ahrens a. a. Ο.): σέ’ 
αύτοΰ, ε αύτοΰ, und nur die ktirzeren an den Akkusativ: σ’ αύτόν, h’ αύτόν; 
Dative wie έμαυτψ, ion. έωυτψ mOchte er aus 4μοΙ αύτψ, έοΐ αύτψ durch Kontraktion 
bezw. Elision erkl&ren, willirend Ahrens auch ftir σαυτόν αύτόν voin Dativ ausgeht 
(wenn nicht einfach Kontraktion aus den Formen mil e sei).
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Lykurg, Dinarch; Demosth. wendet beide Formen in? seinen Jugendreden 
an, spater aber hochst selten die getrennten, auch Aristoteles nur selten, 
meistens έαυτών u. s. w. In der naehfolgenden Zeit verschwand in der 
gewohnlichen Rede der Gebrauch der getrennten Formen ganzlich, wie- 
wohl einige Schriftsteller der spateren Zeit, welche die Sprache der
alteren Attiker nachahmten, teils ziemlich haufig, teils selten die ge
trennten Formen anwandten.*) Die attisehen Inschriften bieten bereits 
nacb dem Jahre 395 keine Beispiele der getrennten Formen mehr.2) 
Die kontrahierten Formen σαυτου, αυτου u. 8. w. st. σεαυτού, έαυτου 
n. s. w. kommen schon ziemlich friih vor:3) σαυτου Mimnermos frg. 7, 3 
(bei diesem Ionier ebensowenig zuliissig wie έμαυτόν bei Xenophanes 
frg. 9),4) σαύτω Alcae. bei Apollon, d. pr. p. 103 zweimal (s. unten 
2, a)), σαυτου (??) Pind. fr. 97 (64 Boeckh); yon der 3. Person ge- 
braucht er (wie es nach friiherer Schreibung aussah) nur die kontra
hierten Formen: P. 4, 265 αύτας. 0. 13, 53 αυτα. P. 2, 34 καθ'
αύτόν. 9, 62 αυταΓς; Bockh schreibt aber dieses Pron. Uberall mit
dem Lenis und andert (nach T h i e r s c h )  P. 2, 34 καθ’ αυτόν in
κατ’ αυτόν, vgl. liber den dorischen Gebrauch von αυτου unten Anm. 5. 
Die attisehen Dichter wenden von Anfang an die zweisilbigen und die 
dreisilbigen Formen nach metrischem Bediirfnis an (die zweisilbige 
ist indes bei alien drei Tragikern weitaus haufiger; bei Aristophanes 
ebenfalls haufiger, jedoch nicht in dem Masse); die attisehen Inschr. 
bieten aus dem 5. Jahrhundert kein gentigendes Material, im 4. iiber- 
wiegt um ein geringes έαυτ., nachmals hat dasselbe die kiirzere Form 
fast verdrangt. 5)

2. In betreff der Mundar ten  ist ausser dem, was liber die Ho- 
merische Sprache erw&hnt worden ist, Folgendes zu bemerken:

a) Aus der le sbi schen  Mundart6) sind uns folgende Beispiele 
aufbewahrt: Ιμ’ αυτα Sapph. 15 (d. i. εμοι αυτα), Ιμ* αυτφ Ale. 72 
( =  έμοί αυτφ), δέ ^αύτω (Ahrens f. δ* έαύτω) Ale. 78. σαύτω (-τω) 101. 
87. εαυτόν u. s. w. Inschriften. Apoll. de pr. 103, a. b nimmt nur in 
σαύτω /αύτω eine wahre Verschmelzung an, da ohne Yerschmelzung es σέ’ 
αυτω ( =  σέο αυτου), ΐ  αύτω lauten miisste; war aber hier Verschmelzung, 
so muss dieselbe doch auch fur Ιμαύτω angenommen werden.7)

l) S. die grtindliche Untersuchung von Arndt, progr. Neobrandenb. 1836, 
p. 31 sqq. — 2) M eisterhans, Gr. der att. Inschr. S. 1202 f. — 3) S. Arndt, 
1. d. p. 21. — 4) Renner, Curt. Stud. I, % 5 f. — 5) Meisterhans 1212. Die 
Handschriften sind in solchen Dingen bei Prosaikern nattirlich \venig zuverlSssig; 
tiber Plato vergl. Schneider ad PL Civ. 7. 538. d; liber Isokrates, bei dem die 
zweisilbigen Formen herrschen, Br. Keil, Anal. Isocratea 106 ff., der auch tiber 
den Gebrauch der attisehen Dichter sehr genaue Statistik giebt. — 6) S. Ahrens, 
dial. I, p. 126; Meister, Dial. I, 167. — 7) So auch Bergk, w&hrend Ahrens, 
Progr. 1868, 18 ff., die zusammengewachsenen Formen ganz zu beseitigen sucht
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b) Die Nouionier sagen: έμεωυτου, σεωυτού, έωυτου, έμεωυτψ/ 
σεωυτφ, έωυτφ U. Β. w., Ρ1. έωυτών U. 8. w., Oder σφέων αυτών, σφ(σι αύτοίσι, 
αφέας αύτούς. ι) Nur vereinzelt: Ildt. 3, 142 ίρωσύνην αίρεύμαι αύτψ 
τ’ έμοί καί τοίς άπ έμεύ αίεί γινομένοισι 8t, έμεωυτψ. 5, 91 συγγινώσκομεν 
αύτοίσι ήμίν ού ποιήσασι όρθώς st. ήμίν αύτοίσι. 1, 24 κελεύειν τους 
πορθμέας (sc. τύν Άρίονα) αύτδν διαχρασθαι (intcriiccre) μιν st. έωυτόν. 
2, 100 αυτήν μιν £ίψαι ές οίκημα, sic liabe sicli gosttirzt. So aucb 
Archiloch. frg. 6 v. 1. αυτόν μ’ έξεσάωσα fUr αύτύς δ’ έςέφυγον. (Vor- 
dorben ist bei Hippokr. σφ(σtv έωυτοίσι VI, 354 vulg., wo σφ. αύτοίσι 
richtig θ; tlber αότύς έωυτού u. dgl. bei Hipp. 8. unten Anm. 5.)

c) Att ieche Mundart:
•

Si n g ιι 1 a r i 8.
G. έμαυτού, ης, σεαυτού, ής, Oder | έαυτου, ης, oder

m einer σαυτού, ης, d e in e r ! αύτου, ης, seiner, Hirer
D. έμαυτψ, η, mir σεαυτψ, ή, Oder | έαυτψ, ή, oder  

σαυτψ, ή, dir | αύτψ, η, sicli
A. έμαυτόν, ήν, micii σεαυτύν, ήν, ύ odor . έαυτόν, ήν, ό, odor 

σαυτύν, ήν, ό dich | αυτόν, ήν, ό, sicli

Ρ 1 u r a 1 i s.
G. ήμών αύτών, unscr ύμών αύτών, CUCr 1 έαυτών Oder αύτών, Oder

i σφών αύτών, ihrer
D. ήμΐν αύτοίς, αίς, ύμίν αύτοΐς, αίς, J έαυτοίς, αίς od. αύτοίς, αίς, od.

une eucli j σφίσιν αύτοίς, αίς sicli
A. ήμάς αύτούς, άς, ύμας αύτούς, άς, : έαυτούς, άς, ά o d .αύτούς, άς, ά, od.

une euch | σφας αύτούς, άς, σφέα αύτά, sicli.

Anrnerk. 1. Mit vorangehendem αύτύς hOchst selten und motiviert: X. Gyr. 
6. 2, 25 αύτοίς τε ήμίν καί όπόσοις τετράποσι χρώμεΗα. (X. Comm. 2. 9, 2 ε{ μή 
φοβοίμην, όπως μή έπ* αύτόν με τράποιτο hat αυτόν nur ausschliessende Bedeutung. 
S. § 4-54, Anm.)

Anrnerk. 2. Das Reflexivpronomen der 3. Person trilt namentlich im Plural 
auch fOr das der 1. und 2. ein, indem ήμών αύτών, υμών αύτών unbequem waren. 
Dieser Gebrauch von αύτών u. s. w. in der 1. und 2. Person herrscht ausschliesslich 
bei Polybius (KAlker, Lpz. Stud. Ill, 277); doch linden sicb aucb schon bei den 
Tragg., bei Herodot, Isokrates u. A. Belege, Br. Keil, Anal. Isokr. 105. S. in der 
Syntax § 465, 7, wo auch tlber σφών αυτών =  ύμών αύτών (Hdt., Andoc.) und 
Ober εαυτού αύτοΰ =  έμαυτοΰ, σαυτοΰ gehandelt ist. (Ober Plato Schnnz, Praef. 
Euthyd. XII; das einzige Beisp. fOr έαυτών =  ήμών αύτών Phaed. 78 B ist leicht 
zu ftndern: ούκοδν τοιόνδε τι δεί ήμάς έρέσΒαι έαυτούς β. αύτούς].)

Anrnerk. 3. Dass das Reflexivpronomen dcs Noininativs errnangelt, geht 
aus dcm reflexiven BegrifTc des Pronomens hervor, da es imrner das Objekt des
(σ’ αύτψ mit Elision). Bei Ale. 78 mOchtc derselbe jelzt lieber δέ /αυτόν herstellen, 
d. i. /* αυτόν. — 1) S. Bredov, dial. Her. p. 284; Ekedahl a. a. 0 . 47 ff.
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n&mlichen Subjekts bezeichnet. Wenn daher Pherekrates έν Μετοίκοις (fr. 112 Kock) 
den Nom. έμαυτός gebraucht hat, so bemerkt Apollon, de pr. 144, b richtig, er 
habe es wahrscheinlich ένεκα τού γελοίου gethan.

Anmerk. 4. Aus welchem Grunde Apollon, de pr. 93, c sagt, dass das 
Neutrum des Reflexivs εύλόγω; έσιγήθη, ist schwer einzusehen; denn ein Kind 
(τέκνον) kann von sich sagen: -αίω έααυτό, und ein Anderer kann zu einem Kinde 
sagen: -αιε σεαυτό, und so findet sicb wirklicb Eurip. Syl. fr. 7 Dind. φίλον ξύλον, 
εγειρέ μοι σεαυτό. Gar nicht auffallig ist το τέκνον έαυτό παίει, und so findet sicb 
oft έαυτό, z. B. ει τι αύτο έαυτό άποκτιννύοι Plat. Phaed. 62, c. αύτό αύτό δοκουν 
κινεΐν, Phaedr. 246. c; so auch Hippokr. VI, 178 έ; έωυτό.

Anmerk. 5. Eine Verst&rkung des Reflexives durch vorgesetztes αύτό; findet 
sich nicht selten bei attischen Dichtern und auch in der Prosa (Plato), so A. Sept. 
406 αυτό; αυτού, αύτή καθ’ αυτήν Pr. 1013, αύτο έαυτό Plato (oben Anm. 4), 
u. s. w.; auch τοΐς τ’αύτο; αυτού τ^αασιν A. A g. 836. Vgl. Synt. § 455 , 2. Da 
nun im Dorischen (s. Anm. 6) αύτο; αύτοϋ als Reflexiv fungiert, und so auch im

y \Attischen vielfach tiberliefert ist (A. Ch. 221 αύτο; κατ’ αύτού, S. OR. 138 αυτοί 
αύτού d. i. έμαυτού, ebenso Ai. 1132, ebenso =  σάυτού OC. 1356, u. s. w., s. § 455, 
Anm. 4), so erhebt sich die Frage, ob nicht dies auch fur das Attische anzuerkennen 
(vgl. Bernhardy, Synt. p. 287), oder aber hier auch gegen die Hdschr. und mit 
Bezug auf die 1. oder 2. Person αυτού zu schreiben ist (so u. a. Ellendt L. S. 
unter αυτού, Lobeck ad Ai. 906). Die Inschr. bieten in der That (G. I. A. Π, 
834 b Π, 8) αύτον έαυτώι, aber auch (das. Z. 51) ATT02 ΑΪΤΩΪ, in derselben 
Verbindung, wo derNominativ sich nicht fiiglich erkl&rt, wenn man nicht in dorischer 
Weise αύτοσαυτώ schreibt. Und so mCchte beides im Att. mOglich, die Verbindung 
aber namentlich in der Stellung τοΐς αύτοσαυτού anzxmehmen sein, wiewohl doch, 
ungleich wie im Dorischen, αύτό; in dieser Verbindung nicht ganz erstarrt ist und 
weder αύτοσαυτή; noch αύτοσαυτών gesagt wird. Auch im Ionischen des Hippokr. 
findet sich αύτά αύτοΐσι VI, 600 (αύτά om. vulg.); dagegen πολλαπλασίως αύτο έωυτού 
178. 188. αύτό έωυτώ, αύτό άα>’ έωυτού 180. in verstarkender Weise.

Anmerk. 6. Im Dorischen findet sich in alter Zeit (Gortyn. Tafeln̂  /tv 
αύτώι, τά / ά  αύτά; wie bei Homer; nachmals αύτώ (-ού) als Reflex., so Theognis 
480. 1218 (αύτό; έν αύτού ders. 895), Tyrtae. 10, 3; s. Renner, Curt. Stud. I, 2,6; 
ferner auf der Stele des Damonon (Cauer, Del.2 17) έκ τάν αύτώ ιττ-ων u. s. w., 
Epidaur. Dial.-I. 3339, Z. 66 το αύτού πρόαωπον, das. 3340 Z. 34 τάν παρουσίαν τάν 
αύτού; jedoch auf Kos ηύτών =  εαυτών (η =  εα), Journ. of Hell. Stud. 1888, 333 
Z. 44; das. αεΗ’ αύτό; ( =  -ου;) Bull, de corresp. hellen. VI, 249 if., Z. 81), έφ’ 
αυτοί; Kalymna (das. X, 241). Das ubliche dorische Reflexiv aber ist αύτό; αύτού, 
fur alle drei Personen, und zwar in folgenden teils ursprunglichen, teils mehr und 
mehr zusammengewachsenen Formen, die auch nebeneinander vorkommeni): 
a) αύτοί ποτι αύτού; (Delph. Inschr.;, αύτοΐσιν αύτού; (Epicharm. 97 Ahr.), αύτό; 
αύτόν =  σεαυτόν (ders. 132), b) αύτοσαυτού, fem. αύτοσαυτά;, plur. αύτοσαυτών αύτο- 
σαυτάν, αετ αύτοσαυτών, ποτί αύτοσαυτού; (Delph. u. a. Inschr.), c) αύταυτοϋ  ̂ -τά;, 
•τψ u. s. w., Αρ. pron. 79. b aus Sophron ταΐ; αύταυτά; χερσίν =  έμαυτή;, Epich. 
96, 7 αύταυτά; υτ:ο == ύφ’ έαυτής, d) αύσαυτού (αύ; aus αύτό;, bei Hesych. αυς αύτό; 
Κρήτε; καί Λάκωνε;) u. s. w. (Delph. Inschr.); e) αύσωτού (ω aus αυ) dieselben,
f) αύτούτα, plur. αύτώντα Sicilien, C. I. Gr. 5542 f., D.-I. 3249, flektiert in der Mitte, 
unflektiert am Ende. Bechtel D.-I. 1. c. sieht in τα ein sulfigiertes Adverbium (aus 1

1) S. Ahrens dial. H, p. 272sqq.; Curtius, Ber. d. Sachs. Ges. 1869, 225f.; 
.G. Meyer, Gr. 3972 f.
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τ̂ 5ε); geratener scheint es, auch diese Bildungen von αύταύτου nicht zu trennen, 
und anzunehmen, dass durch einen Umtausch die Endung in die zweite Silbe, das 
τα(υ) in die dritte kam. — Es findet sich Obrigens αότδς αδτών (b) und άσαυτυ =  
έαυτψ (vgl. d) auch im BOotismus, Meister, Dial. I, 274 (κατ’ αύτοΐαότών Orchom. 
D.-I. 488, 121).

§ 169. Reciprokpronomen.

Auch zur Bezeichnung der AVechselbeziehung bat die griechische 
Sprache eine besondere Pronominalform, welche aus der Versclimelzung 
dee doppelt gesetzten άλλος zu Einem Worte entstanden ist, unter An- 
fUgung pluralischer bezw. dualischer Endung; aus dem zweiten αλλ 
wurde durch Dissimilation άλ ion. ηλ.*) Dieses Pronomen wird nur 
substantivisch, nie adjektivisch gebraucht; erst in der spiiteren Zeit 
bildeten sich adjektivische Komposita, als: έπ-, υπ-, παράλληλος (klass. 
παρ’ άλλήλους, παρ’ άλληλα).

1 P l u r a l .1 Dual .
G. άλλήλων, einander άλλήλοιν (ep. άλλήλοιϊν), f. [αΐν], οιν,

η. οιν
D. άλλήλοις, αις, οις
A. άλλήλους, ας, α άλλήλω, f. [ά], ω, η. ω.

Anmerk. Das Femin. άλλήλιο ist tlberliefert X. Mem. 2 , 3, 18; das. Dat. 
άλλήλαιν Hdschr. u. Stobaeus, άλλήλοιν Co bet (N, L. 695) Dind. Vgl. § 172, Anm. 3.

§ 170. Adjektivische Personalpronomina oder Possessivpronomina.

Vgl. Apollon, de pr. p. 128 sqq. Die StUmme' sind die der sub- 
stantivischen Personalpronomina: έμ(ε), τε oder σ(ε), έ oder /(ε ), ήμε 
(άμ), υμε (6μ), σφε Oder σφ.

έμός, ή, όν, meus, a, um; Ιμος, lesb.;
τιός boot. ,  τέος und σός lesb.,  τεός dor.; τεός, ή, όν und σός, ή, 

όν Horn., σός, ή, όν neuion. und att.  (τεός auch Tragik. in Chijrcn), 
tuus, a, um;

/ός lesb.; έ/ός bbot. (wenn man Ivorinn. 18 [b. Ap. 136, c] mit 
Beermann πηδ’ έ^όν flir πηδεγον liest); ^ός dor. (τά fa. αύτάς Qortyn. 
Tafeln, τά /ά  κάόεα Alkm. b. Apollon, de pr. 136, c, wie mit Bergk 
[fr. 99] st. έά zu lesen ist), έός (oft Pind.) u. ος; σφός und σφεός Alkm. 
fr. 56. 31; έός, ή, όν u. ος, η, ον (Possessiv der 3. Pers. Sing.) Horn., 
letztercs auch Hdt., doch nur 1, 205 έΗέλων γυναίκα ήν εχειν, Demokrit 
α =  Γοια (Phot.), zuweilen auch bei den Trag. (dir. oder indir. Reflex.), als:

D Ktinstliche Erkl&rungsversuche for das ά η geben Brugmann, Fleckeis. 
Jalirb. 1887, 105 ff.; Wackernagel, Debnuugsges. 31 ff.
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λιτών των ών AcBcb. S. 641, λέαχας ας Eum. 367 ch., τον ον άκοίταν Soph, Tr, 
523. των ών τέκνων 266, τοΐς οίαιν OR. 1248. των ών Αί. 442, έκγύνοιαιν οΤς 
Eur. Μ. 955. τάλαιναν ών άλόχων, wie Mat thiae  wcgen des VorsmaBBes 
riohtig st. τών Iiest, Hel. 1184 (b. Elmsley z. Med. 925); die a t t i schc  
ProBa gebraucht dafUr daB Reflexiv εαυτου (nur Plato Rep. Ill, 394 A 
in der Periphrase einer Hiasstelle τά α δάκρυα); έίς v. d. Mehrzahl Bt, 
σφός lies, op. 58 fcov κακόν άμφαγαπώντες wird von Apollon, de pr, 143, b 
getadelt (dae. wcgen gleichen Gebrauches Callim., fr, 420, fr, 11 Schneid.);

άμ,ός bilot., Ap. 121, c; άμμος u. άμμέτερος lesb.; άμός [auch Horn. *)] 
und άμέτερος dor. Ap. 142, a (Inschr. nur ersteres); ήμέτερος alt- und 
neuion. und att., noster, Btra, strum; bei den Tragikern, und zwar 
ziemlicb oft bei Aeschyl., findet sicb in lyr, St. und auch im Trim, 
αμός, bald άμός bald άμός geschrieben; 2) letztere Form ist offenbar die 
richtige, da άμός in keinem Dialekte, der den Spir, hat, vorkommt und 
von Apollon, de pr. p. 121 u. s. gar nicht angeftlhrt wird;

υμμος lcfib.; υμός und Ομέτερος dor. (beides auch Horn.), ούρ,αί =  
υμέτεραι wobl Lakon., Ilesych., vcster, stra, strum;

σφός, ά od. ή, όν lesb., dor. u/ altion. (Horn.) αφέτερος, ο, (η), ov dor., 
altion. (Horn.), neuion., att., beides von der Mehrzahl, doch auch zuw. Bt. 
έός v. d. 3. Pern. Sing., zuerst b. Hes. Sc, 90, dann (liters b. Find,, 
auch AeBch. Ag. 760. P. 900, endlich bei spHteren Dichtern und Pro- 
saikern (welche letztere es als Adjektiv =  ίδιος gebrauchen, g. Dindorf  
Thes. u. αφέτερος); in der klassiechen Prosa aber nie; denn wo eg auf 
Einen bezogen zu scin echcint, gind doch Mehrere dabei zu denken, 
wie z. B. Thue. 3, 95, 2 .3)

νωίτερος, η, ov, unscr beider, ep. seit Hom. 1

1) Neuere verlangen bei Horner vielmehr das ftolische άμμος (G. Meyer 782; 
Harder de a voc. 90 fT.; άμμής bat der Palat. Od, λ, 166], — 2) Auch wird 
von einigen neueren Grarnrnatikerri und Lexikographen άμός Oder άμός statt έμός aus 
dem Homer (/,. B. B. C, 414) und den Tragikern (Aesch. S. 654, Ch. 427 u. a.) 
angeftlhrt; alleiri dasselbe steht bei Horn, und im allgerneinen auch bei den 
Folgenden nur scheinbar fttr έμός, bedeutet aber zun&chst uriser, wie nosier oft 
st, rneus gebraucht wird. S. Ap. 142; Spitzner ad II, ζ, 414. Bei Pind. vgl. 
μήτιος άμας N. 3, 9 (auf den Diehter beztlgl.) rriit ματερ άμετέρα das. 1 (desgl.), 
δμνοι άμέτεροι Pyth. 3, 65. Ober die Trag. s. Eichler de form. epic, in trag. 
Aesch. atque Soph, usu 28 f,; Gerth, G. Stud. I, 2, 251. In Eurnen. 440, wo das 
Metrum — ~ vertragt, hat Dindorf έμή; st. άμής des Med. hergestellt (Sinn ,,ηιβίη*); 
Soph. Phil. 1314 starrirnt πατέρα τόν άμόν von Triclinius (έμόν Laur,; andere Hdschr. 
π. τε τδν έμόν). Nach Dindorf freilich ist άμός (so rriit Len.) έμός, wahrerid 
ihm άμός — ήμέτερος fttr die Tragg. zweifelhaft ist, und in der That kann man 
bei Aesch., der den Plural der 1. Pers. fttr den Sing, nicht zu gebrauchen pflegt, 
an St. wie Choeph. 428,437 (mel.) schwer an einer solchen Annahrne vorbel — 3) S, 
Schocm ann, Obs. in Thuc. p. 12; Poppo ad Thuc, 5, 71, 3, p. 638 und ad 3, 
113. p. 190 ed. Goth.
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σφωίτερος, euer beider, II. a 216, das aber von den Sp&teron offcnbar 
irrtllmlich aucli in den Bedeutungen dein,  sein,  ilirer beider ,  ihr  
( =  σφέτβρος) gebraucht wurde. l)

Anraerk. Der Vokativ von έμός lautet wieder έμός, von ήμέτερος aber 
ήμέτερε, wie ώ πάτερ ήμέτερε II. ft, 31. Vgl. Bekk. An. II, 917 sq. Apollon, de pr. 
26, b; von den Qbrigen Possessiven kommt nattirlich kein Vokativ vor, obwohl 
Apollon. 27, a sagt, dass der Vok. der 3. ,Ρ. σφέτερε nicht zu verwerfen sei.

§ 171. II. Demonstrativpronomina.
SSmtliche Demonstrativpronomina sind dreigeschlechtig, wie die 

Adjektive dreier Endungen, unterscheiden sich aber darin von diesen, 
dass sie eine eigentumliche Neutralform auf o, urspr. οδ, vergl. άλλο, 
1. aliud (§ 71, 4), haben. Sie treten in derselben Form sowohl als 
substantivische wie als adjektivische Pronomina auf. Da sie alle sich 
auf die 3. Person beziehen, so haben sie keinen Vokativ, wiewohl 
ουτος, das die N&he bezeichnende Pron., (in der Form des Nom.) 
vokativisch gebraucht wird. S. Apollon, de pr. 25 und 65.

Anmerk. Als Stamm tlberwiegt in dem alten Demonstrativpron. der 
indogermanischen Sprachen der mit anlautendem τ, als: τό, τοΟ, toDto, τότε u. s. w., 
vergl. tad indisch, dieses, Gen. tasja, tasj&s, tasja, dieses, dieser, dieses; Akk. tam, 
ttlm, tad, diesen, diese, dieses; 1. tarn, turn, tantus, talis, d. der u. s. w., dann, da, 
damals; aber sclion in uralterZeit ist mit diesem Stamme der mit anlautendem s (oder 
daraus h) zu einer gemeinschaftlichen Flexion vereinigt: ό, ή, ind. s&(s), sa, goth, sit, s6.

§ 172. ‘0, ή, τό; δδε, ήόε (richtiger ήδε), τόδε.
Das einfacliste Demonstrativ iet der sog. Artikel δ ή τό, der, 

die, das. Cber die Bedeutung desselben als wirkliches Demonstrativ- 
pronomen und als Artikel s. d. Synt. §§ 457 ff.

S ingular is .
N. 6, ή, τό, in alien Dialekten (doch lesb. ό, ά, ebenso eleisch u. s. w.; 

fem. nur ion. att. ή, sonst a);
G. ruUcsb., bbot., streng dor., του mild dor., alt- u. neuion. u. att., τοΓοΙΙοιη., 

τοΐThese.; τας ftol. u. dor. (Trag. im Chore); της alt- u. neuion. u. att.; 
D. τψ (bbot. τοΐ τυ, τοι aueli arkad. u. s. w.); τσ. iiol. und dor. (bbot.

ταΤ βρ. τή, ται auch arkad. u. s. w.) ; τν alt- und neuion. und att.; 
A. τόν; ταν Hoi. und dor., τήν alt- und neuion. und att.; τό.

Plura l i s ,
N. το( τύ bbot., τοί dor., auch Horn.; ol oi lesb., these., arkad., kypr., 

dor. s. A. 2, alt- und neuion. und att.; τα( sp. τή bbot., ταί dor., 
auch Horn., al al lesb., arkad., dor., alt- und neuion. und att.; τά;

*) S. Passows Lex. u. besonders Buttrnann, Lexil. I, S.53 (van Leeuwen, 
Mnemos. N. S. XII, 409).



G. των (these, τουν); fem. ταν lesb., boot., thess., dor. u. s. w., τάων Horn., 
των att. ion.;

D. τοις und ταΐς lesb. (Dichter auch ταΐσι, wenn Demonstr.), thess.; dor. 
u. S. w. (Dichter auch τοΐσι(ν), ταΐσι(ν)), τοΐς τύς, fem. (ταΐς) της boot.; 
τοΐσι(ν), τησι(ν) Horn., ion., altatt.; sp. attisch stets τοις ταΐς;

A. τώς boot., streng dor., τούς mild dor., τός kret., kyren., ther., τόνς 
kret. u. argiv., τοίς lesb., τοίρ el., τούς Horn., ion., att.; fem. entspr.

Λ  Ά  Ά  t v t  fτας, τας, τανς, ταις; JN. τα.

Dual.
Vom Dual  kommen in der aolischen und dorischen Mundart keine 

Beispiele vor; bei Homer τώ und τοΐϊν, τώ auch eleische Inschr.

604  D e m o n stra tiv p ro n o m in a . § 172.

Attisch.
S. N . δ ή

tτο PL  οί α( τά D. τώ Κ Ι τώ τώ

Gr. του τής του των των των τοΐν [ταϊν,] τοιν τοΐν

D . τω τη τω τοις ταΐς τοις τοιν [ταϊν,] τοΐν τοΐν
A . τόν την tτο τούς τάς /τα τώ Μ ,] τώ τώ

Anmerk. 1. Die dorische Mundart gebraucht die Formen τοί, ταί und οί, 
al; die Formen τοί, τα( gehtjren dem alteren Dorismus mit Ausnahme Kretas (doch 
τοί τοίδε Itanos, Mus. Ital. Ill, 563 Iff.) an; ol und al (kret. ol al) stehen auf den 
alten kretischen und auf den meisten Inschriften nach Alexander.1) Bei Sophron 
hat Ahrens zweimal (fr. 51.75) al in ταί korrigiert, ebenso bei Epicharm zweimal 
ol al beseitigt. Der ionischen Mundart sind die Formen τοί, ταί durchaus 
fremd.2) Ober die Dialektformen τώ =  του, τοϊσι, ταΐσι, τός und τόνς =  τούς u. s. w. 
s. d. I. und II. Dekl. Statt ol μέν, ol δέ gebrauchen die Tragiker zuweilen τοι 
μέν, τοί δέ. Fur 6 in demonstrativer Bedeutung findet sich auch ος: so Homer 
Ofter, der auch (II. ψ, 9 u. s.) o fur τό hat; ferner Theognis (169. 800, Renner, Curt. 
Stud. I, 2, 8 f.), und att. καί ος, ή δ’δς, womit Delbrtick, Syntakt. Forsch. 4, 139, 1 
das ind. sas nb. sa vergleicht. S. Syntax § 518, 3; unten § 174, 2.

Anmerk. 2. Die weiblichen Dualformen τά und τα ϊν3) sind auch in 
den Handschriften der Schriftsteller selten, namentlich τά, indem die Formen τώ 
und τοίν zugleich auch ftir das weibliche Geschlecht eintreten: τ ά ο ουν κόρα τ άδ* 
ούκ άπαλλάξει μόρου Soph. Ant. 769. Ar. Eq. 424 und 484 εις τά κοχώνα; h&ufiger 
ταιν:  Lys. 19, 17 ταιν θυγατέροιν. Andoc. 1, 144 ταϊν χεροΐν ταϊν έμαυτου. Ρ1. 
Polit. 260, c ταύταιν ταϊν τέχναιν. Tim. 79, d ταϊν διεξόδοιν. Leg. 775, e ταϊν 
οίκίαιν ταϊν. 955, d ταϊν είσφοραϊν. Isae. 5, 16 άμφοϊν δέ ταϊν διαθήκαιν. 6, 6 ταϊν 
δέ άδελφαϊν. 39 ταϊν θυγατέροιν. 8, 41. S. OR. 1462 ταϊν δ’ άθλίαιν. Xen. Hell. 6. 
4, 17 ταϊν μόραιν; so ταϊν δε S. ΕΙ. 1133. έκ ταϊνδε δ* ού'σαιν παρίΐένοιν OC. 445. 
ταΐνδ’ άδελφαϊν 1290. ταϊνδε ταϊν κασαλβάδοιν Ar. Ec. 1106. Auch ταυ τα findet 
sich sehr selten: Ar. Pac. 847 (vulg. ταΰτα, aber Rav. Ven. ταύτας). προς ταύτα (sc. 
Gererem et Proserpinam) καί προς τούς άλλους θ̂ εούς Isae. 6, 49 (nach Reiskes

*) S. Ahrens 1. d. p. 265 sq. — 2) S. Struve, Quaest. de dial. Herod. I, 
p. 10. — 3) Vgl. Hertlein in Z. f. Altertumsw. 1858, S. 598; Cobet, N. L. 695. 
(Inschr.) M eisterhans, Gr. d. att. Inschr. 962. (Plato) Schanz, Praef. Leg.XIsq.
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Verbesserung st. πρδς ταυτα; aber ders. Reiske schlug auch ταύτας vor); ταύταιν 
aber ist h&ufiger, als: S. OR. 1504. ταόταιν μόναιν OC. 859. έχ ταόταιν 1149. ταύ- 
ταιν δέ ταΐν διαθήκαιν Isae. 5, 15. Die att. Inschriften jedoch (abzOglich solcher 
der Kaiserzeit, wo der Dual in der wirklichen Sprache vorl&ngst erloschen war) 
bieten ausnahmslos τώ, τοΐν, τούτοιν, olv, und daruni pflegen die Herausgeber jetzt 
solche Beispiele zu korrigieren, wozu z. B. bei Platon auch die ttberwiegende Ober- 
lieferung der Handschriften selber anleitet.

Anmerk. 3. Nach ό ή τύ geht δδε, ήδε (άδε ftol. und dor.), τόδε, G. τουδε, 
τησδε (τάσδε) u. s. w., PI. οΐδε lesb. u. s. w., alt* und neuion. und att., τοίδε dor., 
τοίδε τόδε b0ot., αίδε, ταίδε dor., τήδε boot., τάδε; Dat. τοΐσδε (auch Homer Od. δ, 93. 
η, 23. t, 286. ξ, 443; Hippokr. VIII, 50 τοΐσδ’ nach θ, a. L. τοισίδε τοΐσιν δέ; τοισίδε 
Herodot (ν. 1. τοΐσδε, so 3. 36), Soph. Phil. 956, Eurip. Hipp. 399 u. s. w., auch 
Homer Od. i, 286 nach Go bet); ταΐσδε (auch Hymn. Merc. 200), u. s. f. Was die 
Betonung betrifft, so behandeln wir (und schon Eustathius) δε als enklitische 
Partikel, die Alten indes (Aristarch, Herodian) ήδε u. s. w. als ein Wort; sie 
betonen also ήδε, τήνδε, οίδε, αίδε, τούσδε, τάσδε (nur im Dual τώδε, weil der Dual 
stets oxytoniert sei); ebenso (τοιήδε), τοσσοΰσδε, nur wieder τοιώδε und τοσώδε 
(Bk. Anecd. 1236). S. La Roche, Horn. Textkr. 364 ff. Statt τώνδε hat Alcaeus 
(frg. 126) τωνδεων (Accent?) mit doppelter Flexion, gleichwie Homer nb. τοΐσδε τοίσδεσι 
(Od. κ, 268. φ, 93) oder τοίοδεσσι(ν) II. κ, 462. Od. 0, 47 u. s. gebraucht. Vergl. 
Eustath. 818, 39 ff. Ebenso steht πρδς τοίσδεσσιν Hippokr. VIII, 358 (nach 0, der 
τοιισδεσσιν, vulg. τοΐσδε), σόν τοίσδεσσιν das. 268 (θ). 372 (θ; ν. 1. τοΐς δεσιν), έν 
τοίσδεσσιν 308 (θ), d. i. Bdazu, dabei" (so zu sagen adverb. Redensarten). Die 
Echtheit dieser Flexion erweisen die thessalischen Inschriften, die das dort ove 
lautende Pronomen so abwandeln: G. S. τοίνεος (d. i. τοι-νε-ος), G. PI. τουννεουν 
(d. i. τουν·νε-ουν), doch N. PI. Neutr. τάνε. t)ber das Suffix δε s. unten § 180, c.

§ 173. Αύτός, ή, ό; οότο;, αδτη, τούτο; έκεΐνος, έκείνη, έκεϊνο.

Singular is .
Ν.;| αυτός, ipse αότή, ipsa αυτό, ipsum | ουτος, liic αυτή, haec τούτο,
G .!!αύτου αυτής αότου I /ι τουτυυ1 ταύτης τούτου
D. αύτψ αύτχ, αυτψ τούτω ταύτη τούτψ
Α. αυτόν αότήν αότό τούτον ταύτην τούτο

Plural ie .
Ν. αυτοί αύτα 1 αότά ουτοι αυται ταυτα
G. αότών αότών αότών τούτων τούτων τούτων

αότοΐς αόταΐς αότοις τούτοις ταύταις τούτοις
A. 1αυτούς αύτάς αυτά τούτους ταύτας ταυτα

Dualis.
αότώ [αότά] αότώ τούτω [ταύτα,] τούτω

αότώ τούτω*)
αύτοΐν [αόταΐν] αότοΓν τούτοιν [ταύταιν,] τούτοιν

αυτοΤν
I1 τούτοιν

*) Siehe § 172, Anm.
1

2.
ί



606 Demonstrati vpronomina. § 173.

§ 173. Bemerkungen.

1. Nach αυτός gehen: έκεινος, η, o, ille, a, ud, άλλος, η, o, alius, 
a, aliud;*)

nach ουτος: τοσοΰτος, τοσαυτη, τοσουτο(ν), tantus, a, um, τοιουτος, 
τοιαύτη, τοιουτο(ν), talis, e, τηλικουτος, τηλικαύτη, ττ)λικοΰτο(ν), SO gross, SO 
alt; doch so, dass in alien Formen von ουτος, welche mit τ anheben, 
dieses demonstrative, in dem Worte schon enthaltene τ wegfallt, als: 
τοσουτο, nicht τοστοΰτο.

2. Die Form des Neutrums auf ov (§ 97, 3) in τοσοΰτον u. s. w.
(τόσον: τοσοΰτον wie τό: τούτο) ist haufiger als die auf o (nach τούτο); 
aus den att. Inschr. ist nur -ov zu belegen (Meis terhans S. 1222). 
Bei den prosaischen Autoren ist auf die handschr. tiberlieferung natiirlich 
wenig zu geben; vgl. liber Plato Schanz N. comm. Plat. p. Iff.; 
Praef. Leg. VI ff.; liber Demosthenes Voemel ,  Cont. Proleg. § 22; 
ferner F r a n k e ,  Philol. Suppl. I, 432. Bei Demosthenes ist grosses 
Schwanken; bei Plat, halt Sch. die Formen mit -v fur die richtigen, wie 
sie auch von Grammatikern als attisch bezeichnet werden (so Herod. I, 
349 Lentz, doch s. auch Choerob. das. II, 194 Anm.). Bei Hypereides 
ist einmal (Eux. c. 31, 1) τοωυτο uberliefert. sonst -ov. Bei Demostli. 
aber werden an versehiedenen Stellen die Formen ohne v durch den 
Rhythmus sichergestellt, als Philipp. II, 8 τοιοΰτ έπιχειρη (-o A); indem 
τοιουτον έπιχ. (S, vulg.) eine unzulassige Haufung von Ktirzen ergiebt. 
Ebenso τηλικουτ όλολύςαι Cor. 259, u. a. m. Lys ias  und Isokra tes  
(s. Bens eler  ad Areop. 248) gebrauchen fast durehweg die Form mit 
v sowohl vor Vok. als vor Kons., Lykurg  stets τοιουτον, τοσοΰτον, 
τηλικοΰτον. Polybius (Kalker ,  Lpz. Stud. I ll, 240) gebraucht τοσοΰτον 
u. s. w. (auch ταυτόν) vor Yokal, um den Hiat zu vermeiden, sonst 
τοσουτο u. s. w. Homer  kennt nur die Formen auf ov; bei den att. 
Dichtern kommen die auf -o wohl vor, doch fast nie so, dass der Vers 
sie forderte (Aesch. Pr. 801 τοιουτο μέν σοι Afg. des V.), wahrend um- 
gekehrt an zahlreichen Stellen die Formen auf -ov durch den Vers 
erfordert werden.2) H e r o d o t gebraucht fast durehweg die Formen
ohne v, selten die mit v, wie τοιουτον 2, 150 (-o Paris.). 3, 27. (77 v. 1.). 
85. 5, 106 (v. 1. -o). 7, 103; τοσοΰτον 1, 107. 178. 207. 4, 45. 199

!) FEKAZTO auf den Gortyn. Tafeln (wo sogar αυτόν im N. gebildet wird) 
ist keineswegs nom. n., sondern Genetiv: /εκάστω, wegen eines jeden, ftir ein 
jedes; in einem Fragmente gewOhnlicher Schrift (Comparetti, Mus. Ital. II, 677) 
steht in Shnlicher Formel ΕΚΑΣΤΩ. — ‘0 Vgl. noch Poppo ad Thuc. P. I. Vol. 1, 
p. 225; Bornemann ad Xen. Cyr. 1. 1, 6 ed. Goth.; Bremi ad Lys. p. 22; 
Maetzner ad Lycurg. p. 90; Dindorf, Lex. Aesch. u. τοιουτος; Ellendt, 
L. S. u. τοιουτος u. τοσουτος; Valcken. ad Eur. Hipp. 1250; Lobeck  ad Soph. 
Ai. 441.



(Par. -o). (5, 16 v. 1.). 50. 7, 153 (τωύτόν nirgends, sondern stets 
τωύτύ).1)

3. Die Dorier  sagten entsprechend dem τοί, ταί τούτοι, ταύται 
(Apollon, de pr. 72, b. de synt. I l l ,  23. de adv. 592, 7 sqq.). So 
τούτοι Sopbr. 55, Inschr. Kamir. Dittenberger 305, 16: ταύται Sophr. 88; 
(auf jtingeren Inschr. linden sich die gewbhnlichen Formen;) Gen. PI. 
fem. ταοταν Ther. Inschr., Kalymn.; G. PI. masc. neutr, τούτων, s. § 80, 5; 
ebenso τηνών, άλλων. Die von einigen Grammatikern erw&hnte Form 
τούτας st. ταύτας wird mit Recht verworfen.2) Im Bdotischen blieb der 
Spiritus durch alle Formen: Neutr. ουτο G. ουτω Neutr. pi. ουτα u. s. w.3) — 
Statt έκεΐνος sagten die Lesbie r  χήνος, die Dor ier  κήνος und κείνος; 
κήνος gehbrt dem strengercn Dorismus an, κείνος dem milderen, wie 
Epicli. 94 und stets Pindar4) (doch auch Kos κήνου, Journ. of Hell. 
Stud. 1888, 333 Z. 25); neben diesen beiden Formen wird von den 
meisten Grammatikern als gleichbedeutend τήνος angeflihrt; nur im Et.
M. 321, 31 werden κτνος und τήνος der Bedeutung nacli geschieden, 
indem jenem ή πύρρω δεί£ις, diesem ή πλησίον δεΐξις beigelegt wird. 
Sowie beide Formen von verschiedenen Sttimmen herkommen, so mtissen 
sie auch verschiedene Bedeutungen haben: ουτος, κήνος und τήνος ver- 
halten sich wie hie, ille, iste;5) τηνος liegt also in der Mitte zwischen 
ουτος und κήνος; hinsichtlich der Bildung des τήνος aus dem St. το ist 
zu vergleichen το-σσήνος ( =  το-σουτος) b. Theokr. 1, 54. 3, 51 aus dem 
St. το-σο, τοιί\νος ( =  τοιούτος) syrakus. nach Herodian I, 182. —
Ober die neuion. Formen in den Hdschr. τουτέου, τουτέφ u. s. w. s. 
§§ 104, 3 und 111, 2.

4. Auch die ionise he Mundart, sowohl die altere als die jtingere, 
gebraucht die Form κείνος, jedoch bietet in der jtingeren die Oberlieferung 
έκεΐνος htiufiger; namentlich ist bei Hero dot der Gebrauch von έκεΐνος 
der bei Weitem Uberwiegende; κείνος findet sich im Verhiiltnis nur an 
wenigen Stellen, wie 1, 11. 120. 122. 207. 3, 74. 140. 5, 13. 23 (nur 
cod. d έχ.). 82 (έχ. AB). 87. 6, 13. 69. 7 , 103 (έκ. P). 136. 8 , (58 
v. 1.). 61. 9, 52 (έχ. R). 53 (έκ. R.). 90.6) Bei den ion. Elegikern und 
Iambographen dagegen herrsclit κείνος (Renner ,  Curt. Stud. I, 2, 9 f.); 
ebenso steht x regelmiissig in der Inschr. von Teos Rolil I. Gr. ant. 
497. Bei Hippokrates ist beides Uberliefert, so VI, 368 έκεΓνο, das. 
έκείνο mit v. 1. in 6 κείνο, IX, 34 κείνα. 50 κείνων (VII, 586 κεΐθεν und 
κείθι, VIII, 22 χείΒι). Ober den Gebrauch der Form κείνος bei den 
At t ike rn  s. § 44, A. 3.

1) S. Bredov, dial. Her. p. 104 sq.; Fischer ad Veller. I, p. 189. — 2) S. 
Ahrens 1. d. p. 266 sq. — 3) Meister, Dial. I, 274. — 4) Ahrens p. 271. —
5) Ebendas. p. 269 sqq. — 6) S. Bredov, dial. Her. p. 118 sqq., der Oberall 
έκεΐνος hergestellt wissen will; s. dagegen Baehr ad 1, 11.

§ 173. B em erkungen . 607
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5. In der Verbindung von δ αύτός, ή αυτή, το αυτό, idem, eadem, 
idem, verschmilzt der Artikel gern mittelst der Krasis (§ 51) mit αυτός 
zu einem Worte, als: αυτός, αυτή, ταύτό oder gewohnlieh ταύτόν;1) b. d. 
Tragik. stebt ταυτόν vor Vok. und wo Position notig ist, ταύτό, wo eine 
kurze Silbe notig ist;2) die att. Inschr. haben insgem. ohne geschriebene 
Krasis τό αυτό oder το αυτόν (spr. ταυτόν).3) Auf den Gortyn. Tafeln lautet 
aucli ohne Artikel das N. αότόν. Ion. ώυτός, Neutr. bei Herod, stets 
τ<ί>υτό, G. τώυτοΰ u. s. w., ausser wo der Artikel auf η oder a auslautet, 
s. Nr. 2. und § 51, 9.

6. Das Pronomen αυτός, unklarer Entstehung, hat bei Homer noch 
die Bedeutung d e r s e lb e  (s. § 465, 4, A. e), indem Homer nur selten 
δ αυτός gebraucht. Das Demonstrate ουτος, αυτή, τούτο ist deutlieh eine 
Verlangerung von δ, ή (ά), τύ; ebenso sind τοσοΰτος, τοιουτος, τηλικουτος 
in analoger Weise aus τόσος, τοιος, τηλίκος, und ένταΰθά έντευθεν aus ένθα 
ενθεν hervorgegangen. Dass diese Verlangerung mit αύτός zusammen- 
hangt, ist mir durchaus wahrscheinlich.4)

§ 174. III. Relativpronomen.

1. In der griechischen Sprache mischen sich einigermassen die 
Formen fur das Demonstrate und Relativ, wie auch im Deutschen 
d e r  d ie  d a s  beide Funktionen ubernimmt; kommen doeh auch im 
Gebrauche das άρθρον προτακτικόν, d. i. der Artikel ό, und das a. 
υποτακτικόν, d. i. das Rel. ος, ausserordentlich nahe aneinander heran: 
οι ανδρες οί οντες έν τή οικία und οι ανδρες οι είσιν έν τή οικία. Doch 
hat gerade die attische und gemeine Sprache das alte Relativum 
gesondert bewahrt: ος η ο =  sanskr. jas ja jad, und erst in den 
Dialekten zeigt sich die Mischung.

Singularis. Pluralis.
ι' "

Dualis.
Nom. ος, qui ή, quae ο, quod 0? αϊ aα ηω [α,] ω (/ω
Gen. rου r rου r(DV

rων rων οίν [αΐν,] οίν οΐν
Dat. r

φ
r
T)

r
Ψ οΐς αις rοις οίν [αΐν,] οιν οίν

Akk. </ον aην <10 aους (tας (/α αω [α,] ω αω

Anmerk. 1. Ober den Dual des Fein, vergl. § 172, Anm. 2.

1) Vgl. (ftir Plato) Schanz, Praef. Leg. VI, der gegen 366 tiberlieferte F&lle 
von ταύτόν und nur 22 von ταύτό zahlt. Ebenso beilsokr. ταύτόν, Benseler a. a. 0.
— 2) S. Ellendt, L. S. p. 1082. — 3) M eisterhans, Gr. der att. Inschr. 1222.
— 4) Vergl. W. Sonne in Kuhns Zeitschr. XII, 269 ff. Bopp, V. G. 344 lasst 
ούτος aus ό αύτός hervorgehen; Andere sehen in' dem υ die im Sanskrit noch 
lebendige Partikel u. G. Meyer Gr. 3962.
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2. In betrefT der M u n d a r i e n  ist Folgendes zu bemerken: Bei 
den l e s b i s c l i e n  Dichtern finden sich folgende Formen: o Ale. 5. 49 
B e r g k  (? elier Artikel). τύ Sapph. 2,5. τάς 85. τάν Ale. 15. τά 83. 
ταίς 85 u. a. m.; auf der alteren lesbisclien Inschrift 2166 (D.I-. 214), 
28. 44 ταίς und τά; aber αν ( =  ην) Sapph. 99, wie auch auf jungeren 
Inschriften fast nur die gewohnlichen Formen ος η o u. s. w. (Asper 
in έφ* οισιν, κα9άπερ u. s. w.!) vorkommen. *) Schwanken ist ferner 
in den boot. Inschriften (Meis ter ,  Dial. I, 275); die thessalisehen 
bieten καττά, καττάπερ; die arkadischen οπερ =  οσπερ, τύ, τά, D. ται; 
die kyprischen τον, ό f. ος, PI. of vergl. Art. oL Auch die d o r i s c h e  
Mundart gebrauchte haufig den Artikel als Relativ 2) ; so z. B. Epicharm 
τύν, τοί, τάς, τά neben ον, αν, ο, of, ών, αιτε, απερ; die Inschriften 
haben meistenteils die gewohnlichen Formen (so insbes. die Gortyn. 
Tafeln), doch auch zuweilen die Formen des Artikels mit τ, als; 
τύν, τά, τών auf den Herakl. Tafeln. Eine Spur des demonstrativen 
Gebrauchs von ος (vergl. Synt. § 518, 3. 4) bei den Doriern findet 
sich auf tab. Heracl. 1, 81 in α μέν — a δέ in der Bedeutung t e i l s  
— teils.  In der altionischen ( H o m e r i s c h e n )  Sprache werden 
gleichfalls ο (ο σφιν II. a, 73. π, 835) η τύ und ος η ο neben einander 
gebraucht; uber den Gen. oo s. § 100, 3; £ης st. ης 11. π, 208.3) 
(Demonslr. ος in ούδ’ ος, και ος, ος γάρ u. s. w. bei Homer haufig; 
auch ο γάρ fur τδ γάρ, II. μ, 357. ψ, 9, Od. ω, 190; s. § 172, Anm. 1.)

3. H e r o d o t  gebraucht in den geraden Kasus stets ος, η, τύ, 
of, af, τά, in den obliquen bald die Formen ohne bald die mit τ .4) 
Die einzige Stelle, wo ο (ό) ohne Variante statt τό gelesen wird, ist 
2, 113 ο και νυν έστι, wo man mit S t r u v e  τύ herstellen muss. In 
den obliquen Kasus werden die Formen mit τ gebraucht, wo keine 
Prfiposition vorangeht. Nur an sehr wenigen Stellen dieser Art 
linden sich die anderen Formen ohne Variante, wie 2, 81 ους καλέουσι, 
5, 6 οισ(ι) αύταί βούλονται. 2, 118 α Πρωτεύς. 1, 109 ουκ η und ης 
νυν. 1, 39 ην σύ φοβέαι. 3, 140 φ εγώ; auch an solchen Stellen wird 
von den Neueren korrigiert. Wenn aber dem Relative eine Pro
position vorangeht, so stehen die Formen von ος bei den PrO- 
positionen, welche apostrophiert werden konnen, als: άντ* ών, άπ ου, 
άπ ης, άπ ών, δι’ ού, έπ ης, κατ' ην, κατ’ α (gewohnlich κατά, κατάπερ 
geschrieben), μετ'ης, παρ' ον, υπ ών u. s. w.; nur sehrwenige Stellen, l)

l) S. Ahrens, Dial. I, p. 127; M eister, Dial. I, 168. — 2) S. Ahrens 
1. d. II, p. 275. — 3) Curtius, Erl&ut. S. 74 findet in dein ε von Ιης einen Ver* 
treler des ursprQnglichen j (sk. jits, j&, jid), wogegen zu erinnern ist, dass sonst 
in diesem Worte das j in den Spir. asp. llbergeht. Andere sehen eine Missbildung 
darin, nach Analogie von έής neben ή;, G. Meyer 4 0 0 — 4) S. Struve, Quaest. 
de dial. Herod, p. 7 sqq.

Kuhn ore auefuhrl. Orioch. Gramm&tik. I. T. 39
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in denen iiberdies die Lesarten schwanken, weichen davon ab, wie 
9, 11 επί τήν v. 1. έπι ήν. 7, 217 ΰ-ο τών ν. 1. 6π ων. Bei den 
Prapositionen aber, welche nicht apostrophiert werden konnen, stehen 
die Formen mit τ, als: τής περί, συν τοΐσι, προς τους oder τούσπερ, 
προς τοΐσι, προς τά (aber 4, 200 προς α), έν τφ, έν τή, έν τοΐσι, έν τήσι 
(aber έν ή 5, 16. 49. 6, 97, und stets έν φ in der Bedeutung 
wah r end ,  wie 1, 164 und sonst oft), ές τόν, τήν, τό, τους, τά (aber 
ές ους 2, 95, ές ο 5, 91. 8, 60 und stets ές ο und (aber sehr selten) 
ές ου1) in der Bedeutung b is dass,  wie 1, 93 und sonst oft, ausser- 
dem steht auch ές o in der Bedeutung von ές οσον, bis wie weit,  
4, 56. 71. 7, 50), έχ του, τής, τών (aber auch ziemlich oft έξ ου, ής, 
ών). Stets steht μέχρι ου und άχρι ου. Was fiber ος gesagt ist, gilt 
auch von οσπερ; aber statt der Formen von οστις treten nie Formen 
mit τ ein, und nur 1, 90 wird in den Handschriften fehlerhaft τήντινα 
statt ήντινα gelesen. In den Fragmenten der ionischen Philosophen 
sowie in den ionischen Inschriften sind die Formen den attischen 
entsprechend (nur Demokrit 188 τών αν δέη); bei den ionischen 
Dichtern finden sich beiderlei Formen. R e n n e r ,  C. Stud. I, 2, 10flf. 
Bei Hippokrates herrscht ebenfalls der attische Gebrauch, indes finden 
sich Spuren des andern (s. Gomperz ,  Apologie d. Heilkunst 78 f.): 
VI, 476 L. τά zweimal nach θ. 480 διαίτη τήπερ άνθρωπος nach θ 
statt des korrupten τή περί τον άνθρωπον. 486 wieder τά. IX, 84 
τοΐσιν zweimal. I, 586 τών nach A. V, 202 τήσι nach A. Umgekehrt 
οισι μέν .. οΐσι δέ statt τοΐς μέν .. τοΐς δέ VI, 610 (ότέ μέν — ότέ δέ VIII, 324).

Anmerk. 2. Nach dem Vorgange Homers (Nr. 2) gebrauchen die Tragiker 
zuweilen die mit τ anlautenden Formen des Artikels, als: τό, τής, τόν, τήν (τάν), 
τών, τούς, τά statt des Relative.2) Auch auf att Inschriften (doch nicht Staats- 
urkunden) kommt dieser Gebrauch vereinzelt vor, Meisterhans p. 1232. Vergl. 
Synt. § 460, 2.

A n m e r k. 3. Auf den Gortyn. Tafeln findet sich zu δς das abgeleitete Pron. ότερος, 
welcher von beiden (vergl. πδτερος), s. Jahrb. f. Phil. 1885, S. 479. Mus. Ital. II, 1,174.

Anmerk. 4. fiber das unbestimmte Relativum δοτις s. §§ 175, 176.

§ 175. IV. Unbestimmte und fragende Pronomina.

Die u n b e s t i m m t e n  und die f r a g e n d e n  Pronomina (Pr. in- 
d e f i n i t a  und i n t e r r o g a t i v a )  werden durch dieselbe Wortform 
ausgedruckt, unterscheiden sich aber durch die Betonung und Stellung, 
indem die unbestimmten enklitisch sind und nachgestellt werden, die 
fragenden orthotoniert sind und vorangestellt werden. Diese Uber- 1

1) Wegen des seltenen Vorkommens des ές ου, und zwar meist mit d. Var. 
ές o, ist Struve 1. d. p. 43 der Ansicht, dass dieses ές ού hberall in ές δ zu ver- 
andern sei, sowie auch έως'"ju 2, 143. S. p. 44. — 2) S. Ellendt, L. S. II, p. 202 
(4852); Hahn, Progr. Salzwedel 1846, p. 6 sqq.
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einstimmung der Form ist aus der Verwandtsehaft der Bedeutung 
hervorgegangen. Denn sowohl diese als jene werden ja immer auf 
einen ungewissen Gegenstand bezogen.

Aninerk. 1. Als Stamm beider erscheint. x/o, x/ ι ,  wie denn das x in den 
neuionischen Formen χοσός u. χόσος, χοιός u. χοΐος, χοτέ u. χότε, χώς u. χώς, sowie 
in dem tliessal. χίς =· τ(ς geblieben ist; dieses x/o, x/ ι  entspricht dem Sanskrit. 
Interrogativstamme ka, ki und noch n&her dem lat. quo. qui.1) Das x /  ging in 
der attischen sowie den anderen Mundarten, ausser der (asiat.) ionischen, in π ilber, 
als: ποσό; u. πόσος «. s. w.; vor i jedoch tlberall mit Ausnahme des Thessalischen 
in τ (τίς, τί).

Aninerk. 2. Die Interrogativpronomina mischen sich in den Sprachen 
vielfach mit den Relativa: so ist im Lat. qui Relativ ge worden, ebenso im Deutschen 
welcher, wer, was. Im Griechischen ist in indirekten Frages&tzen in starkem Masse 
das Relativ verwandt worden, jedoch naturgem&ss weniger das bestimmte Rel. ος, 
als das unbestimmte, welches aus δς und dem Indefin. τις gebildet ist. Diesem 
entsprechend sind ferner ο-που, ο-πως, όποιος, όπόσος, οπότε u. s. w. gebildet worden, 
mit unflektiertem ό, welches auch in manchen Formen von όσης (ότου u. s. w.) fest- 
geworden erscheint. Der Accent ist bei zweisilbigem zweiten Teile auf der ersten 
Silbe desselben, bei einsilbigem auf dem 6. Alle diese Winter fungieren als unbe
stimmte Relativa sowie in der indirekten Frage, ftlr welche letztere aber auch die 
eigentlichen FragewOrter zul&ssig sind. Im thessal. Dialekte finden wir die Frage- 
wOrter selber auch als unbestimmte Relativa: τάν όνάλαν χίς xe γινυειτει =  τό 
άνάλωμα δ τι αν γίγνηται, φυλάς ποίας χε βελλειτει =  φυλής όποίας (ήστινο;) δν 
βοόληται; ferner διέχι (διέ =  διά und χί) =  διότι; eigent. πόχχι =  δτι ,dass* 
(doch aus πο·χ/ι, nicht wie G. Meyer p. 1952 aus ποτ [Pr£pos.] xi).

§ 176. Deklination von τίς, τίς, δστις.

1. Das unbestimmte Pronomen τίς, τί, wer,  was,  ist durch 
alle Kasus aller Numeri enklitiseh, das Fragpron.: τίς, τί, quis? 
quid? behalt den Accent in alien Formen auf i.

2. Im Genetive und Dative Sing, des Mask, und des Neutr. 
haben beide Pronomina auch die mit dem Artikel zusammenfallende 
Form του, t<«. Diese Formen sind enklitiseh, wenn sie dem Indefin., 
aber orthotoniert, wenn sie dem Interrog. angehoren (§ 88). Statt 
τινά (Neutr. Plur.) sagen die Attiker auch αττα, die alten Ionier 
(nicht Herodot) ασσα, welche Form oft nach Adjektiven gebraucht 
wird, um eine ungefahre Bestimmung anzugeben, als: δεινά αττα, 
μι/ρά αττα, bei Homer nur Od. τ, 218 όπποΐ* ασσα; es geht auch wohl 
dem Adj. voran, wie Plat. Phaed. 60, e ήν γάρ οή αττα τοιάδε, vergl. 
Thom. Mag. p. 20; selten steht es allein, als: ποιεΐν αττα Plat. Civ. 
1. 339, d. tlbrigens ist diese Form nicht enklitiseh; hervorgegangen 
ist sie aus den erstangefuhrten Verbindungen, wo eigentlich πολλά ττα 
d. i. πολλά τια (Tja) gesagt wurde; daraus hat sich αττα in Folge 
verdunkelten Verst&ndnisses losgelbst. Vergl. Ahrens ,  Formenl. §44,

l) S. Bopp, V. G., §§ 387 und 401.
3 9 *
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Anm. 3; Wa cke r na ge l ,  Kuhns Zeitschr. XXVIII, 121 ff.; unten 
Anm. 2. Dem area, oraoa entspricht das relative αττα att., ασσα 
Horn, ofters, Hdt. 1, 47. 138. 197, auch [Xen.] R. Ath. 2, 17 ohne 
Variante, wo man jetzt αττα schreibt; entstanden ist es aus α-τια α φ .

3. Das Pronomen οστις, ητις, οτι (entst. aus ος, η, o und τίς, 
τΐ § 175, Anm. 2), quisquis, quicunque, wird doppelt flektiert und 
nimmt auch wie τίς im Gen. und Dat. Sing., oft auch im Gen. und 
Dat. PI. die kurzen, mit dem Artikel zusammenfallenden Fonnen an, 
in welchem Falle die Form des Relativs, wie in δπόσος, οποίος, unver- 
andert δ bleibt.

Sing. N. τις, wer? Ν. τΐ
G. τίνός oder τοΰ*)
D. τινί τφ*)
A. τινά Ν. τΐ

Plur. N. τινές Ν. τινά U. αττα
G. τινών
D. τισί(ν)

A. τίνάς Ν. τινά U. αττα
D. N. A. τινέ

G. D. τινοιν

τίς, quis? τ(, quid?
τίνος oder του 
τίνι τφ
τίνα τι
τίνες τίνα
τίνων
τίσι(ν), τοΐσι Soph.

Tr. 984
τίνας τίνα
τίνε
τίνοιν

*) Die ktirzeren Formen finden sich auf Inschriften und bei Schriftstellem 
neben den l&ngeren, auf ersteren jedoch nicht fiber 300 v. Chr. hinab. 
Meisterhans, Gr. d. att. Inschr. 1232.

S ingu lar. P lu ra l.
Ν. aοστις ftητις Stt*) οϊτινες αΐτινε; (ατινα od.) αττα
G. (ουτινος od.) οτου **) ήστινος rωντίνων od. (selt.) οτων
D. ψτινι od.)oTip**) ητινί οΐστισι(ν]) αΐστισι(ν) οΐστισι(ν)

od. (selt.) 
οτοισι (οτοις)

Α. οντινα ηντινα <tOTt (/ουστίνας <t (1 J <1αστινας ατινα οα. αττα

Dual. N. A. ωτίνε, f. [ατινε], αίτίνε (S. OC. 1673), G .D. οίντινοιν, [αΐντινοιν].
*) Auch ο, τι mit der Diastole geschrieben, zur Unterscheidung von οτι 

„dasstf, s. § 93, 1, oder in neuerer Zeit ο τι in zwei Worten. — **) δτου, οτψ 
m, w., nicht auch fern. (Hermann z. Eur. I. T. 1038, doch daselbst 1071 
kaum anders wie als fem . zu fassen). Die Formen ουτινος und ψτινι finden 
sich weder auf Inschriften, noch bei den attischen Dichtern.

Anmerk. 1. Dber die Betonung von ώντινων, οίντινοιν, αίντινοιν s. § 89, 
Anm. 2 u. 5. Die negativen Komposita von τίς: ούτις, οΰτι, μήτις, μήτι, Keiner, Nichts, 
haben die Flexion des einfachen τίς, als: ουτινος, ουτινες u. s. w. Statt ούτις, μήτις
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gebraucht die Prosa ούδείς, μηδείς; das Neutrum aber kommt (in adverbiellem 
Gebrauche) auch in der Prosa oft vor.

Anmerk. 2. In betreff der Dialekte ist Folgendes zu bemerken: a) τίς  
und τίς: κίς thessal. (§ 175, Anm. 1), σίς, σί kypr., τίρ st. τίς lakon. nach Hesych.; 
σά (st. σσά, aus τια Tja) megarisch =  τινά und τίνα (σά μάν der Megarer Ar. Ach. 757), 
daraus erkl&rten schon die Alten ασσα. Scholl. L. V. ad II. a, 554: ασσα* fart δέ 
κατά τον Έρωόιανδν δύο μέρη λόγου, το α άρδρον (sc. ύποτακτικόν, Relativ), καί τδ σά 
Μεγαρικδν δηλούν τδ τινά. Eustath. 14*8, 39 σά, δ δηλοΐ τδ τινά Μεγαρικώς καί Δωρικως. 
Et. Μ. 157, 48.!) Im Kretischen flektierte τίς mit μ statt ν, daher δτίμι Gortyn. 
Taf. (doch das. V, 26 οΓτινες), μηδιμι Kreta C. I. Att. II, 547 st. μήτιμι, nach att. 
μηδενί entstellt; Dat. τιμάσι (so Bttcheler f. τιμάσι) τισίν Hesych. — Του kennt auch 
der gew. Dorismus, Insclir. Epidaur. D.-I. 3339, Z. 114 (6πό του άγριου Ελκεος). In 
der lesbischen Mundart kommen neben den gewtihnlichen Formen von τίς: τί, 
τίνα, τίνες u. s. w., der Dat. τίψ Sapph. 104 st. τίνι und τίοισιν 168 st. τίσιν vor, 
vergl. ion. τέψ und τέοισι.

Altionische (Homer.) und neuion. Mundart:
S. Ν. τίς, τί τίς, τί

G. τέο Horn., τεΰ Hdt. τέο Horn. u. Hdt., τευ Horn., τέου Archi-
loch. fr. 95

D. τέψ Horn. u. Hdt.; τψ Horn. (Od. κ, τέψ Hdt. Anaxagor.
32 u. 0.).

A. τινά, τί τίνα, τί
Ρ. Ν. τινές, τινά, ασσα § 176, 2 τίνες, τίνα

G. τέων Hdt. * τέων II. ω, 387. Od. ζ, 119. ν, 200
D. τέοισι Hdt. τοΐσιν Od^, 110 nach Aristarch, τέοισι Hdt.
Α. τινάς, τινά, ασσα 

Dual, τινέ
b) δστις

S. Ν. δστις dor., boot., alt- ατις dor. u. s. w., ητις δτι alt- u. neuion., b5ot., 
und neuion. (δστις alt- und neuion. dor.
lesb.) δττι Horn., δττι Sapph., Ale.

δτις Horn. Insclir.
G. ουτινος Horn, und dor., δ τίνος dor. deer. Amphict., ήστινος.

[δττω unsichere Konj. Sapph. 13]; οτευ alt- u. neuion.; δττεο Od. a, 124. 
χ, 377; δττευ Od. p, 121.

D. δτινι dor. deer. Amphict., arkad., οτιμι Gortyn. 
δτεψ alt- u. neuion.
οτψ II. μ, 428 (aber Zenod. δτεψ, s. Spitzn.). Ap. Rh. 1, 466. 2, 412; ψτινι 

Hes. Op. 31.
Α. δττινα fiol. D.-I. 293, δντινα alt- u. neuion., δτινα II. χ, 450. Od. θ, 204; άντινα 

dor., ήντινα alt- u. neuion ; οτι alt- u. neuion., δττι Horn.; δττι lesb.
Ρ. Ν. οΓτινες Ale. 96, δττινες? Sol. D.-I. 281 B, 29; οΓτινες alt- u. neuion., αίτινις 

neuion.
G. δτεων altion. (Od. κ, 39) u. neuion.
D. δτέοισι altion. (II. o, 491) u. neuion.
Α. ουστινας alt- u. neuion., ώστινας biJot., δτινας 11. o, 492, δττινας Sapph. 12; 

ασπνας altion. (Od. θ, 573) u. neuion.; δτιν’ (ν. 1. δτι) 11. χ, 450, ασσα 
(άσσ) II. α, 554 und sonst Ofters, Hdt. 1, 47. 138. 197. Hipp, VIII, 276.

J) S. Ahrens, dial. II, p. 277.
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Anmerk. 3. Die Verdoppelung in δ'ττι, δττινες u. s. w. rtihrt wie die in 
δππως u. a. von dern Digamma her, welches hinter τ (π) stand (kaum, wie Wacker- 
nagel, K. Z. 27, 89 if., G. Meyer 1922, von dem urspr. δ des Neutrums Sing., 
welches δ in die tibrigen Formen tibertragen sei). Fine sehr ausweichende Flexion 
von οστις zeigen die Gortyn. Tafeln, wo ausser δτιμι und οίτινες sich Folgendes 
findet: Formen mit unver&ndertem zweiten Element G. sg. m. ώτι, n. pi. άτι; 
sodann Fern. ότεία Dat. ότείαι, wozu Hesych. τεΐον * ποιον, Κρήτες zu vergleichen. 
Also ist δτεία =· δποία, zugleich aber kaum zu trennen von ion. δτεφ, τέυη τέοισι u. s. w., 
aus welchen im Attischen δτφ, τφ, τοΐσι u.s. w. hervorgegangen sind. Wir haben 
somit (Schmidt, K. Z. 25, 93) neben τι einen erweiterten Stamm τειο, τεο, zu 
dem eine Vorstufe in dem Gen. τέο liegen kann. Anders freilich Wackernagel, 
K. Z. 29, 149, der, auf δττω bei Sappho und τφ, δτφ bei Homer gesttitzt, den 
Zusatz des ε in diesen Formen ftir sp&ter erkl&rt und τψ =  πώ nimmt (St. πό-, 
wie lat. quo- nb. qui-). — Eine merkwtirdige Form ist lokr. /ότι, Dial.-I. 1479 A 6, 
mit thessal. πόκκι (§ 175, Anm. 2) zusammenzustellen.

Anmerk. 4. Die verktirzten Formen von οστις kommen in der att. Prosa 
nur selten vor: δτου Xen. An. 3. 1, 20. 5. 1, 6. οτων Xen. Oec. 3, 2. An. 7. 6, 24 
(st. όταν od. δ του der codd.). δτοισι Andoc. 3, 16. Bei den attischen Dichtern aber 
sind sie sehr h&ufig, besonders δτφ, dann δτου Aesch. Pr. 170. Soph. Aj. 33 und 
sonst Ofters, δτων Soph. OR. 414, δτοις Tr. 1119. δτοισι Ant. 1335. Ar. Eq. 758. 
Die den ktirzeren Formen entsprechenden l&ngeren kommen bei ihnen fast nirgends 
vor; denn S. OG. 1673 ist mit Bad ham ώτινε st. φτινι zu lesen; es bleiben nur 
(Nauck, Eurip. Stud. II, 36) Eur. Hipp. 903 φτινι und Ar. P. 1279 οίστισι. Auch 
die att. Inschr. haben fast nur δτου, δτφ, αττα, nirgends ουτινος, ατινα ([φ]τινι II, 501); 
vom Gen. und Dat. Plur. sind noch keine Beispiele. Meisterhans 1232, nach 
Schmoiling,  Progr. Stettin Mariengymn. 1885; Nauck, MelangesV, 223, mtichte 
auch aus den Prosaikern die l&ngeren Formen (Andoc. 2, 10. Lys. 1, 37. 38. 
2, 21 u. s. w.) beseitigen. S. noch v. Bamberg, Zeitschr. f. G.-W. 1886, Jahresb. 
S. 37, nach Karlowa, Progr. Pless 1883 (ουτινος, φτινι, ατινα b. Lysias [falsch], 
Isokr., Isae., Dem. nicht vorkommend).

Anmerk. 5. Ausser dem Indefinitum τΙς gab es noch ein anderes: αμός.  
oder vielmehr άμός (Ahrens, D. II, 37), dem die Bedeutung von είς, τις beigelegt 
und das dorisch genannt wird. S. Scholl, ad Od. a, 10 u. Et. M. 95, 21 sqq. 
Das Gothische hat ein entsprechendes Indefin. s u m - s, irgend einer (davon sum-an, 
einst, einmal); dass diese WOrter mit αμα =  una, δμοΰ, sk. sama zusammenh&ngen, 
ist nicht unwahrscheinlich. *) Die Form άμός selbst wird nur von Grammatikern 
angeftihrt; sie hat sich aber in der ion. Zusammenfhgung ούδαμοί und μηδαμοί 
(=  ούδένες, μηδένες) erhalten, so wie auch in mehreren abgeleiteten Adverbien: 
άμόθεν, besser άμόϋεν, alicunde, Od. a, 10; att. άμό&εν γέ ποθεν Plat. Gorg. 492, 
d. Leg. 7. 798, b. άμ^γέπη Ar. Ach. 608. Plat. Leg. 5. 736, e. άμουγέπου, alicubi, 
Lys. 24, 20 nach Bekkers Verbess., άμωςγέπως PI. Leg. 1. 641, e u. s. ;2) dazu 
kommen ούδαμοΰ, μηδαμού u. s. f., μηδέ άμου geschrieben G. I. Att. II, 11, 11; 
ούΟαμεϊ =  ούδαμου Inschr. Epidaur., s. § 187, 1. — Endlich wird von den Gram
matikern noch das Pron. δ είς, δεν =  τις, τΐ erwfthnt und daftir Ale. fr. 76 ange
ftihrt: καί κ* ούδέν έκ δένος γένοιτο; auch bei Demokrit kam diese Missbildung aus 
ούδείς (ού δείς) vor, wiihrend die Attiker durch den Spir. asp. in ούδείς (ούδ’ είς, 
ουδέ είς) davor bewahrt wurden.

Ϊ) ~Vgl. Buttmann II, § 146, A. 22; Gurtius, Et.5, S. 393. -  2) Vgl. 
Bremi ad Lys., p. 253. Cfber die Schreibung dieser WOrter s. Schneider ad 
Plat, Giv. 5. 474, c.
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§ 177. Deklination von δ ή τδ δείνα.

:
i

Singular.
1

1 Plural .|
N. ! δ ή το δείνα, irgend Einer, e, es ; οί δείνες1
G. του ττς του δεινός | των δείνων
d . : τψ τη τψ δείνι j fehlt
A.

_1

τον την τδ δείνα 1 τούς δείνας.

Annierk. 1. Auch wird, jedodi nur selten, δείνα indeklinabel gebraucht, 
a Is: τδν δείνα τδν τού δείνα Ar. Th. 622. In der Syrak. Mundart bei Sophron fr. 24' 
lautete es b δεΐν ohne a. Apollon, de pr. 75, c.

Anmerk. 2. Dieses Pronomen ist erst seit Plato und Demosthenes (noch 
nicht bei Herodot und Thucydides) im Gebrauche und nie in die Dichterspraclie, 
ausser der KomOdie, aufgenommen worden, da es der Volkssprache angehOrte.1) 
Es wird von alten Grammatikern (s. Apollon, pron. 75, c, Et. M. 614, 56) von 
ο δε (δδί) abgeleitet, δδέϊνα δδεΐνα; auch Schtimann (Redeth. 104 f.) aus δδε — ίνα 
(demonstr. Bda“); Ahrens (K. Z. VIII, 344') a. δδε είν (altes Demonstr.; syrakus. 
b δεΐν, s. Anm. 1). Eine andere Ansicht ist, die griechische Sprache habe ein mit 
δ anlautendes Demonstrativpronomen gehabt; von diesem stamme: δεύρο, δεύτε, 
δή, δέ und so auch δείνα.2)

Anmerk. 3. Cher die Komparativ- und Superlativformen: Ετερος, πότερος, 
δτερος, έκάτερος, Εκαστος u. s. w. s. § 157, 8.

§ 178. Korrelative (άνταποδιδδμενα) Pronomina.

1. Unter den k o r re la t i ve n  Pronomina begreift man alle diejenigen 
Pronomina, welche eine gegense i t ige  Beziehung (Korrela t ion)  zu 
cinander ausdrllcken und diese Beziehung durch eine entsprechende Form 
darstcllen. Diese gegenseitige Beziehung ist entweder eine a ll gem eine,  
wic in τις; τί; quis? quid? τις, τι, aliquis, aliquid, so: οδε, ουτος, dieser, 
ος, welcher, oder eine bes t immtere.

2. Die bes t immtere Korrelation tritt in vier verschiedenen Formen 
hervor, niimlick ale Pronomen in te r roga t ivum,  indef ini tum,  demon
str a tivum und re la tivum. Diese vicrfache Korrelation findet sowohl 
bei Adjektiv- als bei Adverbialpronomina statt. Die vier Formen unter- 
scheiden sich toils durch verschiedene Betonung, teils durch verschiedene 
Anlaute, indem das In te r ro g a t i v u m  mit π (neuion. x) anlautet, das 
Indefini tum dieselbe Form, jedoch mit veriinderter Betonung, hat, das 
Demonstra t i  vum mit τ, und endlich das Re lat ivum mit dem Spir. 
asper anhebt. Die allgemeinen Iielativa setzen, wie wir (§ 175, Anm. 2) 
gesehen haben, dem Anlaut π (Indcf.) das dem Relative angehbrige δ vor.

3. Die korrelativen A d j e k t i v p r o n o m i n a drtlcken die Beziehungen 
der Quanti t&t und Quali tUt aus. Es sind folgende:

1) S. Baunack, Stud. 46ff. — 2) M. Schmidt de pron. Gr. et Lat. p. 40 f, 
Vgl. Bopp, V. G. § 376.
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Intcrrog. Indefin. Demonstrat. J
!

Kelat, α. ab- 
hsing. Interrog.

πόσος, η, ovj ποσός, ή, όν
............... .." ~71
(τόσος, η, ον, tantuB) jοσος, η, ον

quantus? aliquantiiB τοσόςδε, τοσήδε (die Alien j όπόσος, η, ον
τοσήδε, 8. § 172 Anrn. 3), | 
τοσόνδε, G. τοσουδε, 
τοσησδε

quantus

τοσουτος, -αότη, -ουτο(ν)
ποιος, ά, ον; ποιός, ά, όν (τοΤος, ά, ον, talis) οιος, ά, ον, qualis
qualis? von irgend τοιόςδε, τοιάδε (die Alten όποιος, ά, ον

einer Be- τοιαδε), τοιόνδε
schaffenheit τοιουτος, -αότη, -ουτο(ν)

πηλίκος, η, ον; [πηλίκος, η, ον, (τηλίκος, η, ον, 80 gross, alt) ήλίκος, η, ον, wie
wie gross? von irgend gross, alt
wie alt? einerGrflsse, τηλικόςδε, ήδε (ήδε), όνδε όπηλίκος, η, ον

einem Alter] 
(unbelegt)

τηλικουτος) -αότη, -ουτο(ν)

Anrnerk. 1. Die Formen τόσος und τοΤος Hind rnehr der Dichtersprache 
eigen, in Prosa linden sie Hich nur in wenigen, festen Gebrauchsweisen. So zu- 
n&chst οσ<ρ — τόσφ je — desto (doeh auch bier τοσοότφ weit hauflger), ale: %σφ 
μάλλον. τόαψ Thuc. 4, 28. δσ<ρ πλείους.. τόσφ πλείονα Xen. Vect. 4, 32. δσψ.. 
τόσφ δν μάλλον Gyr. 1. 0, 26; dann in der Verbindung έ*/. τόσου, Beit so langer Zeit, 
Plat. Syrnp. 191, c. Leg. 1. 642, e (ές τόσον Hipp. VIII, 2840; ferner in der Ver
bindung τοΤος καί τοΐος, τόσος καί τόσος, so und b o  beschaiTen, so und b o  gross 
(viel): ίίστιν ουν τόσα καί τόσα καί τοΐα y.al τοΤα, oftev ol μέν τοιοίδε οί δέ τοιοίδε 
γίγνονται Plat. Phaedr. 271, d. του δέ τοίου τοίου τά προσγιγνόμενα Civ. 4. 437, e. 
χρήμασι τόσοις καί τόσοις Leg. 4. 721, b, Demosth. 34', 24'. 57, 29.

Anmerk. 2. Andere, aber nicht zu einer vollstiin digen Reihe ausgebildete 
Korrelative sind: ποδαπός (s. Anrn. 4); όποδαπός; cujas? woher gebttrtig? dazu 
stellen sich παντοδαπός, ήμεδαπός, nostras, υμεδαπός, veslras, Αλλοδαπός, wie zu 
ποϊος οίος τοΤος noch (άλλος) άλλοϊος, (έτερος) έτεροΐος, (πας) παντοίος. Ferner πόστος 
der wievielste (aus ποτι-το; nacb Fick, K. Z. XXI, 10, vgl. sk. kati-thas), dazu 
όπόστος; hierzu gehflrcri die Ordinalzahlen wie εκατοστός, und πόστος ist nach dieser 
Analogic gebildet, vgl. § 181, 3. Von πόστος kornmt ποσταίος, quoto die? Xen. 
Gyrop. 5, 3, 28. — Nach Analogic von τοσουτος ist τυννουτος, τυννουτοσί (Aristoph.), 
so klein, tantillus, gebildet; Starrirriwort dor. τυννός klein. — Dorisch ist τοσσήνος 
c=s τοσουτος, τοιήνος =  τοιουτος, § 173, 3.

Anrnerk. 3. Πόσος τόσος ίσος όπόσος haben in der epischen, dor., lesb. 
Sprache doppeltes σ: ποσσήμαρ Horn., τόσσος u. s. w.; iin Bdolischen aber sowie im 
Kretischen ττ: όπόττος; beides steht also fflr — ότσος, ότμς, und ist verwandt rnit 
sk. kali wieviel, lat. quot lot. Auf den iiltesten kret. Inschriftcn ist sogar ΟΖΟΣ 
d. i. δτσος zum Vorschein gekomrnen, Goniparetti, Mus. Ital. II, 171. 203. 212.

Anmerk. 4. Das Wort ποδαπός wird von deri St. πο (vgl. που, πόΟεν) und 
δδπεδον oder έδαφος, Boden, abgeleitet. BuLimann (Lexil. I, S. 126) iindet darin
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άπό, das mittelst eines paragogischen δ zur Vermeidung des Hiatus an das Pro
nomen geftkgt sei, als: άλλοδαπός von άλλου άπο; vgl. θεόδιππος θουδιππος von θεο- 
und ίππος. Pott (Et. F. II, 265) denkt an das δ (τ) des Abiativs, Bezzenberger 
(Btr. 4, 337 ff.) an das δ des Neutrums. In der spateren Zeit sagte man auch 
ποταπός (Lobeck ad Phrynich. p. 56, Rutherford, Phryn. 128 ff.) und ver- 
allgemeinerte zugleich die Bedeutung, so dass ποταπός gleich ποιος ist. ·) Apollon, 
de pr. 38 sqq. verwirft die Ableitung von δάπεδον od. έδαφος und h&lt (p. 39, c) 
die Endung δαπος ftir eine Ableitungsendung wie z. B. ως in παντοΐος; vgl. de 
constr. p. 186—192.

§ 179. Korrelative Adverbialpronomina.
Die korrelativen Adverbialpronomina drticken Bezieliungen des 

Ortes,  der Zeit  und der Weise oder Bcschaffenhei t  aus.

Interrogativ. Indefinit. Demonstrat. Relativ.
Allgem.
Relativ.

που; ubi? πού, irgend wo ! fehlt (hie, ibi) ! ου, ubi aοπού
πόθι; poet. ποθί poet. τόθι Homer οθι poet. όπόθι ep.
πόθεν; unde? ποθέν, alicunde τόβεν poet., SO οΟεν, unde δπόθεν

Hs. sc. 32 11
ποι; quo? πο(, aliquo fehlt (Apollon.) oi ! ffοποί
πόσε; poet. δπόσε Horn.

πότε; wann? ποτέ, aliquando τότε, dann 1 "οτε, cum δπότε
πηνί'κα; quo fehlt (τηνίκα Theokr. ήνίκα, quo δπηνίκα
temporis u. Apollon.) ipso tempore

puncto ? τηνι- hoc
quota hora? t <sκάθε, ipso
S. Lobeck τηνί- tem
ad Phryn. 
p. 50; R u
t h e r f o r d  
Phryn. 122

καύτα, pore

1
—  — (ού) πώ, πώποτε —

1

—  —

πως; wie? πώς, etwa so j τώς ep., u. att. ως, wie όπως
poet. s. Anm. 
2, ως ως s. 
Anm. 5, gew. 
ουτω(ς), ώδε2)·

πτ|;ιη\νβ1ο1ιβΓ
Richtung?

πη, in irgend- 
welcher Rich

τη poet, 
τήδε

& .2
l Λ G ® ‘Λ
I f  i d

η, in welcher 
Richtung,

£πη

wie? tung, Weise ταύτη j Weise, wo- 
hin, wo ;

ί

J) Schmidt 1. d. p. 74 f. — 2) Ob. ώδε s. d. grtlndl. ErOrt. inPassows WOrterb.



618 Korrelative Adverbialpronomina. § 179.

Anmerk. 1. Die Formen auf η, wie πη, δπη u. s. w., werden htiufig ohne i 
subscr. geschrieben; allein Apollon, de adv. 625 sagt ausdrticklich: λέγω τδ τη καί 
πευστικώς τδ π η καί fit τδ άοριστωδώς, ο π η, προστιθεμένου του ι, καθώς καί ή παρά- 
δοσις δμολογει. Vgl. Eust. 174, 1 τδ μέν η άντι του δπου συν τψ ι γράφουσιν οί 
τεχνικοί, καθά καί τδ πη καί δ π η καί άλλη. Auch die Inschr. best&tigen dies ι, wie 
auch G. Meyer S. 3652 zugiebt, wiewohl er dasselbe, um die Formen zu ursprting- 
lichen Instrumentalen zu machen, verwerfen muss. S. im tibrigen und tiber die 
dialektischen Nebenformen und Bildungen § 336.

Anmerk. 2. Das Demonstrativ τώς, sic, will Spitzner ad II. β, 330 bei 
Homer nur dann gelten lassen, wenn es als Korrelativ zu ώς steht, wie II. γ, 415, 
sonst schreibt er θ’ ώς. Aber ohne korrelatives ώς gebraucht Hes. Sc. 219. 478 
τώς. Die attischen und andere Dichter gebrauchen es auf beiderlei Weise: ώς — 
τώς Aesch. S. 484. ώσπερ — τώς Soph. Ai. 841; ohne ώς Aesch. S. 637. Suppl. 691.

Anmerk. 3. Hieran reihen sich noch folgende, die aber nur in einzelnen 
Korrelationsstufen vorhanden sind und meist der Dichtersprache angelitiren: die 
epischen Formen τήμος, τημόσδε, τημουτος (Hes. op. 576), turn (τήμος relativisch 
Hippokr. IX, 14, vgl. unten τέως), ημος, cum (δπτ\μος Arat. 566), vgl. thessal. τδ 
τάμον (ψάφισμα) das heutige, § 31, S. 151; δφρα τόφρα, quamdiu tamdiu; ferner: 
τέως, tam diu, Εως, quam diu; vgl. § 40, 2, S. 173 f.; τέως findet sich auch in 
relativischer Bedeutung statt Εως, nicht nur hymn. Gerer. 138. Hdt. 4, 165 (Εως 
Stein), sondern auch bei Demosthenes oft, Voemel, Dem. Cont., p. 148 f.

Anmerk. 4. Die in der gewtihnlichen Spracbe fehlenden korrelativen Formen 
zur Bezeichnung des Hier, Daselbst werden ersetzt durch: Ενθα, ένθάδε, Ενταύθα 
(Ενθαυτα ion.), und des Von hier durch: Ενθεν, Ενθένδε, Εντεύθεν (Ενθευτεν ion.); 
es ist dabei das einfache Wort in derselben Weise ftir die Prosa durch die Ver- 
ltingerung mit — υτα (vgl. die ion. Form) oder δε verdr&ngt, wie dies mit δ als 
Demonstr., τόσος, τοίος u. s. w. geschehen. Ένθα und Ενθεν bleiben nur in gewissen 
Verbindungen, als: Ενθα μέν — Ενθα δέ, Ενθεν καί Ενθεν, und wenn die rSumliche 
Bedeutung in die zeitliche tibergeht, als Plat. Phaedr. 249, b, dazu bei Xenoph. 
auch als Relativa, welchen Sinn neben dem Demonstr. sie auch bei Dichtern von 
Homer ab haben.1)

Anmerk. 5. Das Adverb ώς st. ούτως kommt in der Prosa ebenfalls nur 
in gewissen Redensarten vor: καί ώς, vel sic, ούδ* ώς, μηδ’ ώς, ne sic quidem 
(Xen. An. 1. 8, 21. 3. 2, 23. 6. 4, 22. Oec. 2, 4. Thuc. 1, 132), oder zuweilen in 
Beziehung auf ein vorangehendes ώς, wie (Plat. Civ. 7. 530, d. Protag. 326, d, ubi 
v. Stallb.); in anderen Beziehungen nur hOchst selten, z. B. ώς ουν Thuc. 3, 37. 
Vgl. § 178 Anm. 1 tiber τόσος u. s. w. Im tibrigen treten die Verl&ngerungen 
ούτως und ώδε (d. i. ώς-δε vgl. δδε) ein. Die Alten betonten ώς in der Verbindung 
mit καί (ούδ’, μηδ7), wo ώς =  δμως, s. Hdn. I, 493. tiber den urspr. Anlaut des 
Demonstr. ώς vgl. § 18, S. 97. — Von τότε, turn, ist zu iinterscheiden τοτέ, zu- 
weilen, in den Verbindungen τοτέ μέν.. τοτέ δέ, τοτέ μέν.. άλλοτε δέ u. dgl.; in 
derselben Bedeutung wird bei Horn, und Apollon. Rh. und bei den sp&teren 
Prosaikern ότέ2) μέν.. δτέ δέ, δτέ μέν.. ποτέ δέ gebraucht, vgl. § 174, 2 tiber δς 
μέν — ος δέ.

1) Xen. Cyr. 1. 2, 2 ist st. οόκ Ενθεν, δθενπερ zu lesen; ούκ Ενθενπερ, so 
dass οθενπερ ftir ein Glossem von dem seltenen Ενθενπερ zu halten ist. — 2) Oxy- 
tonon nach Herodian Lentz I, 498 , 4, indem es sich an ποτέ dem Sinne und der 
Betonung nach anschliesst. So auch τοτέ μέν, b. Horn, und Folg.
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§ 180. Verl&ngerung der Pronomina.

Einige kleine Wdrter schliessen sicli so eng an die Pronomina zu 
einer besonderen Bcstimmung ihrer Bedeutung, dass beide in Eines ver- 
schmelzen. Diese innige Verbindung wird in der Schrift gewbhnlicli 
dadurch bezeiclmet, dass beide Worter zu Einem verbunden werden. 
Es sind folgende:

a) Die Enklitika γέ (γά dor.) verbindet sich mit den Personal- 
pronomina der erstcn und zweiten Person, um die Person hervorzuheben. 
Das Pron. έγώ ziclit dann im Nom. und Dat. seinen Accent zurtick, 
und beide Wdrter werden zu Einem vereint: Ιγωγε, έμοιγε; so auch σύγε. 
So lehren die alien Grammatiker, s. Apollon, de adv. 594. de pr. 61, c. 
63, a. 68, a. 104, b. Schol. Veil, ad II. a, 173. Hdn. I, 474. II, 199; 
die Zurllckziehung dcs Tones untcrsclieidet von έγώ γε, wo γε seinen 
vollen Sinn hat. Neuere Grammatiker haben dies aucli auf έμέγε aus- 
gedchnt und schreiben εμεγε, ohne Recht, welches nur aus der Gber- 
lieferung der Grammatiker hergeleitet werden konnte; dazu ist es be- 
greiflich, dass in den hiiufigen Verbindungen Ιγωγε (z. B. νομίζω) und 
Ιμοιγε (z. B. δοκεΐ) eine ZurUckziehung des Tones gescliah, dagegen in 
den viel selteneren έμουγε und έμέγε nicht. In der Krasis mit καί und 
έμοί sclireiben Manche κάμοίγε, vgl. Soph. OC. 263 (doch Wund., Dind., 
Bergk u. 8. w. καμοιγε). Obrigens kann sich γέ, sowie mit jedem anderen 
Worte, so auch mit jedem anderen Pronomen verbinden, wird aber 
nicht mit demselben zu Einem Worte vereinigt.

b) Das Adverb δή schliesst sich an das Relativ in der Bedeutung 
gerade,  eben, als: (τψ ούρανψ) ον δή αίβέρα όνομάζειν Plat. Phaed. 
109, b. οθεν δή Xen. Comment. 1. 1, 2, woher gerade, ib. 2, 3. 64; 
so οσος δή, δπόσος δή (δτεδή Aristarch. II. α, 493, s. Hdn. II, 28); ferner: 
(δή), δήποτε und ουν (auch δή ποτ’ ουν) an die unbestimmten Relativa, 
wodurch dicselben zu sehr allgemeinen Indefinita werden, als: δστισδή 
(X. Anab. 4, 7, 25), δστισδήποτε, οατις δή ποτ’ ουν (Dcm. 40, 8), δστισουν, 
ήτιοουν, δπουν, quicumque, wer auch immer niimlich es ist, (G. οδτινοσουν od. 
δτουουν, ήστινοσουν, D. φτινιουν odor δτωουν u. 8. w.); — δποσοσουν (δσοςδήποτε 
Euklid.), quantuecunque; — δπηλικοσουν, wie gross, alt auch nur; — 
δπηουν, δπουοϋν, όπωσουν, 6πο>στιουν (besondcrs in Verbindung mit einer 
Negation, als: ούδ* δπωστιουν, ne minime quidem), όπουδή, δπουδήποτε. *)

c) Die E n k l i t i k a  δέ, wahrscheinlich das abgeschwiichto δή, 
verbindet sich mit Demonstrativen, um die hinweisendc Beziehung 
derselben zu verstilrken, als: οδε, ήδε, τόδε; τοιόαδε; τοσύσδε; τηλικόσδε 
von 6, τοίος, τόσος, τηλίκος, wclche nach Ansetzung von δέ ihre Bctonung

*) S. Lobeck ad Phryn. p. 373sq.; Rutherford, Phryn. 471 (Phryn. warnt 
vor όνδηποτουν, woftlr όντινοΰν zu sagen sei).
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verandern (§ 89, V). Ebenso ώδε von ώ(ς), ένθάδε, ένθένδε, τηνικάδε u. s. w. 
(im Thessal. νε ftir δε, ονε, im Arkad. vi, s. § 172 A. 3 ;  unten A. 3.)

d) Die Enkiitika πέρ wird samtliehen Relativen angesetzt, um die 
relative Beziehung auf ein Demonstrativ noch mehr hervorzuheben, und 
bezeichnet daher eigentlich: welcher  eben, dann welcher namlich, 
doch, ja, auch, als: όσιτερ, ηπερ, οττερ (G. ουπερ u. s. w.); οσοσπερ, οιύσπερ 
(G. οσουπερ, οιουπερ u. s. w.); οτιπερ, οθενιτερ.

e) Das untrennbare' i demonstrativum wird (jedoch erst seit der 
attischen Zeit; der dor i schen Mundart ist dieser Gebrauch ganz fremd, 
s. Ahrens ,  dial. II. p. 272, wahrend er in der bbot. und arkad. sich 
findet) l) den Demonstrativen und einigen wenigen anderen Adverbien 
angehangt, immer mit starker demonstrativer Beziehung, so dass ουτοσί 
=  οδε (Cobet,  Misc. 35 3 ; Blass,  Rh. Mus. XLIV, 2 ff.). Es hat stets 
den Akut und verschlingt jeden ihm unmittelbar vorangehenden kurzen 
Vokal, sowie es die langen Vokale und Diphthonge verkilrzt. tibrigens 
gehoren solche Formen nur der Umgangssprache an, weshalb sie bei 
den Tragikern nicht vorkommen, auch nieht bei den Historikern, ausser 
Xenophon (Hdt. 7, 229 νυνί v. 1. νυν).
ουτοσί, dieser da (hice, celui-ci), αυτηΐ, τουτί,
G. τουτουί, ταυτησί, D . τουτωί, ταυττ)ί, Α. τουτονί, ταυτηνί,
Ρ1. ουτοιί, αυταιί, ταυτί, G. τουτωνί, D. τουτοισί U. s. W.;

δδί, ήδί, τοδί von οδε; ώδί von ώ δε; ουτοσί von ούτως;
έκεινοσί (bei Aristoph. und Lukian.), έκεινουί u. s. w.;
τοιουτοσί, τοιαυτηΐ, τοιουτονί, so beschaffen wie er vor dir steht;
τοσουτοσί, τοσαυτηί, τοσουτονί, so gross als er vor dir steht;
so: έντευθενί v. έντευθεν; ένθαδί v. ένθάδε, νυνί v. νυν; δευρί ν . δεύρο.

Anmerk. 1. Die Formen, in denen dem ! ein σ vorangeht, nehmen angeblich 
bei den Attikern zuweilen vor einem folgenden Vokale ein v an, als: οδτοσίν, 
έκεινοσίν, Apollon, de pr. 75, c, οδτωσίν, Herod. I, 509, 2 (wo sogar νυνίν). Aber 
die Handschriften sind weit entfernt, diesen Gebrauch gentigend zu bestatigen. 
Voemel, Dem. Cont. Prol. § 22 f.

Anmerk. 2. Die Komiker schieben zuweilen zwischen das Pron. ουτος 
und !, die WOrtchen ^έ, δέ, μεν und aus jd, £d wird δί  ̂ so bei Aristoph.
τουτογί, ταυταγ!, αυτηγί Ar. Ach. 784, τουτονγ! Lys. 604 (doch auch αδτηΐ γε, τούτον! 
γε ;2) ferner τουτοδ! PI. 227 =■ τουτι δέ; selbst ένγεταυιΗ Tliesm. 646 =  ένταυθίγε; 
ένμεντευθενί Komik. Metagenes b. Ath. 6. 269 f. (I, 706 K.) =  έντευθενί μέν; νυνδ( 
(nach Dindorfs Emend.) Kom. Antiphanes b. Ath. 8. 343, a (fr. 190 K.) == νυνί δέ; 
νυνμεν! Ar. Αν. 448 =  νυνί μέν.

Anmerk. 3. Im Bbotischen finden wir (Meister, Dial. I, 274) τοιί (τυ(, 
τοί) =  οΐ'δε; im Arkadischen των! =  τοΰδε thessal. τοινε, also ftir τώ-νε-ί, ταννί =  
τήνδε, Dial.-Inschr. 1222.

l) In der dor. Inschr. von Dodona, D.-I. 1339, soil αύτον! f. αύτόν stehen; 
indes’ ist anzunehmen, dass der Herausgeber einen zur Interpunktion dienenden 
Strich ftir t genommen hat. — 2) S. Elm si. ad Ar. Ach. 784.
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Anmerk. 4. Ober das η in έγών-η, τύν*η, τούν-η, έμίν-η, τίν·η s. § 166, 3. 
Dieses, wolil aus dem konfirmativen η hervorgegangene verst&rkende Suffix scheint 
auch in dem ep. und Aristophanischen τιή  (die Altcn τ( ή), eigentlich was 
w irk lick? daraus w a ruin denn? anzunehmen; ebenso bei Aristoph. 6 τι ή 
(οτι ή) in indirekter Frage und als Konjunklion =  quandoquidem oder dass ja, 
wie 06 γάρ οΤσθ\ ότιή πλεΐστους αύται βόσκουσι σοφιστάς Nub. 331.1) — Die epische 
Sprache kann an alle Relative das enklitische Adverb τέ ansetzen, als: οστε, der 
gerade, welcher, δσοστε; bei Herod, findet sicli dieses τέ getrennt in τά έΟνεα, τά 
πέρ τε, 1, 74; aus der ep. Sprache ging es in die lyrische liber, bei den Tragikern 
findet es sicli fast nur in den lyrischen Stellen;2) in der gewohnlichen Sprache 
hat sich dieses τέ erhalten in έφ’ ψτε, οΓόστε, οΐατε, οΐόντε, άτε, ώστε. (Flir dieses 
τε παραπληρωματικόν batten die Aeolier το, dagegen τε flir die verbindende Kon- 
junktion, Hellad. b. Phot. Bibl. 532 a 2 Bk.)

Dr i t t e s  Kapi tel .

Von den Zahlwdrtern.

§ 181. Begriff und Einteilung der ZahlwOrter.

1. Die Zahlwor te r  drucken die Zahl und Quanti t fi t  aus. 
Sie werden wie die Pronomina nach Bedeutung und Form unter- 
schieden in S ubs t a n t i v - ,  Ad j ek t i v -  und A d v e r b i a l n u m e -  
ral ien,  als: ή τριάς, die Dreiheit, τρεις (άνδρες), drei (Manner), τρίς, 
dreimal.

2. Die G r u n d z a h l wb r t e r  (Cardinalia, δνδματα αριθμητικά Dion. 
Thr. p. 030 Bk.) stehen auf die Frage: wie viel? Die vier ersten 
derselben und dann die runden Zahlen von 200 (διακόσιοι) bis 10000 
(μύριοι) und dessen Komposita haben Adjektivilexion; alle ubrigen 
aber sind in der gewohnlichen Sprache der Flexion nicht fahig. Die 
Tausende werden mit den Adverbialnumeralien gebildet, als: τρισχίλιοι, 
3000. Die Bezeichnung der Zahl 1 ist in den verwandten Sprachen 
sehr verschieden; ini Griech. scheint der Stamm σεν σεμ vorzuliegen, 
woher auch μία =  σμία, vgl. latein. semel, simplex, singuli;3) δύω 
(δύο), Stamm oFo, sk. dvau (Dual, St. dva), 1. duo; τρεις,  τρία, St. 
τρι, wie in den venvandten Sprachen; τέσσαρες s. § 187, 5; πέντε, 
aol. πέμπε, sk. pankan, goth, fimf, 1. quinque; Ιξ, dor. noch /έξ, 
aus σ/έξ, sk. shash, 1. sex, goth, saihs; έπτά, sk. saptan, Zend 
haptan, 1. septem, goth, sibun; δκτώ, 1. octo, sk. ashtfiu, goth, 
alitau, lauter Dualformen; έννέα (d. i. έννέ/α), sk. navan, goth, niun, 
1. novem; im Griech. scheint das ε wie ofters sonst vorgesetzt (§44);

1) S. Lehrs, Quaest. ep. § 6, p. 62 sqq.; La Roche, Horn. Textkr. 267. 
— 2) S. Passows Lex. II, 1&, S. 548; Ellendt, L. S.553.2 -  3) S. (Bopp, V. G. 
§ 308; Schleicher, Comp. ΙΠ, S. 495) L. Meyer, K. Zeitschr. V, 161 ff., VIII, 
129ff. 161 ff, Gramm. 2, 417; Curtius, Et.5 392.
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δέκα, sk. dacan, 1. decern, goth, taihun, ahd. zehan; / ίκατι ,  
/είκατι, είκοσι (s. § 16, 2), sk. vicati, 1. viginti; τριάκοντα, sk. tri
cat u. s. w.; έ-κατόν, sk. catam, 1. centum, goth, hund; δια-κόσιοι 
(δ/ιακ.), sk. dve gate, 1. du-centi u. s. w.; χίλιοι vgl. sk. sahasra 
(griech. Grundform § 184); μύριοι hat in den verwandten Sprachen 
kein entsprechendes Wort.

Anmerk. 1. Einzelne Ausnahmen bei den sonst der Abwandelung nicht 
f&higen ZahlwOrtern sind: τριηκόντων έτέων Hes. Op. 696, was Spatere nachgeahmt 
haben: έκ δέ τριηκόντων Callini. fr. 67, 2. Anth. 14. 3, 9. 123, 13; τριηκόντεσσιν 
Philodem. in Anth. 11. 41, 1. Aus der lesbischen Mundart wird im Et.M.290,49 
angefuhrt Ale. 75 εΤς τιΰν δυοκαιδέκων nach 0. Mullers Besserung (st. der ver- 
kehrten Lesart εις τον δυοκαίδεκον), vgl. 33 παχέων άπυ πέμπων nach desselben 
einleuchtender Mutmassung st. παχέων (τ’ άχέων) άπυπέμπων (άποπ.)ΐ) Auch auf 
dem Lesbos benachbarten ionischen Chios (R 6 li 1, I. gr. ant. 381) finden wir τεσ- 
σερακόντων, ένενηκόντων, πεντηκόντων, δέκων, doch έπτά als Gen. (' Εξάαι als Dat. zu 
2$ [Baunack, Rh.Mus. 1882,474] C. I. Gr.Ill, 5128, Aethiopien, spat u. barbarisch.)

3. Die O r d n u n g s z a h l w o r t e r  (Ordinalia, όνόματα τακτικά 
Dion. Thr. a. a. 0.), welche eine Re i henfo l ge  bezeichnen und auf 
die Frage: der wie vielste? (κόστος;) stehen, haben samtlich die 
dreigeschlechtige Adjektivflexion: ος, η, ον und ος, ά, ον (nur δεύτερος, 
ά, ον). Bis 19, ausser 2, 7, 8, endigen sie auf τος und haben den 
Accent soweit als moglich nach dem Anfange des Wortes, von 20 
an endigen sie auf στός. Dass die Endung τος (στός) Superlativ- 
endung ist, wurde § 157, 8 bemerkt;2) πρό-τερος (von πρό), der Erste 
von Zweien, und δεύ-τερος (dessen Zusammenhang mit δύο nicht 
sicher) haben Komparativendung; τέταρτος (τέτρατος) vgl. mit dor. 
τέτορες; πέμπτος mit aol. πέμπε; έκτος steht fur εξτος (sextus), vgl. έκ 
fur έξ, έκκαίδεκα; έβδομος, aus επτμος mit Erweichung des πτ vor μ 
und nachfolgender Vokalentfaltung entstanden, hat die Superlativ- 
endung μος, wie im Sanskr. m as und im Lat. mus:  sk. sapta-mas, 
lat. septimus; όγδο-ος scheint mit dem Sufflxe /ος gebildet (όγδ-/ος), 
vgl. lat. octavus; die Erweichung des κτ in γδ muss mit dem Digamma 
zusammenhangen; das a des στός in εικοστός u. s. w. ist aus τ hervor- 
gegangen (/ίκατι), wahrend von εκατοστός ab einfach die Analogie 
der vorhergehenden massgebend war. Die adve rb i a l i s chen  
O r d n u n g s z a h h v o r t e r ,  welche ebenfalls eine Re i henfo l ge  
bezeichnen, werden durch das Neutrum Sing, oder Plur. mit oder 
ohne Artikel ausgedruckt, als: πρώτον, τδ πρώτον, πρώτα, τά πρώτα; 
auch mit Adverbialendung ως, jedoch ausser bei Philosophen (Plat., 
Aristot. u. A.) nur bei Spateren.3)

!) S. Ahrens, Dial. I, p. 128 und 245; Meister, Dial. I, 170. — 2) Vgl. 
Foerstemann de compar. et superl. 1. Gr. et Lat. p. 16 sqq. — 3) S. Lobeck 
ad Phryn. p. 311 sq.
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4. Die Z a h l ad v e r b i en  (έπιρρήματα αριθμού δηλωτικά, Dion. 
Thr. p. 641) auf die Frage: wie vielmal? sind, mit Ausnahme 
der drei ersten, aus den Grundzahlwortern mit der Endung ακις, 
welche nach Wegwerfung des Endvokals angesetzt wird, gebildet, 
als: πεντάκις, funfmal; aber έκατοντάκις.

5. Die Ve r v i e l f achungs z ah l wor t e r  (Multiplicativa) auf die 
Frage: wie vielfach? wie vie l fa l t ig? sind samtlich Komposita 
mit πλους, und Adjektive dreier Endungen: ους, ή, ουν, (§ 113): 
άπλους, ή, ουν, einfach, διπλούς (2), τριπλούς (3), τετραπλούς (4), πεντα
πλούς (5), έξαπλούς (6), έπταπλους (7), δεκαπλούς (10); weitere leicht 
zu bilden, aber kaum zu belegen. Ilmen nahe stehen die Ver- 
h a l t n i s z a h l w o r t e r  (Proportionalia), auf die Frage: um wie 
vielmal  genommen?  oder wie vie lmal  so gross? ebenfalls 
samtlich Komposita mit der dreigeschlechtigen Endung πλασιος, ιά, ιον; 
διπλάσιος, doppelt so gross als ein Anderes, das als Einheit genommen 
wird, τριπλάσιος (3), τετραπλάσιος (4), πενταπλάσιος (5), έξαπλάσιος (6), 
έπταπλάσιος (7), δκταπλάσιος (8), έννεαπλάσιος (9), δεκαπλάσιος (10), 
έκατονταπλάσιος (100), χιλιοπλάσιος (1000), μυριοπλάσιος (10000); dar- 
nach πολλαπλάσιος, ποσαπλάσιος u. s. w.; spater mit der Endung: 
-πλασίων, ον, als: διπλάσιων (Lob. Phryn. p. 411); έκατονταπλασίων 
steht schon Xen. Oec. 2, 3 .!) Eine seltenere, besonders im ionischen 
Dialekte gebr&uchliche Endung ist -φάσιος, als: διφάσιος, zweifach d. i. 
zweifach geteilt, Plur. fast =  δυο;2) dazu kommen fur 2 und 3 
δισσός (att. διττδς, ion. διξδς), zweifach, τρισσδς (τριττδς, τρίςδς), wohl 
aus δίχα, τρίχα gebildet, wovon der Plural ebenfalls bei Dichtern und 
alien Prosaikern synonym mit δύο bezw. τρεις gebraucht wird; Homer 
hat auch οιχίΐάδιος von διχθά =  δίχα; Aristoteles (nach διξύς) τετραξός, 
πενταξδς.3) Die adverbial ischen Verviel fachungszahlworter  
werden aus den Grundzahlwortern mit der Endung χα (Homer χβα) 
oder χή und χώς (Herodot χου) gebildet, als: μοναχή, δίχα, διχή 
(zwiefach geteilt, in zwiefacher Weise), τριχή (dor. δνχ^, τρίχα), 
τέτραχα, πένταχα, πενταχή, πενταχώς, έξαχή u. s. w., bei Herodot διχου, 
τριχου, πενταχου.

6. Die S u b s t a n t i v n u m e r a l i e n ,  welche den abstrakten Begrifif 
der Zahl, daneben auch das Datum des Monats (τετράς der 4., είκάς 
der 20.) ausdriicken, werden zumeist aus den Grundzahlwortern, mit 
der Endung άς, Gen. άδ-ος, gebildet: ή μονάς (von μύνος, allein), 
seltener ή ένας, die Einheit, δυάς, Zweiheil, τριάς, Dreiheit, τετράς (4), 
πεμπάς (πεντάς Sp&t.; πεμπτάς falsche Schreibart) (5), έξάς (6), έπτάς,

*) Vgl. zu άζιόχρεως 4ξιο*/ρε{ων in άξιογρε(ονα Inschr. Delphi, Bull, de corr. 
hell. V, 157, Dittenb. Syll. 233, Z. 35. -  *) S.Koen. ad Greg. Cor. p.527. -  3) Vgl. 
ttber diese u. die weiterhin zu erwahnenden Bildungen J. Baun ack, K. Z. XXV, 244ff.
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h&uflger έβζομάς (7), όκτάς, όγδοάς (8), έννεάς (0), οε/άς(10), ένδεκάς (11), 
δωοεκάς (12) u, s. f., είκάς (20), τριακάς (30), τετταρακοντάς (40), πεν- 
τηκοντάς (50), έκατοντάς (100), χιλιάς (1000), μυριάς (10 000), Wo μυριάδες 
(20(XX)) u. s. w. Ober die Belormng /thaowv u. s. w. s. § 134, 1, e).
S. 484. Dazu unit anderweiligcr Bildung: τριττός, τετρακτός, πεντη
κοστός, έκατοστός, χιλιοστός, μυριοστός, Gen. ύος; τριττός bezeichnet in 
Athen das Drilled eincr Phyle; πεντηκοστός u. s. w. sind im Kriegs- 
wesen liblich. Fur χιλιοστός isl in dern ftol. Methymna die Form 
χέλληστυς, auf Samos und in Fphesos χιλιαστός, beides rnit politiscber 
Bedeutung.*)

Anrnerk. 2. Eiue ganz eigentlimlichc Art von ZahlwOrtem hat die griech. 
Sprache, welche, von den OrdnungszahlwOrtern abgeleitet, die Endung αΤος haben 
urid gewOhnlich auf dieErage: am wie v ie l8ten Tage? Btehen, alg: δευτεραίος, 
τριταΐος, τεταρταίος, πεμπταΐος, έκταίος, έβδομαΐος, όγδοαϊος, ένατα Ιος, δεκαταίος u. 8. W., 
ζ. Β. δευτεραίος έκ του ’Αθηναίων άστεος ήν έν Σπάρτη Hdt. 0, 100, d. h. am zweiteri 
Tage, πεμπταίοι άφίκοντο, am fttriften Tage, 8chon bei Horn, πεμπταίοι ο’ Αίγυπτον 
ίκόμεσθα Od. ξ, 257, rlann benondern hiiuiig hei den Histonkern. Man sagt auch 
ή δευτεραία, der 2. Tag, bo τη δεύτερα (η ήλθεν Hdt. 4, 113; att. oft ή προτεραία, 
ή υστεραία; ημέρα wird dabei weggelansen. Obrigens ilridet 8ich die Endung αίος 
auch bei anderen cine Zeit angebenden Adjektiven, ala σκοταϊοι προσιόντες Xen. 
An. 2. 2, 17 =  per noctte lenebras. S. die Wortbildung.

A n rn e r k. 3. Distributive Zahl wOrter, welche die lateinische Sprache hat, 
fehlen der griecliischen, welche dafttr die Pr/ipositionen άνά, είς, κατά rnit dern 
Akk. der Cardinalia gebraucht, ala: άνά δέκα άφίκοντο, deni venerunt, καθ’ h a 
(έν), einguli, a, είς τέτταρας, qualerni; auch linden sich die Komposita rnit σόν: 
σόνδυο (συν δόο), bini, ae, a, σόντρεις, σόντρια (συν τρεις, συν τρία), terni, ae, a, 
Hchori Od. t, 42ί) σύντρβις αίνύμενος. h. Ven. 74 σόνδυο. Find. P. 3, 81. Hdt. 4, 66. 
Xen. An. 6. 3, 2. Plat. leg. 12. 1)62, e. συνεκκαίδεκα (beaaer Christ συν εξ καί 
δέκα, zu sechs und gar zu zehn) Dern. 18, 104. Davon sind aolche Beispiele zu 
unterscheiden, in wclchen dies συν die Bedeutung von zusammen hat, wie 
ξυνεείκοσι Od. ξ, 1)8. σόνδυο Plat. Hipp. rnai. 282, e. συνδώδεκα Eur. Troad. 1076.2)

Anrnerk. 4. AuBser den angefiihrten eigentlichen ZahlwOrtem giebt es noch 
eine andere Klasse von WOrtern, welche nicht, wie jene, cine heslirnmle Zahl aus- 
drlicken, sondern entweder eine uri bestirn rri te Zahl oder eine unbestirnmte 
(juanlitftt, ale: (viot, einige, πάντες, alle, πάντα, Alles, πολλοί, viole, πολλά, Vieles, 
δλίγοι, wenige, όλίγον, όλίγα, Weniges. Diese WOrter werden besser bei den Ad
jektiven bclassen.

§ 182. Zahlzeichen.

1. Die gewOhnlichcn Zahlzeichen sind die 24 Buchetabcn dee 
griechischen Alphabets, uliter die noch drei veraltete Buchstaben ein- 
gcschaltet werden, nilmlich nacli e das βαυ oder Digamma, in der Form 
ς (in byzantin. Zeit CJ; identisch rnit dem* στίγμα, d. i. der Ligatur von 
στ), — nach π das Κόππα: Ĵ, als Zeichen ffJr 90; —- endlich am Schluss 1

1) Job. Baunack, K. Ζ.XXV, 249if. -  2)S.Matthiae, A ft I, §141, A. 4; 
Passow, WOrterb. unter σόνδυο, σόντρεις.
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das Σαμπι (σανπΓ, scheinbar aus C =  σάν d. i. σίγμα und Π πΓ bestehend): 
H), als Zeichen flir 900. Wann diese ZifFerbezeichnung aufgekommen 
sei, l&sst sich nicht genau bestimmen; so viel aber ist gewiss, dass sie 
schon ziemlich alt is t.!)

2. Die ersten 8 Buchstaben: a bis θ mit dem Bao bezeicbnen die 
Einer; die folgenden 8: i bis π mit dem Κόππα die Zehner; die letzten 
8: p bis ω mit dem ΣαμπΤ die Hunderte.

3. Bis 999 werden die Buchstaben als Zahlzeichen mit einem 
Striche rechts ob er h a l b  des (letzten) Buchstabens (vordem mit einem 
wagerechten liber den Buchstaben) versehen. Mit 1000 beginnt wieder 
das Alphabet, die Buchstaben aber werden mit einem Striche links 
n n t e r h a l b  versehen, also: a = 1 ,  a =  1000, t' =  10, / =  10000, 
εψμβ' =  5742, ,αωξή. 1868, p =  100, p =  100000.

Anmerk. Eine andere Zahlbezeichnung — die altattische, auf attischen ' 
Inschriflen sowie zur Bezeichnung der Zeilenzahl in Handschriften sich findende — 
ist folgende: 1 I, 2 II, 3 III, 4 1III, 5 p  (Anfangsbuchstabe von Πέντε), 6 p i  
(5 u. 1), 7 p i l  u. s. w., 10 Δ (Δέκα), 11 ΔΙ u. s. w., 15 Δρ, 20 ΔΔ, 21 ΔΔΙ u. s. w., 
30ΔΔΔ, 40ΔΔΔΔ, 100 Η (Ηεκατόν nach alter Orthographie fttr έκατόν), 200 HH u.s.w., 
1000 X (Χίλιοι), 2000 XX, 10000 Μ (Μόριοι). — 50, 500, 5000, 50000 werden 
dadurch bezeichnet, dass die Buchstaben: Δ (10), H (100), X (1000), M (10000) in 
den leeren Raum eines grossen p  (=  πεντάκις) hineingestellt werden, als: p  d. h. 
πεντάκίς δέκα, 5mal 10 =  50, ΡΔ =  60, p? =  500, ΡΔΔ =  520, p  =  5000, 
PX =s 6000, p  =  50000, XXX P  Η P  =  3650. Analoge Systeme finden sich 
auf Inschriflen anderer griechischer St&mme.

§ 183. Dbersicht der Cardinalia und Ordinalia.

G r u n d z a h l w o r t e r
(Cardinalia):

1 »a εις*, μία, έν
0 P

>  9ουο
3 7 τρεΓς, τρία
4 * τέσσαρες, a, att. τέτταρ.
5 1ε πέντε
6 t

r Κ 2)
7 C έπτά
8 r! όκτώ

Or d n u n g s z a h l wOr t e r
(Ordinalia): 

πρώτος, η, ον, primus 
δεύτερος, ά, ον 
τρίτος, η, ον 
τέταρτος, η, ον 
πέμπτος, η, ον 
έκτος, η, ον 
έβδομος, η, ον 
ογδοος, η, ον

!) Das Genauere tiber diesen ganzen Gegenstand s. in Franz, Elem. epigr. 
Gr. p. 346 sqq.; Hinrichs irn Handb. d. Alterturnsw. I, 433 f.; Gardthausen, 
Palaeogr. 261 ff.; J. Woisin, de Graecorum notis numeralibus, D.-I. Lpz. (Kiel) 1886. 
— 2) Auf attischen Insclir. wird das 5 von 25 vor Konson. zuweilen wie das von 
έξ behandelt: εκ ποδών, εγ δακτύλων. Meisterhans, Gr. der att. Inschr. 852; 
oben § 68, 7.

Kiihnere aunfilhrl. Grlcch. Graimnatik. I. T. 40
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9  θ' έννέα
10 ι δέκα
11 ta ενδεκα

ένατος, η, ο ν 2) 
δέκατος, η, ον 
ένδέκατος, η, ον 
δωδέκατος, η, ον
τρίτος, η, ον καί δέκατος, η, ο ν 3) 
τέταρτος, η, ον και δέκατος, η, ον 
πέμπτος, η, ον καί δέκατος, η, ον 
έκτος, η, ον καί δέκατος, η, ον 
έβδομος, η, ον καί δέκατος, η, ον 
ογδοος, η, ον καί δέκατος, η, ον 
ένατος, η, ον καί δέκατος, η, ον 

εικοστές, ή, ον

12  tpT δώδεκα

13 ιγ' τρεις (τρία) καί δ έκ α 1)
1 4  ιδ' τέσσαρες καί δ έ κ α χ)
15 ιε' πεντεκαίδεκα
16 ις έκκαίδεκα
17 ιζ' έπτακαίδεκα
18 tη δκτωκαίδεκα
19 ιθ' έννεακαίδεκα
2 0  κ' είκοσι(ν)

i) Oft auch in den Hdschr. zusammengeschrieben τρεισκαίδεκα, τριακαίδεκα 
(schwankend auch die Gramm., Hdn. II, 35, 97). Das indeklinabele τρισκαίδεκα 
findet sich II. ε, 387. Od. ω, 340 mit der Variante τρεισκαίδεκα, wie auch an 
beiden Stellen Bekker richtig geschrieben hat; auch sonst ist es bei Klassikern zu 
beseitigen, wie Isae. 8, 35 τρισκαίδεκα μνών (unmittelbar vorher τριών και δέκα). 
Ar. Ran. 50 und Xen. Hell. 5. 1, 5 ναΰς τρισκαίδεκα. Thuc. 8, 22 τρισκαίδεκα 
ναυσίν. Cf. Riemann, Rev. de phil. IX, 84; Meisterhans a. a. 0. 126 (erst 
im 3. Jahrh. flexionsloses τρεισκαίδεκα [so immer geschrieben] in Attika und ander- 
w&rts). Das indeklin. τεσσαρεσκαίδεκα gehijrt dem Ionismus (Herodot 1, 86 ετεα 
τεσσερεσκαίδεκα und τεσσερεσκαίδεκα ήμέρας, 7, 36 τεσσερεσκαίδεκα τριήρεας, Hippo- 
krates VI, 216 έν τεσσερεσκαίδεκα) und den Spateren an; die Handschriften haben 
auch Xen. Comm. 2. 7, 2 τεσσερεσκαίδεκα τους έλευθέρους. Das indekl. τεσσαρα- 
καίδεκα findet sich nur bei Spat. Vgl. Lobeck ad Phryn. p. 408 sq.; Passow, 
Lex.; Bredov, dial. Her. p. 279 sq.; Dindorf in Steph. Thes. p. 2051 A D; 
Meisterhans a. a. 0. (zwei Beispiele flektiert, keines entgegengesetzt). Die 
ZahlwOrter δεκατρείς, δεκατρία, δεκατέσσαρες, α, δεκαπέντε u. s. w. kommen bei 
Schriftstellern selten vor; att. und sonstige Inschriften haben bei vorausgehendem 
Subst. δέκα πέντε, δέκα έπτά u. s. w.; δέκα τρεις findet sich auf einer Inschr. des 
5. Jahrh. v. Chr. nach εκατόν ([Dem.] 47, 77. 81); δέκα δυο nach δραχμάς erst seit 
ca. 100 v. Chr., Meisterhans a. a. 0. (Polyb. u. A. auch vor Subst., Wa eke Γ 

η  a gel, Phil. Anz. 1886, 78 f.) — 2) In den Hdschr., doch meistens nur in den 
schlechteren, wird oft in den von έννέα abgeleiteten ZahlwOrtern w st. v gelesen: 
έννενήκοντα, εννατος, έννάκις, έννενηκοστός, έννακόσιοι. S. Popp Ο ad Thuc. Ρ. II, 
Vol. I, p.(254; Meisterhans das. 125; Schanz, Prol. Plat. Phaedr. V sq. Ein 
anderes Verhaltnis findet bei έννήκοντα Od. τ, 174, das aus ένενήκοντα zusammen- 
gezogen ist, statt. Vgl. ion. εί/νατος, kret. ήνατος; zu Grunde liegt Ιν/ατος, wo dann 
das schwindende Digamma teils kompensiert wurde, teils nicht, vgl. ξέν/ος ξένος 
ξεινος. — 3) Die angegebenen Formen von 13 ter bis 19 ter sind die in der Prosa 
gewOhnlichen und auf den attischen Inschr. der vorrbmischen Zeit ausschliesslich 
gebrauchten (Meisterhans S. 129); τρεισκαιδέκατος (schlecht τρισκ.), τεσσαρεσκαι- 
δέκατος (Hdt. 1, 84. Hipp. II. 668, vgl. 706. 716 u. s.; Inschr. Pergam. nri 223; 
sp. auch τεσσα ρ α κ.), πεντεκαιδέκατος, έκκαιδέκατος u. s. w. gebrauchen teils die 
Epiker, teils die Neuionier, teils die Spateren, selten die guten Attiker, wie έπτακαι- 
δέκατος Thuc. 7, 28.
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21 κα εΙς, μια, εν και είκοσι εΓς, μία, εν *) (πρώτος, η, ον) καί
εικοστός, ή, όν

30 λ’ τριάκοντα 2) τριάκοστός, ή, όν2)
40 t

μ τεσσαράκοντα, attisch τεσσαρακοστός, ή, όν, att. τετταρ.
τετταρ.

50 t
V πεντήκοντα πεντηκοστός, ή, όν

60 r έξήκοντα εξηκοστός, ή, όν
70 t0 έβδομήκοντα έβδομηκοστός, ή, όν \
80 /π δγδοήκοντα ό-,δοηκοστός, ή, όν j
90 <1 ένενήκοντα 3) ένενηκοστός, ή, όν 3) i

100 t
P έκατόν έκατοστός, ή, όν

200 tσ διακόσιοι, αι, ια2) διακοσιοστός, ή, όν2)
300 tτ τριακόσιοι, αι, ια τριακοσιοστός, ή, όν
400 f0 τετρακόσιοι, αι, ια4) Τετρακοσιοστός, ή, όν
500 t

? πεντακόσιοι, αι, α πεντακοσιοστός, ή, όν
600 1

X έξάκόσιοι, αι, α έξάκοσιοστός, ή, όν
700 Ψ' έπτακόσιοι, αι, α έπτακοσιοστός, ή, όν
800 tfO δκτακόσιοι, αι, α όκτάκοσιοστός, ή, όν
900 ένακόσιοι, αι, α 3) ένακοσιοστός, ή, όν3)

1000 χίλιοι, αι, α χιλιοστός, ή, όν
2000 οισχίλιοι. αι, α δισ/ιλιοστός, ή, όν
3000 ,T τρισχίλιοι, αι, α τρισχιλιοστός, ή, όν
4000 P τετρακισχίλιοι, αι, α τετρακισχιλιοστός, ή, ον
5000 ? πεντακισχίλιοι, αι, α πεντακισχιλιοστός, ή, όν
6000 r έςακισχιλιο», αι, α έξακισχιλιοστός, ή, όν
7000 S έπτακισχίλιοι, αι, α έπτακισχιλιοστός, ή, όν
8000 Λ όκτακισχίλιοι, αι, α όκτακισχιλιοστός, ή, όν
9000 P ένακισχίλιοι, αι, α ένακισχιλιοστός, ή, όν

10000 > μύριοι, αι, α μυριοστός, ή, όν
20000 ,x δισμύριοι, αι, α δισμυριοστός, ή, όν

100000 P δεκακιομοριοι, αι, α δεκακισμυριοστός, ή, όν.

§ 184. Dialekte.
1. »Cardinalia. Ober είς, δύο, τρεις, τέσσαρες 8. § 187. Πέμπε

Hoi. 8t. πέντε Ale. 33; b. Homer in πεμπ-άσσεται Od. δ, 412, und in
πέμπ·τος. quintile, πεμπ-ταίος, quinto die; — /ές (sex), /έκτος u. 8. w.

1) So die att. Inschr. stets, Meisterhans S. 1302 (doch natfirlich δ*6τβρος 
καί tlx. u. s. w.). — 2) Der Bindevokal a ist lang nach einem Vokale, kurz nach 
einem Konsonanten. — 3) s. Note 2, S. 626. — *) Nicht τβσσαρακόσιοι, welche 
fehlerhafle Form nur von Neueren ersonnen ist, aber bei keinem Schriftsteller 
gefunden wird. S. Buttmann I, § 70, Anm. *♦*).

40*
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dor., so auf d. Herakl. Taf. (boot, indes Ιξ); — δκτώ st. όκτώ Herakl. 
Taf. (jedenfalls durch Angleichung an έπτά), boot, δκτό (wie δύο) Dial.- 
Inschr. 502. 714, eleisch όπτώ das. 1168; — έννέα Her. Taf.; — δέκο (δυ- 
Οδεκο) arkad. Bull, de corr. hell. 1889, 281; — δέκα εΤς Delph. Inschr. 
1690 st. ένδεκα; — δυώδεκα dor. (auch δέκα δύο tab. Heracl. 2, 53, 
vgl. W acke rnag e l ,  Phil. Anz. 1886, 78 f.; δώδεκα Kos, wie δωδέκατο; 
Rhod.) und a lt ion. (neben δώδεκα) und neuion. (δώδεκα b. Hdt. ohne 
Var. nur 6, 108), auch δυοκαίδεκα b. Homer und anderen Dichtern 
(Alcae. 75); auch Hipp. II, 520 m. v. 1. in A δώδεκα; b. Herod. 8, 121 
δυωκαίδ. v. 1. zu δυώδ.; — τρεισκαίδεκα u. τεσσερεσκαίδεκα s. § 183. S. 626, 
not. 1); liber έςκαίδεκα s. § 68, 7 (boot, έσκήόεκα, s. Dial.-Inschr. 951. 956a);
— /ίκατι altdor., ρίκατι etwas spater dor., βείκατι bei Hesych. spat 
lakon.; gleichfalls dor. ίκατι (Ιχάς =  εΙχάς thessal.; Inschr. Kos Journ. of 
Hell. Stud. 1888), spater είκατι Korkyr. Inschr. 1840 =  Dial.-Inschr. 3198, 
Callim. Cer. 70. Theokr. ofter; nach Alexander die Vulgarform είκοσι 
(Archimed.); ep. είκοσι, εϊκοσ’ Od. β, 212 u. s., έείκοσι und vor Vokalen 
έείκοσίν, — τετρώκοντα (aus τετορήκοντα, τετροήκ.) dor. st. τεσσαράκοντα;
— έβδεμήκοντα dor.,  spater auch die Vulgarform έβδομήκοντα; — δγδώ- 
κοντα alt- und neuion.; — έννήκοντα Od. τ, 174, aber ένενήκοντα II. β, 602, 
ygl. § 183, S. 626, N. 2, ένενήκ. Tab. Heracl.; — έκοτύν arkad.; — διακατίοι, 
τριακατίοι, τετρακατίοι, πεντακατίοι, τ̂εςακατίοι, έπτακατίοι U. s. w. dor., auch 
boot, -κάτιοι, arkad. τριακάσιοι, nach Alexander auch dor. die gewohnlichen 
Formen διακόσιοι u. s. w.; όκτωκόσιοι lesb. Inschr. (D.-I. 281 A, 30); είνακόσια 
Hdt. 2, 13 mit der Var. έννακ., ebenso 2, 145; so erklart Bechtel auch 
das ENAK. der chiischen Inschr. nr. 174, d; — χέλλιοι lesb., χείλιοι 
boot., χηλίοι im strengeren, χειλίοι im milderen Dorismus, χίλιοι auf 
jlingeren Inschriften; l) χείλιοι auch in dem ionischen Chios, Bechtel  
Inschr. d. ion. Dial. nr. 174 S. 109; vgl. u. Bei mehreren Tausenden 
verbindet Homer die Cardinalia mit der Form χϊλοι zu Einem Worte, 
als: έννεάχιλοι, δεκάχιλοι (nicht μύριοι s. § 185, 2); dafiir ist die (jeden
falls richtiger ionische) Schreibung Aristarchs έννεάχειλοι, δεκάχειλοι, Schol. 
V ad II. ς, 148; W. Schulze,  K. Z. 29, 242; '— das lange a in den 
Formen auf άκοντα und ακόσιοι, als: τριάκοντα, διακόσιοι, τριακόσιοι lautet 
alt- und neuion. η, als: τριήκοντα, aber τεσσαράκοντα Homer, τεσσεράκοντα 
Hdt., da das a kurz ist, διηκόσιοι, τριηκόσιοι u. s. w., aber τετρακόσιοι 
(πεντηκόσιοι Od. γ, 7, doch πεντακ. Aristarch u. Herodian, s. § 25, S. 127).

2. Ordinal ia .  Πρώτος (aus πρό-ατος §50, 11) lautet dor. πράτος; 
eine ep. und tiberhaupt poet.  Kbf. ist πρόμος (primus) in der Bedeutung 
Vorderster, princeps; — τέρτος aol. (vgl. tertius); ep. Nbf. τρίτατος

0 S. Ahrens, dial. II, p. 281; G. Meyer, Gr.2 380. Grundform χέσλοι 
(sk. sa-hasra) χέσλιοι, daneben mit i ftir ε (vgl. ίσθι, Ιστία) χίσλιοι, assirailiert χέλλιοι 
(χίλλιοι), weiterhin χείλιοι (χηλ.), χίλιοι.
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(§ 157, 4); — τέτρατος ep. neben τέταρτος; dor. τετορταιος (Theokr. 30, 
2 in einem aol. Gedichte) setzt τέτορτος voraus, vgl. τέτορες; — πέντος 
fttr πέμπτος Gortyn (Assimilation), doch ganz alt das. πένπται, Monum. 
ant. I, S. 77 ff. nr. 55; — έβδύματος ep. Nbf. von έβδομος; dor. Εβδεμος 
nacli έβδεμαιος e. epidaur. Inscbr. (Dial.-I. 3340, Z. 26) und nacli έβδεμή- 
κοντα; — όγδόατος ep. Nbf. von Ογδοος — είνατος alt- und neuion. st. 
ένατος (vgl. § 183 S. 626, Anm. 2); entspr. kret. ήνατος in ήνατακαι- 
δέκατα Monum. antichi I, 43 ff. B, 5, vgl. ΕΝ. Ήνατίων Kret. Bull, de 
corr. hell. IX, 19; — δυωδέκατος Hes. Op. 774. 776. 789. Hdt. 3, 92; 
1, 19; δυοκαιδέκατος Ilippokr., δυοδέκατος boot.; — τεσσαρεςκαιδεκάτη Hdt. 
1, 84, aber 3, 93 τέταρτος και δέκατος; vgl. S. 626, 3; ένακηδεκάτη 
( =  -τη) bbot. Inschr. Dial.-Inschr. 488, 95; /ικαστός bbot.; τετρωκοστός 
dor. (auch Archimed., wiewohl τεσσαράκοντα).

§ 185. Bemerkungen.
1. In Verbindung mit Kollektiven, besonders ή Ιππος, Reiterei, 

wird zuweilen auch der Singular von sonst nur pluralischen Zahlwortern 
gebraucht: την διάκοσίαν Ιππον Thuc. 1, 62. Ιππον Ιχω δισχιλίαν (ν. 1. δέ 
εις χιλίαν) τριακοσίαν Xen. Cyr. 4. 6, 2. άσπίς μυρία και τετρακόσια An. 1. 
7, 10. μυρίας Ιππου Aesch. Ρ. 302. Ιππου τριςμυρίας 315.

2. Von μύριοι, 10000, wird durch den Ton μυρίοι, unzahlige, unter- 
schieden, in welcher Bedeutung auch sehr hiiufig in der Dichterspraclie 
und in Prosa der Sing, gebraucht wird, als: μυρία πενία u. s. w. (s. 
Passowe Lex.); Homer kennt das Wort nur in der letzteren Bedeutung. 
— Von χίλιαι fern, lautet der Genetiv attisch χιλιών, wenn δραχμών zu 
ergknzen ist, vgl. § 143 Anm. 2; bei der IlinzufUgung eines Substantive 
indcs trat zweifellos die gewblmliche Betonung ein.

3. Bei zusammengesetzten  Zahlen geht entweder (zumal bei 
nachfolgendem Subst.) die kleinere der grbsseren voran, und zwar immcr 
mit καί (auch τέ καί), oder folgt (bei vorhergehendera Subst.) der grbsseren 
mit oder ohne καί nacli, als:

25: πέντε καί εΐχοσι(ν) oder είκοσι (και) πέντε
345: πέντε καί τεσσαράκοντα και τριακόσιοι Oder τριακόσιοι (καί) τεσσ. 

(και) π. Hdt. 1, 32 πεντήκοντα καί διηκοσίων καί έ^ακισχιλίων καί 
δισμυρίων. 3, 95 τάλαντα μύρια καί τετρακισχίλια καί πεντακόσια 
καί έςήκοντα. Xen. An. 5. 5, 4 στάδιοι μύριοι καί όκτακισ ί̂λιοι 
καί Εξακόσιοι. S. W a c k e r n a g c l ,  Κ. Ζ. 25, 284 f.; Phil. 
Anz. 1886, 78. In nachkl. Zeit nimmt die 2. Weise (in 
alien Fallen) zu.

Bei den Ordinalzahlcn findet dieselbe Verbindungsweise statt, nur 
dass in beidcn Fallen καί hinzugefilgt wird:

25: πέμπτος καί εικοστός oder εικοστός καί πέμπτος
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345: πέμπτος καί τεσσαρακοστός καί τριακοσιοστός od. τρ. καί τ. καί π.
Doch haben die attischen Inschriften hier nur die erstere Art, 

Meis te rhans ,  Gr. d. att. Insehr. 1302.
4. Auch findet sich zuweilen die Ausdrueksweise der Addition 

durch die Proposition έπί, seltener πρός mit dem Dative, wobei die 
kleinere Zalil vorangeht, als: πέντε έπί είκοσι, πέμπτος έπί είκοσι (25). Diese 
Ausdrueksweise findet sich besonders bei den SpOteren, als: τρισχιλίους 
έπί μυρίοις =  13 000 Plut. Popl. 20. Ολυμπίάς όγδοη πρός ταις έκατόν 
Diod. 16, 53; aber zur Bezeichnung des Datums vom 13.—19. schon 
auf den attischen Inschriften regelmassig [(Meisterhans 1292f.), vgl. 
in (unechten) Urkunden μηνός Άνθεστηριώνος έκτη έπί δέκα (am 16 ten) 
Dem. 18, 156. 181; bei Hippokr. VII, 138 τη πέμπτη καί έκτη έπί δέκα; 
mit μετά bei den Zahlen liber 20: έκτη μετ’ ' είκάδα das. 115, jedoch 
Insehr. vor der Kaiserzeit vielmehr μετ’ είκάδας, Meist. das. 130.

5. Die mit 8 oder 9 zusammengesetzten Zehner werden haufig 
durch S ub t r a k t io n  ausgedruckt, mittelst des auf die grossere Zahl 
bezogenen Particips von δειν (seltener άποδεΓν), fehlen,  bediirfen, 
wobei die grossere Zahl nachzufolgen pflegt, als:

49: ένός δέοντα πεντήκοντα ετη, undequinquaginta  anni,
48: δυοιν δέοντα πεντήκοντα ετη, duodequinquaginta  anni,
39: μιας δέουσαι τετταράκοντα νήες, undeq ua dra g in ta  naves,
49: ένός δέων πεντηκοστός άνήρ, undequinquages imus  vir.
Vgl. Hdt. 1, 16 ένός δέοντα πεντήκοντα. 1, 14 δυών δέοντα τεσσεράκοντα. 

Thuc. 2, 2 πεντήκοντα δυοιν δέοντα ετη. 7, 31 τετρακόσιοι καί δυοιν δέοντες 
πεντήκοντα ανδρες. 8, 7 νήες μιας δέουσαι τεσσαράκοντα. ’Οκτώ άποδέοντες 
τριακόσιοι (292) 4, 38. Xen. Hell. 1. 1, 5 δυοιν δεούσαις είκοσι ναυσίν (wie 
Dind. richtig das handschriftliche δεούσαΐν verbessert hat). Hipp. VI, 
216 L. έν δυοιν δεούσαις (δεούσαιν θ) είκοσι. 286 δυοιν δεόντοιν είκοσιν, 
aber Α δυοιν δέ όντας d. h. δέοντας. Att. Insehr. C. I. A. I, 325 άνδράσιν 
ένός δέουσι τριάκοντα. Ebenso bei den Ordinal. Thuc. 8, 6 ένός δέον 
εικοστόν έτος. 4, 102 ένός δέοντι τριακοστψ ετει. In derselben Bedeutung: 
Ιτη τρία άπολείποντα τών έκατόν Isokr. 12, 270. Auch bei grosseren 
Zahlen, als: τριακοσίων άποδέοντα μύρια (9700) Thuc. 2, 31. Die Kon- 
struktion der Genetivi absoluti kommt erst bei den Sp&teren vor, als: 
έξήκοντα ένός δέοντος ετη Plut. Pomp. 79.

6. Gebrochene Zahlen werden im Griechischen auf folgende 
Weise bezeichnet:

1) durch das Substantiv μέρος oder μοίρα, und zwar a) vollstandig 
so, dass man den Nenner im Genetive voranschickt, dann den Z&hler 
folgen l&sst, beiden den Artikel und dem einen oder dem anderen μέρος 
Oder μοίρα hinzuftigt, als: Πελοποννήσου των πέντε τάς δύο μοίρας Thuc.
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1, 10 (2 Fiinftcl); b) so, dass, wenn der Nenner nur uni 1 grosser als 
der Zahler ist, nur der Ziihler mit μέρος und dem Artikel gesetzt wird, 
als: (κρατούντες) της Μέμφιδος των δύο μερών Thuc. 1, 104 (2 Drittel); 
SO τά τρία μέρη, 3 Viertel, τά τέσσαρα μέρη, 4 Fiinftel, τά πέντε μέρη, 
5 Sechstel, τά εξ μέρη, 6 Siebentcl, τά όκτώ μέρη, 8 Neuntel u. s. w.

2) !/2 wurde bezeiclmet a) durcb ημιαυς, als: 6 ήμισυς του άριθμου; 
b) bei benannten Grossen durcli Zusammensetzung des untrennbaren ήμι 
(sk. siirai, 1. semi d. i. lialb) mit dem die benannte Grosse ausdrtickenden 
Substantive, das, wenn es nicbt auf ov ausgeht, entweder diese Endung 
oiler die Endung iov annimmt, als: ήμιτάλαντον, 1 /2 Talent (το τάλαντον), 
ήμιωβόλιον (Inschr. mit ε ήμιωβέλιον), sp. ήμιώβολον, l/2 Obolos (ό όβολός), 
ήμίμναιον, besser ήμίμναιον, 1/2 Mine (ή μνα), ήμίχουν, 1/2 χους, ήμιμέδιμνον 
(ήμέδϊμνον), 1/2 μέδιμνος. 1)

3) !/3, Vi; V5 u· 8· w* durcb Zusammensetzung der Ordinalia τρίτος, 
τέταρτος, πέμπτος u. s. w. mit dem Substantive μόριον; τριτημόριον V3; 
τεταρτημόριον 1/4; πεμπτημόριον Vs u* s< w·

4) Brlicbe in Verb indung  mit  ganzen Zah len :
a. wenn die ganze Zabl 1 ist, so bildet man Adjektive mittelst 

der Pr&position έπί, die an den durcb das Ordinalzahlwort bezeichneten 
Nenner des Bruches tritt, als: IV3 έπίτριτος (z. B. λόγος, andertbalb- 
facbes VerbSltnis), 1J/4 έπιτέταρτος, 11/5 έπίπεμπτος u. s. w.

b. wenn der Nenner des der ganzen Zabl beigcftigten Brucbes ein 
IIalb,  und die Rede von benannten Grossen ist, so wird a) die unter 
2) b. angefUhrte Zusammensetzung von ήμι mit derjenigen Ordnungszahl, 
von welcber der Bruch subtrabiert werden soil, verbunden, also: 21/2 Mine 
τρίτον ήμίμναιον (wie im Deutscben d r i t t h a l b  Minen, d. h. nocli die
з. halbe), 31/2 Talent τέταρτον ήμιτάλαντον (vier tbalb  T.), 4 1/2 T. 
πέμπτον ήμιτάλαντον (fUnftbalb),  5 Vo T. £κτον ήμιτάλαντον (secbst l ialb)
и. s. w .;2) — β) oder (aber seltener) wird die Kardinalzahl in Verbindung 
mit xal ημισυ gesetzt, als: έν δυοΐν καί ήμίσει ήμέρας C. I. Att. II, 834, 
c, 73; — γ) oder das Ganze wird in HUlften aufgelost; alsdann steht 
das Kompositum mit ήμι im Plurale, als: πέντε ήμιτάλαντα, 5 halbe =  
2 1/2 T., πέντε ήμίμναια, 21/2 Μ., πένΐί ήμιποδίων (2l/2 Fuss) u. s. w.

Anmerk. H/2 kann auf folgende Weise ausgedrOckt werden: a) τάλαντον 
καί ημισυ; — b) durcb ήμιύλιος, als: Κόρος ύπισχνεΐται ήμιόλιον πάσι δώσειν οο 
πρότερον Ιφερον Xen. An. 1. 3, 21 (ll/2mal so viel, als sie frUher erhielten); —
c) τρία ήμιτάλαντα, ήμίμναια, 1 i/2 T., Μ.; — d) durch ein mit τριημι zusammen- 
gesetztes Wort, als: τριημίγυον tab. Heracl. 2, 16 (lt/2 Morgen Land), vgl. daselbst 
πενθημίγυον 20 (2*/2 Morgen); Adj. τριημιπόδιος 0. I. A. II, 1054, 28.

*) S. Wackernagel, Phil. Anz. 1886, 74. — 2) Vgl. Matthiae, A. Gr. I, §143.
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§ 186. Deklination der vier ersten GrundzahlwOrter.

N.
G.
D.
A.

είς μία Εν 
ένός μιας ένός 
ένί μια ένι 
Ενα μιαν Εν

όυο
δυοΐν (δυεΐν Anm. 3.) 
δυοίν, naChklass. δυσί(ν) 
δύο

N. τρεις, Ν. τρία τέσααρες, att. τέτταρες, Ν. α
G. τριών τεσσάρων, att. τεττάρων
D. τρισί(ν) τέσσαρσι(ν), att. τέτταρσι(ν)
A. τρεις, Ν. τρία τέσσαρας, att. τέτταρας, Ν. α

Nacli Wo geht άμφω, beide N. u. Α., άμφοΐν G. u. D.
Annierk. 1. Ober die Betonung von μιας, μιφ s. § 107, A. 3. Nach είς 

gehen auch ούδείς und μηδείς, nullus und nemo, die auch dieselbe anomalische 
Betonung beibehalten, also: ούδείς, οόδεμία, ούδέν, G. ούδενός, οόδεμιας, D. ούδενί, 
ούδεμια u. s. w., aber im Plur. ούδένες, ένων, έσι, ένας, welche Pluralformen ziemlich 
hiiufig bei den attischen Rednern sind;'1) die Neuionier sagen ούδαμοί (v. ούδέ und 
άμός =  τΙς § 176, A. 5), οόδαμαί (Hdt. 6, 103), ούδαμά, ούδαμών u. s. w., ούδαμάς 
(Hdt. 4, 114), μηδαμόί, μηδαμών u. s. w. (der Sing, ούδαμός, μηδαμός kommt nicht 
vor); ούδένες gebraucht Hdt. nur 3, 26. 9, 58.2) Dber ούθείς s. § 187, 1. Neben 
ούδείς, μηδείς findet sich sehr h&ufig ohne Elision οόδέ είς, μηδέ είς, und zwar nieht 
gerade zur Verst&rkung des Sinnes („auch nicht einer“), sondern zumal auf Inschr. 
(Meisterh. 80 f.) von ούδείς ununterscheidbar (so auch dor. Tab. Heracl. I, 136 
ούδέ ΐς, ούδέ Εν, 157 μηδέ Ενα, Ahrens, Dial. II, 84); bei Aristoph. ist der Hiat 
ούδέ είς gestattet (Ran. 927. Lys. 1049 u. s., § 48, 3; vgl. Phrynich. Bk, An. 53, 
der dreisilb. ούδέ Εν als attisch empfiehlt); sehr h&ufig ist diese AuflOsung auch 
mit zwischenstehender Partikel, als: οόδ’ (μηδ1) αν Ενα, οόδ* (μηδ’) Ιχρ1 ένός, μηδ’ 
έν έτέροις, was zumal auf Inschriften die tlbliche Ausdrucksweise fttr όπ ούδενός 
u. s. w. ist (sogar οόδ1 ύφ’ Ενων Phot.; so X. Hell. 5, 4, 1 n. Dobr.). S. Her- 
werden, Test. lap. p. 61. Rutherford, Phryn. p. 271.

Anmerk. 2. Das Wort δύω,  δύο, 1. dub, lautet im Skr. dv&u, im Goth, 
tva i , / .  tvbs, η. tva, s. Curtius, Et.5 S. 239. Die Form δύω ist die altere, vgl. 
αμφω, aber schon zur Zeit Homers war die ktirzere Form δύο wohl ebenso gebr&uchlich, 
s § 187, 2. Was die attische Mundart betrifft, so wird die Form δύω zwar 
von Ghoeroboskus bei Bekk. An. III. 1248, vgl. Et. M. 289, 29, Eustath. p. 802 
(Ael. Dionys. ed. Schwabe p. 235) neben δύο als attisch bezeichnet, kommt 
aber so wohl in der Dichtersprache als in der Prosa auch handschriftlich nur sehr 
selten,3) · inschriftlich aber gar nicht vor (Meisterhans S. 1242), weshalb die 
Herausgeber sie mit Recht beseitigt haben. S. Richard Dawes, Misc. crit. p. 347. 
Die einzige Dichterstelle, wo δύω metrisch notwendig scheint, ist Eur. Hel. 1090 
δύο (5>οπάς, aber in der That genttgt das aniautende zur Verliingerung.

!) S. Schoemann ad Isaeum p. 381. — 2) S. Bredov, dial. Her. p. 278. 
— 3) s. Fr. Zander de voc. ΔΪΟ I. Regimontii Prussor. 1834 und II, p. 3 sqq.; 
Schanz, Praef. Euthyd. p. X; Riemann, Rev. de phil. V, 166 f.; v. Bamberg, 
Zeitschr. f. G.-W. 1882, Jahresb. 203 f.
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Anmerk. 3. Die Genetivform δυεΐν kommt bei den attischen Klassikern 
in den Handschriften oft als Variante von δυοΐν vor; auch wird sie von den alten 
Grainmatikem angefOhrt (so bei Eustath. p. 802 [Ael. Dionys. ed. Schwabe p. 235] 
aus Thucyd., bei dem sie jetzt nirgends stelit; s. auch Phrynich. p. 210 Lob., der 
δυεΐν fflr gut altisch erklfirt, es aber auf den Genet, beschrfinkt; Schol. Eur. Hec. 45); 
nber aus genaueren Untersuchungen1) sowie aus den Zeugnissen der attischen 
Inschriften 2) hat sich ergeben, dass die Form δυεΐν erst seit der makedonischen 
Zeit (so auch bei Polybius) gebrftuchlich geworden ist (mil Dbergang des oi in ει 
wie in οΓκει, s. §26, S. 135). — Die Dativform δυσί findet sich in der ionischen 
Mundart bei Hippokrates (II, 522, v. 1. δυο, VIII, 274, VII, 368, u. s. w.), aber nicht 
bei Herodot, bei Thuc. 8, 101 δυαίν ήμέραις (Phryn. 210 δυσί μή λέγε, άλλα δυοΐν, 
wesshalb Lobeck δυοΐν lesen will; ν. 1. war vielleicht δυεΐν, s. Schwabe a. a. 0.), 
sonst aber bei keinem frtiheren Attiker, dann seit Aristoteles bei den Sp&teren oft 
(nuf att. Inschriften erst in rOmischer Zeit).3) — Δυο steht auch nicht selten in- 
deklinabel st. δυοΐν G. und D., doch nicht bei den attischen Dichtern (ausser 
Aesch. Ag. 122 Ch. ίδών δύο λήμασι δισσους | ’Ατρείδας, wo indes Dind. δύο λήμααιν 
Γαους), und zwar in Verbindung mit einem Plurale, im Genetive, seltener im Dat., 
als: των δύο μερών Thuc. 1, 104. PI. leg. 84-8, a; δύο μερών τών ές χρήσιν φανερών 
Τΐι. 2, 62; δύο μοιρών 1, 74; έτών δύο καί τριών Thuc. 1, 82; άπδ κεραιών δύο 2, 
76; δύο ήμερών 7, 50; δύο νεών 3, 89. δύο πλέθρων Xen. An. 1. 2, 23. 3. 4, 9. 6. 
2, 3; δύο μηνών 7. 6, 1; vgl. 6. 1, 9. δύο ή τριών ήμερών 2. 2, 12. 6. 1, 9; τών 
δέ δύο τούτων ζιρων PI. epin. 984, e; δύο., γενομένων leg. 908, b; δύο θυγατέρων 
Dem. 41, 3; δύ* οΓχων Ps. Dem. 42, 23; Dat. τοΐς δύο μέρεαιν Thuc. 3, 1δ; ναυ;1 
δύο 5, 4; δύο τριήρεσιν 8, 87; vgl. 4, 102. 122. X. Hell. 5. 1, 7. (Vor einem Du ale: 
X. Comm. 2. 5, 2 δύο μναΐν, doch δυοΐν cod. Victorii, und so Dind.) Die Inschr. 
haben indes erst in der rOmischen Zeit dies indefinable δύο, Meisterhans S. 124 2. 
Elmsleys Vorschrift aber (ad Soph. OC. 531), δυοΐν werde bei den Attikern 
nicht mit dem Gen. od. Dat. des Plur. verbunden, ist als strenge Regel far den 
gesamten Atticismus nicht zu batten, indem wenigstens aus dem 4. Jahrh. auch 
inschriftliche Belege dagegen vorhanden sind (in Folge des allm&hlichen Eingehens 
des Dualis), Meisterhans S. 161 f.; s. ttbrigens Synt. § 368.

§ 187. Dialekte.

1. ΕΙς (entst. aus 2v;) zerdehnt lies. Th. 145 in l εις, vgl. Nauck ,  
Mdl. IV, 290ff., Baunac k ,  Stud. 45 Uber sonstige Belege dieser Form 
(II. λ, 35 Ιεις Barnes ,  Nauck ftlr εην); Callimacli. fr. 452 hat den 
Akk. είνα in είν’ ένδς άντ' έρέτου; vgl. Hdn. I, 546 (oder ειν zu lesen?). 
Die leebische Form st. μία ist Γα, so: ούδ’ fav Sapph. 69, μηδέ (a lesb. 
Inschr. 2166, 7 =  Dial.-Inschr. 214, 12; 4) ebenso ep. Γα, ίής, Γαν neben 
μία, μιη;, μιή, μίαν; vom Mask, dieser Form kommt nur ίψ st. ένί II. ζ, 
422 vor (dieeelbe Form Gortyn. Tafeln VII, 23. VIII, 8, neben μία; V)

V) S. besonders Poppo ad Thuc. P. j, Vol. I, p. 224; Schneider ad Plat. 
Civ. 5, 470, b; Schanz a. a. 0.; Ellendt, L. S. I, p. 464 (1822). — 2) Meister
hans, S. 1242. — 3) S. Lobeck ad Phryn. p. 211; Poppo ad Thuc. 1. d. p. 211 
ed. Goth.; Rutherford, Phryn. 289 f. — 4) S. Ahrens, dial. I, p. 127 sq.; 
Meister, Dial. I, 170. Auch Ale. 33, 6 ist μόνον άνίαν nicht in μόνον μίαν, 
sondern in μόναν fav zu cinendieren (Ahrens II, 538).

t
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Accent nach Aristarch, wie auch der von ίή und analog diesem, Herodian 
II, 57). Spatere, ionisch schreibende Schriftsteller gebrauchen die Formen 
μίη, μίην, οόδεμιη, ην u. s. w. ; l) bei Hero dot aber stehen diese Formen 
nirgends kritisch fest;2) ebenso werden sie bei Hippokr. zu emendieren 
sein (z* B. II, 180 μηδεμίην, v. 1. -αν; das. 658 haben fast alle Hdschr. 
ούδεμιαν; alle μίαν das. 664 zweimal; VIII, 334 μιαν θ, μίην vulg.). St. εις 
sagte der s t r e n g e re  Dorismus ης, so tab. Heracl. 1, 136, der Tarent. 
Rhinthon.3) — Statt ούδείς, μηδείς, οόδέν, μηδέν sagten die spateren Griechen 
ούθείς, μηθείς, ούθέν, μηθέν [aber nie ούθεμία],4) welche Formen sich auch 
ofters in die Hdschr. der alteren Attiker eingeschlichen haben;5) inschriftlich 
finden sie sich vom 4. Jahrhundert ab.6) Unzweifelhaft hat sich, wie Butt- 
mann (Spr. I 2, 276) und C u r t i u s  (Stud. VI, 189) erkannt haben, hier 
der Spir. asp. von εΤς unregelmassiger Weise mit δ zur Aspirata ver- 
bunden (ahnl. in ούθαμεΐ dor. =  ούδαμου, Inschr. Epidaur. D.-I. 3440, 
Z. 22; μηθαμως, μηθαμόθεν, A h r e n s ,  D. II, p. 84 aus anderen dor. 
Inschr.). Zenobius im Et. M. 639 unter ούδείς will dieses Wort von ού 
und dem Hoi. δεις (siehe § 176, A. 5) ableiten, wahrend in der That 
dies von Alcaeus und Demokrit (Plut. Mor. 1109, a) gebrauchte δείς 
aus ούδείς gemacht ist: χαί κ’ ούδέν έχ δένος γένοιτο Ale. fr. 76.7) In 
diesen Dialekten war der Spir. asp. erloschen, so dass man nicht oud(e) 
heis, sondern oudeis sprach, und nun leicht dies falschlich in ού-δείς 
zerlegen konnte.

2. Δύω und δύο (s. § 186, A. 2) gebrauchen schon Homer und 
Hesiod neben einander. Bei Hesiod kommen beide Formen in gleicher 
Anzahl vor, bei Homer  die altere Form δύω etwas haufiger als die 
jtingere δύο, und zwar ist δύω in der Iliade vorherrschend.8) In Ver- 
bindung mit einer anderen Zahl kommt nur δύω vor, als: δύω και είκοσι 
II. β, 748. Ferner erscheinen beide Formen mit dem Nom. und Acc. 
Dual is  und Plur .  Generis  masc.,  als: υΙε δύω Nom. II. β, 678, δύο 
παιδε, Akk. υΙε δύω λ, 102, δύο φώτε ε, 572; δύω θεράποντες ω, 573, 
δύο δ’ ανδρες ν, 499, δύω ίππους 9, 290, δύ’ άνέρας μ, 127. Beide Formen 
stehen auch bei den Wortern Gener is  femin., die aber in der Regel 
im Plurale hinzugefugt werden, als: δύω κρήναι Od. η, 129, δυ άμφίπολοι 
ζ, 18; δύω νύκτας ε, 388, δύο νύκτας κ, 142; mit einem Subst. Gener. 
fern. Dualis nur δύο' χήρε II. θ, 70, φ, 210. Bei den Neut r is  Dualis

») S. Maittaire, Gr. ling. dial. p. 128. — 2) S. Bredov, dial. Her. p. 131.
— 3) s. Ahrens, 1. d. II, p. 154. — 4) S. Lobeck ad Phryn. p. 182; Ahrens
]. d. p. 84. — 5) S. Poppo ad Thuc. P. I, V. 1, p. 208, ad Xen. Gyr. p. XXXIII;
Bornem. ad Xen. An. 4. 8, 13, Cyr. 2. 2, 3; Sauppe ad Xen. eq. 7, 3. —
o) Meisterhans, Gr. der att. Inschr. 2162 f. — 7) Meister, Dial. I, 170. —
8) S. Zander a. a. 0. Spec. I, S. 21 if.; La Roche, Horn. Unters. 46; Cobet, 
Misc. 294, der δύω vor folgenden zwei Konsonanten verwirft.
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Nom. findet sich nur δύο: δύο δουρε II. κ, 76. Od. σ, 377, im Akk. 
δύω und δύο, aber hiiufiger δύο, δύω nur in Verbindung mit δούρε und 
dem Plur. κεκορυΟμένα II. γ, 18. λ, 43. Od. χ, 125, δύο mit δουρε II. μ, 
298 und sonst und mit ofo> Od. £, 94. Von den N e u t r i s  Plur.  findet 
sicb im Nom. nur δύω γε μέν ηματα Hs. op. 772 und δύω χρυσοΐο τάλαντα 
II. σ, 507, aber mit der Var. δύο, und im Akk. δύο τ ηματα Od. ε, 388. 
i, 74. x, 142, δύο φάσγανα π, 295 und δύω χρυσοΐο τάλαντα II. ψ, 269 
und 614, aber mit der Var. δύο. Ferner kommt δύο bei den Subst. der 
I. und II. Dekl. im Duale nirgends vor, sondern nur δύω; beide Formen 
bei denselben im Plur. und bei denen der III. Dekl. sowolil im Duale 
als im PL; δύω .bei der I. Dekl. mase.  gener .  im D u a l e ,  fem. 
gener. im Plur . ;  die Femin ina der III. Dekl. mit δύω nur im Plur., 
nieht im Duale.1) Doch diese letzteren Erscheinungen konnen auf blosser 
Zuffclligkeit beruhen.

3. [Die a l t i o n i s c h e  und epische Sprache bat folgende Formen:
N. δύω; δύο; δοιώ; δοιοι (auch Pind. P. 4, 172), δοιαί, δοιά (auch Pind.

fr. 168 n. Emend.).
D. δοιοΐσ(ι).
A. δύω; δύο; δοιώ; δοιούς (auch Pind. N. 1, 44), δοιάς, δοιά; indekl i -  

nabel  (vgl. § 186, A. 3) in Verbindung mit einem Plurale: των 
δύο μοιράων II. x, 253. δύω ποταμών Od. κ, 515. θύω κανύνεσσ’ 
II. ν, 407; die Form δυοΐν kommt bei Homer noch nicht vor; von 
αμφω gebraucht Horn, nur Nom. und Akk., in einem f&lschlich dem 
Hesiod zugeschriebenen Verse (182 G., 256 Kink.) stelit άμφοιν 
als Gen.; indekl in .  h. Cer. 16 χερσίν αμ’ αμφω. In Zusammen- 
setzungen kommen bei Homer δυω- und δω- vor, als: δυώδεχα und 
δώδεκα, δυωδέκατος und δωδέκατος, δυωδεκάβοιον II. ψ, 703.i) 2) Die 
neuion. Mundart Ilerodots hat N. und A. δύο (δύω nur in C corr. 
6, 57. 7, 24. 28), G. δυών (so Insehr. Chios, Bechte l ,  Inschr. 
d. ion. D. 174; δυοΐν ohnc Var. Hdt. 1, 11 und 91; auch bei 
Hippokr., so VI, 216. 286. 472; VII, 138; vgl. άμφοιν Dat. VII, 
120, doch θ άμφοτέροισι. VIII, 54 Gen., desgl. 238 [0; v. 1. άμφών], 
240 [ebcnf.]), D. δυοΐσι, oft δύο indekl.;3) fiber δυσί bei Hippokr. 
s. § 186, A. 3.

4. Als aol. Dat. wird von Eust. 802, 28 δύεσιν (oder vielmehr 
δύεσαι) angeffihrt. Im Bootischcn, welches den Dual gebraucht, finden 
wir das dualische δυοΐν, im Thessal., wo der Dual ausgegangen, pluralisches 
δύας Acc. fem. Die do r ise he Mundart hat folgende Formen: N. und A. 
δύο (δύε Inschr. Sparta, Rohl I. gr. ant. 69), G. δυών, D. δυσί(ν), δυοΐς

i) S. Zander a.a.O. S. 36. -  2) S. Thiersch, Gr. §203. — 3) S. Bredov.
1. d. p. 278 sq.

I
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(Kreta, dreimal auch Archimedes)*); gewdhnlich aber ist es indeklinabel, 
als: δύο δραχμάν Koi'kyr. Insehr. 1845 ( =  Dial.-Inschr. 3206,)2) vgl. 
§ 186, A. 3 /

5. Statt τρεις sagten die Aeolier τρης nach Bekk. An. Ill, 1424; 
die Insehr. bieten Nom. τρεις D.-I. 281, a, 30; Dat. τρισσι Insehr. Pergam. 
227, B, 18; Akk. τρις 273, 1. 304, a, 42. Im Dor i schen findet sieh alt 
(Gortyn. Tafeln) N. τρέες, Akk. τρίινς, jenes ftir τpέjες (sk. trayas), dieses fiir 
τρί-νς (nach Ba unack  um der gleichen Silbenzahl mit den anderen Kasns 
willen; τρίνς allem Ansehein nach d. Insehr. v. Lyttos, s. Mus. It. II, 
172 ff.), spater τρις als Akk. und Nom. (so auch boot.; Ace. arkad.),
Oder das gew. τρεις, welches auch auf der lesb. Insehrift Vulgarfm. st.
τρής sein wird. — Ion. Nom. τρεις (ΤΡΕΣ) Insehr. Chios 174 Bechtel ;  
Dat. τριοισι Hippon. fr. 36 Mein. 51 B.; Acc. τρις Hippokr. VI, 482. 
VIII, 184. 260. 304 nach ft. — Statt τέσσαρες sagten die Aeolier  
πέσσυρες (Hesych.), πέσυρα (Balbilla), die Booter πέτταρες, die Dorier  
τέτορες, τέτορα; Theokrit hat neben τετόρων 14, 16 auch die nicht dor. Form 
τέσσαρας 11, 41 und 14, 29; τέσσαρες findet sich auch einmal auf tab.
Heracl. 2, 50 und immer auf den jiingeren Insehr.; 3) τέτορες auch
Simonid. b. Hdt. 7 , 228; Dat. mit Umstellung τέτρασιν Pind. 0. 8, 
68. 11, 72. P. 8, 85. Homer hat folgende Formen: τέσσαρες, a und 
πίσυρες, a, Hes. Op. 698 τέτορ’ ήβώοι (d. i. τέτορα sc. ετη). Herod, 
sagt τέσσερες, α, τεσσέρων, τέσσερσι 6, 41 (Hipp. VI, 198. VII, 368. 374 
nach ft, vulg. -αρσιν; VIII, 200 hat ft τέρσεσι f. τέσσαρσι d. Vulg.), τέσσερας, 
nur Einmal 1, 50 τέσσαρα ohne Var., wofiir mit Bredov. Dial. Her. p. 136 
τέσσερα zu lesen ist. Man vergl. mit samtlichen Formen: sk. katvar-as, 
1. quattuor, goth, fidvor, wonach im Griech. κ/έτ^αρες als Grundform 
anzusetzen ist.4)

188. Obersicht der Zahladverbien.

1 απαξ, einmal
2 δίς, zweimal
3 τρις

11 ένδεκάκις
12 δωδεκάκις
13 τρισκαιδεκάκις
14 τετταρεσκαιδεκάκις
15 πεντεκαιδεκάκις
16 έκκαιδεκάκις
17 έπτακαιδεκάκις
18 δκτωκαιδεκάκις
19 έννεακαιδεκάκις
20 είκοσάκις

4 τετράκις
5 πεντάκις
6 έςάκις
7 έπτάκις
8 δκτάκις
9 ένάκις 

10 δεκάκις

* 1) Heiberg, Fleckeis. Jahrb. Suppl. XIII, 556. — 2) S. Ahrens 1. d. p. 278. 
— 3) s. ebendas. p. 279. — 4) s. Curtius, Et.5 488.
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21 είχοσάκις απαξ
22 είχοσάκις δίς 
30 τριακοντάχις

90 ένενηχοντάχις 
100 έχατοντάκις
200 διαχοσιάχις

40 τετταραχοντάχις 
50 πεντηκοντάκις 
60 έξηχοντάχις

300 τριαχοσιάχις 
1000 χιλιάκις

.70 έβδομηκοντάκις 
80 όγδοηκοντάχις

2000 δισχιλιάκις 
10000 μυριάκις
20000 δισμυριάκις.

A n me r k .  1. In der Verbindung mehrerer Zahladverbien erh&lt bloss die 
letzte Zahl die Endung άχις, die vorhergehenden aber sind die einfachen Gardinalia, 
als: έννέα καί εΓχοσι καί έτπ-ακοσιοπλασιάν.ις Plat. Civ. 9. 587, e (729 mal); doch ist 
es wohl richliger, in diesem Falle s&mtliche Zahlen zu einem Worte zu vereinigen.

Anmer k .  2. Statt α π α ξ  sagten die K r e t e r  nach Hesych άμάκις, doch von 
άμός άμός (§ 186, Anm. 1); eben aus ά μ α χ ι ς  scheint das gew. απαξ geworden, 
A h r e n s  II, p. 85. 282, S c h O m a n n ,  Redeth. 145 (οόδ* άμάκις auch nicht irgend- 
wann =  auch nicht einmal?) Statt τρ(ς war lakon. τριάκις oder vielmehr τριάχιν, 
da auf lakon. Inschriflen die Endung dieser Adverbien als xiv erscheint (kret. 
δθθάχιν =  δσάκίς Mus. It. Ill, 681 f.; ebenso lesb. nach Theokr. 30, 27 όττποοσάκιν). 
— Δίς kommt von gleichem Stamme wie δυο: urspr. δ/ίς, sk. dvis, 1. bis st. 
duis, vgl. bellum und duellum.

« 4



Berichtigungen und Xachtr&ge.
S. 35, Z. 11 fif. Vgl. indes S. I ll mit den unten folgenden Nachtr&gen.
S. 40 (Buchstabennamen). Das ει in den Narnen πει u. s. w. ist wohl so wenig 

wie das in el echter Diphthong, sondern gedehntes e (hebr. he, pc). Wacker- 
nagel, Phil. Anz. 1886, S. 71 f. — Das. not. 2 (Name λάβδα). Auch in den 
griechischen Transskriptionen der hebr. Buchstabennamen ftndet sich (neben 
λαμεδ) λαβδ, s. Stade, Hebr. Gramm. S. 32.

S. 43, Z. 19. Auch die asiat. Aeolier (Lesbier) bedienten sich des χ fUr ch, wie Kirch- 
hoff neuerdings aus den Inschriften von Naukratis ermittelt hat (ΝΕΑΡΧΟΣ).

S. 45, 6 if. Mit echtem ου auch πλούτος πλούσιος (ΠΛΟΥΣΙΟΣ altatt. Vase, 
Kretschmer K. Z. 29, 408).

S. 53, Z. 8 v. u. (Bertthrungen zwischen υ und ot). Dahin auch χόρριον, δεσμδς 
ψ δεσμεΐται τά χοιρίδια, χόρρε, έπίφίΐεγμα πρδς τούς ύς. Eustath. ρ. 1752, 29 
(Ael. Dionys. ed. Schwabe ρ. 219. 224).

S. 60, Z. 1. Schon Aristoteles Podt. c. 21 p. 1458, a, 11 if. scheidet unter den 
Vokalen die del μακρά (Η, Ω), die έπεκτεινόμενα (A, ϊ, Y) und die βραχέα (E, 0).

S. 65, Anm. 2. Es war ferner anzuftihren Aristot. Poet. c. 20, p. 1456, b, 25 ff.: ταύτης 
(des menschl. einfachen Lautes, φωνή άδιαίρετος) δέ μέρη (d. i. species, s. 
Vahlen) τό τε φωνήεν καί τδ ήμίφωνον καί άφωνον. έστιν δέ φωνήεν μέν άνευ 
προσβολής έχον φωνήν άκουστήν, ήμίφ. δέ τδ μετά προσβολής ίχον φωνήν άκου- 
στήν, οΐον τδ Σ καί τδ Ρ, άφωνον δέ τδ μετά προσβολής καθ’ αύτδ μέν ούδεμίαν 
έχον φωνήν, μετά δέ των έχόντιυν τινά φωνήν γινόμενον άκουστόν, οΐον τδ Γ καί 
τδ Δ. ταύτα δέ διαφέρει σχήμασίν τε τού στόματος καί τόποις καί δασυτητι καί 
ψιλότητι (Hauchlosigkeit, s. S. 66, not. 1) καί μήκει καί βραχύτητι, ίτι δέ όξότητι 
καί βαρότητι καί τψ μέσφ (Accent, §77, Anm. 4), περί ών καθ* έκαστον έν τοΐς 
μετρικοις προσήκει θεωρείν (vgl. de part. anim. 660, a, 5, Vahlen). Vgl. 
Herzog, Bildungsgesch. der gr. und lat. Spr., S. 187; die Scheidung unter 
den Buchstaben wird hiernach und nach anderen Stellen auch bei den Metrikern 
(Musikern) gemacht sein, lange vor Prodikos und Hippias.

S. 70, Z. 16. Χοιρύλος wohl Nebenform (picht andere Schreibung) fttr Χοιρίλος; 
wiederholt steht es auch in der del. Inschr. Bull, de corr. hell. 1890, 389 fT. 
(Rechnungsablage tiber d. J. 279 v. Chr.), S. 390. 392 (das. Θεωρυλος).

S. 71, § 10, 3. Nach Ael. Dionys. b. Eustath. 1369, 42 (Schwabe, Ael. Dion, 
p. 140) sind die ftlteren Formen δάπιδες (δάπιδας auch Pherekr. fr. 185 K.) und 
δάπητες. Vgl. § 31, S. 148 (τάπητος alle Hdschr. Ar. Plut. 541).

S. 76, Z. 18. Μάραγδος die oben zu S. 70 citierte del. Inschr. p. 406. — Das. 
Z. 3 v. u. Wie Πολυπέρχων auch περχνός st. σπερχνός, v. 1. in θ bei Hippokr. 
VIII, 132 L.

S. 78, Z. 1 if. Jetzt sogar in einem altattischen Epigramme des 6. Jahrh. AFYTAP 
. αύτάρ, Δελτίον άρχαιολ. 1890, 103 (Vorw. S. XV f.). — Das. n. 3 hinzuzuftlgen:
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Savelsberg. de digammo eiusque immutationibus, Progr. Aachen 1854ff. und 
als besondere Schrifl Berlin 1868.

S. 82, Z. 6. Druckf. anlautend st. inlautend.
S. 83, Z. 19. Druckf. i  άτα st. i f  άτα.
S. 97, § 18 Anm. letzte Z. Lies § 198 b, 6.
S. 103, § 21 Anm. 1. Die kret. Formen wie έσπρεμμίττεν, Ττηνα, άπολογιττέθω =  

άπολογιζέσθω (Mus. Ital. Ill, 731/2) sind spfite Umwandlungen fUr solche mit 
55 5 (Gortyn. Taf.), gleichwie kret. ττ (όττος == όσος, όσσος, welches S. 104-, 
§ 21, 3 und 4 h&tte env&hnt werden ktJnnen) auf jungen Inschr. in θθ urn- 
gewandelt erscheint (δβθάκιν, θάλαθθα u. a.). Ich behandle diese Fragen in 
einem demnftchst in Fleckeisens Jahrb. erscheinenden Aufsatze.

S. 109, Z. 8 ff. [Κ]αθονυμα(νε[σθαι] kret. Inschr. Mus. Ital. II, 150. — Das. Z. 14 
y. u.: Sptitere kret. Inschr. zeigen den Asper in der SynalOphe allerdings nicht 
selten: so άφ’ ας GorL Mus. Ital. Ill, 694 ff. (neben x* άμέρας, x’ άμέραν). 
έφισταμένοις das. 716, Z. 16. άφι[στάντα das. 729 f. Z. 2. Υφισταμένων Gort. 
Monum. antichi I, 43 ff., B Z. 16. άφ’ ώ das. 25. καθ’ όδόν C, 9.

S. I l l ,  not. 1. S. Gomperz, Apologie der Heilkunst (Wien 1890) S. 77 f., der 
aus Korruptelen bei Hipp. die ursprttnglichen Lesarten in' ότεων, in' ότευ, άπ’ 
ότευ ermittelt, dazu als hdschr. Lesarten μετεωυτου, άπικνέεται (-to), έπόδοισι, 
άπίκηται. So aucli VII, 326 κώμφαλός nach 8 fttr καί 5 όμφ. (S. 226 angeftlhrt).

S. 112, Z. 18 f. Ferner Ιπνός nach Ιπνε[ύεσθαι], Δελτίον (oben zu 78) p. 97 (das. 
98 wieder ημέρας).

S. 113 (letzte Z.). Interaspir. auch in είέν, Uhlig, Rhein. Mus. XIX, 1864, S. 33ff. 
Fleckeis. Jahrb. 1880, 789 ff.

S. 115, § 24, 1. a und ε. Lesb. ist έτερος, nicht άτερος, s. Meister, Dial. 1,41.
S. 117, Z. 7 ff. Neuion. auch δέφανος, ε̂φανίς far £άφ. ραφ., Ammon, p. 122 Valck., 

der for Ionier und Attiker zw, £άφ. und £έφ. in der Bedeutung scheiden will, 
vgi. Valck. p. 203; so Hippokr. VIII, 250 βιφάνου nach G 9 fttr {>αφ.; das. 
308 (̂ φανίδος G u. a., £αφ. θ u. a.; VI, 558 |̂ αφ. alle. Nach Thom. Mag. 
p. 323 R. war έ̂πανος (£έφ.) ionisch fttr α̂φανίς.

S. 118, Z. 19. Nach Photius v. πόροαλιν (Eust. 1251, 52) ist Homerisch πόρδαλις 
und παρδαλέη; attisch ττάρδαλις, sonst hellenisch ιτόρδαλις. Ar. Nub. 346. 
Av. 1250 steht πάρδ.; Lysistr. 1015 πόρδ. im Rav., πάρδ. in den a. Hdschr.; 
frg. 402 (478 K.) πόρδ. Vgl. a. St. der Gramm, b. Schwabe, Ael. Dionys. 
p. 252. Aristoteles hat πάρδαλις, in welcher Form auch die Lateiner das Wort 
tlbemehmen. — Das. Z. 22: μολόχης Hippokr. VII, 356. VIII, 156 nach H, vulg. 
μαλάχης (sonst auch 0 μαλάχη, so VIII, 380). Nach Athen. II, 58, d war bei 
Antiphanes (fr. 158 K.) μολόχης v. 1. fttr μαλάχης; μολόχας hatte Epicharm 
(αολόχη sp&te kret. Inschr. Mus. It. Ill, 723); als attisch gait μαλάχη (dies 
auch Hesiod Op. 42).

S. 118, Z. 11 v. u. ’Οβολός und ήμιωβέλιον auch Hippokr. nach θ, VIII, 220. 224.228.
S. 119, Z. 8. So auch άσφόδολον die Vase, die μολάχην bietet (S. 118).
S. 119, Z. 5f. v. u. Ίν neben έν ist auch kretisch, Mus. Ital. II, 129 ff. (Οακος: fv 

άντρηίψ, tv ταϊσι); das. und Lyttos 151 ff auch ίς =  ΐν; έν; (εις). G. Meyer 
S. 672, dessen Bemerkung, dass im Arkad. iv urspr. vor Konson., έν vor Vok. 
geslanden habe (so schon Spitzer, Lautlehre d. arkad. Dial. 14), durch die 
ftlteste tegoat. Inschr. Bull, de corr. 1889, 281 keine Bestfttigung findet (tv 
Άλέαι wiederholt).

S. 120 (i und ε). Dahin auch ψιλίον fttr das gewOhnliche ψέλιον, Hdn. II, 429, 31; 
mit i auf der delischen Inschr. Bull, de corr. hell. 1890, 404.
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S. 121 (o und υ). Όλονθος Hdt. 1, 193 nach ABC und Athen. XIV, 651 C ftir 
δλυνθος; so auch Hipp. VIII, 116 όλόνθων nach OC. 192 όλόνθους θ. VII, 366 
desgl., ολονθοι VIII, 200 θ, jedenfalls ftir diese Ionier die echte Form. — 
Anderer Art sind όξυγαρον — δξόγ., όξυβαφον — όξόβ. u. dergl., Ath. VI, 67 e f, 
der die Formen mit υ vorschreibt; δξόβ. steht Mufig bei Hippokr., so VIII, 
184 in θ, desgl. VII, 366. 368. 372 u. s.

S. 125, Z. 8. Ήμέριος ’Αγρίου rhod. Inschr. Inscr. Brit. Mus. II, CCGLIV.
S. 129. Z. 14 v. u. ff. Im Gebiete des mild. Dorismus findet sich femer: χηρός,

χήρα Dial.*I. 3339, Z. 22 u. s. (Epidaur.), das. άφήλετο, ήρπε; ήλετο und εϊλετο 
3325 (Epidaur.); ήχε Stildnerinschr. Abu-Simbel; vgl. § 198b, Anm.; τδς 
δηλομένος =  δειλ., βουλ. Rhodos Inscr. Brit. Mus. II, CCCXLIII, 8.

S. 135, Z. 13 v. u. Wie οΓχει auch ΦΑΛΗΡΕ d. i. Φαληρει ftir ΦαληροΤ, C. I. Att.
II, 768, I, 24 (etwa Ende 4. Jahrh.). Femer (aus ders. Z.) Περιθείδης st.
Περιθοίδης, Athen, Δελτίον άρχ. 1890, p. 62.

S. 136, § 27, a und ai. Asiat.-&ol. Μυτιλήναοι Dial.-I. 213, 18. 19; doch mit αι 
Inschr. v. Naukratis, u. so die Mtinzen.

S. 137, o und ot. Bei Soph. (cod. Laur.) auch ποώ, s. § 75, 13, S. 313. Fur 
έ π ί π λ ο ο ν  (Netzhaut um die Gedarme) ist andere Form έπίπλοιον, so Hippokr.
VIII, 123 n. G θ; auch bei Philetaer. Ath. Ill, 106, e (Kock Com. H, 235); Hesych. 

S. 139, 1 ff. Έωθώς Archipp. com. n. Photius Suid. (Kock I, 689). θεώσειν, θεώσαι
(v. θειοΰν) Araros (das. II, 217); allg. att. λεαίνω y. λείος (ep. λειαίνω). — Das. 
Z. 3 v. u. Zu εΓνατος kret. ήνατος, § 184, 2.

S. 140, i und ει. Druckf. Philol. XXVIII statt XXIII.
S. 140 letzte Zeile. Ουνομα verdorben aus τού'νομα auch Hippokr. VIII, 186 in θ. 
S. 141, Z. 7. Tafeln von Herakl. δρος ftir δρος; Kreta aber ώρος, so Cauer, 

Del.1 nr. 42; δμωρον Mus. It. Ill, 570 ff., Z. 76.
S. 141 ου und o zu Ende. Ουα ftir δα hat auch Theophrast; bei Hippokr. dagegen 

hat Galen δα gefunden, was er als gleich dem gewtihnlichen ουα erkl&rt. 
Ruhnken ad Tim. 188 ff.

S. 144, not. Monatsname in Halos (Thessalien) Δεματρος d. i. Δεμάτρ(ι)ος (vgl· 
§ 21, Anm.), Bull, de corr. hell. XI, 368, Z. 46.

S. 145, letzte Z. Auch Kreta (Gortyn) πορτήνθον =  προσήλθον, Bull, de corr. hell.
IX, 6 ff. Z. 11.

S. 147, Anm. (πυρρός, πυρσός). Πυρρός auch Hippokr. VII, 510. VIII, 234. 248. 336. 
338; dagegen πυρσοκόρσου λέοντος citieren Hesych. und Phot, aus Aeschyl. (frg. 
I l l  Dd.). Πυρσάνδρου C. I. Gr. 2221 c aus Conj.; die Abschrift ΠΤΡΕΑΝΔΡΟΥ, 
d. i. Πυρρ.? — Das. Z. 3 v. u. S. v. Bamberg, Progr. Gotha 1885, S. 2.

S. 148, § 31, τ und δ. Τρύφακτος steht Inschr. Delos Bull, de corr. hell. 1890, 397 
(τον τρύφακτον); Inschr. Oropos Έφημ. άρχ. 1889, S. 3 ff., Z. 4. — Das. Z. 11 
v. u. verbessere „die attischen Inschriften“; die angef. Inschr. v. Delos 
(p. 404) hat ένώτια. — Das. Z. 8 v. u. Πελιτνός auch Alexis frg. 110, 17 K. 
(0v wtirde Position machen, s. § 75, 4).

S. 151, Z. 9. Analog mit τύ — συ ist kret. ήμιτυς nb. ήμισυς: ή]μιτυέκτω Mus. Ital.II, 
166. Dber dor. ήμισσος =  ήμισυς (aus ήμισ/ος, ήμιτ/ος) s. § 146 Anm.; vgl. 
τέσσαρες aus τέτ/αρες. Man wtirde freilich, da hier im Att. τέτταρες, im Btiot. πέτ- 
ταρες entsteht, auch im Kret. ή'μιττος erwarten, w&hrend man ήμισσα findet, s. das. 

S. 153, 3. So auch ΝΕΤΟΣ d. i. Νέττος, Νέσσος att. Vase, Δελτίον άρχ. 1890, 31. 
— Das. Z. 9. Nach Phot, gehtirt auch att. ναυττιάν hierher, indem hier zwei 
ττ zu schreiben seien; ion. ναυσιάν (also daftir ναυσσιάν?). — Das. Z. 7. v. u. 
Dber kret. θθ, ττ s. o. den Zusatz zu S. 103.
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S. 155, Z. 3. Πεδαγείτνιο; die koische Inschr. Journ. of Hell. Stud. 1888, p. 327, Z. 2.
S. 158, Z. 7. Istmit thessal. ένεφανίσ̂ οεν der maked. Name Σέλευκος zu vergleichen, 

=  Ζάλευκος? Wenn ζά lesb. fQr διό, so konnte aus thess. διέ =  διά in dieser 
Weise σ(σ)ε hervorgehen.

S. 160, 12. ΠΤ0ΛΙ01Κ0Σ MQnze des kret. Aptera, Bull, de corr. hell. XII, 406.
S. 165, Z. 5 v. u. Χοληγός ist bei Hippokr. unzweifelhaft die richtige Lesart; 

s. auch VIII, 70.
S. 166, Z. 16 v. u. Wie J. Schmidt schon Pott, Et. Forsch. II2, 1, 680 ff. 

(I1, 1, 54. II, 224); s. auch Lepsius, Palaeogr. § 58.
S. 168, Z. 15 v. u. verbessere § 198 b, 5 (st. 199, 6). — An der attischen Kon- 

traktion von a f t  zu di (vgl. auch § 50, Anm. 5, S. 214) nimmt das Ionische 
nicht so teil; daher δαίς, δαιδός, Fackel, Demin. δαιδίον (att. δ<γς, δαδίον) oft 
Hippokr., so VIII, 22. 50; ders. viell. auch £αίων (S. 568, not. 2). Sogar 
σφαδαΐζει findet sich Hipp. VIII, 92 in ft; doch verlangt Littre σφαδαΐζει; vgl. 
b. Hdt. άπεματάϊσε. — Οι fQr o f  auch in πνοιή Horn. Pind., s. § 105, S. 382. 
— Das. not. 1. Έν; όρβόν Gortyn. Monum. antichi I, 43 ff. C, 5; vor Konson. 
auch in dieser Inschr. ές.

S. 172, Z. 6. Θ0ΑΝ (Infin.) auch die altatt. Inschr. Δ».λτίον άρχ. 1890, 97. — Das. 
not. 1 verbessere VIII, 38 L. (st. VIII, 33).

S. 173, Z. 18 v. u. Auch Άλκμάων fand sich bei Alkman, allem Anschein nach 
mit a ,  frg. 71 Bgk. — Das. 12 v. u. Χρεώμε&α dor. Inschr. Kreta (Itanos), 
Mus. Ital. Ill, 563 ff., Z. 32. — Das. Z. 2 v. u. Elo; ist bei Homer nicht  
hdschr. beglaubigt, s. Ludwich, Wochenschr. fUr klass. Phil. 1890, S. 6. 
Dererste Urheber v. ήος, τήοςist (s. das.) Reiz (Voss, Hymne an Demeter S. 51).

S. 176, Z. 8. Μήλιχος (in Ζηνι Μηλιχ(ω κ*1 °Ηρα Μηλιχία) kret. (Mus. Ital. Ill, 
621 f.j, so dass die Analogie zu χίλιοι χηλίοι u. s. w. vollstandig vorliegl.

S. 178 f. Das Merkwtirdigste ist, dass bei der Apokope im Verbum auch das 
Augment mit schwindet: nicht nur κάπετον Pind., κάτθανε Alcaeus, sondern 
auch κάθθηκε die in ungebundener Rede verfassten ftol. Inschr. von Naukratis.

S. 180, Z. 7 v. u. *Αμβλυστονησαι Eupolis (105 K.), nach Meineke, Corn. I, 294.
S. 181, Z. 17 v. u. Lies άρπεδόεσσα; das Wort stammt aus Antimachos (άρπε- 

δόεσοα ο έλαυνέμεναι [so zu emend.] καί πρόχνυ τέτυκται [scil. der Weg]), 
Reitzenstein, Ind. lect. Rost. 1890, p. 9. — Andere Beispiele der Synkope: 
χλάνδιον Inschr. Samos Bechtel 220; jedenfalls doch auch πόρνον in der 
Odyssee (Wort des gemeinen Lebens, aus πυρινον).

S. 182 f. (Hyphftresis). Dahin auch oluat, φμην, ωμεθα (ΩΙΜΕΘΑ Inschr. Pergamon 
nr. 118, 18); vulgar hellenislisch sogar ποΐσαι st. ποιήσαι (Ausspr.3 37). Ferner 
πλεϊν a. πλεϊον, § 50, Anm. 11, S. 216, Usener, Fleckeis. Jahrb. 105, 741 ff.

S. 185, Anm. Z. 12. Aber ίνώτιον ohne «, oben zu S. 148.
S. 187, Z. 4 verb. ’Ενυμα[κρίτα. Ich erg&nze in der Inschr.: τάδε ένίκαέ Ένυυα- 

[κρίτα?] πράτ[α γυν]αικών.
S. 197, Ζ. 10. Πρδ ήμέρας Diphil. 22 Κ. (Meineke, Com. I, 448). Die Stellen der 

Korn, fttr ούδέ el; s. Mein. V, 748.
S. 202, 4, Z. 2 ff. So auch γ[ραντας aus άήραντας άείραντας Kreta Monum. antichi 

1, 43 ff. B, 8. — Z. 14 v. u. Au> bleibt dor. offen in Άλκμάων (oben zu 
S. 173), Μεγιστάωνο; Kreta Mus. Ital. Ill, 654 (zl. spat), Ποτειδάιον das. 727, 
Z. 7 (nicht sehr alt), ....άωνι τώ Μενεδάμιυ das. 729 f. (ebenfalls hellenist. Zeit).

S. 203, Z. 1 ff. So έ)άντα> έπελάντω (=  έλαυνόντοιν) stets Inschr. Kos, Journ. of 
Hell. Stud. 1888, S. 333 f., nb. τιμώντω. Das sieht doch stark darnach aus, 
als ob diese Verba ίλάω (έπελάσθω tab. Heracl., Ahrens, II, 195) γελάω in 

Kahn ere ausfOhrl. (iriech. Grammatik. T. I. 41
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die μι-Konjugation tibergingen (έλαντω wie ίστάντω, καταγελαμενος wie Ιπτά
μενος; so auch διεγέλα wie dor. ?στα). — Das. Z. 21. t)ber άλήτων vgl. 
§ 121, S. 421, Anm. 5.

S. 204, Z. 3. So auch οϊς κυευσα (auch κυέοσα geschr., nach der ionischen Schreib- 
weise E0 =  EY, Bechtel, Gtg. Nachr. 1890, 32) Inschr. Kos (s. zu S. 203) 
327 ff.; auf Kreta εύορκέοσι (ebenf. EO ftir EY geschr.) Mus. Ital. Ill, 563 ff., 
Z. 38 (Itanos); Τευφίλω d. i. θεοφ. das. 617, Z. 10 (Hierapytna), Ίατροκλευς 
das. 654 (Olus).

S. 205, Z. 6 v. u. (des Textes). Καρπώντι auch Kos (s. zu S. 203) 333 f., Z. 33 u. s.
S. 210, Z. 18. άλητα s. oben zu S. 203.
S. 211, Z. 9 v. u. Ιερός (ιερήν) auch eine Inschrift von Naukratis (Gardner,

Naukr. II, p. 64, nr. 753). Die N. auf -κλής (S. 211, Z. 7) zeigen das. Kon-
traktion, nr. 753. 758.

S. 214, Anm. 6. Bei Menander fr. 924 K., Philetair. II, 230 K. ist δέη einsilbig
gemessen, d. i. δή oder δει. S. Kock zu Ran. 265, der auch auf έγχής Vesp.
616 verweist.

S. 216, § 50, Anm. 11. Ftir δείν aus δεΐον (vgl. πνείω, χείω u. s., § 38, 4, S. 169) 
tritt entschieden Usener ein (oben zu S. 182), einesteils um der starken 
Zeugnisse der Grammatiker willen, andererseits, weil auch Belege da seien: Xen. 
Hell. 7. 4, 39. Plat. Euthyphr. 4, d. Charmid. 164, e. Auch Schanz stimmt 
dem zu, und es wird richtiger sein, das Misstrauen gegen δείν aufzugeben.

S. 217, Anm. 13. Νοσσόν Aeschyl. fr. 110; τά τε νοττία stellt Dindorf Ar. Av.
547 um des Metr. willen ftir τά τε νεοττ. her. (Νοσσάδας Panyassis 26 K.)

S. 223, Z. 3 f. Ή ν (neben έάν) auch Aristophanes; desgl. (neben άν u. selten έάν) 
Isokrates (Benseler ad Areop. p. 146 ff.). Ganz selten (doch schon im 5. Jhd.) 
findet sich auf att. Inschr. άν, Meisterhans 2132, sonst stets έάν. — Das. 
Anm. 2. 'Ητέρα =  ή έτέρα ist auch inschr. bezeugt, Meisterhans S. 55.

S. 226, Z. 1. Τώμματα Hippokr. VIII, 84 G ih — Das. zu η und α: τήφροδίτηι
Inschr. von Naukratis (zu S. 211) massenhaft; einmal τάφρ. in der Inschr. 
eines Teiers I, p. 62, nr. 700 (ausserd. τη Άφροδίτηι nr. 729. 794).

S. 227, Z. 10 v. u. Dazu * Ηρακλέα Thesm. 26, s. S. 433. — Das. Z. 2 v. u.: πόλεο;
ist B, 811 nur Konjektur. (Ftir ιος Hartel, Horn. Stud. Ill, 16.)

S. 240, § 54. Eine bisher ganz unerhOrte Aph&rese nach Konson. zeigt ein kret. 
Epigramm hellenist. Zeit, Mus. It. Ill, 736: πάντων μάτηρ πιδίκνυτι (έπιδείκνίηι).

S. 246, Ζ. 15 ν. u. Τροίης (Stadt Troja) ein pergamenisches Epigr. auf Homer, 
Inschr. Pergam. nr. 203, 12.

S. 248, not. 2. Vgl. S. 552 tib. νέας κυανοπρωίρους (-ε(ρους) bei Homer und κυανο- 
πρώφαν b/ Simonid. (fr.. 241 Bgk.), was beides in dem Art. des Et. M. angefiihrt 
wird. Bergk zu Sim. 1. c. weist noch auf den ferneren Beleg ftir πρώειρα 
Apoll. Rh. 1, 372, vgl. Et. Flor. Miller Mel. 256. Die Frage: woher πρώφα, 
ist damit erledigt.

S. 251, Z. 6 u. 5 v. u. Druckf. Ώρεϊτης u. Ώρείται ftir -ιτης, trat.
S. 252, Z. 3 ff. ΤΗΙΙ0Σ auch Naukr. nr. 700 (I, p.62); dazu ΖΩΙΙΛ0Σ 743 (II, 62).
S. 266, Z. 11 v. u. tJber ναυτία s. oben zu S. 153.
S. 267, Anm. 2. Weitere kret. Assimilationen: ψάφιμμα (Lebena) Mus. It. Ill, 

73V2; γινόμενον (Mittelstufe zw. γιγνόμ. und γΐν., wie der Hsg. Halbherr 
anmerkt) Gortyn das. 694 ff.

S. 269, Z. 5 v. u. ist έννέα hinzuzuftigen.
S. 270, Z. 11 ff. (S. 275, Anm. 4). Unterlassen ist die Verdoppelung des p bei 

vorhergehendem kurzen Vokale in αίμορυγχιάν Hermipp. fr. 80 K. (αίμορρ.
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Meineke; Metrum unklar). Kock vergleiclit φυλλοροήσει im Anap. Pherekr. 
130, 10.

S. 276, Anm. 1. Die Hypothese, dass θ im Kretischen Spirans gewesen sei, muss 
ich als undurchftlhrbar aufgeben. S. den oben zu S. 103 ervviihnten Aufsatz.

S. 280, Z. 16. Statt „Stammsilbe,‘ 1. „letzten Silbe des Deklinationsstammes.*
S. 280, Anm. 1. Bei Hippokr. findet sich statt -σι; nach Nasal -τύς gebraucht: 

VIII, 96 φλεγμαντύος nach θ C u. a. Hdschr. (Vulg. φλεγμάνσιος).
S. 281, Anm. 1 vorl. Z. lies aus vr, νθ.
S. 287, Z. of. Bei Hipp. VII, 314 haben G 0 βόλιτος; ebenso VIII, 219 θ zweimal 

βόλιτον, a. Hdschr. βόλβιτον, βούλβιτον, βούβλητον, βούβλιτον; fthnl. 312. Dass 
βοΰ; in dem Worte steckt, ist durchaus anzunehmen (vgl. Et. Μ. βόλβιτον); ist 
etwa βού-βλητος urspr. Form?

S. 289, § 70, letzte Z. Wenn hiernach κάτρotttov in Athen gewOhnliche Form war, 
so begreift sich, dass Platon Kratyl. 414 C das p in κάτοπτρον (1. κάτροπτον) 
als OberflUssiger Weise eingeschoben bezeichnet, ohne n&here Begrtindung. — 
Ein merkwfirdiges Beispiel von Umstellung ist kret. νεμονηία, Neumond, filr 
νεομηνία, samt dem Eigenn. Νεμονήιος =  Νουμήνιος. S. Dreros, Gauer Del.2 
121, D, 19 f. Lato Bull, de corr. hell. 1889, 56 f., Mus. Ital. Ill, 648. Gortyn 
Monum. ant. I, 43 ft., B, 17. 26. 28. Vgl. auch Νεμονεΐος, Tegea, Bull, de corr. 
hell. 1885, 511, Name eines Fremden (wohl Kreters). (Ferner kret. Άσκαλπιός 
f. Άσκλαπιό;, Monum. 1. c. C, 7.)

S. 297, Anm. 4. Auch im Kret. wird έξ vov Konson. so behandelt: so Gortyn. 
Tafeln (Meyer 2572); Malla Mus. Ital. Ill, 636 f., Z. 18 έσόυομέναν, Lebena 
das. 731/2 ές των, Phaistos das. 735/6 παρεσβαίνονσι.

S. 307, Z. 8 v. u. ff. Schwankend im Att. auch faoftat Τάσθαι, ιατρός ιατρός u. s. w.; 
so mit T Eur. Hippol. 597 ΐωμένη. Ar. Plut. 406 f. ίατρός. Ίασώ 701, w&hrend 
von Haus aus die attische wie die Homerische Messung ϊ ist. S. weitere Belege der 
schwankenden Messung Meineke, Com. V, 471 f. — ’Ανία, άνιάν, άνιαρός u. s. w. 
haben ebenfalls bei Horn, (ausser zuw. άνιάζω) und bei Attikern wie Soph, i, 
dagegen bei den Lesbiem (όνία), bei Theognis (76 u. s.), bei Pindar ΐ (Panyassis 
fr. 14 K.); so auch Euripid. Med. 1095. 1113. Ar. Plut. 561 ανιαρός, Lys. 593 
άνιώμαι, Pax 764 άνιάσας. Plut. 538 άνΤώσιν. Nub. 1162 λυσανίας (παυσανίαν 
auch Soph. fr. 765), aber άνϊών Eq. 349. Vgl. Meineke, Com. V unter d. 
betr. W.

S. 318, Anm. 4, Z. 4 ff. Ober Αρμονία b. Platon u. s. w. s. Bergk, Fftnf Ab- 
handlungen, S. 124 f. — Das. Z. 3 v. u. Ober Glaukos s. Bergk das. S. 137 f.

S. 325 vorl. Z. lies κυάνεος (st. κυ4νεας).
S. 347, b, Z. 8. Περί με Isocr. Panath. 21 nach Γ.
S. 363, § 98 letzte Z. Ferner Hippokr. VIII, 144 τοιν σφυροιν, aber θ έκ τών

σφυρών. 236 τώ χεϊρε (χέρε); aber τά; χεΐρας 0.
S. 373, § 103, 2, a. Mit αια auch Adj. άντιπέραια (§ 106, 1, b, β) b. Apollon. Rh.

2, 351. 4, 521 u. Nonnos.
S. 377, Z. 5. Die Formen auf -αι; sind h&ufig in den Frg. der Kypria: 1 K. πυκιναίς 

πραπίδεσσι. 3 4μβρασίαι; καλύκεσσι u. ώραις παντοίαις.
S. 379, not. 2. Die Regel KQhners nach Dindorf, dial. Her. (in der Didotschen 

Ausg.) XVII sq.
S. 380, Z. 16 v. u. lies § 111, 2.
S. 383, Z. 8. Νάρκα hat bei Hipp. der God. θ auch VIII, 310. 312. — Das. Anm. 2. 

Είλειθυηι Inschr. Delos (Rechnungsabl. f. d. J. 279 v. Chr.) Bull, de corresp. 
1890, 399; Ionismus? — Das. 3: Kontr. auch άμφιδή άμφιδαί in ders. Inschr.
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p. 403 f. 412 (dagegen άμφιδέαι nicht nur Hdt., sondern auch Aristoph. fr. 320, 
11 K., Lysias b. Harpokr. άμφιδέαι.

S. 396, 2, Z. 6 v. u. lies ζών (fiir ζών).
S. 398, Z. 13. Der halikarnassische Dichter Panyassis hat: fr. 13, 14 έσθλοΐ; δέ. 

15 θοοΐ; διά.
S. 400, Anm. 3. S. auch Wagner, qu.de epigramm. gr. (Lpz. 1883), p. 96 ff.
S. 403, Anm. 6. Φοινικιού Inschr. Pergam. nr. 40.
S. 404, Anm. 1. Κώ, Κέω Akk. Xen. Hell. 1. 5, 1, 5. 4, 61: Thom. M. p. 861: 

σεσημείωται έν μέν τοι; αρσενικοί; τό"Αθω, έν δέ τοις θηλυκοί; τό Κώ. Rie1 
mann, Hellen. Xen. p. 79.

S. 405, Anm. 6, Z. 5 v. u. Auch Kompos. von μνά: τρίμνων Photius; vgl. § 111,5.
S. 409, g. Thatsachlich iindet sich τον θόλον Inschr. Gortyn Monum. ant. I, 

43 ff. C, 8.
S. 416, Anm. 8. So auch τινέν in d. Inschr. von Dreros (Gauer, Del.2, nr 121) 

G, 41; κοσμίοντεν Hierapytna Mus. It. Ill, 612 ff., Z. 10.
S. 417 f. (Dat. Plur. III. Dekl.). Nachdem sich als aolisch τρίσσι von τρεις heraus- 

gestellt hat (s. § 187, 4), scheint sich Folgendes fiir diesen Kasus zu ergeben. 
Endung war σσι (d. i. σ/ι?), welches an vokal. Stamme ohne Weiteres antreten 
konnte, daher τρι-σσι, Homer νέκυ-σ3', γένυ-^σι, π(τυ-σσι (S. 418; Meister, Dial. 
I, 164), bei konson. aber durch ε vermittelt wurde (εσσι), insoweit man nicht 
σσ zu σ vereinfachte (σι). Bei dem Oberwiegen der konson. Stamme ist dann 
εσσι in vielen Dialekten auch auf die vokalischen iibertragen: lesb. πολίεσσι 
u. s. w.; doch τρίεσσι hat soweit wir sehen nicht existiert.

S. 419, Z. 11 ff. Die Endung v; zeigt sich im Kretischen auch b. πόλις: πόλιν; 
Monum. antichi I, 43 ff. C, 21, vgl. τρίιν; τρίν; § 187, 4; ferner kret. Akk. 
plur. ναΰ[ς] Itanos Mus. It. Ill, 563 ff., Z. 12.

S. 425, Anm. 3. Ήήρ Hippokr. VIII, 268 G θ; vulg. αήρ. — Das. Anm. 5. Weih- 
• inschriften von Naukratis scheinen wiederholt den Vokativ Άπόλλω, ώπόλλω 

zu zeigen. Gardner in Petrie Naukratis I, p. 55. 60 f. Die tibliche Form 
der Dedikation ist ΑΙ10ΛΛΩΝ0ΣΕΜΙ, ΤΩΠ0ΛΛΩΝ0ΣΕΜΙ; fiir Ν0Σ aber ist 
Offer eingekratzt Σ0Σ oder ΣΟΝ (σό;, σόν n. Gardner), wodurch der (viell. 
falsche) Anschein dieser Vokative entsteht. (Bei ΩΠ.) kann vorne ein T fehlen.

S. 435, 2. Kretisch gew. -io; u. s. w.; auffallend σκευα st. σκεύ-ια Mus. It. Ill,
729 ff. Z. 4 und 8. Von W. auf -κλή; Έμπεδοκλήο; Monumenti antichi I,
p. 61, frg. 8, in diesem Dial, ganz begreiflich.

S. 444, 13 ff Πόλιν; Kreta, oben zu 419.
S. 446, 3, Z. 2. Dat. -ισι in πόλισι Hdt. 1, 151. πίστισι 4, 172. Σάρδισι 5, 102 

(Dindorf, dial. H. XV); aber von den WOrtem auf -σι; (ξι;, ψι;) kann auch 
das Neuion. nicht wohl -σισι gebildet haben, sondern -σεσι, wie auch bei Hippokr. 
oft uberliefert ist.— Das. Z. 15. ν0φις als ion. ausocp ;̂ Greg. Gor. p.475. at παρ’ 
Ίωσι γραφαί πόλις, φύσις Apollon, pron. 380 Β. (94, 12 Schn.). Dindorf das., 
der hiernach diese Formen fUr die richtigen halt.

S. 448, Anm. 2. Gber έά, έα; in der neueren att. KomOdie s. Mein eke, Com.
I, 295 f.

S. 449, Anm. 5, Z. 10 v. u. Εύβοή; Akk. PI. Apollodor v. Karystos, Kock III, 
282, V. 25.

S. 451, 3. Das έο; u. s. w. geht bei diesen WOrtern auch im Kretischen nicht in 
io; tiber, im Unterschiede von denen auf o; und ης G. εο; (eben weil ηο; bei 
denen auf εύ; zu Grunde liegt). So auch Gort. Monum. antichi I, 43 ff B, 6. 
10 βασιλέο;, nb. μέρια, Εύρυθθένια.
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S. 455, Z. 12. So auch t&t Λατώι Mus. Ital. Ill, 649; Χρηιώι 714. — Das. 17 ff. Die 
EndungoSvist beiHdt. nicht bei alien Eigenn. tiberliefert (Πυθώ 1, 54. Σαρδώ 1, 
170 u. s.); andererseits ist Dindorf (dial. Her. XVI) mit einigem Grunde 
geneigt, sie auch bei Appell. far die richtige zu lialten. Greg. Cor. p. 427 
ήοΰν, αίδοΟν; Hesych. auch άειεατοΰν; εύεττουν Demokrit.; ήοΰν Hedyl. bei 
Athen. XI, 473 A.

S. 456, letzte Z. Tώ γάλα stammt aus dem Komiker Platon (238 K.), und war 
wohl scherzhafter Barbarismus (Meineke, Com. I, 173).

S. 462. Dor. Akkus. des Plur. ναυς Kreta, oben zu S. 419. (Νάας Theokr. 22, 
17; a. Konj. 7, 152.)

S. 476, Z. 1. So auch der heroische Name Ήλεκτρυών -όνος Eur. Ale. 839; aber 
’ Ηλεκτρύων -ωνο; ders. H. f. 17.

S. 480, Z. 8 v. u. verbessere λι,3ός (st. λιβό).
S. 486, 5, b, Z. 1 verbessere εύς (far εΰς).
S. 494, c, Z. 4 IT. Άρτεμει Dat. des Frauennamens C. I. Gr. 4366 «; Kreta Mus. 

It. Ill, 654, d. Name hat also soweit wir sehen gleichsilbig flektiert. ( Αρτεμις 
Frauenn. bereits auf einer attischen Inschr. Ende 4. Jahrh. v. Chr. [Δελτίον 
άρχ. 1890, p. 60]). — Das. d) Aber in allerer Zeit Διονόος ion. Inschr., 
Bechtel nr. 133, also nach (χθΰς. — Das. e) Kretische M&nnernamen auf ως: 
Λάτων Akk. Mus. das. 628 if., 13. Πυρως das. 671. Μάγως 691/2.

S. 499, Z. 9 v. u. Έκ θεμηλίω d. kret. Inschr. Mus. das. 617.
S. 505, Z. 8 if. Zu Γόρτυνς Γορτύναθεν Bull, de corresp. hell. IX, 6 if. Z. 16; diese

Form nach der I. Dekl. (Γόρτυνα, Γορτύνη) auch Polyb., Strabo, Pausanias.
Dazu Akk. Γόρτυν im Verse Mus. Ital. Ill, 733, Z 12; vgl. S. 511 die Dekl.
von Φόρκυς.

S. 518, ΚΛΑΣ, Z. 4. Ober σττλήνεσι s. (m. weiteren Belegen aus Hipp.) Dindorf, 
dial. Her. p. XIV, der es ebenso far spiitere Entstellung halt wie κτέν·σιν b. 
d. att. Komiker Archippos (Kock I, 683) und Pollux 7, 52.

S. 523, Z. 6 v. u. verbessere χήρος, χήροι, χήρον.
S. 538, c), Z. 4. ’Αργήν codd. Urbin. Ambros. Isokr. 4, 132; Vulg. άργόν.
S. 543, Anm. 3. Die Schreibung von ζωίς mit i (wie οψος) findet sich in e. per- 

gamen. Epigramme (Inschr. Pergam. 203, 5): ζωιοΐσιν; ttber die geteilten Auf- 
fassungen der Gramm, s. Lentz z. Hdn. I, 112. II, 516.

S. 551, § 151, 1. Έγγαίων steht Inschr. Pergam. nr. 158, Z. 18.
S. 565 if. Zu den anomalischen Komparationsformen gehOrt auch όδυναίτερος 

Hippokr. HI, 478, zu οδυνηρός (v. 1. όδυνώτερον).
S. 569, Sp. 2. ’Ράδιον als Kompar. Isokr. 5, 315 ΙΈ, 8, 60 ΓΕ, von den Ztlricher 

Hsg. aufgenommen; jS»̂ov vulg. Benseler Blass.
S. 631, § 186. Fttr τέτταρσι kommt hdschr. τέτρασι vor, Isokr. 11, 37 vulg. (Γ τέτ- 

ταρσι), 12, 267 ΓΕ (vulg. τέτταραιν). Vgl. Pindar (S. 636, Z. 1).

i


