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Vorwort des Verfassers zur englischen
Ansgabe.

Melir als sechs Jahre sind verflossen [1895], seitdem ich 
an die Abfassung des vorliegenden Buches gegangen bin1. 
Schon war das Werk zu einem betrUchtlichen Teil ausge- 
arbeitet, und einige Bogen waren bereits gedruckt, als 1890 
und 1891 die Arbeitslast, die auf mir als akademischem Lelirer 
rubt, sich so stark vermehrte, dafs es mir unmoglich wiirde, 
das Buch sogleich zu vollenden. Daher die lange Zeit, die 
seit seiner ersten Anktindigung und seinem Erscheinen ver
flossen ist.

D as Buch  wi l l  S t u d i e r e n d e n  d e r  k l a s s i s c h e n  
S p r a c h e n  d i e n e n ,  die ,  o h n e  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  
zu i b r e m  S p e z i a l s t u d i u m  zu mache ' n ,  e i n i g e  Be-  
k a n n t s c h a f t  mi t  i l i r en P r i n z i p i e n  u n d  d e r  An* 
w e n d u n g  d e r s e l b e n  a u f d a s L a t e i n i s c h e u n d G r i e -  
c h i s c h e  zu e r w e r b e n  wUnschen .  D a r u m  b i i d e n  
Te i l  II u n d l l l p r a k t i s c h  e i n e v e r g l e i c h e n d e G r a m *  
m a t i k  d i e s e r  S p r a c h e n .  Da das Buch nicht fUr Sprach- 
wissenschafter geschrieben ist, so iiabe ich mit Ausnahme 
einiger weniger Fillle Beispiele aus dcra Sanskrit und anderen 
Sprachen, dcren Kenntnis bei meincn Lesern nicht vorauszu- 
setzen war, grundstttzlich verraieden. Hingegen schien es mir 
geraten, Uberall, wo die Mttglichkeit dazu vorlag, Formen 
aus dem Englischen oder Glicdern der Sprachgruppe heran-

1 Der Titcl dee Originals lautet lA Short Manual of Comparative 
Philology for Classical Students*. Die deutsche Titelfaesung recht- 
fertigt die oben von mir gesperrte Stelle des Vorworts. H.

I*
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zuziehen, zu der das Englisehe gehort, Avenn sie Verwandte 
in den klassischen Sprachen besafsen. Aus demselben Grunde,
d. h. um vom Leichten zum Schweren vorzuschreiten, bicht 
umgekehrt, sind viele Beispiele im ersten Teil dem Englischen 
entlehnt. Obwohl nun aber einige — notwendigerweise un- 
vollstandige — Belehrung liber die Verschiedenheit der eng
lischen und klassischen Sprachformen gegeben ist, so habe  
i ch  n a t l i r l i c h  n i c h t  v e r s u c h t ,  dem E n g l i s c h e n  
m e h r  R a u m  zu g e w a h r e n ,  a l s  z u r  E r k l a r u n g  des 
G r i e c h i s c h e n  u n d  L a t e i n i s c h e n  no t i g  war.

Durchaus habe ich mich bemiiht, mir die Bedurfnisse des 
Lernenden vor Augen zu halten. Daher Avird wiederholt der- 
selbe Gegenstand in verschiedenen Teilen des Buches be- 
sprochen, da es in meiner Absicht lag, auf diese Weise die 
verschiedenen Tragweiten gewisser wichtiger sprachwissen- 
schaftlicher Thatsachen zu beleuchten. O r i g i n a l i t a t  war  
n i c h t  me i n  Z i e 1, denn ich war der Ansicht, dafs not
wendigerweise originell sein bei einem derartigen Gegenstande 
hauhg soviel bedeutet, als Hypothesen aufstellen, deren Be- 
Aveis die Natur des jeweiligen Falles oder die durch den Raum 
gebotenen Grenzen unmoglich machen. N i c h t s  i s t  in 
e i n e m  e l e m e n t a r e n  W e r k e  t i b e r e i n e n  v e r h a l t n i s -  
m a f s i g  n e u e n  G e g ' e n s t a n d  m e h r  zu v e r w e r f e n ,  al s 
n e ue Do g  men a u f z u s t e l l e n ,  d e r e n  R i c h t i g k e i t  
o d e r  F e h l e r h a f t i g k e i t  zu pr l i f en dem L e r n e n d e n  
k e i n  Mi t t e l  zu G e b o t e  s t eht .  Im Gegenteil mufs sein 
Glaube an die Resultate der Forschung als eines Ganzen stark 
ins Wan ken geraten, wenn er findet, dafs man von dem, was ihm 
als unumstofsliche Wahrheit itberliefert Avorden, jetzt das Um- 
gekehrte beweist. Andererseits aber ware es auch innerhalb des 
mir zu Gebote stehenden Raumes, selbst wenn es ratsam ge- 
AÂesen Avare, unmoglich geAÂ esen, alle die verschiedenen Ansichten 
der Gelehrten liber die vielen noch unerledigten Probleme zu 
besprechen, die das Buch behandelt. Ich habe darum in den 
Text aufgenommen, Avas mir nach reiflicher Erwagung in 
solchen Fallen als das Wahrscheinliehste erschien, wahrend 
ich abweichende Ansichten, soweit sie ErAvahnung verdienten,



in die Fufsnoten verwiesen liabe. Wo keine der vorliandenen 
Erkliirungen in zufriedenstellender Weise fiir alle Punkte des 
jeweiligen Falles ausreichte, oder wo sich aus andern Grtinden 
kein eicheres Resultat erreichen liefs, habe ich meinen Be- 
denken im Text oder in den Fufsnoten Ausdruck verliehen. 
Die Anmerkungen sollen weder eine Bibliographie umfassen, 
nocli notwendigerweise immer den Vater der erwahnten An- 
sicbt nennen, sondern sollen nur angeben, wo eine Be- 
spreclmng des in Rede stehenden Gegenstandes zu finden ist. 
Fortgcschrittenen sei die Bibliographie in Brugmanns Grund- 
rtfs empfohlcn, der mit Ausnahme der Syntax jetzt in einer 
englischen LJbersetzung vorliegt. Bticher und Abhandlungen, 
die seit der Vollendung von Brugmanns Phonologie und Mor
phologic erschienen sind, sind in grtffserem Umfange zitiert in 
der Annahme, dafs diese Verweise dem Lernenden ntttzen 
kflnnen.

Der erste Teil des Buches ist so einfach als mftglich ge- 
halten, und symbolische Zeichen sind in Him mflglichst ver- 
mieden. In den anderen Teilen waren sie unumglinglicli; um 
aber den Antltnger nicht zu verwirren, der hoffentlicli von 
diesem Buelie zum Studium grofserer Werke iibergehen wird, 
habe ieh die von Prof. Brugmann verwendeten gebraucht. 
Sein Grundrifs ist gegenwilrtig die Hauptquelle der Belehrung; 
kein anderes Werk kann sich mit ihm messen. Darum schien 
es geratener, das Zeichensystem dieses Gelehrten anzunehmen, 
wenn es auch etwas korapliziert ist, als den Lernenden, dem 
es mit seiner Sache Ernst ist, durch den IJbergang aus einem 
System in das andere zu verwirren. Nicht ohne Ziigern habe 
ich inich dazu entschlossen; nur der Verschiedenheit der Ter- 
minologie und des Zeichensystems ist, glaube ich, in England 
dcr weit verbreitete Irrtum zuzuschreiben, als sei die moderne 
Sprachwissenschaft, die Brugmann und andere vertreten, etwas 
nach Charakter und llesultaten von der alten Verschiedenes, 
die Curtius und Schleicher lchrten. Gewifs besteht zwischen 
beiden ein Unterschied: aber dieser Unterschied ist ein gra- 
dueller, nicht ein wesentlicher. Die Prinzipien der neuen 
Schulc sind von Curtius und Schleicher anerkannt und aus-
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gesprochen word on; rmr wand ton die alteren Sprachforseher 
diese Grundsfttze nicht so Htren% an, als ihre Nachfolger. 
Ohne Zwoifol bririgt diene verschiedene Handhabung der Prin- 
zipion hie und da betr&chtliche Differenzen in don Resultaten 
rnit sich: aber on ist nicht mehr Grund vorhanden, die Grand- 
lagen der Wissenschaft deswegen fUr ernchfittert zu halten, 
als zu einem Zweifel in Bezug auf die Prinzipien der Physik, 
weil die Theoric der Tauhildung, die viele Gcnerationen lang 
in Jlandbfichera der Logik als Muster wissenschaftlicher In- 
duktion fungiorte, jetzt einer anderen Platz gernacht hat.

Die Syntax den Nomen» war bereits beendet, als Del- 
brlicks urnfangreicho Behandlung (die Fortsetzung zu Brug- 
manns Grundrifs) erschien. Meinc Behandlung des Gegen- 
standes beruhte, wie es notwondigorweise mit jeder derartigen 
Arbeit der Fall ist, auf Delbrlicks illteren BUchem und Ab- 
handlungen, und ich fand keinen Grund, etwas daran zu 
findern. Einige seiner neuen Ansicbten sind in den Fufsnoten 
gegeben, doch glaube auch ich, wie viele seiner Kezensenten, 
dafs im Gegensatz zu der Bohauptung des Sprichworts Del
brlicks zweiter Gcdanke nicht immer der bessere ist.

Ober den aufserordentlich schwierigen Gegenstand der 
vergleicheriden Syntax der Tempera und Modi ist bis jetzt noch 
kein volIstRndigos Work vorhanden, das als Autorit&t gelten 
kdnnto. Ich konntc daher nur geben, was ich als αντοδίδαν.τος 
verrnochto, obwohl ich mich flirs Griechische und Sanskrit der 
Flihrung Delbriicks in seinen SyntaJctischen Forschungen an- 
schliefsen konntc. Ilier wie fiberall ist das Lateinische 
tfchwioriger und ist vorn vergleicheriden Standpunkt aus weniger 
analysiert worden, als die andern Sprachen. Die syntaktischen 
Beispiele babe ich zwanglos den gewdhnlichen Grammatiken 
entnomrnen, besonders aber fUr die iiltere Latinitilt Holtzes 
Syniaxis prisconm scriptorum Latinorum und ftir das Grie- 
chisclie Krligers vorztiglicher Griechischen Sprachlehre. In 
der Anordnung natlirlich weiche ich von ihnen ab.

Der Gberblick liber die griechischen und italischen Dia- 
lekte und die mitgeteilten Proben werden sich hoffentlich ftir 
den An fa rigor nfitzlich erweisen, dem bis jetzt et was derartiges
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in englischer Sprache noch nicht zug&ngiich war. Verweise auf 
die Quellen, denen die Texte entlehnt sind, sind beigeftigt. 
Aue praktischcn Griinden ist der Anhang wie der tibrige Teil 
des Buches in Paragraphen geteilt und beginnt mit § 6011.

Von dem, was ich anderen zu danken babe, erw&hne icb 
vor allem die Hilfe, die mir meines Lehrers B r u g m a n n  
Vorleeungen und Schriften geboten haben. Ohne sein grofses 
Werk, den Grundrifs der vergleichenden Gramm atih der indo- 
gcrmaniachcn Sprachen, wurde eine Zusammenfassung, wie die 
vorliegende, kaum mdglich gewesen sein. Ftir den syntak- 
tischen Teil gewiihrten mir D e l b r t i c k s  Arbeiten den gleichen 
Nutzen. Doch babe ich die Litteratur in beiden Fallen selbst 
durchgearbeitet, soweit sie mir zu Gebote stand, und habe 
selbstiindig meine Schliisse daraus gezogen.

Weiteren Dank schulde ich meinen Freunden ftir ihrc 
UnterstUtzung bei Ausarbeitung verschiedener Teile des Buches. 
Dr. P e i l e ,  Master of Christ’s College, mein Lehrer und Vor- 
gftnger auf demselben Gebiet, hat mich mit seinem Rate 
untersttitzt und einige Teile bereits im Manuskript gelesen. 
Dr. J. S. Re i d  am Gonville and Caius College, die Herren 
Ne i l  und W h i b l e y  am Pembroke College lasen den ersten 
Teil in erstcr Korrektur. Mein Freund und frUherer Lehrer 
Rev. E. S. R o b e r t s  stellte mir sein ausgebreitetes Wissen 
in der Geschichte des Alphabets und der grieehischen 
Dialekte zur VerfUgung. Vor allem erkenne ich die Gtite 
der Herren Dr. P o s t g a t e  am Trinity College, Prof. 
S t r a c h a n  am Owens College, Manchester, und Prof. S t r e i t 
h e r  g in Freiburg (Schweiz) dankbar an, die sicli der Mtihe 
unterzogen haben, das ganze Buck in erster Korrektur zu 
leeen, und die mir oft wesentliche Hilfe geleistet haben. Sie 
haben mich vor manchem Fehlcr bewahrt; flir die noch vor- 
handenen bin ich allein verantwortlieh.

Trotz der Wachsamkeit so vieler Augen, zu denen ge- 
rechter Weise aucli die dee Korrektors der Cambridge Uni

1 In der vorliegenden Bearbeitung echliofeen sich die Paragraphen- 
nummern 571 AT. an die des Textcs an.
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versity Press gerechriet werden mtissen, war es bei einem 
Werke dieser Art unmoglich, alle Druckfehler zu vermeiden. 
Die von mir bemerkten, soweit sie Verwirrung anrichten 
konnten, habe ich unten (S. XXXVIII) zusammengestellt mit 
eiriigen wichtigen anderen Bemerkungen, die durch Unter- 
sucbungen notig wurden, welcbe erst nacb dem Druek des be- 
treffenden Teiles meines Werkes bekannt geworden waren. ’’

.. Cambridge, d. 15. April 1895.
p; g.



Vorwort des iibersetzers.

Das vorliegende Elementarbuch hat so entschiedene Vor- 
ztige, dafs der Unterzeichnete mit Freuden der Aufforderung 
des Herrn Verlegers Folge leistete, eine deutsche Bearbeitung 
zu ttbernehmen. Diese Vorztige sehe ich vror allera in der 
kurzen und doch angenehmen Darstellungsweise, der scharfen 
Gliederung des Stoffes und der verhiiltnismUfsigen Vollst&ndig- 
keit des Inhalts. Allgemeine Prinzipien, Laut-, Formen- und 
Satzlehre sind hier in einem handlichen Buche vereinigt, und 
als wertvolle Beigabe erscheint im Anhang eine verh&ltnis- 
mflfsig reiche Auswahl griechischer und italischer Inschriften.

Das Werkclien ist als Leitfaden fiir Studierende der klas- 
eischen Philologie gedacht, und nach einem solclien lag zweifels- 
ohne litnget ein sehr dringendes Bediirfnis vor. Die Diszi* 
plin der klassischen Philologie schreitet gegenwiirtig auf einem 
Pfad, der von dem der Sprachwissenschaft oft stark divergiert, 
eine Tlmtsache, die die natUrliche Entwicklung der Verhttlt- 
nissc mit sich gebraeht hat. Die Zeiten sind voriiber, in 
denen man nls Spezialphilologe das ganze Gebiet der Sprach- 
wissenschaft nebenbei mit beherrschen konnte: die Sprach-
wisBenschaft sellist ist eine so umfangroiche Disziplin ge· 
worden, dafs ilu* Studium die voile Arbeitskraft eines Gelehrten 
erfordert. Fiir den Altphilologen andererseits liegt der Schwer- 
punkt seiner Wissenschaft nicht in der Betrachtung der 
S p r a c h f o r m e n ,  wie sie historisch geworden sind: ilira ist 
der geistige Schatz der klassischen L i t t e r a t u r  die Iiaupt- 
sache. Er bcschrilnkt sich folgerichtig auf das Studium der
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Formen nur insofern sie die TrMger jenes Inhalts sind. Im 
Lateinischen, xvo eine — bis auf wenige Bildungen, die ver- 
schiedenen Sprachperioden angehoren — einheitliche Schrift- 
sprache vorliegt, braucht dieses Studium nicht unbedingt histo- 
risch zu sein. Im grofsen und ganzen sind hier die Sprach- 
formen starr geprMgt und uberdauern sogar das Monchs- 
latein. Ira Griechischen hingegen liegen die Verh&ltnisse 
anders: die Epik und Lyrik fordern zu ihrera Verstandnis 
gebieterisch eine griindliche Kenntnis der Dialekte, ura so mehr, 
als die handschriftliehe tjberlieferung oft sehr mangelhaft und 
die Erklarung der Scholiasten meist, gelinde gesagt, sehr un- 
zuverlassig 1&t. Der einzige Ariadnefaden, der aus diesem 
Labyrinth fuhren kann, ist hier das h i s t o r i s c h - v e r -  
g l e i c h e n d e  Sprachstudium.

B r u g m a n n s  griechische Grammatik oder gar sein 
Grundrifs sind aber ftir den Anfanger entsehieden zu zeit- 
raubend und auch zu hoch. Der angehende Student sieht 
sich hier einer Art von Sprachbetrachtung gegeniiber, zu der 
ihm seine Schulgrammatik, die ihn neun Jahre lang geleitet 
hat, keinen Sehlussel zu geben vermag. Dazu verwirren ihn 
eine Menge unbekannter Zeichen und ersehlossener Formen, 
letztere oft konstruiert nach Wortern, die Sprachen entnomraen 
sind, die er nicht kennt. Er ist nicht irastande, sich selbst 
ein Urteil liber Richtigkeit oder auch nur Wahrscheinlichkeit 
der ihm vorgefuhrten sprachlichen Thatsachen und Vorgange 
zu bilden: die geringe Zeit, die die Verhaltnisse, wie sie 
nun einmal jetzt an unsern Universitaten liegen1, ihm auf 
dies Gebiet zu verwenden erlauben, gentigt ihm nicht, sich 
eingehender mit demselben zu befassen: kein Wunder, dafs 
unter solchen Umstanden, obwohl sehr mit Unrecht, sprach- 
Avissenschaftliche Studien von den Altphilologen gegenwartig 
sehr vernachlassigt werden.

Dieser fur die Altphilologie so wichtigen Hilfswissenschaft 
ist das vorliegende Buch wohl geeignet, wieder Boden zu ge-

1 So vor alien Dingen die amtlichen Bestimmungen, die fur die 
Ablegung des Staatsexamens gelten.
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winnen. Es fuhrt den Leser in die wissenschaftlich einzig 
mogliche Sprachbetrachtung ein und giebt ihm aufserdem die 
n o t w e n d i g e  Einleitung zum Verstttndnis grofserer Werke, 
namentlich des Grtmdrisses: es kliirt zunttchst tiber das Wesen 
und die Metliode der beutigen Sprachwissenschaft auf und 
fuhrt beides in einer tibersichtlichen, kurzen und verh&ltnis- 
miifsig vollsttindigen Anwendung durch. Dies rechtfertigt eine 
deutsche Bearbeitung des Buches.

Mei ne Hauptaufgabe Avar, die ira Original der englischen 
Sprache entlehnten Beispiele durch deutsche zu ersetzen. Um 
dieZusammenh&nge so klar als moglich zu zeigen, babe ich dabei 
in dem der L a u t l  eh re gewidmeten Teile mttglichst die voll- 
stiindige Reihe der gotischen, althochdeutschen (mittelhoch- 
deutschen) und neuhochdeutschen Formen gegeben. Aufserdem 
echien es mir notig, in kurzen Fufsnoten die hauptsiichlichsten 
deutschen Lautgesetze anzufUhren, damit dem Leser nicht das, 
was ihm als Erkliirung dienen soil, als neues Rfttsel entgegen- 
tritt. Oft liabe ich auch nur auf Wilmanns, Deutsche Gram- 
matik (Lautlehre, Strafsburg 1893) verwiesen. Die ger
man isclien Auslautsgesetze babe ich im Anschlufs an Streitbergs 
vorztigliche1 * Urgcrmanischc Grammatik (Heidelberg 1896) er- 
lUutert. Eine ibrmliche deutsche Lautlehre zu schreiben, konnte 
natUrlich dabei nicht meine Aufgabe sein.

Am meisten umgestaltet erscheint in der deutschen Ausgabe 
die E i n l e i t u n g :  doch bin ich nirgends aus dem vom Ver- 
faeser vorgezeichneten Rahmen herausgetreten. Dais ich rnich in 
dem pho n e t i scl ien Teile durchaus an Sievers7 Grundzuge 
der Phonetik (4. Aufl., Leipzig 1893) angelehnt babe, wird sicher 
nur gebilligt werden und bedarf keiner Begrlindung.

In den syntaktischen Teilen sind die Zitate neu ver- 
glichen worden. Insbesondere wurden die aus Plautus nach 
der neuen Tcxtausgabe von Gotz und SchUll revidiert, die 
kUrzlich bei Teubner erschienen ist. Dafs die dem Buclie 
angehtingten I n d i c e s  sorgfttltig durchgesehen und vervoll- 
stUndigt worden sind, versteht sich von selbst. DafUr aber

1 vorzu g l i ch  trotz Kluges  Rczcnsion (Literaturblatt f. germ. u.
rom. Philologie, 1896, Nr. 6).
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ist das cI n h a l t s  v e r z e i c h n i s ’ (Table o f Contents), das der 
englischen Ausgabe vorausgeht, ale entbehrlich gestrichen 
worden.

Der H e r r  V e r f a s s e r  hattc die Gttte, mir eine ziem- 
lich urafangreiche Liste von Besserungen zum Original wie 
zu vorliegender Bearbeitung zugehen zu lassen, wofur ihm 
auch hierdurch mein herzlichster Dank abgestattet sei. Be- 
sonders aber bin ich meinem werten Freunde Herrn Dr. 
W. F o y ,  Assistenten am Kgl. Ethnographischen Museum 
in Dresden, verpfliehtet, der mit grofser Sorgfalt eine Kor- 
rektur gelesen hat und dessen reiches und sicheres Wissen 
jedem Bogen meist an mehr als einer Stelle zu Gute ge- 
kommen ist. Auch ihm sage ich hiermit meinen hei’zliehsten 
Dank.

Vieles habe ich selbst ge&ndert: hoffentlich erweisen sich 
auch diese Anderungen. als Besserungen. Den Urheber aber 
der jeweiligen neuen Fassung zu nennen, das verbot schon 
das Wesen des Buches, das eben ein E l e m e n t a r b u c h  sein 
will. Die Vermehrung der Fufsnoten, die dadurch ndtig ge- 
worden wUre, h&tte seinen Umfang nur vergrofsert, ohne ftir 
den Lernenden Wert zu haben.

Z w i c k a u  (S.), d. 29. Mai 1896.
J. H.

t



Abkilrzungen.

I.
A. J.P . — American Journal of Philology.
Archiv [fur latcinische Lexicographic und Grammatik.
B. B. =  Bcitriige zur kundc dcr iudogennanischen sprachen, licraus-

gegeben von Dr Ad. Bczzenberger und Dr W. Prcllwitz. 
BartnoTomae, Studicn [zur indogcrmanischen Sprachgeschichte. 1890.

1891. ]
Baunack, Johannes und Theodor, InsfchriftJ v[on] Gortyn. 1885.

„ « « n Studien [auf dem Gcbiete des grie-
chiechen und der arischen Sprachen. 1886.]

Bechtel, Hauptproblcme [dcr indogcrmanischen Lautlehreseit Schleicher.
1892. ]

Bechtel, I. I., =  Inechriften des ionisclien dialekts. 1887 (Abhand- 
lungen der hist.-phil. Classe der kgl. Gesellschaft der Wissen- 
schaftcn zu Gottingen: 84. Bd.).

Berichte d[er] k[6niglicncn] sfachsischen] G[esellschaft] d[er] W[issen- 
schaften].

Blass =» Uber die Aussprache des Griechischen von F. Blass (3. Aufl.). 
Bronisch, Die osh'schcn i- und c· Vocale. 1892.
Brugmann, Karl, Gr. (od. Grundy. — Grundrifs der \*crgl. Gramm, der 

idg. Sprachen von K. Brugmann und B. Delbruck).
Brugmann, (h\ Gr. =  Griech. Grammatik, 2. Aufl. 1889. (In Iwan 

Mullers Handbuch d. klass. Altcrtums-Wissenschaft, Bd. 2.)
Buck, C. D., Vocalismus [der oskischcn Sprache]. 1892.
Bull[etin de la] Soc[i0t£] Ling[uistique], 1869—.
C. I. G. =  Corpus Inscriptionum Graecarum.
C. I. L. ~  Corpus Inscriptionum Latinarum.
C. R. or Class. Rev. =  Classical Review.
Cauer2 — Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memo- 

rabilium, itenim ,composuit P. Cauer. 1883.
Cavv. =  Fouilles d’Epidaure par P. Cavvadias. Vol. I. 1893.
Curtius, G., Griech. Verbuin. 1880.
Curtius, G., Studien [zur griechischen und latcinischcn Grammatik]. 

10 Bdd. (der letztc erschien 1878).
I). I. «* Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften, hcrausgcgcben 

von Dr. H. Collitz und Di\ F. Bechtel, 1885— (unvollcndct). 
Delbruck, B., A. L. I. *» Ablativ Localis Instrumentalis. 1867.

n „ S. F. a=* Syntaktische Forschungen. 5 vols. 1871 —88.
„ n Syntax (in Brugmann and I).’s urundriss; s. Brugmann).

Dittenbergcr, Guil., Sylloge inscriptionum Graecarum. 1883.
Dracger, A., Histforisehe] Syntfax der lateinischen Sprache]. 2 Bdd.

2. Aufl. 1878.
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Goodwin, W. W., [Syntax of the Greek] Moods and Tenses. New ed. 
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Hermes, herausgegeben von G. Kaibel und C. Robert.
Hoffmann [0 ., Die griechisclien Dialekte in ihrem historischen Zu- 
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Inscriptiones Graeciae Septentrionaiis I. ed. Dittenberger. 1892.
„ Graecae Siciiiae et Italiae, ed. Kaibel. 1890.

K. Z. =  Zeitselirift fiir vergleiehende Sprachforschung begriindet von 
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Kruger, Dialekt. — 2. Teil von <K. W. Krugers Griechische Sprach- 

Telire*. 5. Aufl 1879.
Kurschat, Lit. Gramm =  Grammatik der littauischen Sprache von 

Dr. F. Kurschat. 1876.
Lindsay, W. M., The Latin Language. 1894.
M. U. — Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indo- 

germanisenen Sprachen von Dr. H. Osthoff und Dr. K. Brugmann. 
(Vollst. in 5 Bdd.)

Meisterhans2 =  Grammatik der attischen Inscliriften von Dr. K. Meister- 
hans. 2. Aufl. 1888.

Meringer, R., Beitrage [zur Geschichte der indogermanischen Dekli- 
nation]. 1891.

Meyer, G., Gr. Gr. =  Griechische Grammatik. 2. Aufl. 1886.
Meyer, L , Verg. Gramm. =  Vergleichende^Grammatik der griechisclien 

und lateinischen Sprache von Leo Meyer. 2. Bd.; der erste Bd. 
in 2. Aufl. 1882—84.

Monro, D. B., H. G.2 == A Grammar of the Homeric Dialect. 2. Aufl.
1891.

Osthoff, H ., Psychologisches Moment =  Das physiologische und psy- 
cliologische Moment in der spraclilichen Formenbildung. (Samm- 
lung gemeinverstandlicher wissenschaftlicher Vortrage heraus- 
gegeben von R. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. Heft 327.)

P. u. B. Beitrage =  Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Litcratur, herausgegeben von H. Paul und W. Braune.

Pauls Grundrifs =  Grundrifs der germanischen Philologie, heraus- 
' gegeben von H. Paul. I. Bd. 1891.
Persson, P., AVurzelerweiterung =  Studien zur Lehre von der Wurzel- 

erweiterung und Wurzelvariation. 1891. 
von Plant a, R., Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte. I. Band.

1892.
Prellwitz, W., Etymologisches Worterbuch der griechisclien Sprache. 

1892.
Rheinisches Museum [fiir Philologie], herausgegeben v. 0. Ribbeck und 

F. Biicheler.
Roby, H. J . , Latin Grammar =  A Grammar of the Latin Language 

from Plautus to Suetonius. 2 vols. 5th ed. 1887.
Schmidt, J., Pluralbildungen [der indogermanischen Neutral. 1889. 
Schweizer-Sidler, H., und Surber, A., Grammatik der lateinischen 

Sprache. Erster Teil. 1888.
Seelmann =  Die Aussprache des Latein von E. S. 1885.
Sievers, E., G. d. G. P. =  Phonetik in Pauls Grundrifs, Bd. I.
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Sievcrs, E., G. d. P. ==» Grundzuge der Phonetik. (3. Aufl. 1885. Eine 
ist bereits crschienen.)

Skeat, W. W., Etym. Diet. =  Etymological Dictionary of the English 
Language. 2. Aufl. 1884.

Skeat, W. W., Principles of English Etymology. First Series.* The 
Native Element. 1887. (Jetzt in 2. Aufl.)

Skutsch, F., Forschungcn [zur lateinischen Grammatik und Metrikl.
I. Band. 1892.

Stolz* or Stolz, Lat. Gr. =  Lateinische Grammatik (Laut- und Fonncn- 
lelirc) von Fr. S. 2. Aufl. (In Iwan Mullers Handbucli der klas- 
eischcn Altertums-Wissenschaft.)

Sweet, H., Handbook [of Phonetics]. 1876.
„ „ H. of E. S. =  History of English Sounds. (2nd. ed. 1888.)

Tecnmers Zeitschrift =  Internationale Zeitschrift fiirallgemeine Sprach- 
wiesenschaft begriindet und hcrausgegeben von F. Teclimcr. 
1884 - .  (5 Bdd.; cingcgangen.)

Torn, Den Gricske Nominalflexion sammcnlignendc fremstillet i sine 
Hovcdtraek af Dr Alf Ton). 1890.

U. D. Die unteritalischen Dialekte von Theodor Mommsen. 1858. 
Umbrica, interpretatus est F. Buccheler. 1883.
Wharton, E. R., Some Greek Etymologies =  Transactions of the Philo

logical Society, 1891—94, p. 329 ft.
Whitney, W. D., *Skt. Gr. — Sanskrit Grammar, by W. D. W. 2nd ed.

1889. (Deutsche Ausgabe in erster Auflage .)
Wilmanne, Deutsche Grammatik. Gotiscli, Alt-, Mittel- und Neuhoch- 

deutscli. Erste Abteilung: Lautlehre. Strafsburg, Verlag von Karl
J. Trubner. 1893.

Zvetaieff =  Inscriptiones Italiac inferioris dialecticae; composuit Joh. Z. 
1886.

II.
acngl. =  altenglisch.
afz. =  altfranzosisch.
ahd. — althochdeutsch. \
as. =» altsiichsisch.
got. — gotisch
gr. ■= griechisch
ldg. =  indogermanisch.
isl. =· isl&naisch.
lat. =  lateinisch.
lit. =  litauisch.
mhd. — mittelhochdeutsch.
nhd. =  neuhochdeutsch.
osk. =  oskisch.
skt. =  (vedischest Sanskrit.
umbr. == umbrisch.

* bezcichnet cine erschlossone Form. 
>► =  wird zu, geworden zu.
<  »  wird a us, geworden aue.



Vor dcr Benutzung des Buches bitten wir, folgende

Berichtigungen und Zusatze

zu bcachtcn:

S. 18, Z. 11 v. u. lies *tci8dm.
„ 22, Z. 3 v. u. lies Peter-borough.
„ 26, Z. 4 v. u. lies 'be wufs t5 st. ' g cw i s s en ha f t 5.
„ 33, § 35 letzte Z. lies grofs er Johannes.
„ 37, Anm. 2 fiige liinzu: nene Aufl. 1891.
„ 43, § 48 erste Zeile. Fur ‘logische5 Analogie ist in Deutschland 

cler Ausdruck 'stoffliehe5 A. gebrauchlicher.
„ 44, Z. 17 lies *datere.
„ 50, Z. 5 v.'u. lies 'Leibeigener5 f. 'Sklave5.
„ 51, Z. 8 v. o. lies 'Mittwoch5 st. 'Donnerstag5.
„ 73, Z. 7 v. o. lies 'gesehleifte5 st. 'gesehliffene5.
„ 87, § 118 vorletzte Z. lies 'Ion.5 st. 'Jul.5.
„ 91, § 125 Z. 4 vor 'Hauch5 fiige ein 'gelinden5.
„ 93, § 128 Z. 4 v. u. vor 'in5 fiige ein 'vielleicht5.
„ 98, § 137 lies 'cuning5 st. 'cunning5.
„ 108, Anm. 1 letzte Zeile lies 'Ramon5.
„ 116, Anm. 4 lies 'Schach Lolo5.
„ 119, § 167 Z. 4 v. u. lies quid hibet st. quidlubet.
„ 128, § 185 Z. 11 1. ΰαμβέω.
„ 133, § 193 letzte Zeile streiche die Parenthese und lies dafiir 'got. riqiz-\ 
„ 134, § 197 letzte Zeile lies οσσε.
„ 145 unter n streiche 'Miner-va (Wurzel von μένος)* und setze dafiir 

ein 'pruina (§ 201)\
„ 152, § 227 lies docent- st. docentV 
„ 166, § 2591 lies πέδη· . . .
„ 167 6. linke Spalte lies bro-dar. ·
„ 171 II, 1 lies *diem <  *djeiios.
„ 198, Z. 1 v. u. lies 'dator\
„ 214, Anm. 2 Z. 3 v. u. lies 'Grundr. II, § 317\
„ 234, 7 Z. 13 streiche '(vgl. § 283)5. -
„ 251, Z. 1—3 lies: 'Wahrend der Dat ivus  commodi keiner be- 

sonderen Besprechung bedarf, da ihn die allgemeine Definition 
des Dativs mit umfalst, miissen wir den finalen Dativ besonders 
betrachten5.

„ 264, Anm. 4 lies tontad.
„ 300, Z. 2 lies 'findet5, Z. 3 'ist5 statt 'sind5.
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S. 816, Z. 3 lies «griechiecli* statfc «urgriechisch».
„ 819, Anm. Z. 2 lies «S.» statt ‘3*.
„ 330e lies &m*ro.
„ 324, Anm. 2 Z. 1 v. u. lies ‘Jebb*.
„ 828, Z. 1 v. u. lies *e\i~ti.
„ 333, ΙΓ Z. 8 lies χα-ν-δ~ανω.
„ 336, Z. 7 1. «incesso» st. «cesso*.
„ 344, § 492 Z. 2 v. u. lies έστήξω.
„ 354, § 513, Z. 3 lies ίίδείην. 
n 385, Anm. 1 lies Α\ Z  XXXIII.
„ 890, Anm. Z. 1 lies «Hales». 
n 392, § 570 Z. 1 lies «Imperfektum*. 
n 898, § 572 Z. 13 etreiche «in’.
„ 400, Anm. Z. 2 v. u. lies «Evans*.
„ 402, § 576 letzte Zeile vor «Halbkreise* fuge ein: «Rliomben oder*. 
„ 408, Anm. 1 lies: «In Minuskel werden diese Zeichen meist ti, i ge- 

druckt. Bcsser schreibt man dafur S (nach Mommsen) una & 
(nacli Conway)».

„ 408, § 587 Z. 7 v. u. statt «Alphabet, das* lies «Dialekt, der*.
Z. 3 v. u. statt «der Sckreibung* lies ‘des Dialekts*.

„ 410, Inschrift Z. 2 v. u. lies «μ (σ π α ν\
„ 411, I Z. 14 lies ιίιατήραν\
„ 481, d. Z. 2 v. u. lies *ηρωτος f. πράτος*.
„ 432, § 608II b lies (7Τ{φυτινχημ$ν>·
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I. Philologie und Sprachwissenschaft.

1. Beirn Wachstum wissenschaftlicher Erkenntnis waltet 
das fast unwandelbare Gesetz, dafs ein alter Name, sobald 
cine Surainc von Thatsachen sich ergeben hat, grofs genug, 
um eine besondere Wissenschaft zu bilden, zun&chst verallge- 
meinert wird, um diese Summe neuer Erkenntnis mit zu um* 
faseen. So umschlofs einst (und umschliefst im volkstttmlichen 
Sinne noch heute) der Ausdruck ‘Geologie’, der eigentlich die 
Wissenschaft bezeichnet, die sich mit der Erde beschaftigt, 
aucli dasjenige Wissensgebiet, das sich mit den in der 
Erde gefundenen Resten ausgestorbener Tiere befafst. Als 
dieses aber zu einem sehr wichtigen Zweige der Wissenschaft 
wurde, schuf man einen neucn Namen, es von der Geologie 
im engeren Sinne zu scheiden, und nannte es ‘PalUontologie\

9 . Ebenso ist es mit demjenigen Wissenpgebiete, das in 
diesem Buche behandelt werden soil. Als die Summe von 
Thatsachen, aus Sprache und Spraclien geschcjpft, verh&ltnis- 
rnUfsig gering und ihr Studium neu war, wurde der Ausdruck 
‘Philologie’ vorl&ufig in etwas verttnderter Bedeutung gebraucht 
und auch auf diesen Zwcig der Forschung ausgedehnt.

Das Wort bezeichnete frither ‘Spraehstudium’ im litte- 
rarischen Sinne. Im 18. Jahrhundert, als man sich Uberall 
bestrebte, die Dinge aus ihrem Namen zu erklilren, deutete 
man unter filUchlicher Identitizierung von λόγος und γλ&ττα 
φιλόλογος als die Sprache Itebend und bezeichnete mit dem

1·



Ausdruck Philologie das, was wir jetzt Sprachwissenschaft 
nennen. In E n g l a n d  und F r a n k r e i c h  geschieht dies 
noch heute. In D e u t s c h l a n d  hingegen nennt man 
Philologie nur dasjenige Wissensgebiet, das sich mit der litte- 
rarischen Seite einer Sprache besch&ftigt, soweit diese der 
Ausdruck des Geistes und Charakters eines Volkes ist, und 
folglich bildet ftir uns die wissenschaftliche Behandlung der 
Sprache an sich nur einen jener umfangreicheren Wissenschaft 
untergeordneten Teil.

3· In alteren Werken findet man fur Sprachwissenschaft 
unter andern auch den Ausdruck vergleichende Grammatih 
Doch ist jene Bezeichnung umfassender und darum besser als 
diese·, denn der Name vergleichende Grammatih bezeichnet 
besser nur das Studium einer Gruppe von Sprachen, die 
unter einander eng verwandt sind, wie die indogermanische 
oder die semitische Gruppe.

4:. Die Sprachwissenschaft hingegen beschaftigt sich mit 
alien Spracherscheinungen: mit dem Entstehen der Sprach- 
laute, mit der Zusammensetzung derselben zu Silben, mit der 
Vereinigung der Silben zu Wortern und mit der Verbindung 
der Worter zu Satzen. In ihrem weitesten Sinne umfafst sie 
auch die wichtige, aber Sufserst schwierige Frage nach dem 
Ursprung der Sprache, der artikulierten Lautgebung, eines 
so bemerkenswerten Charakteristikums, dais Aristoteles bei 
seiner Scheidung von Mensch und Tier darauf fufste: λόγον 
δέ μόνον ανΰρωϊεος έχει των ζφων . . /  ο δε λόγος επί τψ 
δηλονν εστι το συμφέρον καί το βλαβερόν. ωσεε καί το δίκαιον
:λαί το άδικον1.

5 . Indessen ist die Zahl der Sprachen, die auf der Erde 
gesprochen werden, so ungeheuer grofs, dafs es eine die Kr&fte 
e i n e s  Menschen Aveit tibersteigende Aufgabe sein wiirde, 
sie alle oder auch nur zum grofsten Teil vollkoinmen zu be* 
herrschen. Darum konnen wir die Prinzipien der Wissen
schaft nur an einigen wenigen Sprachen studieren, die wir 
als Vertreter aus der grofsen Masse aller Sprachen auswahlen. 
Da sich nun die Sprachwissenschaft aus dem Studium der

i Polit. I, 2. 1253 a.



klassischen Sprachen entwickelt hat, da diese Sprachen einen 
sehr bedeutenden Einflufs auf die Entwicklung deutschen 
Denkens und deutscher Zunge ausgetibt haben, da sie ferner 
Glieder derselben grofsen Sprachgruppe sind, zu der das 
Deutsche gehOrt, so ist es nur naturlich, dafs wir uns beim 
Beginn unseres Studiums an sie zunftchst wenden. Die 
grofse Mchrzahl der Sprachwissenschafter wird auch mit dem 
Studium der klassischen Sprachen beginnen; aber keiner kann 
tiefer in ‘ seine Wissenschaft eindringen, bevor er noch andere 
Sprachen beherrscht, die eine Menge Licht auf die Probleme 
werfen, die sich dem Sprachforscher darbieten. Zur Auf- 
hellung vieler Schwierigkeiten nicht nur in den klassischen, 
eondern auch in der deutschen Sprache ist die Kenntnis der 
S a n s k r i tg r a m m a t i k unentbehrlich. Zur Bestimmung des 
Wesens und der Stellung des urspriinglichen Wortakzents ist 
es ntitig, die Urgeschichte der g e r m a n  i s c h e n  Sprachen, zu 
denen das Deutsche gehttrt, zu studieren; ferner haben einige 
s l a v i s c l i e  Dialekte einzelne Ztige bewahrt, die in alien 
andcren idg. Sprachen lftngst verwischt sind: kurz, es giebt 
keine idg. Sprache und keinen auch noch so entlegenen idg. 
Dialekt, der nicht Licht auf einen wichtigen Zweig der idg. 
Sprachwissenschaft zu werfen vermtfchte. Zur Losung anderer 
Fragen wiederum bedarf es einiger Kenntnis solcher Sprachen, 
die nach anderen Grunds&tzen gebildet sind und anderen 
Familien angehdren: nichts z. B. vermag besser die Natur 
der Flexion zu erklliren, als ein Vergleich irgend einer idg. 
Sprache mit dem C h i n e s i s c h c n  auf der einen und dem T ti r- 
k i sell on auf der anderen Seite. Nun darf freilich der An- 
ftnger nicht glauben, dafs der Sprachforscher alle oder auch 
nur vielc dieser Sprachen so weit beherrschte, dafs er sie 
fliefsend zu lesen vermdehte: in den moisten Fallen arbeitet 
er nur mit Grammatik und Wttrterbuch; Uber jeder Sprache 
oder Sprachgruppe aber arbeiten Spezialisten, die ihre Resul- 
tate so aufspeichern, dafs sie derjenige bequem verwenden 
kann, der sich im allgemeinen mit der Sprache befafst.
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II. W as ist eine indogermanische Sprache?
6. Im vorhergehenden Kapitel wurde erwahnt, dafs. 

Deutsch, Lateinisch, Griechisch und Sanskrit derselben Sprach- 
familie angehoren. Diese Familie nennen wir heute das Indo
germanische. In alteren Buchern findet man andere Namen 
daflir, z. B. arisch oder indoeuropaisch, auch indokeltiscL· 
Der erste dieser Namen ist dem Sanskrit entnommen; man 
vermeidet indessen besser seine Anwendung in diesem Sinne 
und bezeichnet damit nur eine nahe verwandte idg. Dialekt- 
gruppe, die das Indische und das Iranisehe bilden1. Gegen 
den Ausdruck indoeuropaisch ist einzuwenden, dais er einige 
Sprachen ausschliefst, die weder in Indien noch in Europe 
gesprochen werden, wie z. B. das Armenische, und dafs er 
auf den ersten Blick den Schein erweckt, als gehorten alle in- 
dischen und europaisehen Sprachen zu dieser Familie. Das aber 
ist keineswegs der Fall. In Indien besehrankt sich die Zahl 
der zugehorigen Dialekte hauptsAehlich auf den breiten Gttrtel,. 
der sich liber den Norden der Halbinsel vom Indus bis zum 
Ganges erstreckt, wahrend den Dekkan und den Aufsersten 
Stiden grofstenteils Volker anderer Basse bewohnen, deren 
Sprachen ganz verschiedenen Ursprungs sind. Andererseit^ 
giebt es auch in Europa viele nicht zur idg. Familie gehorende 
Sprachen, wie das Tlirkische, das Ungarische, das Baskische, 
das Lappische und das Finnische.
' S'. Der Ausdruck indogermanisch ist ein Versuch, die
Familie durch die Namen der Aufsersten Glieder jener Kette 
zu bezeichnen, die sich vom nordostlichen Indien nach dem 
westlichen Europa hinzieht. Da das Wort auf diese Sprach- 
familie angewandt wurde, bevor die Zugehorigkeit des 
Keltischen zu ihr endgiltig festgesetzt war, so hat man daflir 
den Namen indokeUisch vorgeschlagen. Diese Anderung in
dessen ist unnotig; denn obgleich die Kelten durch die Ein- 
falle der germanischen StAmme Schritt fur Schritt bis in die

1 Whitney, Leben u. Wachsthum der Sprache. ijbersetzt von A. Les- 
kien., Leipzig, F. A. Brockhaus. 1876. S. 190.
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tiufsersten Winkel des westeuropftischen Festlandes zurtick- 
gedriingt worden sind, so ist doch Island, das westlichste euro- 
piiische Land, seit tausend Jahren ira Besitze eines ger- 
manischen Volkes.

8 . Einen grofsen Fortschritt in der Wissenschaft ermtig- 
lichte die Entdeckung des Sanskrit. Nachdem englische Ge- 
lehrte wie Sir William Jones, Colebrooke u. a. diese Spraclie 
in Europa bckannt gemacht batten, brach sich die t)ber- 
zeugungBahn, dafs die zu unserer Familie gehorenden Sprachen 
nic l i t  ails e i n a n d e r  entstanden sind, sondern dafs sie 
alie, konvergierenden Linien gleicli, auf ein Zentrum hin- 
zielen, auf eine Muttersprache, das Indogermanische. Wir 
kbnnen sagen, dafs aus dieser gliicklichen Entdeckung die 
gesamte moderne Sprachwissenschaft erwachsen ist. Die 
Ahnlichkeit des Sanskrit mit den klassischen Sprachen trotz 
seiner grofsen geographischen Entfernung von ihnen zeigte den 
Gelehrten die Unhaltbarkeit Itlterer Anscliauungen, wie z. B. 
die, dais das Lateinische sich aus einem griechischen Dialekt 
entwickelt habc. Man erkannte jetzt klar, dafs das Ver- 
wandtschafteverhiiltnis zwischen Griechisch und Latein nicht 
das von Mutter und Tochter, sondern das von Schwestern ist. 
Dies flihrte zu eifriger Forschung nach den anderen zu der- 
selben Familie gehorenden Sprachen. In inanchen Fallen 
war diese Forschung Uufserst schwierig, da viele derselben 
die unterscheidenden Merkmale verloren haben, die den 
sicheren Beweis ihrer Zugehorigkeit batten erbringen konnen. 
In inanchen Fallen stellte es sich auch als selir schwer 
heraus, zu entscheiden, ob ein selbstftndigcr Dialekt nur als 
lokale Abart eines anderen Dialekts zu behandeln war, oder 
ob er verdiente, als besondere Spraclie klassifiziert zu werden.

Θ. Die Charakteristika, auf die man dabei achten mufs, 
sind in beiden Filllen selir verschieden. Bei der Sonderung 
zweier Sprachen wird die Schwierigkeit oft durch die 
Mischung mit Worten verursacht, die, der Spraclie eines be- 
nachbarten Volkes oder eines Eroberers entlehnt, endlich einen 
so betrttchtlichen Teil des Wortschatzes bilden, dafs sie den 
ursprUnglichen Charakter der Spraclie verdunkcln. So giebt 
es im Deutechen eine ziemliche Anzahl von Wbrtern, die



trotz ihres nicht germanischen Ursprungs in den allgemeinen 
Gebrauch libergegangen Bind. Eine Schicht derartiger Wftrter 
kam im Altcrtum untcr die germaniHchen St&mme durch di- 
rekte Entlchnung im Verkehr mit den Romern, wie z. B. 
got. asilus, ahd. esil, nhd. Esel — lat. asinus; lat. murus giebt 
ahd. nhd. Mauer; lat. postis, ahd. pfost, nhd. Pfosten;
lat. pila, ahd. pfildri, nhd. Pfeilcr; lat tegula, ahd. ziagal, nhd. 
Ziegel; lat. speculum, ahd. spiagal, nhd. Spiegel. Eine andere 
Schicht kam im Mittelaltcr durch die Bekehrung der ger
manischen Stilmme zum Christentum unter diese, z. B. ahd. 
predig on, nhd. predigen — praedieare; ahd. prestar, priestar 
nhd. Priester — lat. presbyter (πρεσβύτερος) ; ahd. bdbes, 
mhd. bdbcst, rihd. Papst =  lat. pfipa\ auch sonst nahm wUh- 
rend dieser ganzen Zeit das Deutsche gelehrte lateinische 
Wflrter in sich auf, z. B. ahd. briaf, nhd. Brief — lat. brevis 
(scil. libellus). Einmal eingefiihrt, wurde dieses importierte 
Gut zum integrierenden Bestandteil der Sprache und wurde 
wie das einheimische verarbeitet; so hat sich mit der Zeit 
ίιείολ,ΟΊΓος zu nhd. Bischof gewandelt. Eine weitere Schicht 
fremden Wortmaterials wurde dann durch die hflfisch - ritter- 
liche Gesellschaft in mhd. Zeit eingefuhrt, wie z. B. mhd. 
dventiure, nhd. Abenteuer — afrz. aventure\ mhd. nhd. tur- 
niercn =  afrz. tornoyer u. s. w. Eine fernere Periode der 
Entlchnung trat nach dem Wiedererwachen der klassischen 
Studien ein, als man in der Begeisterung fUr die neue Ge- 
lehrsamkeit die deutsche Sprache durch Aufpfropfen einer 
^Icnge klassischer Wdrter zu verbessern glaubte. Darum haben 
wir oft dasselbe Wort unter verschiedenen Formen, von denen 
die eine frUlier als die andere entlehnt ist, wie z. B. Priester 
nebon Presbyter, beide mit Durchgang durch lat. presbyter 
aus /ερεσβι'τερος. Oft aber ist auch, abgesehen von der Zeit 
der Entlchnung, cine dieser Formen durch das Medium einer 
anderen Sprache zu uns gekoinmen, wie blamieren und bias- 
phemieren. Beide gehen zuriick auf griech. βλασφ^μεϊν 
>  lat. blasphemare, die erstere aber ist auf ihrem Wege von 
Latium nach Deutschland tiber Frankreich gewandert. In 
spHterer Zeit, als man den etymologischen Ursprung vieler 
dieser Wdrter erkannte, wurden alte Fremdwdrter durch
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cine der klassischen mehr genfiherte Orthographic so zu- 
gestutzt, da(s sie das Geprltge moderner Eutlehnungen er- 
hielten. Man schrieb Papst flir bdbest, griechiscli ftir kriechisch, 
Christ fur Krist u. s. w.

1 0 . Alle diese Fremdwtfrter aber sind dem deutsclien . 
Wortmatcrial einverleibt und mtissen sich den Regeln unserer 
Grammatik fUgen. Im Englischen ist sogar der grofste Teil 
des Wortschatzes dem Griechischen und Lateinischen ent- 
lehnt, und doch bezweifelt niemand, dafs diese Sprache eine 
gennanische ist: das beweisen die Reste der Flexion, die sie 
bewahrt hat, und der Umstand, dafs im gewGhnlichen Leben 
die Wtirter germanischen Ursprungs tiberwiegend gebraucht 
werden. Angenommen selbst, unsere Sprache w&re dermafsen 
mit Fremdem durchsetzt, dafs wir Siitze bilden mlifsten, wie 
diesen: Die Majoritat konsiatierte das evidente Faktum, dafs 
die Produktionen klasstscher Autoren superioren Talentes vor 
den Elaboraten modernstcr Skribenten primaren Ranges enorm 
prdvalieren, so wlirde unsere Sprache trotzdem ihrer typischen 
Grammatik wegen ihre Stelleunter den germanischen Schwestern 
bewahren.

11. In manchen Sprachen indessen sind die Ge- 
schichte der Entlehnungen und ihre Beziehungen zu den 
Nachbarsprachen niclit so klar, wie im Deutsclien. Darum 
machcn einige Idiome, wie das Armenische und das Alba- 
neeische, eben jetzt erst ihr Recht auf eine Einreihung in die 
idg. Familie geltend, auf eine Einreihung nicht als unter- 
geordnete Dialekte, sondern als selbstilndige Sprachen. Beim 
Albanesiechen ward das Problem Hufserst verwickelt durch 
die grofse Mannigfaltigkeit der Sprachen, die sich in sein 
Gebiet eingedrangt batten: Slavisch, Tiirkisch, Griechiscli, 
Lateinisch haben alle eigene Bestandteile in seinen Wortschatz 
eingeschrauggelt

1 β . Wie schwierig aber auch die Aufgabe ist, nahe ver- 
wandte Sprachen von cinandcr zu unterscheiden, so wird sie 
doch bei weitem an Schwierigkeit Ubertroflen durch die, zu 
bestimmen, ob eine Sprache indogcnnanisch ist oder nicht. 
Welche Kriterien giebt es fUr den Sprachforscher als Leit- 
eterne bei dieser Untersuchung?
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Urn eine Sprache der idg. Familie zusprechen zu konnen, 
miissen wir vorher verschiedene Dinge erweisen, n&mlich*

1. dafs die Wortbasen oder Wurzeln dieser Sprache vor- 
herrschend identisch sind mit denen, die in anderen 
idg. Spraehen erscheinen;

2. dafs die Art und Weise, Nomina und Verba aus diesen 
Wurzeln zu bilden, mit der identisch ist, die in anderen 
idg. Spraehen erseheint;

3. dafs die Veranderungen, die die Worter behufs Aus- 
drucks verschiedener Beziehungen innerhalb des 
Satzes erleiden, derselben Art sind, wie in anderen 
idg. Spraehen.

Von diesen drei Bedingungen ist nur die erste unerlafs- 
lich ; die zweite und dritte konnen durch Verdunkelung der be- 
treffendenVerhaltnisse praktisch verschwinden. ImFranzosischen 
ist die Nominalflexion vollig geschwunden; im Deutschen ist 
die Verbalflexion im Vergleieh mit der idg. (vgl. z. B. die 
griechische!) auf ein Minimum reduziert. Noch mehr ist die 
englische Formenlehre zersetzt.

13. Einen ziemlich sicheren Beweis liefert die Identitat 
der Pronomina und Numeralia. Die Pronomina sind fur das 
Leben einer Sprache so wesentlich, dafs ihre Aufgabe zu 
Gunsten anderer, aus fremder Quelle stammender unwahr- 
scheinlich ist. Aber aucli sie sind nicht immer ein sicherer 
Beleg ftir die Verwandtschaft zweier Spraehen. Vielleicht exi- 
stiert diese Frage fur die idg. Spraehen nicht1; aber in einer

, anderen Spraehfamilie, im Semitischen, bereitet sie grofse 
Schwierigkeiten. Das Koptische und die semitische Familie 
ahneln sich fast nur in ihren Pronomina und Zahlwortern2.

14. Die Identitat von Wurzeln einer Sprache mit denen 
der andern idg. Spraehen darzuthun, ist es nicht erforderlich, 
dafs die sie bildenden Lauie identisch sind. Das b im deutschen 
gebaren entspricht dem f  im lat. fero, dem ψ im griech. φέρω 
und dem bh im skt. bharami. Das h im deutschen I'finnen

1 Doch ist. es nach Gustav Meyer (Essays und Studien, S. 63) 
wahrseheinlich, dafs das Albanesische seinen Artikel und einige wich- 
tige Pronomina dem Lateinisclien entlehnt hat.

• 2 Renan, Histoire des Longues Semitiques, S. 84 f.



entspricht dem g im lat. gnosco, dem y im grtech. γί-γνώ-σκω, 
dem έ im lit. iinaii und dem j  im skt. jti-nA-nti. Aber alle 
Sprachforscher sind darin einig, dafs δ, f  φ und hh in dem 
einen und lm9 g, y, j  in dem andern Falle in verschiedener 
Weisc nur einen ursprtinglichen Laut vertreten: bh im ereten 
und einen ^r-Laut im zweiten Falle. Die Vertretung des ur- 
sprttnglichen Lautes durch den entsprechenden Laut der ab- 
geleiteten Sprachc 1st mit einigen begreiflichen Ausnahmen 
unver&nderlich. Alles, was notig ist, ist darum nur, dafs sich 
in der Abwechslung der Laute unter verwandten Sprachen ein 
bestimmtes System zeigt. Hiitten wir gefunden, dafs kein solches 
System existierte, dafs unter denselben Verhaltnissen griech. φ  
im Deutschen bald durch m, bald durch #, bald durch r  ver
treten wiirde und gelegentlich gar schwilnde, so miifsten wir 
daraus schliefsen crstens, dafs die Sprachforscher in diesen 
Filllen Worter zusamroengestellt liittten, die nicht zusammen 
gchorten, und wir miifsten zweitens, wenn dieses Verhiiltnis sich 
vorherrschend auch bei alien anderen Lauten zeigte, mit Aus- 
nahme weniger Wcirter mit derselben Bedeutung, daraus 
schliefsen, dafs das Griechische und Deutsche in keinem ur- 
sprtinglichen Zusammenhange stiinden, und dafs seine Flexions- 
endungen einer idg. Sprache entlehnt wiircn, mit der es eine 
Zeit lang in sehr enger BerUhrung gestanden hlitte.

15. Nach diesen Prinzipien hat die Sprachwissenschaft 
folgende Sprachen als zur idg. Familie gehorig festgestellt:

I. Die a r i s c h e  Gruppe. Sie umschliefst:
a. Das S a n s k r i t ,  die alte Sprachc der in das 

Pandschab eindringenden idg. Eroberer. Die 
Hlteste in ihr verfafste Litteratur bilden die Vedenr 
die ttltesten Schriftwerke, die uns von einer idg. 
Sprache geblieben sind. Sie gehen etwa bis 
1500 v. Chr.1 zuriick und verhaltcn sich mit

1 H. Jacobi, Vber das Alter des Higveda (Fcstgrufs an H. v. Roth, 
S. 68 ff. ) und Hal Gangadhar Tilak, Summary of the principal facts and 
arguments (The Orion, 6. Jan. 1894) sind ucucrdinge auf Grund unab- 
hfttigiger, Aiifiiatroiioinisclicii imVoda iiberlieferten Thatsaehcnberuhender 
Untcrsuchungen zu dem Resultate gckommen, dafs der iiltcste Veda, 
dev Rigveda, in der Zeit von 4500—2500 v.'Chr. entstanden ist.
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ihrer Sprache zur klassischen etwa wie das ho- 
merische zum klassischen Griechisch. Das Sanskrit 
als Volkssprache ist in vorchristlicher Zeit aus- 
gestorben und machte dem Prakrit und Pali 
Platz, Mundarten. die sich aus dem Sanskrit 
entwickelt haben, aber auch heute nicht mehr 
in ursprunglicher Gestalt vorhanden sind, sondern 
durch das Hindi und andere moderne Dialekte 
vertreten werden. Die Zigeunersprache ist ein 
nach dem Wes ten verschlagener entarteter Zweig 
dieser Familie.

b. Die i r a n i s c h e n  Dialekte, A v e s t i s c h  (Ost- 
iranisch), die Sprache des Avesta, der heiligen 
Biicher der Parsen (die indessen auch Dialekt- 
verschiedenheiten zeigen), und A 11 p e r s i s c h , die 
Sprache der westiranischen Keilinschriften, welche 
die Thaten der alten persischen Konige berichten.

Von den Bestandteilen des Avesta nimmt man 
an, dafs sie verschiedenen Perioden zwischen 1100 
und GOO v. Chr. angehoren. Die altesten per
sischen Keilinschriften stammen vom Konig Darius 
aus dem Jahre 520 v. Chr.

Das Charakteristikum dieser Gruppe ist der 
Verlust des ursprunglichen Unterschieds z\rischen 
a, e und o, die in ihr alle durch a vertreten sind, 
obgleich dieser Laut wahrscheinlich vom ursprung
lichen α -Laut verschieden war. Ira Avestischen 
erscheinen auch spfttere Veranderungen dieses 
«-Lautes.

II. A r m e n  is ch. Diese Sprache, seit dem 5. Jahrhundert 
n. Chr. bekannt, ist erst neuerdings von der iranischen 
Familie geschieden worden.

III. G r i e c h i s c h .  Das Griechische ist uns durch eine 
ausgebreitete Litteratur und durch zahlreiche In- 
schriften bekannt, die uns die besonderen Merkraale 
der zahlreichen Dialekte genau unterscheiden lassen, in 
die die Sprache zerfiel. Eine tjbersicht liber die haupt- 
sachlichsten griechischen Dialekte wird im Anhang 
gegeben werden.
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IV. A lb a n e s is c h . Es hat keine alte Litteratur und ist 
erst neuerdings der idg. Sprachfamilie als selbstkndiges 
Glied einverleibt worden.

V. L a t e i n i s c h  und die verwand ten i t a l i s c h e n  Di a r  
l e k t e ,  O s k i s c h ,  U m b r i s c h  und verschiedene 
kleinere Zweige. Abgesehen von der ausgebreiteten 
und mannigfaltigen Litteratur besitzen wir fur das La- 
teinische eine grofse Menge von Inschriften, selten aus 
alter Zeit, aufserordentlicli h&ufig aus der Kaiserzeit. 
Die Geschichte des Lateinischen und der anderen 
italischen Dialekte ist aus zwei GrUnden selir wichtig 
und interessant.

1. Ein seltsamer Parallelismus zeigt sich in Bezug 
auf die Behandlung der Gutturale zwisehen Os
kisch und Lateinisch einer- und Kymrisch und 
Irisch andererseits. Im Oskischen und Kym- 
rischen erscheint in vielen F&llen p , wo im La
teinischen und Irischen qu oder c steht.

2. Der zweite und viol wichtigerc Grund ist der, 
dafs sich aus deni Lateinischen — allerdings nicht 
aus seiner litterarischen Form, wie wir sie in den 
grofsen rOmischen Schriftstellern linden, sondern 
aus der gewtfhnlichen Volkssprachq — die ver- 
schiedenen romanischen Sprachen entwickelt 
haben: Italienisch, Provei^alisch, Franz8sisch, Spa- 
nisch, Portugiesisch, Wallachisch, Rhiitoromanisch.

Diese bilden gleichsam eine untergeordnete 
Parallele zu der Geschichte der idg. Sprach
familie. Fast ebensoviel besondere und gegen- 
eeitig unversUlndliche Dialekte haben sich aus 
dem Lateinischen entwickelt, ale es Zweige der 
grofsen idg. Familie giebt; doch im ersten Falle 
besitzen wir, was im zwei ten auf irniner fUr uns 
verloren ist: die Muttersprache, der sie entstammen. 
Wir haben das ursprlingliche Latein, doch diirfen 
wir, abgesehen von hypothetischer Wiederher- 
stellung, nicht hoffen, das ursprlingliche Indo- 
germanieche wieder zu entdecken.
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Der Ursprung eines italischen Dialekts, des 
E t r u s k i s c h e n ,  ist in geheimes Dunkel gehullt. 
Von verschiedenen Gelehrten ist er in fast jede 
Sprachfamilie eingereiht worden. Jetzt herrscht 
das Bestreben vor, es dem Idg. zuzuweisen und 
selbst eng mit den anderen italischen Dialekten 
zu verbinden.

VI. K e l t i s c h .  Dies umfafst:
1. das A l t g a l l i s c h e ,  gesprochen zur Zeit Casars, 

uns bekannt durch gelegentlick von griechischen 
und romischen Schriftstellern aufbewahrte Worte 
(Eigennamen, Pflanzennamen u. dgl.) und durch 
einige Inschriften und Munzen;

2. das K y m r i s c h e  mit einer ausgedehnten TLitte- 
ratur seit dem 11. Jahrhundert;

3. d a s C o r n i s c h e ,  seitAnfang unseres Jahrhunderts 
erloschen;

4. das B r e t o n i s c h e ,  aus Cornwall 400—600 n. Chr. 
in die Bretagne eingeftihrt;

5. das M a n x  auf der Insel Man;
6. das I r i s e  he oder das Galische von Irland, zuerst 

auftretend in Glossen aus dem 8. Jahrhundert zur 
Erklarung von Wortern in lateinischen Hand- 
schriften. In seinen spateren Perioden war es 
als Mi11e 1 - und N e u i r i s c h  Sprache einer 
reichen Litteratur;

7. das S c h o t t i s c h e  oder das Galische von Schott- 
land, durch seine Abstammung dem Irischen eng 
verwandt. Seine altesten Belege, die Urkunden 
des Book of Deer, gehen ins 11. und 12. Jahr
hundert zuruck.

Diese Dialekte zerfallen in zwei grofse 
Gruppen, da die ersten vier in gewissen Punkten 
libereinstimmen, die sie scharf von den drei 
letzten trennen1.

1 Einige Gelehrte nelimen drei Gruppen an, indem sie das Gallische 
vom Kymrischen, Cornischen und Bretonischen trennen.



VII. G e r ma n i s c h .  Diese Gruppe zerfftllt in drei grofse 
Zweige:

1. das G o t i s c h e, ttberliefert in den Fragmenten der 
westgotischen Bibeliibersetzung, die Bischof Wul- 
fila im 4. Jahrliundert n. Chr. fUr sein Volk fertigte, 
das um diese Zeit am n(Srdlichen Ufer der Donau 
sefshaft war;

2. die s k a n d i n a v i s c h e  (nordische) Gruppe, be- 
stehend aus dem I s l f t n d i s c k e n ,  N o r -  
w e g i s c h e n ,  S c h w e d i s c h e n  und D&nischen.  
Die Runeninschriften sind die iiltesten Reste 
dieses Zweiges und gehen vielleicht bis ins
5. Jahrliundert n. Chr. zurUck.

Das Gotische und Norwegische bezeichnet man 
gewBhnlich mit einem Gesamtnamen als das Ost -  
g e r m a n i s c h e ;

3. die w e s t g e r m a n i s c h e n  Dialekte. In Chester 
Zeit gehoren dahin das A n g e 1 s & c h s i s c h e (Alt- 
englische), F r i e s i s c h e ,  A l t s  itch si s c he  (oder 
Altnicderdeutsche), A1 th o c h d e u t s c l i e  und Alt-  
n i e d e r f r ft n k i s c h e , aus dem sich das N i e d e r -  
1 it n d i s c h e und das V 1 it m i s c h e entwickelt hat.

Das ftlteete Denkmal fiir diese Dialekte ist 
vielleicht der angelsiichsiche Beowulf, der in seiner 
ursprtinglichen Form von den sHchsischen Er- 
oberern vom Festland mit nach England gebracht 
worden sein mag.

VIII. Die b a l t i e c h - s l a v i s c h e  Gruppe. Wie die arische, 
italische und keltische Gruppe zerfallt auch diese in 
zwei scliarf gesonderte Abteilungen:

1. das e i g e n t l i c h e  S l a v i s c h e .  Dasselbe um- 
schliefst cine grofse Menge verschiedener Dialekte: 
das A l t b u l g a r i e c h e ,  in dem die illtesten christ- 
lichen Urkundcn der Slaven abgefafst sind (die 
illtesten aus dem 9. Jahrliundert), das BO hmische,  
das P o l n i s c h e ,  d a s R u s s i s c h e  mit alien seinen 
Verschiedenheiten, das S e r b o - K r o a t i s c h e ,  
S o r b i s c h e  und S l o v e n i s c h e ;
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2. die l e t t i s c h e  oder l i t a u i s c h e  Gruppe, be- 
stehend aus dem A l t p r e u f s i s c h e n ,  L e t -  
t i s c h e n  und L i t a u i s c h e n .

Das Altpreufsische ist seit zwei Jahrhunderten 
ausgestorben. Seine einzigen Reste uberliefern 
zwei Katechismen nebst dem sog. Enchiridion und 
zwei Glossare, und auch die beiden anderen Dialekte 
haben keine eigentliche Litteratur. Das Let
tische und Litauische werden nocli im Grenzgebiet 
zwischen Preufsen und Rufsland gesprochen; das 
Lettische ist der nordlichere der beiden Dialekte. 
Beide unterscheiden sich in der Akzentuation, und 
die Formen des Lettischen sind bereits mehr ver- 
fallen, als die des Litauischen.

1 β . Oline Zweifel gehen diese acht Dialektgruppen 
auf e i n c  Grundsprache zuruck, und durch Vergleichung 
der Formen dieser verschiedenen Spi'achen vermbgen wir 
festzustellen, welches die Grundform in der ursprunglichen 
indogermanischen Sprache gewesen sein mag. Leider 
konnen wir die Richtigkeit unserer Ansatze nicht durch 
Vergleichung hypothetischer mit belegten Formen be- 
weisen, denn nicht ein einziges Wort dieser Grundsprache 
hat sich bis in unsere Zeit erhalten. Ebenso gering ist 
unsere Kenntnis von der Urheimat des Volkes, das diese 
Sprache gesprochen hat, und von seiner Zivilisation. Mannig- 
faltig waren die geistreichen Versuche der Gelehrten, die 
Finsternis aufzuhellen, welche diesen Teil der Geschichte 

'unserer Rasse umgiebt, und grofs wiirde die Wichtigkeit von 
ihnen gevvonnener sicherer Resultate nicht nur fur die Sprach- 
wissenschaft, sondern auch fur die Anthropologie sein, hatten 
nur diese Bemuhungen die geringste Aussicht auf Erfolg. 
Friiher setzte man, teilweise im Anschlufs an die biblische 
Sage, teilweise in dem Glaubeh, dafs die arischen Mitglieder 
der Familie in jeder Beziehung die urspriinglichere idg. 
Sprachform bewahrt htltten, den Sitz des Urvolkes in 
das Hochland Innerasiens. Neuere Untersuchungen wollen 
ihn nacli den Grenzen Europas und Asiens oder auch nach 
dem Norden von Europa verlegen.
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19. Auf Grund des vergleichenden Stadiums der Be- 
zeichnungen gewOhnlicher Gegenst&nde, die sich bei den 
verschiedenen Zweigen des idg. Stammes iinden, hat man 
auch versucht, die HOhc festzustellen, welche die Zivilisation 
des Urvolkes erreicht hatte. Aber bier ist ein Erfolg fast 
ebenso problematisch, denn es genUgt niclit zu zeigen, dafs 
einige oder alle idg. Vfllker einen bestimmten Namen ftir einen 
Gegenstand (z. B. ein Metall, eine Waffe u. s. w.) gebrauchten. 
Um den Charakter der Zivilisation des Urvolkes hierdurch fest- 
zustellen, mufs man erst nocli beweisen, dafs die betr. Wtfrter in 
alien diesen Sprachen dieselben Gegenstiinde bezeichnen; andern- 
falls mufs fiir eine Abweichung von der angenommenen Ur- 
bedeutung der Beweis durch eine klare Reihe von Begriffsver- 
iinderungen erbracht werden: in vielen Fallen fehlen uns nun 
aber dabei wichtige Glieder und werden uns vermutlich immer 
fehlen. Dafs das idg. Urvolk die gew5hnlichsten Haustiere, Rind, 
Schaf und Schwein kannte, ist festgestellt; aber die Biiume 
und Mctalle, auf die sich seine Kenntnis erstreckte, sind sehr 
unsicher. Denn wenn Menschen ihre Wohnsitze verlassen, 
so haben sie immer das Bestreben, die alten Namen auf neue 
Gegcnstfinde zu iibertragen, und wir haben kein Mittel, festzu- 
stellen, inwieweit ein Zweig der Familie von eincm anderen 
derartige Bezeichnungen entlehnt hat, der ihm vcinmal in vor- 
historischer Zeit benachbart war. Kein Volk aber ist viel- 
leicht so viel auf der Erde bin und her gezogen, als die 
Indogermanen. Bei Anbruch der MorgenrOte der historischen 
Zeit iinden wir die arischen, slavischen, germanischen und 
kcltischen Sttfmmc in einem Zustand lebhafter Wanderung 
begriflen; die Wanderungen aber, die sie in den Tausenden von 
Jahren v o r dieserZeit vollbracht, wer vermochte sie zu nennen?

1 β . Ein anderer Gegenstand, liber den in jlingster 
Zeit von den Gelehrten viel gestritten worden, ist der Grad 
des Zusainmenhangs unter den idg. Einzelsprachen. Ver- 
schiedene geistreiche Theorien sind aufgestellt worden, die 
man nach einem analogischen Zug in ihrer Struktur zu be- 
nennen pilegt, wie Schleichers Stammbaumthcorie, Johannes 
Schmidts WcUenthcorie u. s. w. Auch hat man einen deutliehen 
Unterschied zwischcn den europiiischen und. asiatischen

OilcH, OiAiiimatik. n



18

Zweigen der Familie zu erweisen versucht auf Grund des 
Umstandes, dafs die europaischen Sprachen a7 e7 o zeigen, wo 
die asiatischen Glieder nur a haben. Doch scheiterte dieser 
Versuch daran, dafs das Armenische, ein asiatischer Zweig1, 
obwohl wahrscheinlich nicht seit sehr alter Zeit in Armenien 
hcimisch, den e-Laut der europaischen Sprachen zeigt und so 
eine vermittelnde Stellung einnimmt. Es finden sich auf- 
fallende tlbereinstimmungen zwischen verschiedenen Gliedern 
der Familie in Einzelheiten, wie z. B. zwischen den italischen 
und lettischen Familien in dem Bestreben, die Form der ur- 
sprltnglichen Deklination konsonantischer St&mme in die der 
ί -Stamme zu verwandeln; zwischen dem Griechischen und 
dem Sanskrit in der Behandlung gewisser Nasenlaute und der 
Bildung einiger Verbalstamme; zwischen den arischenund bal- 
tisch-slavischen Zweigen in der Behandlung der gutturalen 
Laute; zwischen dem Germanischen und Slavischen in dem Ein- 
schieben eines t zwischen s und r; vgl. deutsch Strom, abulg. 
o-strovu cInsel5 2. Das Griechische, Italische und einige kel- 
tische Dialekte stimmen darin tiberein, dafs sie eine Klasse 
ursprlinglicher g - Laute durch h ersetzen: vgl. βονς und bos. 
Das Griechische und Lateinische gehen zusammen in der Ver- 
wandlung eines ursprtinglichen m n vor j-Lauten, wie in 
βαίνω, venio (§ 140), und in beiden hat die Flexion des 
gen. pi. der pronominalen ά-Stamme die nominalen ά-Stamme 
beeinflufst: τάων is-tcirum (urspr. Hasom) veranlafst die Bildung 
&εάων7 dearum. Andere Formen wieder scheinen sowohl im 
Griechischen als im Lateinischen in spaterer Zeit geschaffen zu 
sein, wie die 3. pi. imperat. λεγόντω (sp&ter λεγόντων u. s. w.), 
legunto, die nicht zur urspriinglichen Verbalflexion gehort.

Doch reichen diesetjbereinstimmungen nicht hin, engereVer- 
wandtschaft zwischen zwei bestimmten Gliedern der Familie zu 
beweisen, als zwischen zwei beliebigen anderen. Solche Ver- 
&nderungen ursprunglicher Formen treten oft in den verschie
denen Sprachen ganz unabhangig ein. So haben gewisse Eigen- 
tiimlichkeiten der lettischen Mundarten und der romanischen

1 Audere meinen, das Armenische sei aus Europa nach Asien ge- 
wandert. In diesem Falle ware naturlich der obige Einwand hinfallig.

-2 Brugmann, Techmers Zeitschrift I, S. 234.



Sprachen genaue Parallelen in den vom Sanskrit abstammen- 
den Dialekten. Niclit nur im Griechischen und Lateinischen 
affiziert die pronominale Flexion das Nomen: ganz ahnliche 
Vorgflnge finden sich im Pali, und im Gotisehen sind andere 
Kasus des Nomens beeinflufst, als diejenigen, die in den 
klassischen Sprachen betroffen werden.

19. Die einzigen Glieder der Familie, welche so scliwer- 
wiegende tibereinstimmungen zeigen, dafs ihre naliere Ver- 
wandtschaft dadurch wahrsclieinlich wird, sind die italischen 
und keltischen Dialekte. In beiden Gruppen zeigen einige 
Zweige p  an Stelle eines ursprtinglichen stark gutturalen k, 
andere zeigen c oder qu. In beiden Gruppen wird das Passiv 
auf gleiche Weise gebildet1, und ein sekundiires Imperfekt 
und Futur erscheint in beiden von abgeleiteten Verben — im 
Lateinischen die -bam- und -ho-Formen. Aufserdem haben 
sie einige geringftigige tibereinstimmungen, aber die Ahnlich- 
keiten im Verbum sind so bemerkenswert, dafs sie einen un- 
gewOhnlich engen Zusammenhang zwischen den beiden 
Sprachen fast beweisen, besonders wenn wir bedenken, dafs 
nirgends sonst ahnliche Passiv-, Futur- und Imperfektfonnen 
vorkommen.

III. Wie unterscheiden sich die indogermanischen 
von anderen Sprachen2?

9 0 .  Nehmen wir ein gewohnliches Wort, das in einer 
betnlchtlichen Anzahl idg. Sprachen vorhanden ist, und be- 
trachten wir die verschiedenen Gestalten, die es annimmt.

1. skt. dsvas.
2. gr. ϊππος (dial, ϊ'ζκος).
3. lat. equos (alt. Form for equus).

1 Nach Zimmer {KX, 30, S. 240) ist diese Fonnenidentitat andere 
zu erklftren.

2 Der in dicsern Kapitel besproehene Gegenstand ist sehr aus- 
fuhrlich bohandelt von F. Mieteli in seiner Charakteristik der haupt- 
sachliehsten Typen des Sprachbaucs. 1893.

2*
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4. a. altir. ech.
b. kymr. ep,

5. got aihwctriundi (‘Rofsdorn’ 1 =  Dornstrauch). as.
6. lit. aszvά (‘Stute\ Das masc. aszvas ist ausgestorben2),

Aus dem Sanskrit, Lateinischen, Gotischen und Litauischen 
ist leicht zu erseten, dafs man das Wort in zwei Silben zer- 
legen kann: άέ-vas, eq-uos, aih-wa, asz-vd,. Nun wissen wir 
aus einer langen Reihe von Beobachtungen, die wir an diesen 
Sprachen angestellt haben, dafs der erste Teil dieser Wdrter, 
obgleich jetzt in jeder verschieden, urspriinglich in alien 
gleich war. Jeder Schuler weifs femer, dafs in dieser Klasse 
von Wortern, mflgen wir sie nun als o-St&mme oder Nomina 
der 2. Deklination bezeichnen, in alien Maskulina s das 
Zeichen des Nominative ist. Wir kftnnen darum dieses -s am 
Ende des Wortes abtrennen als ein Zeichen, das einen be- 
sonderen Zweck hat

21. Vergleichen wir nun mit equos ein anderes Wort, z. B. 
lat. viduos! Gehen wir die Sprachen in derselben Reihen- 
folge durch, so erzielen wir ein dem vorigen gleichartiges 
Resultat.

1. skt. vidhdvas.
2. gr. ηίϋ-εος (d. i. r^piO-e^fog).
8. lat. viduos (viduus adj., vidua subst.).
4. a. altir. fedb.

b. kymr. gweddw.

1 In Bezug auf die Biidung vgl. βου-λι-μ£α , βού-βρωσιις, engl. 
horse-laugh, horse-play, deutsch Pferde-kummel, Pferde-bohne.

2 In Bezug auf die Erhaltung des Feminine und das Aussterben 
des Maskulins vgl. deutsch Mdlvre, f. =  ags. mere, Fern, zu ags. mearh m. 
=  ahd. marah n., nhd. nur noch erhalten in Marschall =  mhd. mar· 
schalc, ahd. marahscalc, in der lex Salica mar is coleus, eigtl. Pferde- 
knecht igot. skalks =  nhd. Schalk, urspr. =  Knechi). Frz. marέdial 
(ferrant) hat noch heute die Bedeutung von Hufschmied. Fur das ags, 
m. mearh lid. n. marah traten hengist, nhd. Hengst und hr os, nhd. Bofs, 
engl. horse ein. Heute brauchen wir fiir Bofs in der Umgangssprache 
das Wort Pferd «  spat lat. par averedus, afz, palefreie, engl. palfrey)» Im 
Litauischen hat ar-klys =  Pflugtier (aus ders. Wurzcl wie lat. ar-are) 
*a?zpas verdrkngt.
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5. got. widuwo (fern. 0n-Stamm).
6. abulg. vfdova (aucli fem.)1.

88. Aus der Vergleichung ersehen wir, dafs es in diesen 
Wortern aufser dem Nominativsuffix noch einen ausscheidbaren 
Teil giebt, der in den klassischen Sprachen als -vo- oder -j=0- 
erscheint. Diesen nennt man das Nominal- , formative oder 
Stammsuffix, d. h. das Suffix, durcli dessen Anfligung der 
Nominalstamm aus cinera noch primitiveren Bestandteil ge- 
bildet wird, der nun tibrig bleibt. Diesen primitiven Bestand
teil nennt man die Wurzel.

8 3 . So kann man equos und viduos zerlegen in
1. -s, das den Nominativ bildende Kasussuffix,
2. -vo- oder -mo-, das Nominalstammsuffix, und
3. eq- oder ec- und vid-\—} die Wurzel.

Das Zeichen +  setzt man nach vid, weil, wie die meisten 
Sprachen zeigen, cin anderer Laut zwischen der ersten Silbe 
und dem suffixalen -vo- steht, mdglicherweise ein Zeichen da- 
fUr, dafs diese Formen nicht direkt von der Wurzel, sondern 
von einem Verbalstamm abgeleitet sind1 2.

84·. In keiner idg. Sprache erscheint eine Wurzel ftir sich,
d. h. keinc Wurzel hat eine unabhdngige Existenz. Wurzel ist 
nur ein konventioneller Ausdruck der Grammatiker zur Be- 
zeichnung dee Wortteiles, der tibrig bleibt, wenn alles Fonna- 
tive entfernt ist.

Das Wort Wurzel hat in dieser Verwcndung eine Uber- 
tragene Bedeutung, und da alle idg. Sprachen einer Ur- oder 
Wurzelsprache entstammen, die jetzt verloren ist, mtifsten 
wir eigentlich, wenn wir von Wurzeln sprechen, diese in der 
Form geben, die wir auf Grund einer Vergleichung ihrer ver- 
echiedenen Nachkommen fllr die in der Ursprache gebrftuchlich 
geweeene halten. Nicht selten aber mangelt uns das Material 
zu einer befriedigenden Erschliefsung der Art; darum recht-

1 Delbruck (Die Indogerm. Vertcandtschaftsnamen, S.64ff.) liftlt die 
Fcmininformen dieses Stammes fflr die iiltercn; jedenfalls aber let die 
Suffixbildung dieeclbe.

8 Brugmann, Or, II. § 64, 8. 126.
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fertigt uns der praktische Nutzen, wenn wir von den Wurzeln 
einer Einzelsprache reden, z. B. von griechischen und latei- 
nischen Wurzeln. Denn wenn wir das thun, so versteht es 
sich von selbst, dafs wir mit diesem Ausdruck nichts be- 
zeichnen, was selbstandig in der Sprache existiert, sondern 
nur das Bruchsttick eines wirklichen Wortes, das ubrig bleibt, 
wenn wir alle formativen Elemente daraus streichen. Von 
diesem Gesichtspunkte aus ist es gleichgultig, was die Wurzel 
selbst gewesen ist und ob eine lange geschiehtliche Entwick- 
lung hinter ihr liegt oder niclit. In jeder Sprache bleibt ein 
Residuum, dessen Behandlung dem Sprachforscher unmoglich 
ist, weil die Formen in der idg. Familie aufserhalb der von 
ihm behandelten Einzelsprache augenscheinlich nicht vor- 
kommen. Solche Worter kSnnen wunderliche Bildungen sein,. 
wie Van Helmonts Gas und Reichenbachs Od, Versuche abso- 
luter Neuschopfungen, oder sie konnen von Eigennamen ab- 
geleitet sein, die selbst einer anderen Sprache angehoren.

Im Englischen giebt es einen Ausdruck cto burke dis
cussion5 (‘die Unterhandlung abbrechen5), eine Bildung unseres 
Jahrhunderts. Das Wort burke hat eine selfsame Geschichte. 
1827—1828 namlich lebte in Edinburgh ein Irlander namens 
Burke, der die anatomischen Kurse mit Leichen von Personen 
versah, die er erwtirgt hatte: daher der Ausdruck cto burke 
(stifle) discussion5, eigentlich cdie Unierredimg burken (er- 
stickeny 1. Nun ist Burke kein irisches Wort, sondern giebt 
nur die irische Aussprache des Namens (Be) Burgh, den ge- 
wisse Englander fuhrten, als sie sich Aror einigen hundert 

' Jahren in Irland ansiedelten. Bei weiterem Zuruckgehen 
linden wir, dafs das Wort aus der Normandie nach Eng
land gekommen war, und dafs der Name, trotzdem das 
Volk, das von dort nach England kam, einen wfran- 
zftsischen Dialekt sprach, germanischen Ursprungs ist; vgl. 
deutsch Burg , engl. borough (in Edin-borough u. s. w.). 
Aus dem mittelalterlieh-lateinischen burgus entlehnten die 
romanischen Sprachen das Wort (vgl. ital. borgo, frz. bourg)} 1

1 Vgl. macadamisicrcn, ein Ausdruck, der nach dem Erfinder dieser 
Strafsenbautechnik Mac Adam gebildet ist.



28

und es erscheint selbst im Irischen als borg. In seiner Ur- 
geschichte ist es mit Berg verwandt. Aus derselben Wurzel 
entsprofste das keltisehe Wort, das im Schottischen brae1 und 
dem Sanskrit-Adjektiv brhdt (cgrofsJ) steckt, ganz abgesehen 
von Eigennamen wie die der germanischen Burgunder und 
keltiechen Brigantes. Trotzdem ist burke im Englischen durch- 
aus eine Wurzel, aus der sich Nomina und Verba bilden 
lassen. Nur der Zufall hat uns seine frtihere Geschichte be- 
wahrt, die von der jetzigen vollig abweichende Bedeutungen 
zeigt.

Jedermann kennt das dcutsche Wort Dohnetscher. Ware 
die Geschichte der alteren deutschen und slavischen Dialekte so 
vbllig verloren, wie die Geschichte der idg. Ursprache oder die 
Urgeschiehte des Lateinischen, so mtifsten wir uns damit be- 
gniigen, Dolmetscher ein scheinbar isoliertes deutsches Wort 
zu nennen. Nun wissen wir aber, dais das Wort im Mhd. 
die Formen tolmetsche, tolmetze, tuhnetsche hatte, dafs es im 
13. Jahrhundert aus dem Magyarischen oder Slavischen 
(magy. tohndcs, altslav. tlumaft u. s. w.) ins Mhd. hertiber- 
genommen worden, und das fuhrt uns dann auf das TUr- 
kische hin, aus dem das Wort (nordtUrk. tilma£) ins Ma- 
g}rarische und Slavische ubergegangen war2.

Ein merkwlirdiges Beispiel daftir, wie ein englischer Name 
in eine andere Sprache Ubergegangen, ist das litauische smtas, 
der gewtfhnliche Ausdruck ftir ‘Hausirer’. Wiifsten wir nicht, 
dafs im Mittelalter in Litauen der Handel meist in den H&nden 
der Schotten lag, so wiirden wir sclnverlich in szutas «  deutsch 
Schotte) das engl. Scot wiedererkennen.

So sehen wir, wie ein Wort zufHllig zu einer ihm ur- 
eprUnglich heterogenen Bedeutung gelangen kann. Es kann 
aus einer anderen Sprache in einem Sinne herUbergenommen 
sein, den es zuvor nie in dieser Sprache besessen hatte; 
aber einmal eingcfuhrt, bleibt es fest, und eine Menge neuer 
Bildungen gehen von ihm aus; mit andern Worten, es wird 
zu einer Wurzel in der Sprache, in die es eben verpflanzt

1 Nacli Murray ware ee eine Spezialfonn fur brow.
* Giles stellt dazu nocli engl. talk; nach Kluge (Wb. s. v. horchen) 

iet dies aber eine Inteneivbildung zu tell.
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ist. Wer es fortan gebraucht, vermag es nicht weiter zu 
analysiercn, doch kann es wie ein einheimisches Wort be- 
handelt und in derselben Weise analysiert werclen, wie eine 
Reihe einheimischer Wortcr, denen es zufilllig ahnlich ist.

Bisweilen kann bei Nomina der Teil, der sich nicht 
weiter zerlegen liifst, mit einem Teil in Verben identifiziert 
werden, der auf Hhnliche Weise ttbrig geblieben ist. Das cq-} 
das von equos iibrig blieb, kftnnen wir nicht sicher mit der 
Wurzcl oines Verbs identifizieren mit Ausnahme derjenigen 
Verben natiirlich, die von dem Nomen selbst oder von seinen 
Ableitungen abgeleitet sind, wie equitare.

J55. Nchmcn wir nun oin anderes gewohnliches lateinisches 
Wort, z. B. mens. Der Genitiv zeigt uns, dafs es in seinem 
Stamm ein t hatte, und die Vergleichung von mentis mit 
Formon aus anderen Sprachen beweist, dafs es zu der Klasse 
der -tf-StUmmo gehort. Vgl.

1. skt. matis) d. i. ma-ti-s.
2. gr. μάντις.
3. lat. mens, urspr, Form *men-ti~s.
4. [air. cr-miti-u, dessen letzter Teil formell =  lat. menti-δ.]
5. got. ga-munds, ae. gemynd, engl. mind.
0. lit. at-minils, abulg. pa-mp-ti.

β β .  Behandeln wir dieses Wort wie die frttheren, und 
streichen wir erst das Nominativzeichen -s am Ende und dann 
das Nominalsuffix so bleibt eine Silbe, die in alien Kasus 
mit m boginnt und meist mit n ondigt, obgleich der dazwischen 
stehondo Vokal eino grolsc Mannigfaltigkeit zeigt. Der Grund 
liierfUr sowie ftir die Mannigfaltigkeit der Konsonanten, die 
das q in equos vertreten, wird spa ter (§§ 157, 136) erkl&rt 
wordcn. Vorl&ufig gcntigt es, die Form, die die Silbe in den 
verschiedenen Sprachen annimmt, und ihre Ahnlichkeit mit 
gewisson Verbalformen zu erkennen.

1. skt. manya-te (e ist im Skt. diphthongisch, hier =  a?), 
ptc. perf. pass, ma-tds.

2. gr. μαινετω <  μαν-ιε-ται (§ 83), μέ-μον-α, plur. 
μέ-μα-μεν.

8. lat. mon-eOy me-min-it <  *me-mon-it, re-min~i$cor << 
*rc-men-iscor.

'  I
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4. air. do-moiniur> dep. praes., d. Sinne nach =  lat. puto.
5. got. ga-mun-an.
6. lit. miti-nij ‘merken’ ; abulg. min-t-ti νομίζειν.

Ebenso vergleiche man die Form, die im Lateinischen 
als dos erscheint, mit dem Verbum, von dem sie abgeleitet ist:

1. sk t dati-vtiras, ‘das Geben liebend’ : dd-da-mi,
2. gr. δώ-τι-ςι δί-δω-μι.
3. lat. dos <  *do-ti~$ (vgl. mens) do.
4. lit. dU-ti-s du-mi.

β β .  So sehen wir, dafs sowolil Nomina als Verba von 
derselben Wurzel abgeleitet werden und sich in ihren Suffixen 
von einander unterscheiden. Dies gilt nur ftir das Verbum 
finitum: der Infinitiv und die Partizipien sind ihrer Flexion 
nach wirklich Nomina, nicht Verba. In ihrer Anwendung 
bilden sie die Brticke vom Nomen zum Verbum. Bisweilen 
hat eine dieser Formen verbale Funktion. Im Lateinischen 
wird legimini, der nom. plur. des ungebr&uchlichen ptc. praes. 
(— λεγόμενοι) statt der 2. plur. praes. gebraucht, und dieselbe 
oder eine wenigstens phonetiech mit ihr identische Form, 
die aber dem altgr. Inf. λεγίμεναι entspricht, steht ftir die 
enteprechende Form des Imperative.

Manche Sprachforscher nehmen eine nock engere Ver- 
bindung an und versuchen zu beweisen, dafs alle Verbal- 
forraen Nominalstttmme oder Nominalkasus seien2. Einen ge- 
wissen Grad von Glaubwlirdigkeit besitzt die Identifizierung 
dee -ti der 3. sing, praes. wie in skt. as-ft, gr. ίσ-τέ, mit der 
Nominalstammform, die wir in μάν-τι-ς fanden, und die auch 
mit regelrechtem Lautwandel (§ 133) in γίνε-σι-ς erscheint, 
und die Verbindung der 3. plur. dor. φέροντι, att. ψέρονσι 
mit dem plur. part φίροντες. Doch bleiben bei dieser 
Theorie ebensoviel Schwierigkeiten, als bei der gewtihn- 
lichen, die die Verbalendungen mit den perstfnlichen Pro- 
nomina verbindet

1 Die Form ist etwas zweifclhaft.
8 Sayce, Techmers Zeitschr. I, S. 222.
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SO. Demnachst ist die Reihe der Veranderungen zu be- 
achten, die innerhalb des Nomens selbst zur Unterscheidung 
der Kasus, Numeri und in den meisten Wortern auch der Genera 
stattiinden. equos ist cein Pferd3 als Subjekt einer Aussage; 
equom cein Pferd3 als Objekt einer Aussage, die eine das 
Nomen betrefFende Handlung ausdriickt; eqm (gen.), equo (dat.), 
equo (abl.) drueken den Ideeninhalt des Wortes cPferd3 in 
seinen verschiedenen Beziehungen innerhalb des Satzes aus. 
equi, d. i. equoi (plur.) bedeutet cPferde3 als Subjekt, equos 
cPferde3 als Objekt der Aussage, und ahnlich verh&lt es sich mit 
den andern Kasus. Nun ist es nicht zu bezweifeln, dafs diese 
Anderungen nicht aus der Luft gegriffen sind; wir konnen viel- 
mehr sicher sein, dafs die verschiedenen Laute, die Pferd 
in diesen verschiedenen Beziehungen ausdriicken, ursprunglich 
eine eigene, sehr bestimmte Bedeutung hatten. Das war aber 
der Fall zu einer Zeit, von der wir nichts wissen und nie 
etwas erfahren werden, aufser durch das Auftreten ahnlicher 
Erscheinungen in Sprachen, die noch heute in Bezug auf ihre 
Bildung so primitiv sind, als das Indogermanische esin jener 
vorhistorischen Zeit war. Es ist kaum zu bezweifeln, dafs 
die Wurzel ursprunglich ein Wort fur sich war, und dafs das, 
was wir jetzt Stammsuffix und Kasus- oder Personalsuffix 
nennen, Worter waren, die hinzugefugt wurden, um ihre Be
deutung zu spezialisieren. Diese Stufe war langst ttber- 
schritten, als die idg. Volker sich trennten: aber in anderen 
Sprachen sehen wir denselben Zustand noch heute. Im Chi- 
nesischen ist die Wurzel noch heute ein selbstandiges Wort; 

' in ihm giebt es weder Stamm- noch Kasus- oder Personal- 
suflixe; Bedeutungsverschiedenheiten werden hauptsaehlich 
durch Akzent und Stellung im Satze ausgedruckt. Das 
Tiirkische ist noch eine ebensolche Sprache Λνίβ das Indo
germanische, als es auf der zweiten Stufe seiner Entwick- 
lung stand, als es namlich zwei oder mehrere \Vurzeln 
eng verband, aber noch ihre Einzelbedeutungen kannte und 
gewissenhaft unterschied. Die einzige Sprachfamilie, die in 
Bezug auf die Formenbildung auf derselben Stufe steht, Λνίβ 
das Indogermanische, ist die semitische, deren Hauptzweige
das Hebraische, Syrische und Arabische sind; und selbst/
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die semitischen Sprachen unterscheiden sich in mannigfaltiger 
Weise vom Indogermanischen.

30, Es verdient bemerkt zu werden, dafs die idg. Sprachen 
in einigen Fallen ihre Flexion zum grttfsten Teil aufgegeben 
haben. Zwei von ilinen sind sogar fast wieder auf die Stufe 
des Chinesischen1 herabgesunken: das Persische und das Eng- 
lische. Ohne den textlichen Zusammenhang oder die Situation 
kann man z. B. nicht wissen, ob die englische Lautgruppe bar 
ein Verbum (bear), Nomen (bear) oder Adjektiv (bare) bedeutet.

Das Deutsche hat noch eine ziemliche Anzahl von 
Flexionen bewahrt. Verloren hat es die noch teilweise im 
Gotischen erhaltene Perfektbildung durch Reduplikation, sowie 
das Futurum. Fiir letzteres gebrauchte die altere Sprache das 
Priisens: heute bilden wir beide durch Hiilfszeitwdrter: z. B. 
ich habe gethan, ich bin gegangen, ich uerde eilcn. Das ursprting- 
liche Perfekt ist mit Schwund der Reduplikation zum Imperfekt 
geworden. Von den ‘starken’ Verben bilden wir es mit Ab
laut (§ 251 if.), von den ‘schwachen’ durch das Suffix -te. 
Ebenso haben wir den Konjunktiv verloren; denn unser 
heutigcr Konjunktiv ist ursprtinglich ein Optativ. In der 
Nominalflexion sind uns drei Kasus verloren gegangen, der 
Ablativ, der Lokativ und der Instrumental. Letzterer Avar noch 
im Ahd. lebendig, ist aber jetzt nur in ganz geringen Resten 
erhalten, z. B. in heute =  ahd. hiu iagu =  an diesem Tage. Das 
Gotische verwendet dafUr bereits den Dativ (himma dago). 
Hingegen wies es in der Pronominal- und Verbalflexion noch 
einen Dual auf, der im Hochdeutschen vollig fehlt.

31. Betrachten wir ein Verb wie δίρχομαι, so sehen wir 
aus einer Vergleichung mit anderen Verben, wie φέρομαι, τιμάο- 
μαι u. s. w., dafs wir eine Personalendung und einen Vokal ab- 
trennen kbnnen, der in der 1. sg. und in der 1. und 8. plur. als o 
erscheint, aber als e in όέρχ-ε-ται, όέρχ-ε-σ&ε und in der iilten
2. sg. όέρκε(σ)αι. Wir erinnern uns, dafs derselbe Wechsel 
des Stammvokals in φέρ-ο-μεν, φέρ-ε-τε vorliegt, und dafs er

1 Einigc liervorragende Gelelirtc nchmen an, das Clnnesieche liabc 
die gleichen Entwicklungsetufen hinter sielit Λνίο das Englische. Dann 
wiire also die Einfachheit des chinesischen Wortes nicht ureprhnglich, 
eondern aus dem Vcrlust der Flexion entstanden. 1st dies der Fall, so
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sich nicht auf das Verbum beschrankt, denn er erscheint 
auch in den schon zitierten Nomina und in vielen anderen. 
Wir haben ϊππ-ε neben ϊππ-ο-ς, equ-e neben equ-o-s; ebenso 
γέν-ος, aber gen. γέν-ε(σ)-ος, lat. gen-us (statt -os), gen. gen-er-is, 
worin r regelrecht aus s entstanden ist. Diese Erseheinung 
nennt man Ablaut, und wir werden sie weiter unten aus- 
fuhrlicher zu besprechen haben. Doch beschrankt sie sich 
nicht auf das Stammsuffix, sie tritt auch in der Wurzel 
auf, wie sich aus einem Vergleich von δέρχ-ο-μαι mit 
δέ-δορχ-α und ε-δρακ-ον ergiebt. Formen wie der Perfekt- 
stamm erscheinen auch im Nomen: δορχ-άς ‘Gazelle5 zeigt
dieselbe Wurzelform wie δέ-δορχ-α. Wir sehen ferner, dafs 
Formen mit ρα (wie in Ι-ίρακ-ο^) und λα nicht auf Aoriste 
beschrankt sind, sondern auch in Verbaladjektiven erscheinen, 
die in Wirklichkeit alte participia praeteriti passivi sind. So 
haben wir δρατός oder δαρτός von δέρω, andererseits das 
Nomen ίορά, Im Lateinischen entsprechen diesen griechisehen 
αρ, ρα und αλ, λα die Lautgruppen or, ur und oZ, uh So 
haben wir participia praeteriti wie vorsus << *vorWd-s, wah- 
rend das praesens verto denselben Yokal aufweist, wie φέρω 
und δέρχομαι. Selbst innerhalb des Perfekts bemerken wir 
Yokalwechsel derselben Art: μέ-μον-α, aber μέ-μα-μεν; γέ- 
yor-α, aber γέ-γα-μεν bei Homer. Er entspricht dem Vokal- 
wechsel in deutsch singe, sang, gesungen. In der alteren Sprache 
war wie im Griechisehen der Vokal des sing, praet. von dem 
des plur. praet. unterschieden; es hiefs: ich sang) aber: wir 
sungen. Spater trat Ausgleichung nach der einen oder andern 
'Seite ein; wir sagen heute wir sangen in Anlehnung an ich 
sang. L i c l i t w e r 1 sagt:

Und wie sehr die KrGte runge 
Und den Leib zu schwimmen zwunge,
Fand sie doch allhier ihr Grab1.

Er bildet also den Singular nach dem Plural.

ist es intercssant zu bemerken, dafs das Chinesisclie nach und nach die 
Fahigkeit der Komposition wieder zu erlangen scheint, so dafs es sich 
von neuem auf den Weg zur vollstandigen Flexion begiebt.

1 M. G. Lichtwers, Konigl.Regierungs-Raths imFiirstentliumHalber- 
stadt, Fabeln in vier Biichern von dem Verfasser selbst herausgegeben. 
Dritte Auflage. Berlin, 1762. bey Gottlieb August Lange. IV, 24 S. 178.
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9 9 .  Noel, im Mittelhochdeutschen aber ist der Singular- 
vokal von dem dee Plurals verschieden. So heifst es bei 
Walther v. d. Vogelweide im Singular:

Nil sing ich als ich e sane, 
cwil abe iemen wesen frd1?

u. s. w., aber im Plural:
Owd der wise die wir mit den grillen sungen, 
d6 wir uns solten warnen gegen des kalten winters zit! 
daz wir vil tumben mit der ameizen niht rungen, 
diu ηύ vil werdecliche bi ir arebeiten l i t2!

sang verhalt sich zu sungen wie γέ-γον-α zu γέ-γα-μεν. Die 
VerUnderungen, die wir in δερκ-ο-μαι, δέ-δορκ-α, in γέ-γον-α 
und γέ-γα-μεν, in singe, sang, sungen beobachten, fafst man 
zusammen unter dem Namen A b l a u t  oder Vokalabstufung. 
Dieser Ausdruck bezeichnet nicht nur die Vokalver&nderungen 
im Wurzelteile des Wortes, sondern aucli in den Suffixen; 
letztere Art bezeichnet man mit ‘S u f f i x a b l  a u t \  Er liegt 
z. B. vor in /Vr r̂-o-g, iVt/r-e; φέρ-ο-μεν, φίρ-ε-τε; πατρων, 
πατράσι, παεέρες u. s. w. In keiner anderen Sprachfamilie 
findet sich etwas, was dieser Erscheinung genau entsprilclie.

38 . Durch die verschiedenen aufgefUhrten Charakteristika 
unterscheiden sich also die idg. Sprachen von tillen anderen.

Sie unterscheiden sich von den sog. i s o l i e r e n d e n  
Sprachen — der Klasse, zu der das Chinesische gehflrt —

1. durch die Verilnderungen, die sich in der Wurzel der 
idg. Wtfrter zeigen. In den isolierenden Sprachen ist 
diese unveriinderlich;

2. durch den Besitz vieler Suffixe zwiefacher Art:
a. solcher, die mit der Wurzel zusammen die Nomi

nal* und Verbalstttmme bilden, und
b. solcher, die die verschiedenen Kasus im Nomen 

und die verschiedenen Personen im Verbum bilden;
3. durch den deutliehen Unterschied, der infolgcdessen 

zwiechcn den einzelnen Redeteilen besteht.

1 8. 117, 29.
a 8. 13, 26.
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34k Sie untersclieiden sicli ferner von den agglatinierenden 
Sprachen — der Klasse, zu der das Tiirkische gehort — 

erstens dadurch, dafs sie nicht bewufst von Wurzel oder 
Stamm zu trennende Suffixe besitzen, die keine von den 
Wortern unabhangige Existenz haben.

Es konnte kein Grieche beispielsweise otyioi czu hause’ in 
ol'xo ‘Haus’ und t czu’ trennen, obwohl vermutlich in einer vor- 
historischen Periode in der Gesebichte der idg. Sprachen eine 
solche Teilung moglich w arl. Die einzigen Spuren der Moglich- 
keit einer solchen Trennung sind die, dafs im Sanskrit bei 
gevvissen Stammen die Lokativendung -i in der alteren Sprache 
beliebig abfallen kann, und dafs vor gewissen Endungen die 
euphonischen cSandhi’-Gesetzeherrsehen, diesonst nur das Wort- 
ende affizieren2. In einer derartigen Teilung liegt ein grofser 
Vorteil: sie gestattet namlich, dafs der Plural fur dieselben 
Kasus dieselben Endungen annimmt, wie der Singular, indem 
man namlich den Pluralnuraerus durch Einschiebung einer 
Silbe bezeichnet. In jedem, der sich denkend mit der Sprache 
beschaftigt oder lange Paradigmen zu lernen gehabt hat, 
mufs der Wirnsch aufgestiegen sein/fur den Dual mit Httlfe 
einer eingeschobenen Silbe, die ivir mit 2 bezeichnen, Formen 
zu haben, wie

Sing. Dual.
Nom. equo-s equo-2-s
Acc. equo-m equo-2-m

Bezeichnen wir den Plural mit #, dem gebrauchlichen 
Zeichen fur die unbekannte Menge, so konnten wir auch 
Tormen haben, wie

Sing. Plur.
Nom. equo-s cquo-x-s

*  Acc. equo-m equo-x-m,
und so auch fur alle tibrigen Falle.

Dies ist genau das Prinzip der agglutinierenden Sprachen.

1 Die Thatsache, dafs vermutlich ofxa, nicht οϊχοι die altere 
griechische Form war, beriihrt die vorliegende Frage nicht.

2 Whitney, Inch Gramm. § 425c, § 166. Das Lokativsuffix felilt 
auch in crfig cimmei°, wie ein Yergleich mit αϊεί <  *αϊ^εσ-ι ergiebt, 
so wie in der lat. Proposition penes.



So haben wir ira tUrkischen ev ‘Haus’ Kasus wio in οΐγ.ος 
oder domus.

Sing. Plur.
Norn. ev =  domus ev-ler
Gen. cv-in =  domus ev-ler-in
Dat. ev-e =  domo ev-ler-c
Acc. cv-i — domum ev-ler-i
Loc. ev-dc — domi ev-ler-de
Abl. cv-den =  domo cv-ler-den

Die Bildungsweise mittels eingeschobener Silbe zeigt einen aus 
den idg. Sprachen fast unbekannten Vorgang. Es h&ngt vom 
Cliarakter der Wurzelsilbe ab, ob das Pluralsuffix -Zer- oder 
-lar- ist, und es giebt Uhnliche und sogar nocli mannigfaltigere 
Vcriindcrungen in den Kasussuffixen. Abgeselien von diesem 
Gesetz der Vokalharmonie giebt es nur eine Deklination, und 
in der Theorie existiert ftir die Kasus keine Grenze fiir 
zwischen Objekten mttgliche Beziehungen, die wir lieute hiiufig 
durch Prttpositioncn ausdrlicken. Es war stets das Bestreben 
der idg. Sprachen, die Zahl der Kasus zu verringern und 
diese durch pritpositionale Ausdrlicke zu ersetzen. Wie wir 
sehen werden, existieren im Griechischen und Lateinischen 
nocli zahlreiche Reste von vcralteten Kasus.

Dieser Prozefs, Sufiixe beliebig hinzuzufUgen oder zu 
entfernen, giebt den agglutinierenden cine anderen Sprachen 
unbekannte Fiihigkeit. So bedeutet — um ein weiteres 
Beispiel aus dem TUrkischen zu nehmcn — el ‘die Hand’, 
€?-tm ‘meine Hand’, 'el-im-de* ‘in meiner Hand’, cl-im-de-Jci 
‘in meiner Hand befindlich’, wovon man wicder den Genitiv 
bilden kann cl-im-dc-kin του [*-r] χερί ΰντος. Das- 
selbe gilt fUr die Verba. ‘Wir sUhen es gernc, dafs wir un
iting wttren zum Lieben veranlafst zu werden’ kann alles mit 
Leichtigkeit in einem einzigen Worte ausgedruckt werden.

Eine andere Folge dieser Kombinationsfithigkeit ist die, 
dafs die in Rede stehendcn Sprachen keine Adjektivflcxion 
kennen, es sei denn im Falle der Substantivierung wie im grie
chischen τα καλά. Das Finnische allein macht darin cine Aus- 
nahme, wie man vermutet durcli den Einflufs des Schwedischen. 
Ferncr giebt es in diesen Sprachen keine eigentlichen Komposita, 
die in den idg, Sprachen aufserordentlich hiiufig sind. In den
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niedrigsten Vertretern dieser Klasse existiert zudem nur ein 
geringer Unterschied zwischen Nomen und Verbum. Die Ver- 
balendung der ersten Person ist das Nominalsuffix fur cmein\ 
Im Ungarischen bedeutet hal-unh cunser Fisch1, vart-unk 
cwir haben gewarteP x. Im Tiirkischen, dem entwickeltsten 
Vertreter dieser Sprachklasse — einige Gelehrte halten es 
sogar fur eine flexivische Sprache — , wird das Verbum 
meistens aus einem Partizipium gebildet, indem man zur Be- 
zeichnung der ersten und zweiten Person die betreffenden 
Personalpronomina anhangt: die dritte Person wird durch das 
Partizipium selbst ausgedruckt. Das ist etwas ganz Ahnliches 
wie lat. legimini (§ 28) und das periphrastische Futurum des 
klassischen Sanskrit data ’smi cieh bin ein Geber1, d. h. lich 
werde geben’ : die dritte Pers. sing, wird vertreten durch 
data ‘Geber’ ohne Verbum2.

35. Die unterscheidenden Merkmale zwischen den beiden 
flexivischen Familien, dem Indogermanischen und dem Se
mi tischen, sind

1. der Ablaut in den idg. Wurzeln und St&mmen;
2. die besondere Form der semitischen Wurzeln.

Die semitischen Wurzeln besitzen mit sehr wenig Aus- 
nahmen drei Konsonanten. Innerhalb der Wurzel erscheint 
Vokalveranderung: sie ist aber andern Charakters, als die 
entsprechenden Vertoderungen im Indogermanischen. Im 
Semitischen bildet man Worter aus Wurzeln hauptsachlich 
durch nach geΛvissen Schemen vorzunehmende Variationen 

, der mit den Konsonanten verbundenen Vokale, aufserdem 
durch Prafixe (Reste von Pronomina, wie in ma — cwas’ in 
ma-sjid O rt der Anbetung' aus der Wurzel sjd u. a,), und 
in ganz geringer Ausdelmung durch Suffixe. Ein interessantes 
Beispiel ist die Wurzel slm des Verb urns salima cer hatte Frieden% 
Λνονοη die beiden bekannten Worter salcm und Islam ab- 
geleitet sind, beide substantivisch gebrauchte Inlinitive, ferner 
mu-slim GMuselmann1), eigentlich ein Partizipium, Selim und So-

1 0. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte1, Cap. VII, 
S. 413 if.

2 Vgl. damit lit. yrat ein abstraktes Substantivum =  existcntia> 
welches fiir die 3. sg. und plur. des Verbum substantivum eintritt.
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liman. Bezttglich der Schemen ist der merkwitrdigste Punkt 
die Unterscheidung zwischen aktiven und stativen Vokalen, 
wie sie im Verbum erecheint, z. B. arabisch sharuf (-a) ler 
war erhOht’, shpraf (-a) cer iibertraf ’ ; und im allgemeinen 
gebt dieser Unterschied durch alle diese Sprachen durch, z. B. 
malk ‘wird Konig (Besitzer) sein’, milk ‘Besitz’. Der zuletzt 
enviihnte Wechsel hat mit dem idg. Ablaut eine gewisse 
Ahnlichkeit.

Was die Flexion betrifft, so besteht die Verbalflexion, 
die allein hoch entwickelt ist, aus Nominalformen, denen 
Reste von Personalpronomina prtttigicrt und affigiert werden. 
Vgl. damit die oben angefuhrten ungarischen Formen.

Der Mangel an KompositionsfHhigkeit wird ersetzt durch 
sehr enge syntaktische Verbindung und auf den iilteren Ent- 
wicklungsstufen durch einfache Apposition. Das semitische 
Relativ ist eine Partikel, die einen Demonstrativsatz, vor 
den sie tritt, in einen Relativsatz verwandelt. Es giebt keine 
eigentlichen Tempora, sondern nur perfekte und iraperfekte 
Handlungsart. Das dritte Pers.-Pron. dient gewohnlich als 
Ivopula. Fiir 'Johannes ist grofs’ kann man sagen ‘grofs Jo
hannes’; will man deutlicher sein, so sagt man ‘grofser Johannes’.

3 6 .  Jede dieser drei grofsen eben besprochenen Sprach- 
klassen, die i s o l i e r e n d e ,  die agg l u t i n i e r e Vi de  und die 
f l ek  t i e  r end  e, schlielst in sich alle Sprachen, die diesen be- 
sonderen Typus tragen, oline Rucksicht auf historische Zu- 
sammenhUnge zwiechen den einzelnen Gliedern. So weit sind 
oft die Glieder derselben Klassc von einander getrennt, dafs 
historische ZusammenhUnge von vorn herein unwahrscheinlich 
sind, und wir werden dadurch zu der Annahme gedritngt, dafs 
ihre Entwicklung unabhiingig denselben Weg gogangen ist. Die 
Frage nach dem Ursprung der Sprache und die ebenso dunlde 
Frage, ob sich die Sprache von einem Zentrum odor von 
einer Anzahl unabhttngiger Zentren aus verbreitet hat, liegen 
aufserhalb unseres Bereiches. Einige bedeutende Gelehrte be- 
haupten einen Zusammenhang zwischen Semitisch und Indo- 
germanisch, andere glauben sogar, einen historischen Zusammen
hang zwischen HebrHisch und Chinesisch konstatieren zu kOnnen. 
Wir kiinnen jetzt die Mttglichkeit eines solchen Zueammenhangs

G 11 ο e , Grainmatik. 3
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niclit leugnen. Die Menschheit hat eine sehr lange Geschichte 
liinter sich; die Fufsstapfen des Urmenschen sind in den 
meisten Fallen von der Zeit verwischt worden, und die 
Trennung des Chinesen vom Semiten, des Semiten vom Indo- 
germanen datiert, wenn sie tiberhaupt je stattgefunden hat, 
aus einer so fernen Zeit, dafs die unabhangige Entwicklung, 
wie es scheint, die meisten, wenn nicht alle Spuren des an- 
fanglichen Zusammenhangs vernichtet hat.

IV. Die Prinzipien der neueren Sprachwissenschaft.
37 . Die meisten Volkerzeigen Interesse fur die Etymologie . 

ihrer Namen; in der Kegel aber entspricht dies Interesse nicht 
ihrem Wissen, obgleich sie in der wirklichen oder ange- 
nommenen Ableitung ihrer Namen Vorbedeutungen sehen. 
Wir erinnern uns des Namens, den des Kindes Grofsvater 
dem Sohne des Laertes gab — 'Οδυσσενς —

ιτολλοϊσιν γάρ εγώ ye οδυσσάμενος τόδ5 ίκάνω
Od. X IX , 407,

und des Namens guter Vorbedeutung Aristides bei AescJiyl.
S. e. T. 579:

ον γάρ δοκεϊν άριστος είναι ΰέλει, 
ferner der schrccklichen Vorbedeutung im Agamemnon (v. 689): 

ελένας, ελανδρος, ελέπτολις.
» Mit Recht vielleicht hat man vennutet, dafs der Name des 

Nildas, des Sohnes des Nikeratos, diesen der Gunst der Athener 
ebenso sehr empfahl, als seine Thaten.

Solche Wortspiele sind allenthalben h^ufig. Doch ist 
es richtig bemerkt Avorden, dafs die Alten ihrem gewohn- 
lichen Vcrstand den Absehied gaben, sobald sie iiber das 
Etymologisieren gerieten, und selbst wenn sie eine richtige 
Ableitung fanden, war es meist nur ein glanzendes Raten 
ohne wissenschaftliche Prinzipien, das der systematischen in- 
duktiven Methode der neueren Sprachwissenschaft so unahnlich 
ist, als die Methode des Demokrit der Darwinschen.
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38. Bis ins vorige Jahrhundert wurden die Etymologien 
gewohnlich so voreilig autgestellt und waren so unwahrschein- 
Hch, dafs Swift sicli ironisch zum Sprachforscher aufschwingen 
konnte mit Etymologien wie ostler (‘Hausknecht’) =  oat stealer 
(‘Haferdieb’), und dafs Voltaire mit ziemlichem Reehte be- 
hauptete, die Etymologie sei eine Wissenschaft, in der die 
Vokale wenig und die Konsonanten fast nichts zahlten.

39. Bezttglich der Konsonanten entkrttftete man diesen 
Vorwurf zuerst. Da die Vokale, wie wir gesehen haben, so 
hiiuiig in den Formen desselben Wortes wechseln, beachtete 
man sie wenig, als ob sie wirklicli mit der Etymologie nichts 
zu schaffen batten. Die Konsonanten hingegen erscliienen 
bestilndiger in derselben Form, und daher setzte der wissen- 
schaftliche Fortschritt bei einer sorgfaltigen Untersuchung des 
Konsonantismus ein. F r a n z  Bopp  (1791—1867) war der 
erste grofse wissenschaftliche Schriftsteller im Fache der ver- 
gleicbenden Sprachwissenschaft. So energisch aber auch 
Bopps Wunscli nacli der Aufstellung eines systematischen 
Zusammenhangs der Lautver&nderungen zwischen den ver- 
schiedenen Sprachen war, so liefs er sicli selbst doch oft 
durcli plausible Ableitungen fortreifsen, die aller Lautgesetze 
spottetcn. Die germanischen Sprachen wurden zuerst unter- 
suclit von Bopps Zeitgcnosscn, dem Dilnen R. K. R a s k  
(1787—1832) und den berUhmtcn Brlidern J a c o b  und W i l 
helm Gr i mm (Jacob 1785—1863, Wilhelm 1786—1859). 
Der erste Toil von J. Grimms "Deutscher Grammatik’ erschien 
1819. In der zweiten, 1822 erschienenen Auflage dieses 
Werkes waren zuerst die regelinUfsigen Lautveriinderungen 
klar dargelegt, die die klassischen von den germanischen 
Sprachen trennen und die deutsche Worter ihren lateinischen 
und griechisclien Aquivalenten so uniihulich machen (s. §100). 
Bask hatte das Gesetz dicser Verilnderungen ehcr gesehen, und 
vielleicht war es sogar vor ihm schon erkannt worden, aber 
Grimm war der erste, der es vollstHndig und wissenschaftlich 
aussprach. Darum nennen die Englitnder dieses Gesetz, das 
wir die erste oder germanische Lautverschiebung nennen, noch 
heute das Grimmsche Gesetz (‘Grimm^s Law’).

3*
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40 . Wie bereits angedeutet, lag Bopps St&rke nicht so- 
wohl in der Etymologie als auf anderen Gebieten der Sprach- 
wissensehaft. Das erste systematische Werk liber Etymologie 
auf wissenschaftlicher Grundlage waren die cEtymologisehen 
Forschungen’ A. F. P o t t s  (1802—1887), die 1833—1836 in 
zwei Biin den ersehienen. Ihm verdankcn wir eine sehr grofse 
Zahl von Etymologien idg. Worter und die erste tabellarische 
und vergleichende Ubcrsicht liber die Laute der Sprachen, 
auf die sich seine Untersuchungen erstreckten. Ihm folgte 
G e o r g  C u r t i u s  (1820—1885), dessen bekanntes Werk, die 
‘Grundzlige der griechischen Etymologie’ (1858, 5. Aufl. 1879), 
eine Vergleichung der griechischen Worter mit ihren Sanskrit-, 
avestischen , lateinischen, germanischen, baltisch - slavischen 
und keltischen Entsprechungen bietct. Hier wurden die Laute 
vollstandig und systematise!! behandelt, und Veranderungen, 
die scheinbar ohne System stattgefunden hatten, wurden unter 
der tjberschrift "Unregelmilfsige Lautvertretung’ zusammen- 
gefafst. Von 1850 bis 1870 waren die BemUhungen der 
grofsen Sprachforscher eher auf die Organisierung und Syste- 
matisierung des sclion Erworbenen gerichtet, als auf die 
Schopfung neuer Grund^agen. In diescr Zeit wurde viel auf 
dem Gebiet der Einzelsprachen der idg. Familie gearbeitet, 
aber man machte keine bedeutenden Entdeckungen, die das 
grofse Ganze beriihrt hiitten.

A u g u s t  S c h l e i c h e r  (1821—1868), der auf die Ge- 
schichte der Sprachwissenschaft einen noch grofseren Einflufs 

/ ausgeUbt hat, als Georg Curtius, glich jenem im Organisations- 
talent, wahrend er sich durch seinen Gesichtspunkt von ihm 
unterschied. Curtius betrachtete die Sprache vom historischen, 
Schleicher, ein eifriger Botaniker, vom naturwissenschaftlichen 
Standpunkt aus. Der nachsfce grofse Markstein in der Ge- 
schichte der Sprachwissenschaft nach der vergleichenden 
Grammatik1 Bopps ist Schleichers Kompendium der ver-

1 A^ergleiehcnde Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, La
teinischen, Litauisehen, Gotischen und Deutschen. 6 Teile. Berlin 
1833—52; 3. Aufl. 1869—71.
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gleichenden Grammatik1. T h e o d o r  Ben fey (1809—1881) 
nalun eine selbsttindige Stellung ein und befafste sich in seinem 
sptlteren Leben spezieller mit Sanskrit. Ausnahmslose Regeln 
in Bezug auf die Lautvcrschiedenheiten waren nocli nicht 
festgelegt, doch herrsclite allgemein das Bestreben, grbfsere 
Genauigkeit in der IJbereinstimmung angeblieh verwandter 
Wflrter zu fordern. Die allgemeinen Resultate der wissen- 
schaftliehen Forschung dieser Zeit wurden dem Publikum 
ausfflhrlich bekannt gemacht in M a x M u l l e r s  ‘Lectures on 
the Science of Language’ 2.

41. 1870 wies der italienische Gelehrte G. J. Asco l i  
darauf hin, dafs d e r  λ-Laut, von dem Modiiikationen in Wbr- 
tern erscheinen wie skt. dhas, lat. equus, lit. aszva (§ 20), ur- 
sprilnglich von dem  verschieden war, der in skt. n a J c ti lat. 
n o d i lit. nakti-s auftritt. Die ersteren Laute nannte man 
Palatale, die lctzteren velare Gutturale (§ 67 f.). Aufser den 
/c-Lauten fand man nun auch g- und gh-Laute, die denselben 
Unterschied zeigten. Im Sanskrit wies man nocli eine dritte 
Reihe gutturaler Laute nach, gewohnlich durch c, j  und 
h dargestellt. Ascoli bemerkte, dafs diesen Gutturalen oft ein 
/-Laut folgte, doch arbeitetc er seine Theorie nicht eingehend 
aus. Als 1876 der Streit iiber die phonetischen Prinzipien am 
heftigsten entbrannt war und die Aufmerksamkeit der Gelehrten 
sich infolge von B r u g m a n n s  Entdeckungen (§ 42) von neuem 
auf die Vokale richtete, fand eine Anzalil von Gelehrten an d&- 
nischen und deutschen UniversitUten zugleich und unabhftngig 
von einander die Ursache der Verschiedenheit der Sanskrit- 
gutturalen. Die Resultate wurden zuerst verftffentlicht von O s t - 
hoff,  C o l l i t z  und J o h a n n e s  Sell mi d t  in Abhandlungen, 
die 1878 und 1879 erschienen. Heute ist cndgUltig erwiesen, 
dafs dicse dritte Gutturalrcihe c, j  und h aus den Velaren Jcf

1 Compendium derverglcichendcnGraminatik der indogcrinanischen 
Spraehen. Kurzer Abrifs cincr Laut- und Formcnlehrc der indoger· 
iminischcn Ureprache, des Altindischen, Alteranischen, Altgriechischen, 
Altitalischen, Altkeltischen, Altslawischen, Litauischen und Altdcutschcn 
von August Schleicher. Vierte Aufl. Weimar 1876.

* 1861 u. 1864. 14. Aufl. 1885. Deutsch von Bottger (‘Vorlesungcn 
fiber die Wissenschaft der Sprache». 2. Aufl. Lpz. 1866 u. 1870.)
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g unci gh entstanden, wenn ein palataler Laut (cl. h. ein i- 
oder e-Laut) hinter ihnen stand.

4 S . Diese Erkenntnis, verbunden mit gewissen Ent- 
deckungen, die K a r l  B r u g m a n n  1876 in Bezug auf die 
idg. Nasale veroffentlicht hatte, stiirzte die Theorie der Ur- 
vokale vollig um.

Im Sanskrit und im Gotischen, Vertretern zweier Haupt- 
zweige der idg. Sprachfamilie, erscheinen n&mlich nur drei ein- 
fache Vokale: a) i und u. Grimm hatte claraus gefolgert, dais 
diese der Zahl und demWesen der Urvokale entsprachen. Bopp 
akzeptierte Grimms Theorie, die nun unangefochten in alle 
folgenden Werke tiberging. Die Yielheit cler Vokallaute in 
Sprachen wie das Griechische hielt man fur spatere Entwick- 
lung, und die a, e und o, die in ihnen da erschienen, wo das 
Sanskrit nur a zeigte, wurden nach Curtius* Theorie durch 
eine angebliehe Spaltung des ursprimglichen α-Lautes erklart.

Johannes Schmidt hatte in einem sehr gelehrten Werke 
cZur Geschichte des idg. Vocalismus5 (1871 unci 1875) eine 
Menge Avertvollen Materials gesammelt, aber die ErklMrung 
vieler Erscheinungen dieser Art ΛναΓ erst ermoglicht worden 
durch eine merkwtirdige Entdeckung, die K a r l  V e r n e r  
1875 machte. Dieser Gelehrte zeigte, dafs gewisse Ausnahmen 
von den Gesetzen der Lautverschiebung aus der urspriing- 
lichen Akzentuation der idg. Sprachen zu erklaren sind. Diese 
Entdeckung, sowie eine zweite, die der bedeutende Mathe- 
matiker und Sanskritphilologe H. G r a s s m a n n  (1809—1877) 
in Bezug auf die Form machte, die gewisse Wurzeln im 
Sanskrit unci Griechisehen annehmen (s. § 102), beseitigten 
endgtiltig alle Ausnahmen von den Gesetzen der Lautver
schiebung, indem sie so die Gesichtspunkte sttitzten, die sich 
allmahlich in Bezug auf die genaue Beobachtung der Laut- 
gesetze Boden gewonnen hatten ebenso wie in Bezug auf 
alles, Avas den alteren Sprachforschern als cunregelmafsige 
Lautvertretungen5 bekannt war. Aber Verners Entdeckung 
leistete viel mehr als dies. Indem er ein- fur allemal den 
Charakter des ursprunglichen idg. Akzents festsetzte, lieferte 
er eine Grundlage, auf der neue Entdeckungen bevorstanden 
in Bezug 'auf die Vokale sowohl als auf die Konsonanten der



idg. Sprachen. Ebenso zeigte Brugmanns Entdeckung der 
nasalis sonans, dafs viele anscheinende Unregelmiifsigkeiten in 
den verschiedencn idg. Sprachen sieh in Wirklichkeit aus 
einem Gesetze erklllren, das die ganze Gruppo beherrscht. So 
gehen z. B. die Akkueativendungen des Singulars der konso- 
nantischen Stitmme gr. a (/rod-a), lat. -eni (ped-em), got -u 
(urspr. -Mm, *fot~um >  fot-u), lit. -i (einst nasaliert) und abulg. 
•e alle auf einen Urlaut zuriick, nfimlich einen Nasal -m, 
der die Funktion eines Vokals tibernommen hat, indem er 
selbstiindig eine Silbe bildet. So war bewiesen, dafs die Endung 
des acc. sg. urspriinglich -m gelautet hatte: ging ein Vokal 
vorher, so blieb dieses -m der gewohnliche Konsonant (equo-m); 
ging aber ein Konsonant vorher, so mufste es eine Silbe 
bilden (ped-m), und in den verschiedenen Sprachen wurde nun 
dieser ursprttngliche Laut in verschiedener Weise ausgebildet. 
Dasselbe Gesetz bewies, dafs Laute, die als -a- in skt. ma-tis, 
als -ew- in lat. men-ti-, als -mw- im Gotischen und -m- in den 
entsprechcnden litauischen Wttrtern erscheinen (s. § 25), auf 
ein urspriinglichcs -n- zurlickzuflihren sind, das zwischen zwei 
Konsonanten selbstiindig eine Silbe bilden mufste (rawtis),

Sehon vorher hatte Osthoff gezeigt, dafs aller Wahr- 
scheinlichkeit nach ein urspriingliches r in derselben Weise 
erscheint, obgleich die eingeborenen indischep Grammatiker 
von jeher ein vokalisches r angenommen batten. Diese neuen 
Lehren Avurden vortrefflich zusammengefafst von F e r d i n a n d  
de S a u s e u r e  in seinem sehr lebcndig geschriebenen Werk 
‘Mdmoire sur le systeine primitif des voyelles dans les langues 
indo-europdennes’ (Leipz. 1879).

43. Hand in Hand mit diesen wichtigen Entdeckungen 
ging eine bestimmtere Formulierung der sprachwissenschaft- 
lichen Prinzipien. In der Theorie batten die Sprachforsclier 
immer das Bestehen von Lautgesetzen zugegeben, d. h. sie 
batten mehr oder weniger klar erkannt, dafs sieh die 
Laute trotz eines kleinen Hesiduums, das sieh keiner Regel 
fiigte, unter bestimmten Umstiinden in derselben Weise 
verftnderten. Man glaubte auch bei der Aufstellung von
Etymologien die Lautgcsetze sorgfiiltiger beaehtet zu haben, 
als es Bopp gethan hatte, obwolil Theorie und Praxis sieh
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nicht immer deckten. Die Sprachforscher hatten auch in der 
Theorie zugegeben, dafs die Verstandesfunktionen die Wort- 
form verschiedentlich beeinflussen. Man hatte erkannt, dafs 
die falschliche Verbindung von Formen mit anderen Formen, 
die nicht mit ihnen zusammengehoren, einen Widerstand gegen 
die Lautgesetze bewirkte. Doch Avar die Sache noch nicht 
sorgfaltig untersucht Avorden. Jetzt hingegen Avurde die falsche 
Analogic1 als Wirkung einer Verstandesfunktion als grofser 
Faktor in der Sprachgeschichte anerkannt. W. D. W h i t n e y  
gab dazu die Veranlassung in seinem language and the 
Study of Language’ (1867) 2, Avorin er auf das Bestreben der 
Kinder verweist, alle Verba zu uniformieren, zu sagen 
bringte, weil man sie gelehrt hat, liebte zu sagen, oder 
auch brang zu sagen, Aveil sie sich der Form sang erinnern 
(S. 27 f ., 82, 85). W. S c h e r e r  (1841—1886) AArandte in 
seinem Werk cZur Geschichte der deutschen Sprache’ (1. Aufl. 
1868, 2 Berlin 1878) das Prinzip der Analogie in grofserem 
Umfange an. Einen entscheidenden Schritt bedeutete A. Les -  
k i e n s  Preisschrift, betitelt cDie Declination im Slavisch- 
Litauisehen und Germanischen’ (Leipzig 1876), in der er die 
Behauptung aufstellte, die Lautgesetze seien ausnahmslos. In 
der Einleitung zum ersten Bande von Osthoff und Brugmanns 
cMorphologischen Untersuchungen’ (1878) Avurden die Prin- 
zipien der Anhanger Leskiens endgiltig festgesetzt. Diese 
Prinzipien sind (S. XIII f.):

‘E r s t e n s .  Aller lautwandel, so Aveit er mechanisch vor 
sich geht, vollzieht sich nach a u s n a h m s l o s e n  g e s e t z e n ,
d. h. die richtung der lautbeAvegung ist bei alien angehorigen 
einer sprachgenossenschaft, ausser dem fall, dass dialekt- 
spaltung eintritt, stets dieselbe, und alle Avorter, in denen der 
der lautbewegung unterAvorfene laut unter gleichen verhalt- 
nissen erscheint, Averden ohne ausnahme von der anderung 
ergriffen.

Z av e i t e n s. Da sich klar herausstellt, dass die form- 
association, d. h. die neubildung von sprachformen auf dem

1 Gewohnlich sagt man statt falsche Analogic kurz nur Analogie.
, 2 Deutscli A’on Jolly. Miinchen 1874.



wege der analogie, im leben der n e u e r e n  sprachen eine 
• sehr bedeutende rolle spielt, so ist diese art von spracli- 

neuerung unbedenklich auch fttr die it I t e r  on und Hites t en  
perioden anzuerkennen, und niclit nur tlberhaupt bier anzu
erkennen, sondern es ist dieses erklHrungsprincip auch in der- 
selben weise zu verwerten, wie zur erkUirung von sprach- 
erscheinungen spHterer perioden, und es darf nicht im 
mindesten auffallen, wenn analogiebildungen in den Hlteren 
und Hltesten sprachperioden in d e m s e l b e n  u m f a n g e  oder 
gar in noch  g r o s s e r e m  u m f a n g e  uns entgegentreten 
wie in den jUngeren und jtingsten.*

44:. Wie bereits bemerkt, hatten die Hlteren Spracli- 
forscher einen grofsen Anted an dieser Theorie; sie hatten 
Lautgesetze formuliert, sie hatten die Wirkung der Analogie 
in der Sprache zugcgeben, aber sie stutzten vor der strengen 
und festen Anwendung dieser Prinzipien von seiten der 
‘Junggrammatiker’, wie man die AnhHnger der neuen Ricli- 
tung nannte. Wahrend der folgenden sieben Jahre wtitete 
ein erbitterter Federkampf. Zwei Bitcher, die 1880 erschienen,
B. D e l b r t i c k s  c£inleitung in das Spraehstudium’ (Leipzig 
1880, 3. Aufl. 1893) und II. P a u l s  ‘Principicn der Sprach- 
geschichtc' (2. Aufl., Halle 1880) gaben cine historische 
Slcizze der Wissenschaft und formulierten dib neuen Ge- 
sichtspunkte mit grofser Sorgfalt und init grofserer Aus- 
ftihrlichkcit, als es bisher geschehen w ar1. G u s t a v  
Me y e r s  ‘Griechische Grammatik’, die gleiehfalls 1880 er- 
sehien, behandelte das Griechische vom neuen Standpunkt 
aue. Der Streit errcichte seinen Hohepunkt, als C u r t i u s  
1885 eine Flugschrift zur Untersttitzung seiner Ansichten 
verOfFentlichte, die sofort durcli Gegensehriften von De l -  
b r l i ck  und B r u g m a n n  beantwortet und etwas spHter 
von H u g o  S cli u c h a r d t unterstiltzt wurde, wHhrend in 
den sprachwissenschaftlichen Zeitschriften viele andere sich

1 Paul» Werk ist indeesen viel mehr als die philoeophischc Dar* 
stellung der neuen Gesicbtspunkte; es ist ein wirklieher Fuhrcr in die 
Prinzipien der Sprache im allgemeincn und ist, ganz abgesehen vom 
Standpunkt des Verfassers, jcdcm, der sich mit wiesenecliaftlichen 
Sprachstudien befafst, vom grofsten Nutzcn.
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an dem Kampfe beteiligten. Das Ergebnis war ein «inzweifel- 
hafter Triumph der neuen Ideen. Selbst Sprachforscher, 
die abseits von der Partei der Junggrammatiker stehen, 
zeigen in ihren Schriften den Einflufs der Ideen dieser 
Partei. Brugmanns grofses Werk ‘Grundrifs der vergleichen- 
den Grammatik der indogermanischen Sprachen’ (Strafsburg 
1886—1893. 2. Bdd. nebst Register. Dazu Bd. Ill, 1 ‘Ver- 
gleichende Syntax der indogermanischen Sprachen’ von B. Del- 
briick. 1893) steht in gleicher Verbindung mit dieser neueren 
Sprachwissenschaft, wie Schleichers ‘Compendium’ zur alten 
stand, obwohl ersteres viel eingehender ist.

45. Trotzdem viel Fremdartiges mit in den Streit herein- 
gezerrt worden war, so war doch im Grunde in dem ganzen 
Kampf um die Lautgesetze die Hauptfrage: ‘1st die ver-
gleichende Sprachwissenschaft eine Wissenschaft oder nicht?’ 
Folgen wir W h e w e l l ,  der unter Wissenschaft ein Wissens- 
ganzes versteht, so ist die vergleichende Sprachwissenschaft 
von Anfang an eine Wissenschaft gewesen. Nehmen wir aber 
mit C o m t e  an, die Wissenschaft verlange ein Vorhersehen 
in der Weise, dafs sie, wenn gewisse Umstande und das 
Resultat in einem Falle gegeben sind, uns das Resultat in 
den andern Fallen vorherbestimmen kann, sind wir dann be- 
rechtigt, die Sprachwissenschaft eine Wissenschaft zu nennen? 
Darauf kann es nur e i n e  Antwort geben. Wenn ein ur- 
spriinglicher Laut, der dem englischen w ahnlicli ist, in 
einem griechischen Dialekt unter genau denselben Umst&nden 

, im Wortanlaut bald zu β, bald zum spiritus asper, bald 
zu μ wird, wahrend er im Wortinlaut vollkommen schwindet 
oder als v bleibt, so ist es absolut unm^glich vorherzu- 
sehen, welche Gestalt dieser lautliche Proteus in irgend 
einem bestimmten Falle an nehmen wird. Die Sprachforscher 
mogen soviel Beispiele fur diese seltsame Erscheinung bei- 
bringen, als sie wollen: eine Erklarung ist ebenso unmrjglich, 
als sie es in der Chemie ware, wenn das Resultat einer unter 
ganz gleichen Bedingungen vorgenommenen Mischung zweier 
einfacher Elemente beliebig Wasser, Kohlensaure oder Na
trium ware. Wenn dieselben Ursachen unter denselben Um-
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stitnden nicht dieselben Resultate liefern, so ist eine wissen- 
schaftliche Erkenntnis unmbglich.

4 6 .  In cliesem Punkte unterscheidet sicli die Sprach- 
wissenschaft von den Natunvissenschaften. Verbindet der 
Ohemiker zwei reine, einfache Elemente, so kann diese Ver- 
bindung nur ein  Resultat geben, und der Chemiker bat keine 
Macht, dies zu verhindern. Aber der Menschenverstand wirkt 
oft, wie bereits bemerkt wurde, auf die Laute, die er erzeugt. 
In diesem Falle wird das Lautgesetz, das eigentlich hlitte 
wirkcn sollen, gehennnt, und die neue auf solclie Weise ent- 
standene Form tritt mit anderen Formen, zu denen sie ur- 
spriinglich nicht gchttrte, in e i ne  Entwicklungsreihe.

Infolgedessen mufs der Sprachforscher bei der Formu- 
lierung von Lautgesetzen sorgfiiltig darauf achten, dafs er in 
seine Verallgcmeinerung nicht dcrartige Bildungen mit ein- 
schliefst, die nur zufolge eincr psychologischen Einwirkung 
andern Formen ilhnlich geworden, in Wirklichkeitaber vonihnen 
vGllig verschieden sind. Das Aufsuchen regelrechter lautlicher 
Veriinderungen und die Untersuchungen fiber die Analogie- 
wirkung mtisscn Hand in Hand gehen. Es ist eine der 
schwierigsten Aufgaben des Sprachforschers, die Rollen richtig 
festzustellen, die diese beiden grofscn Krilfte, Lautgesetz und 
Analogie, in der Geschichte der Worter spielfen. In vielen 
Fiillen sind die Thatsachen der Sprachgcschichte so klirglich, 
dais wir sehr vorlaut sein wlirden, wollten wir dogmatisch 
entscheiden, bevor unser Wissen auf diesem Gebiete noch den 
ncitigen Umfang erreicht hat. Durch einen ziigellosen Ge- 
brauch der Analogie bei wenig vorhandenen Fiillen, wo 
infolgedessen die Spekulation leiclit ist, ist es nicht schwierig, 
zu Rcsultaten zu gelangen; freilich wird die weitere Forschung 
diese Resultate meist als hinftlllig erweiscn.

4 Ϊ .  ^lan kann bei der Analogie im allgemeinen drei Arten 
unterscheiden: logische und formale Analogie und die Korn- 
bination der beiden.

4 8 .  Die l o g i s c h e  A n a l o g i c  wirkt in den Fiillen, in 
denen besondere Formen eincs Wortes anderc Formen desselben 
Wortee beeinflussen. Mit einigem Grund konnen wir be- 
haupten, dafs in dem idg. Wort fllr ‘Fufs’ infolge des Akzentes

w
. v> .
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einige Kasus einen 0-, andere einen e-Laut hatten, dafs z. B. 
der Akkusativ *pod-mj der Locativ aber *ped-i lautete. Im 
Griechischen nun haben die o-Kasus die e-Kasus verdrangt, 
wahrend im Lateinischen das genaue Gegenteil eingetreten 
ist. Im Griechischen sind die einzigen Spuren der alten 
Flexion πεδά, der in klassischer Zeit prepositional gebrauchte 
Instrumental, und Ableitungen wie πεζός «  *ped-ios) 
und τράπεζα. Im Lateinischen hingegen finden sich keine 
o-Formen. Ebenso sind von πατήρ die ursprUngl. Formen 
des Akkusativs πατέρα, des Lokativs πατέρι und des Genitivs 
π α τρ ίς : der Lokativ und Akkusativ indessen beeinflussen auf 
der einen Seite den Genitiv, und so entsteht ein Genitiv 
πατέρος; auf der andern Seite beeinflufst aber der Genitiv 
den Lokativ (spiiter als Dativ gebraucht), und so entsteht das 
allgemein attische πατρί. Im Lateinischen haben in alien 
obliquen Kasus die sehwaeheren Formen die starkeren ver- 
dr&ngt; darum heifst es patrem, patre, patris. Andererseits 
aber ist die lange Nominativform dator fur das ganze Para- 
aigma mafsgebend geworden: so steht daiorem fur *datorem, 
datore fur *dadcre, datoris fur *datris. Aus genau deraselben 
Grunde zeigt das sp&tere Griechische γεγόναμεν u. s. w. nach 
γέγονα an Stelle der richtigen homerischen Form γέγαμεν, 
und aus der mhd. Flexion

Sing. Plur.
1 sang sungen
2 sunge snnget
3 sang sungen

entstehen so die oben § 31 besprochenen Formen.
Dieselbe Erscheinung beobachten wir im Franzosischen. 

Je  nach der Stellung des Akzents im lateinischen Verbum 
nehmen die entspreehenden altfranz5sischen Formen ver- 
sehiedene Gestalt an 1:

Sing. Plur.
aim <  mno amons <C. amdmus

aimes << dmas amez <C amdtis
aime(t) <  dmat aiment <  dmant

. 1 Osthoff, Psychologysches Moment, S. 29. Darmesteter, La vie des 
Mots, S. 10.
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Sing.
lieve <  levo 

Ueves <  
lieve <  toat

Plur.
<  levdm us  

levee <  levd tis  
lievent «< U v a n t

Obwohi in beiden Pillion dieselbe Formenzahl zu beein- 
flussen war, so verallgemeinerte die Analogie die entgegeti- 
gesetzten Fornien — die litngeren in a im e r , die ktirzeren 
in lever. Da in aim er die Ulngeren Formen doppelt so zahlreich 
sind, als die kurzen, konnte man dieses Resultat erwarten; 
in lever aber triumphiert die Minderlieit liber die Mehrheit1.

40. Bisweilen kann man diese Art der Analogie in einer 
Gleichung ausdrlicken, da durch sie eine neue Form so ge- 
prfigt wird, dafs sie zu einer bereits bestebenden Form in 
demeelben Verbaltnis stebt, das bereits zwiscben zwei anderen 
Formen vorbanden ist. leg im in i ist der Plural eines Partizips, 
welchen man im Laufe der Zeit als 2. plur. ind. praes. pass, 
von lego gebrauchte* legebam in i ist nicbts als eine febler- 
bafte Nachabmung dieser Form, da ein solcbes Partizip 
nieht existierte. Seine Entstehung kann man folgendermafsen 
veranschaulicben:

Ein interessantes Beispiel der Art Hndet sicb in einigen 
deutschen Dialekten. Unsere Personalpronomina der ersten 
und zweiten Person baben eine besondere, von der Akkusativ- 
form unterscbiedene Dativform; bingegen fallen Akkusativ 
und Dativ des Pronomens der dritten Person in der Form 
sich  zusammen. So ergiebt sicb die Gleichung:

eine Form, die thatsHchlich an vielen Orten, z. B* in der Ura* 
gegend von Lttbeck, gebrftuchlich ist. In anderen Gegenden

1 J)och liogt hier vielleicht teilweisc formalo Analogic vor, 
weil vide Verba, wie porter u. s. w., in kciner Person ihren Vokal- 
charakter kndern.

legi-lur : legi-mini =  lege-ba-lur : x  
— lcgc-ba-mini. ^

m ich : m ir  =  dick  : d ir  =  s id i  : x. 
x  =  s ir .
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sind aus Anlafs des fehlenden sir auch mir und dir aufgegeben 
worden, und mich und dich vertreten beide Kasus.

50. F o r m a l e  A n a l o g i e  erscheint da, wo die Formen 
eines Wortes die eines Wortes beeinflussen, das zu einer 
anderen Kategorie gehort. Dies fiihrt zur unregelmafsigen 
Flexion der Nomina und der echten unregelmafsigen Verba. 
Im Griechiscben hat Σωκράτης anscheinend im Nominativ die- 
selbe Endung wie 'Αλκιβιάδης; daher bildet man nach 'Λλκι- 
βιάδην auch einen Akkusativ Σωκράτψ. λέων ist dasselbe Wort 
wie lat. leo, aber der Genitiv des einen lautet λέον-τος, des 
andern leOn-is. Das Feminin λέαινα zeigt, dafs die ursprttng- 
liehe Flexion dieselbe war, wie in τέκνων, τέκτονος, so dafs 
hier das Lateinische altertlimlicher ist, als das Griechische. 
λέοντος ist entstanden aus einer Vermischung mit Partizipial- 
stiimmen auf -rr- wie πλέων, ρέων und Nominalstammen wie 
γέρων, da in beiden Fallen die Nominative gleich sind.

Im Lateinischen gab es einen maskulinen und neutralen 
w-Stamm :

pecus =  skt. paius, m.
pecu =  skt. jpasu —  got. faihu =  nhd. Vieh} n.

Der maskuline Stamm veranderte sich nun nacli zwei diver- 
gierenden Richtungen: erstens Avurde er neutral und bildete 
einen Genitiv pecoris nach neutralen Stammen wie genus und 
pectus (wo u fiir urspr. o steht), anstatt sein Paradigma nach 
fruetus, acus u. s. \v. zu bilden ; zweitens wurde er Femininum 
und bildete einen Genitiv auf -d p e c u d i s , vermutlich erst 

/ *pecftdis nach Analogie von incus, incudis u. a.
51. Sehr hUufig sind solche Veranderungen im Verbum. 

So herrscht im Deutschen die Neigung, die starken Verba 
in die schwache Konjugation heruberzunehmen. Im Mhd. 
giebt es neben valle, viel ein Verbum wcdle, wielj daneben ein 
schwaches Verbum schalle, schalte; letzteres beeinflufst das 
Verbum wallen, und so bilden wir heute walle, wallte wie 
schalle, schallte.

Das attisclie Griechiscli zeigt das Bestreben, urspriing- 
liche -μ ι-Verba nach dem Muster der -ω-Verba zu flek- 
tieren. So entstchen Parallelformen wie δείκ-νυ-μι, δεικ-νν-ω 
u. s. w. Im Aolischen herrscht genau die entgegengesetzte



Tendenz; dort werden von den verbis contracts Formen 
gebildet wie φίλημι, γέλαιμι, δοχίμωμι. In vielen grie- 
chischen Dialekten endigen die Infinitive des Pr&sens und 
Aor. auf -μεν; vgl. homerische Formen wie εμμεν, δόμεν, 
ΰέμεν u. s. w. In Insebriften von Rhodos und einigen anderen 
Inseln erscheinen dafiir Formen auf -μειν, wie εΐμειν, ΰέμειν, 
δόμειv und viele andere. Der Diphthong ist unter dem Ein
flufs der gewOhnlichen Infinitivendung -ειν entstanden l .

53. Im Lateinischen sind mit Ausnahme von sum siimt- 
liche -mi-Verba in die -O-Konjugation iibergetreten; vgl. jungo 
mit ζενγννμι, do mit δίδωμι u. s. w.

Im spilten und verdorbenen Latein spielt die formale 
Analogie eine grofse Rolle. In klassischer Zeit bilden credo und 
vendo ihre Perfekta crcdidi und vendidi; spiitlateinisch bildet 
nach diescm Muster pando ebenso pandidi. Fruhlateinisch ist 
stcti (stiff) eine singulttre Bildung; aus der «-Form entsteht 
italieniseh sictii; diedi <  dedi wird nach Analogie diescr Form 
zu dctti; vendo, credo u. s. w. folgen dem Beispiele des Simplex, 
und jetzt giebt es 29 italienische Perfekta auf -etti-, . die alle 
durch den Einflufs jener eingulfiren Form entstanden sind.

53. Eine andere stark entwickelte Formengruppe in den 
romanischen Sprachen hat sich aus Partizipien herausgebildet, 
die im Sp&tlateinischen der Analogie der wenigten Verben auf 
-mo folgten, m b id us j acutus u. s. w. Rttpius wurde von rum- 
putm , frz. rompu verdrangt, tonsus von tondutus, frz. tondu, 
vcnditus von vendutus, ital. vendutoy frz. venduf visus von vidutus, 
ital. vcduto, frz. vu.

54·. Es kann auch eine V e r b i n d u n g  von l o g i s c h e r  
und  f o r m a l e r  A n a l o g i e  wirken. Ein gutes Beispiel hier- 
fUr ist das Wort Ζευς <ζ *Ζηνς <  idg. *dieus. Nach den 
gricehischen Lautgesetzen mtifste dies einen Genitiv Ji^pog, 
Dat. Akk. Ζ ψ  ergeben haben, der wirklich dreimal am
Versende vorkommt (II. VIII, 206; XIV, 265; XXIV, 331). 
Unter dem Einflufs der formalen Analogie aber wurde die 
gewtthnliche Endung -a angehttngt: so entstand Z \va 2. Aus

1 G. Mcycrt Or. Or.2 § 596.
2 Meyer, Gr. Or * § 324.
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dieser Form cntvvickelten sich teile durch logische, teils 
durch formale Analogic Ζψός und Ζηνί7 und danach bildet 
Plutarch sogar einen Plural Ζήνες. Genau so verhftlt es 
sich mit der Flexion von τ ις , und wie die ursprUng- 
lichen Former) /hoc;, J t i  noch existieren, so finden sich noch 
Reste der alten Deklination von τις in τί-συ und in dem 
Kompositum att. αττα ( <  *u-Tf.-a).

55. Die Analogic beeinflufst auch das Genus der Substan- 
tiva. In den idg, Sprachen war das Geschlecht augenschein- 
lich anfangs rein grammatisch; es hing nicht von dcr Wort- 
bedeutung ab, sondern von der Wortendung. Aber bald 
beeinflufste ein Wort das andere. δρόσος wurde trotz seiner 
Maskulinendung Femininum, weil ερση Femininum war1, νήσος 
und ήπειρος mit mask. Endungen nahmen das Geschlecht von 
γή an. Im Lateinischen wurden fagus, ornus u. s. w. Feminina, 
offenbar im Anschlufs an arbos. Das logische Geschlecht be
einflufste bisweilen das grammatische. Venus ist urspriinglich 
Neutrum wie genus; als aber die Eigenschaft sSchttnheif 
zur Gftttin ‘Schftnheit’ erhoben ward, wurde das Wort ganz 
natiirlich zum Femininum. Bisweilen scheint der Geschlechts- 
wawlol in einer Form mit dem Lautwandel Hand in Hand 
gegangen %u sein. Sind sedes und plebes wirklich die- 
selben Wortc wie Ρό'ος und itλήΰος, so sind sie hierftir 
Belege. Da mit fules ein seltenes Adjektivum fidus-tu-s2 3 * * ver- 
wandt ist, so ist es viellcicht urspriinglich ein Neutrum ge- 
wesen wie genus, das auf irgend welche Weise den Nominativ 
*fid,us in fidcs verwandelt und somit sein Genus dem der 
anderen Wtfrter auf -es angeglichen hat8.

1 Aesch. Agamemnon *0(51 f. folgt auf δρόσοι τιΜντες. Da aber 
Xufjomni (-οι V) vorhergoht, liegt mbglicherweise cine Vcrderbnis vor; 
dock verdient der Umstand Beaehtung, dafs sich das Wort niclit bei 
Homer findet.

2 Die Bildung, worm glaubwurdig (das Wort ist nur in einem 
Zitat be;i Fostus bclcgt) entspricht der Bildung venus-tu-e von venus, 
vctuH’tu-H von vetm, welehes selbst urspriinglich Substantivum und mit 
hog (Lphog) identiseh war, Vgl. § 1*18 Anin.

3 Eine genaue Klassiiikation der Analogieerscheinungcn findet
sich bei Benjamin Ide Wheeler, 'Analogy and the scope of its application
in language\ Ithaca (America) 1887.



56. Die Analogie wirkt auch im Gebiete der Syntax. 
Wenig ist bis jetzt noch auf diesem Felde gearbeitet worden *. 
Einige Beispiele mijgen die Probleme andeuten, die noch ihrer 
Lflsung barren.

In der idg. Ursprache existierte ein Ablativ, der den 
Ausgangspunkt der durch das Verbum ausgedriickten Hand- 
lung bezeichnete. In den meisten Fallen decken sich seit ur- 
alter Zeit der Ablativ und der Genitiv, und darum ist der 
Gebraucli des Ablative ohnc Proposition selbst im Veda, der 
Oltesten Litteratur, die die idg. Sprachen aufzuweisen liaben, 
selten bei Verben des Gehens, Konunens u. s. w. Bei Homer 
wcrden soiclie Verba nur in der Komposition mit einer PrOpo- 
sition mit dem Genitiv konstruiert. Die alte ablativische 
Form aber, die zum Adverbium geworden ist, kann ohne 
Proposition mit ihnen verbunden werden; vgl. κλιαίη&εν lovaa, 
οϋκο&εν ηγε. Die attischen Dichter hingegen brauchen den 
Ablativ absolut (vgl. Soph. Antigone 417 f.: χΰονός τνφώς
αεί^ας σκ^/ιτώ'), indem sie den Gebrauch naeli Analogie von 
Konstruktionen, wie 7catdog εδέξατο u. s. w. (vgl. Monro, Horn. 
Gramm. § 152) auf diese ilbertragen. Ein entsprechender Fall 
findet sich II. XVI, 811 διδασκόμενος πολέμοιο% der ein- 
zigen Stelle, wo dieses Verb mit dem Genitiv konstruiert 
wird. Es folgt der Analogie von εϊδως1 2, das in diescr Be- 
deutung regelmOfsig mit dem Genitiv konstruiert wird. Das 
gclegentliche Vorkommen von εΐ mit dem Konjunktiv, von 
εάν mit dem Optativ erklOrt sich aus einer Ohnlichen Ten- 
denz, indem zwei unabhOngige Konstruktionen sich vermischen. 
δήλον on und o/d' ότι werden so oft in der Bedeutung von 
'augenecheinlich* und ‘zweifellos’ gebraucht, dafs sie zuletzt 
ganz wie Adverbien behandelt werden. Aristoteles schreibt 
regelmOfsig δηλονότι, und Konstruktionen wie bei Plato, Apol.

1 Einen Anfung dazu hat IT, Ziemcr gemacht in seiner Schrift 
Jnngyrammatiftche Strcifziige im Gebiete der Syntax, 2. AuH. 1883; ihm 
folgte G* Middleton init seiner Analogy in Syntax, 1892.

2 S. Anieis-Hentzce Kommentar zu der Stelle. Vgl. auch Monro, 
H. G. § 151 d.

G i l o * ,  Qrammatik. 4
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Socr. 37B Ι'χωμαί ων el oldJ οτι κακών οντων fur τούτων a 
εν οΐόα κακά οντα sind nicht eben selten.

57. Im Lateinischen liefert Plautus viele Uhnliche Ver- 
bindungen. Im Miles Gloriosus II, 4, 18 (371) finden wir 
quem pol ego capitis perdam. Diese auch anderweitig belegte 
Konstruktion folgt der Analogic von damno aliquem capitis. 
In demselben Stuck lesen wir III, 1, 25 (619)

Facinora nequc te decora neque tuis virtutibus.

Die Konstruktion von decorus mit dem Ablativ findet sich 
sonst nirgends, sie ist hier augenscheinlich aus dem Gebrauch 
des Wortes im Sinne von dignus entstanden. Terns, eine 
Cuneigentliche’ Proposition, regiert den Ablativ nach Analogie 
der eigentlichen Prapositionen; doch zeigt es sich, dais es bis 
zu einem gewissen Grade noch als Akkusativ eines Nomens ge- 
ftihlt wird, da es gelegentlich den Genitiv zu sich nimmt. 
Vgl. genus lenus ‘bis ans Knie’ (eigentlich cin der Ausdehnung 
des Knies’). In seiner prapositionalen Funktion aber steht es 
in ore tenas cbis zum Munde’ u. s. Λν.

58. Mit dieser Erscheinungsform der Analogie ist die 
S e m a s i o l o g i e ,  d. h. die Wissenschaft, die die Entwicklung 
der Wortbedeutungen verfolgt, eng verbunden. Auch sie geht 
noch in den Kinderschuhen. Wie interessant der Gegenstand 
ist, kann man aus Wortern entnehmen wie paganus, das ur- 
spriinglich den Einwohner eines pagus oder landlichen Di- 
striktes bezeichnete. Da derartige Leute nur selten neuen

' Ideen zugaiTglich sind, nahm paganus bald in der christlichen 
Litteratur die Bedeutung ‘Heide3 an. Heute werden engl. 
pagan und frz. payen ausschliefslich in diesem Sinne gebraucht. 
Einen noch grofseren Makel hilngte die Litteratur dem villanus 
an. Villanus bedeutet urspriinglich cBewohner eines Land- 
hauses3. Aus der Stellung der villani im spatromischen Reiche 
nahm dann villein die Bedeutung cSklave3 an und wurde end- 
lich zu villain im heutigen Sinne. Knabe bedeutete ursprUng- 
lich ldienender Knabe’. Mit seiner Parallelform ‘Knappe’ 
verband sich der bekannte spezialisierte Sinn: im Englischen 
aber nahm es als lenave die Bedeutung ‘Schurke’ an. Ahn-
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lich ist die Entwicklung des Wortes Schalh im Deutschen, 
das in ttlterer Zeit ‘Knecht* bedeutet.

Ein selir merkwtirdiges Beispiel ist das englische Wort noon 
(‘Mittag’), Da es ursprlinglich die lateinische nona hora ist, 
solltc es eigentlich nieht ‘Mittag’, sondern l3 Uhr nachmittags* 
bedeuten. Die Ursaclie zu dem Bedeutungswandel ist seltsam 
genug. Es war nilmlich im alten England Sitte der Froramen, 
den ganzcn Tag bis 3 Ulir nachmittags wenigstens am Don- 
nerstag und Freitag zu fasten. Aber obwohl der Geist willig 
war, war das Fleisch schwach, und durch kluge Beschleunigung 
des Ganges der Zeit retteten die heiligen Patres ihr Gewissen 
und gcnosscn ihre Mahlzeit drei Stunden frtther1.

Unz&hlige Beispiele fUr ilhnliche Verilnderungen kftnnten 
wir geben; die angeflihrten sind nur wenige Proben aus dem 
Gesaratvorrat, die aber die Wakrheit der Bemerkung des Lu
cretius (v. 832) genligend darlegen:

Namquc aliud putrescit et aevo debile languet,
Porro aliud clarescit et c contemptibus exit.

59. Der letzte Punkt, der in diesem Zusammfenhangc 
erwilhnt werden muls, ist der, dafs seheinbare Verletzung der 
Lautgesetzc oft durch Entlchnung der betreffenden Formen 
aus venvandten Dialekten zu crklftren ist. Schon § 9 he
sprachen wir aus den klassischen Sprachen ins Deutsche her- 
UbcrgenommcneLehnwOrter: diese lassen sicli leichtausscheiden. 
Schwierigcr ist es im allgemeinen, Lehnwdrter als solcho zu 
erkennen, die eincm anderen Dialekt derselben Sprache ent- 
nommen sind, obwohl dieser Fall naturgemilfs der hiiufigore 
sein wird. Denn der Verkehr zwischcn den einzelnen Gruppen 
desselben Volkes ist in den meisten Filllen bedeutend leichter, 
als der untcr getrennt lebenden Vttlkcrn, die eine Sprache 
reden, die, obwohl mOglicherweise mit der Muttorsprache nahe 
verwandt, ohne ein besonderes Erlernon denuoch vtfllig unver- 
stitndlich ist.

9 0 .  Ee ist wahrscheinlich, dafs verwandte Dialekte auf 
alle Arten von einander entlehnen, auf die es selbstilndige

1 8. Mayors Bern, zu Bcda III, 5.
4*
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Sprachen thun; aber in der Syntax beeinflussen sie einander 
in einem Grade, in dem es bei gegenseitig unverst&ndlichen 
Sprachen nie vorkommt, aufser in Grenzgegenden, in denen 
viele Bewohner zu beiden Seiten der Grenze beide Sprachen 
sprechen. Darum ist es nicht verwunderlich, dais dialektische 
Syntax in ausgedehntem Mafse in die Litteratur eindringt, denn 
die Autoren waren zu alien Zeiten vom Wandertrieb beseelt, 
und frtther zog ein die Dichtkunst pflegender Hof die Schrift- 
steller von alien Himmelsgegenden an. Ein grofser Dichter 
besonders, der popular ist, wird stets viele Nachahmer finden, 
die von Haus aus einen ihm fremden Dialekt sprechen, die 
aber seine Worter und Konstruktionen naehahmen, obgleich sie 
ihnen fremd sind, nur weil jener sie verwandt hat. Sein Ein- 
flufs kann so grofs werden, dafs der Dialekt, in dem er 
schreibt, zur Muster-, Litteratur- und Schriftsprache fur die 
Zukunft erhoben wird und andere Dialekte redende Volks- 
genossen sich diesem Muster fiigen, wenn sie es auch seiten 
vollstandig genau zu thun imstande sein und Spuren ihres 
Heimatdialektes sich hie und da in ihren Schriften zeigen 
werden.

Bekanntlich spricht ein Fremder unsere Sprache, wenn 
er sie einmal vollig beherrscht, idiomatischer als jemand, der 
von Kindheit auf einen verwandten Dialekt gesprochen hat, 
obwohl uns dieser Dialekt im grofsen und ganzen verst&nd- 
lich sein mag. Der Grund fiir diese Thatsache ist der, dafs 
zwischen verwandten Dialekten die Ahnlichkeiten um so viel 

' hautiger sind, als die Unterschiede, dafs die letzteren auf- 
horen, deutlich gefuhlt zu werden.

β ΐ .  Unsere Schriftsprache ist gegenwartig wesentlich 
mitteldeutsch. Seit dem zweiten Viertel des vierzehnten Jahr- 
hunderts war die offizielle Aktenssprache vorwiegend deutsch 
geworden. Unter Ludwig dem Bayern beginnt die Kanzlei- 
sprache sich zu bilden. Zunachst ist sie bayrisch. Mit der Re- 
gierung der Luxemburger aber wird ihr der Prager Dialekt 
zu Grunde gelegt. Prag, eine damals gut deutsche Stadt, lag 
auf der Grenze zwischen mittel- und oberdeutschem Sprach- 
gebiet: so nahm die Kanzleisprache sehr viel Mitteldeutsches 
in sich auf. Sie behielt im allgemeinen ihren Charakter, als



die Kaisenvttrde auf die Habsburger tiberging. Besonders hat 
sicli Maximilian mit der Ausbildung dieses Kunstproduktes be- 
schftftigt, in dem er auch seinen ‘Teuerdank’ abfafste resp. ab- 
fassen liefs. Die anderen Furstenhofe ahmen die kaiserliche 
Kanzleisprache nach. Besonders ist unter diesen der kursach- 
sische von Wiehtigkeit, dem sicli dann auch Luther im wesent- 
lichen anschlofs. Der Inhalt von Luthers Schriften, namentlich 
seine Bibelubersetzung und seine Kirchenlieder, wirktcn m&chtig 
auf das Volk, und seine Sprachform wurde das Muster fUr die , 
Protestanten: mit dem Siege des Protestantismus drang dann 
auch diese Sprache siegreich durch. Bedeutend halfen dazu 
die bereits ausgebildeten Kunstsprachen der Druckereien, die, 
namentlich in Slid- und Mitteldeutschland in Bllite stehend, 
gleichfalls mit Bewufstsein das ‘gemeine Deutsch’ verwandten, 
um ihren Schriften eine weitere Verbreitung zu sichern. Sie 
streiften zu speziliscli stiddeutsches ab und niiherten sicli 
gleichfalls dem Mitteldeutschen. Grammatiker stellen endlich 
die Normen der Schriftsprache auf; aber erst in der zweiten 
Htflfte des 18. Jahrhunderts ist ihre Einheit zu gunsten des 
Ostmitteldeutschen wirklich entschieden.

Der Wortschatz unserer Schriftsprache ist zum grflfsten 
Teile hochdcutsch; innerhalb dieser Begrenzung aber zeigen 
sich, wie aus der Entwicklungsgeschichte der Sbhriftspraclie 
leicht erkliirlich ist, httufig noch Doppelformen. Ein inte- 
ressantes Bcispiel ist drucken neben drUcken, jenes die ober- 
deutsche, dieses die mitteldeutsche Form desselben Verbums. 
drucken blieb nur in der heutigen engen Bedeutung, weil 
die Druckorte meist im SUden lagen und das Wort somit in 
siiddeutscher Lautform zum Kunstausdruck geworden war. SUd- 
deutsch ist ferner unser zivanzig, Mild, lieifst die Form zwcin- 
zcc, wird im Bayrischen zunilchst zu zwanzig und dann in der 
Schriftsprache zu zwanzig; das mitteldeutsche zwcnzig, das 
Luther gebraucht, ist niclit akzeptiert worden. Aber auch viele 
niederdeutsche Bestandteile sind in unserc hochdeutsche Schrift
sprache eingedrungen. So hat das niederdeutsche Nichte das 
ober- und md. niftel, fern, zu Neffc (mhd, neve), das in der 
mhd. Zeit noch herrscht, vttllig verdriingt. Neben dem obd. und 
md. sanft wenden wir — wenn auch in anderer Bedeutung — die

' — 53 —



niederdeutsche Form sacht an. Besonders sind viele Seemanns- 
ausdrlicke, die den hochdeutsehen Mundarten naturlieh fehlen, 
in ihrer niederdeutschen Form der Schriftsprache einverleibt 
Avorden, so Boje , Boot, Deich , Dime, Schoie} Schiite, Taw, 
Teer u. s. av.

6® . Auch in den klassischen Sprachen finden wir ge- 
naue Beispiele fitr diese gegenseitigen Beeinflussungen der 
Dialekte. Eine wohlbekannte grammatische Regel besagt,. 
dafs im attischen Griechisch der nom. sing, der ersten 
Deklination nach Vokal oder ρ auf a , sonst auf η ausgeht. 
Diese Regel leidet aber einige scheinbare Ausnahmen. In 
κόρη liegt zwar eine solche nieht vor, da die ursprtingliche 
Form Avar: aber φ&όη, χλόη, όγνη und ein paar andere
durchbrechen diese Regel in der That1. Es ist nieht leicht, 
jedes Beispiel zu erklaren, aber von den angefuhrten ist φ&όη 
ein vermutlich von Plato aus Hippokrates entlehnter medi- 
zinischer Ausdruck, der regelrecht das ionische η zeigt. χλόη 
ist in der besten Zeit nur poetisch, und der Stil des Plato, in 
dessen Prosa es zuerst erseheint, halt ja  auch die Mitte 
zwischen Poesie und Prosa. Es kann also (§ 59 f.) aus einem 
anderen Dialekt geschopft sein. άφνη ist gleichfalls ionisches 
Produkt, wahrend πνοή und βοή fur πνο^ρή und βορ^ή stehen.

0 3 .  Im Lateinischen erscheinen einige gewohnliche Worter 
in offenbar oskischer Form. So widerspricht sowohl bos als 
ovis den lateinischen Lautgesetzen. Bei bos ist dies sicher; 
denn wie venio βαίνω und vorare βι-βρώ-σκειν (v als Ver- 
treter eines ursprtinglichen g; § 140) entspricht, so mtifste 
neben βονς eine lat. Form *vos stehen. Im Oskischen und Urn- 
brischen hingegen ist b der regelrechte Vertreter des g-Lautes, 
z. B. in kumbened (osk.) =  convenit, benust (umbr.) =  venerit.

Die Schwierigkeiten, die sich einer Zusammenfassung der 
lautliclien Vei’anderungen des Lateinischen zu Lautgesetzen 
entgegenstellen, sind vielleicht ofter das Resultat von Ent- 
lehnungen, als man gewohnlich annimmt. Bedenken Avii', dafs 
Rom Handelsstadt A\rar und auf der Grenze zAvischen Latium 
und Etruria lag, und dafs ferner nach der Tradition seine

1 Meyer, Gr. Gr.2 § 48. χλόη steht wahrscheinlich auch fur χλόρη*
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Bevblkerung von Anfang an aus einer Mischung verschiedener 
StUmme bestand, so wird uns das Vorkommen solcher Ent- 
lehnungen niclit nur als mbglich, sondern sogar als unver- 
meidlich ersclieinen.

64·. Die Einteilung in Dialekte ist eine Aufgabe, an der 
nocli viel zu arbeiten ist, und auf die viel Liclit durch die 
Untersuchung der modernen Dialekte fallen wird. Wie es in 
der Botanik niclit immer leiclit ist, zu bestinnnen, was nur 
eine Abart und was eine neue Spezies ist, so ist es aucli hier 
schwierig, zu sagen, wo die individuelle Besonderheit aufhOrt 
und der Dialekt anfUngt1. In jeder Dialektklassiiikation be- 
tindet sich notwendigerweise viel Willklirliclies. Es giebt sehr 
wenig Charakteristika, die einem Dialekt besonders anhaften, 
und die keiner seiner Nachbardialekte teilt.

Ist eine Volksmasse scharf von seinen Nachbarn ge- 
schieden, z. B. durch insularen Wohnsitz, und ist der Verkebr 
mit der Aufsehwclt selten, so entwickeln sich in ihr sehr schnell 
sprachliche Besonderheiten. Dies beruht niclit immer aufVer- 
ttnderungen, die die Inselbewohner vornchmen; gewOhnlich 
werden diese im Gegenteil alte Formen und Ausdriicke bewahren, 
die zu dersclben Zeit anderswo aussterben. Griechenland ver- 
dankte seine zahlreichen Dialekte tcils der Naturdes Landes, die 
den Verkehr erschwerte, toils der grofsen Menge' unabhiingiger 
Staaten, in die es zerfiel2. Die Mitglieder jedes dieser Staaten, 
haufig ihre Nachbarn befehdend oder ohne viel Geschitfts- 
verkehr mit dem Ausland, entwickelten naturgemHfs bald eine 
Sprachform, die ftlr s ie  leidlich einheitlich war, obwohl einige 
von ihnen hilufig Ausdriicke gebrauchten, die andere niclit 
anwandten. Andererseits aber entstand und mehrte sich fort- 
wahrend dor Unterschied von den Nachbardialekten. Als die 
makedoniechen Eroberungen die meisten der alten politischen 
Unterschiede vernichtet batten, begannen die verschicdenen 
Stilmme sich immer melir der y.om\ zu bedienen, eines Dialektes, 
der auf dem Attischen fufst, der einfluisreichsten der alten

1 Paul, Principien der Sjirachgeschichtc, S. 36.
2 Dicker zweite Grand ist naturlicli in liolicm Mafsc durch den 

creten bedin^t. Die Trennung erhiclt die Unabhangigkeit.
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Mundarten. Genau so ist es noch heute. Ware die Verbindung 
mit Amerika irnraer so schwierig gewesen, als sie es vor 300 
Jahren war, und hatte die Einwanderung von England nach 
Amerika aufgehort, so wurden die Besonderheiten des ameri- 
kanischen Englisch viel grofser sein, als sie es jetzt sind. 
Heute vernichten Lokomotive und Dampfschiff die ortlichen 
Dialekte ebenso erfolgreich, als Alexanders Heere es in 
Grieehenland thaten. In Deutschland sterben die Mundarten 
zusehends aus. Zwar wird noch manches Jahr vergehen, ehe der 
alemannische und der niederdeutsche Bauer jeder in seiner 
Mundart ein Gesprach mit einander fuhren konnen, das sie beide 
verstehen; aber unausbleiblich ist der endliche Sieg einer 
κοινή. Fiir kleinere Gemeinwesen besteht eine solche bereits 
in den Dialekten der grofseren Stadte, die meist aus einer 
Mischung der verschiedensten Mundarten mit einem absicht- 
lich der Schriftsprache genaherten Umgangsdeutsch ent- 
standen sind1.

65. Di eser Teil der Sprachwissenschaft beweist vielleicht 
zwingender als irgend ein anderer die bestandige Wirkung 
der Naturkrafte. In der noch nicht wissenschaftlichen Geo- 
logie nahm man viele tfberschwemmungen in der Geschichte 
der Welt an, deren Lauf man dann von neuem beginnen 
liefs. Die alteren Vertreter der Sprachwissenschaft versichern 
noch heute, gewisse Kr&fte wirkten zu einer Zeit heftiger als 
zur andern. Curtius2 meinte, in der Urgeschichte der Sprache 
hatte die Analogie keine so bedcutende Rolle gespielt, als sie es 

, zugegebenermafsen in neuerer Zeit thut. Diese Behauptung 
ist indessen nicht zu beweisen. Wie eine festere Felsenschicht 
erfolgreicher der Ein wirkung derWogen widersteht und nach 
und nach zum weit ins Meer hinausragenden Vorgebirge 
wird, das die Stromung und Natur eines flutenden Ozeans

1 Nicht zu unterschatzen sind neben den oben genannten Ur- 
sachen dieser Ausglcichung bei uns auch die Schulen, in denen die 
Sehriftspraidie als einzig berechtigte Norm gclehrt Λνιι ,̂ die Zeitungen, 
die auf dem Lande verbreitct sind, und die allgemeine Dienstpflicht, 
die den Soldaten auf Jalire aus seiner Heimat in die oft schr Aveit 
entfernte Garnisonstadt versetzt.

1 2 Zur KritiJc der neaesten Sprachforschung, S. 67.
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verftndert und die geologische Gesehichte der benachbarten 
Ktlste in andere Bahnen lenkt, so giebt es aucli in der Spracli- 
geschichte viele Ereignisse, die die Wirkung der Analogic 
und anderer Krftfte beschleunigen oder verzogern: in beiden 
Fallen aber ist die Kraft vorhanden und ist stets vorhanden 
gewesen, obgleich wir vielleicht niclit iinmer imstande sind, sie 
aufzuspiiren. In beiden Fallen fehlt manches Blatt aus dem 
Bucli der Gesehichte, und zwar bei der Sprache in grttfserem 
Urafang, als bei der Geologie, da die Annalen der Rede 
auf einem weniger dauerhaften Material aufgezeichnet sind, als 
die Akten der Geologie.

V . Phonetik1.
« 6 .  Die gesprochene Sprache ist das Resultat einer An- 

zahl komplizierter Prozesse. Da aber ein Individuum in 
seiner Kindheit die Sprache durch Nachahmung anderer Indi- 
viduen erlernt, so sind sich nur wenige der Kompliziertheit der 
Bewegungen bewulst, die zura Sprechen eines Satzes gehdren. 
Gewfihnlich definiert man die Sprache als durch Kehle, Zunge 
und Lippen artikulierte Stiinme. Diese Erkh'irung ist indessen 
sehr unrichtig. Eigcntlich wird Stimme nur dadurch produ- 
ziert, dafs die StimmkUnder (vgl. § 67) sehwingen, und eine 
Menge von Lauten bedUrfen der Hiilfe der Stimmbiinder ttber- 
haupt niclit. Man kann eine ganze Unterhaltung oline ihre 
Illilfe fithren, wie es wirklich beini Fltistern geschieht.

Eine andere bekannte Definition, die die Sprache als 
‘artikulierten Laut’ bezeiclinet, ist ebensowenig richtig, denn 
bei der Produktion einer Anzalil von Konsonanten, ‘Mutae’ 
oder ‘Verechlufslaute’ genannt, entsteht durch absolutes 
Schweigen eine sehr kurze Pause, indem der Luftweg momentan 
abgesperrt wird. Dies ist der Fall bei der Aussprache von

1 In Bezug auf die in diesein Kapitcl bchandclten Thatsachcn 
verdauke ieh Belehrung Peiics Greek and Latin Etymology 3, chap. IV,
II. Sweets Handbook of Phonetics und History of English Sounds 2, 
E. Sievcrs’ Grundzuge der Phonetik 3 [in der Chore, ist die 4. Auflage
zitiert] und vor allem Si overs’ ausgczeiclmetem Abrifs in Pauls Grand· 
rifs der Germ. Phil, Bd. I, SS. 266—299 (Triibner, Strafsb. 1889).
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ft, ty p 1 (§ 68). Eine genauere Definition ware ‘artikulierte 
Mitteilung*, doch bedienen sieh die meisten Phonetiker in 
der Praxis des Ausdruckes Laid , der das hervorragendste 
Merkmal der Sprache bezeichnet.

6 7 . Bei der Produktion dieser artikulierten Laute sind 
die Hauptfaktoren d e r K e h l k o p f ,  d i eMund-  u n d Na s e n -  
h o h l e n ,  die L i p p e n ,  die Z u n g e ,  die Z a h n e  und der 
G a u m e n .  DerKehlkopf ist ein kleiner knorpeliger Behalter 
am oberen Ende der Luftrohre. Oben offnet er sieh in den hin- 
teren Mundraum. Diametral fiber den von ihm gebildeten 
Hohlraum erstrecken sieh zwei Falten einer schleimigen Mem- 
bran von den Seiten aus, an denen sie festgewachsen sind. 
Auf der Durchschnittslinie liegt ein Schlitz, der sie beide 
trennt. Die Falten der Membran sind die S ti  mm b a n d e r ;  
der Schlitz zwischen beiden heifst S t i m m r i t z e  oder G lo ttis2. 
Werden diese Stimmbander durch Muskelbewegung straff an- 
gezogen, so legen sie sieh fest aneinander, und es wird 
V o l l s t i m m e  erzeugt, wenn dabei Luft durch die Stimm
ritze geblasen wird, denn dadureh geraten ihre Rander 
in Schwingung. Schwingen hingegen die Stimmbander 
nicht, weil die Stimmritze nicht vollig geschlossen ist, so ent- 
steht F l f i s t e r  s t imme.  Gewohnlich dringt die Luft von den 
Lungen aus durch den Kehlkopf; man kann aber durch I n 
s p i r a t i o n  ebenso gut Stimme erzeugen, als durch E x - 
s p i r a t i o n .  Beim gewohnlichen Atmen hfingen die Stimm
bander schlaff im Kehlkopf, und da hierbei die Stimmritze 

, weit offen steht, wird weder V o l l s t i m m e  noch FI fist e r-  
s t i m m e  erzeugt. So konnen Laute durch den gewohn
lichen L u f t s t r o m  und durch S t i m m e  entstehen, und der 
Unterschied zwischen Luftstrom und Stimme beruht auf der 
Schlaffheit oder Anspannung der Stimmbander. Im ersten 
Falle nennen wir die entstehenden Laute s t i mml os ,  im 
zweiten s t i m m h a f t .

1 Die Thatsache der Absperrung zeigt sieh deutlich bei Aus- 
sprache der Silben il\ it, ip,

2 AVeiteres sielie bei Sievers, Grundziige der Phonetik, Kap. 3 
(S. 11 ff.)·



Der weitere Charakter der Sprachlaute h&ngt von der 
Thtttigkeit der andern env&hnten Organe ab. Ein Laut, bei 
dessen Erzeugung der w e i c h e  G a u m e n  (das Gaumensegel, 
velum) einen hervorragenden Anted nimmt, heifst v e l a r ,  
eine Bezeichnung ftir eine Art sehr gutturaler Konsonanten. 
Ein Laut, der durch Anniiherung des Zungenriickens an das 
Gaumendach cntsteht, heifst p a l a t a l ;  cntsteht er durch An- 
nitherung dcs Zungensaumes an die durch die Zahmvurzeln 
bedingten Ausbuchtungcn, so heifst er a l v e o l a r ,  und ent- 
steht er durch ihre Annfiherung an die Ztfhne selbst, so nennt 
man ihn den t a l .  Wird der Laut unter Riickbiegung der 
Zungenspitze nacli dem Gaumendach artikuliert, so entsteht 
ein z e r e b r a l e r  Laut1. Ein Laut, der besonders durch 
Lippenartikulation hervorgebracht wird, heifst l ab i a l .

6 8 .  Die verschiedenen Arten der M u t a e  oder V e r -  
s c h l u f s l a u t e  gehen unter den eben genannten Namen. 
In der idg. Ursprache gab es eine Reihe tief gutturaler Laute, 
ilhnlich unseren 1c, kh, g, gh in gut, Gott, K uh , Kohle u. &., 
vermutlich aber noch weiter hinten artikuliert als diese. Sie 
heifsen Vela  re (§ 139 if.), und wir schreiben sie q, qh, g, gh. 
Eine zweite Gutturalreihe wurde im Munde weiter vorn ar-

A A

tikuliert, niimlich die P a l a t a l e n  k, kit, //, gh. Ihre Aus- 
sprache war die des k bez. g in d. Kind, Kegel, Ginster, 
geben u. it. An den Zahnreihen artikuliert wurden die D e n -  
t a l e n  /, th, d, dh. Die l a b i a l e n  Verschlufslaute der idg. 
Ursprache waren p, ph , bt bh. In alien diesen Reihen ist das 
h ein dcutlich httrbarer Hauchlaut nach dem betreffenden 
Konsonanten.

Bei der Erzeugung dieser sechzehn Laute ist der Luft- 
weg inomentan vollig v e r s e h l o s s e n :  daher der Name Ve r -  
s c h l u f s l a u t e .  Da hierdurch ein Augenblick vblligen 
Schweigens entsteht, heifsen sie auch Mut ae .  Man kann sich

1 Der Ausdruck berulit auf eiiier falschcu tibersetzung des in- 
clieclien t. t. mftrdhavyn, 'in oder anf dem Kopfe (mftrflhanj befind- 
licb>. Im ersteren Falle kann der Ausdruck naturlich Gehirn (cere
brum) bedeuten: daher das inifsvcrstandcnc zerehra}; gemeint ist aber 
von den indieehen Grammatikcrn das cacumen palati (dalier nennt 
M. Muller diese Laute treffeml cacuminal), das Gaumendach.
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von der Richtigkeit dieser Angaben leicht uberzeugen, wenn 
man langsam und deutlicli die Lautgruppen aha, ata, apa aus- 
spricht. Der jeweilige Name des einzelnen Lautes richtet sich 
nach der Stelle des Mundes, an der der Versehlufs stattfindet. 
Zu beachten ist aufserdem, dafs beim Hervorbringen aller 
dieser Laute der Luftweg der Nase gleichfalls abgesperrt ist

6 9 .  Ist der Luftweg des Mundes dagegen nieht vollig 
geschlossen, sondern nur so weit verengt, dafs die Exspiration 
ein Gerausch bedingt, so erhalten wir bei Versehlufs des 
Luftwegs durch die Nase die Lautreihe der R e i b e l a u t e  
oder S p i r a n t e n ,  die guttural (velar oder palatal), dental 
(alveolar u. s. w.) und labial sein konnen. So haben wir zu 
jeder Verschlufslautgruppe eine entspreehende Gruppe von 
Reibelauten. Dem q und g entsprechen x  und 5 (x  deckt sich 
mit dem tief gutturalen schweizerischen ch in Loch, 5 ist ent- 
sprechend stimmhaft). Die entsprechenden palatalen Laute 
bezeichnet man mit χ ( =  ch in ich) und j  (in Jager). Dem 
t und d entsprechen p (wie th in engl. thin) und d (wie th 
in engl. then).. Ebenso haben p  und h ihre Entsprechungen 
im f\ v und w. Dabei ist zu bemerken, dafs f u n d  v La b i o -  
d e n t a l e  sind, d. h. Laute, die durch Anlegen der Unterlippe 
an die obere Zahnreihe artikuliert werden.

TO. Aufser p und d entsprechen dem t und d noch zwei 
andere Spiranten: s und z. s ist das stimmlose, z das stirnm- 
hafte s (franz. z). Bei diesen beiden unterscheidet sich die 
Zungenstellung nur wenig von der des p und d, die oft 
' i n t e r d e n t a l  sind, wahrend bei der Artikulation von s und z 
in der Zunge eine Langsrinne gebildet wird. Doch ist 
die Verschiedenheit zwischen beiden gering, und Ungeubte 
sprechen oft s und z oder i und d statt th und d. Andere 
Laute ahnlicher Art sind s (wie frz. ch in chercher) und z 
(wie frz. j  in jeune). Gewflhnlich reiht man sie in die Klasse 
der Zerebralen ein *, obgleich die Art ihrer Entstehung einiger- 
mafsen dunkel ist.

Tl. Ein stimmloser in der Stimmritze selbst gebildeter

,1 Mit Unrecht; vgl. Sievers, Grundziige der Phonetik, § 313—318.



Spirant ist dcr griechische spiritus asper, Vgl. mit ihm den 
gewOhnlichen Λ-Laut (§ 85).

7β . Wie untersclieiden sich nun p  und 5, wenn sie in 
demselben Teile des Mundes auf dieselbe Weise entstehen? 
p  und die ihm entsprechenden Laute i, Jc, q werden ohne 
Stimme gesprochen, b hingegen und die ihm entsprechenden 
Laute d, g mit Stimme, d. h. bei der Produktion dieser 
Laute werden die Rtlnder der Stimmbitnder nicht nur 
einander gen&hert, sondern sogar in Sclnvingung versetzt.

Man bezeichnet die s t i m m h a f t e n  und s t i m m l o s e n  
K o n s o n a n t e n  auch mit einer Menge anderer Namen, z. B. 
Me d i ae  und T e n u e s ,  w e i c h e  und h a r t e ,  l e n e s  und 
f o r t e s ,  letzteres je nach der St&rke der Exspiration, die 
bei ihrer Entstehung stattfindet.

73 . Von den S p i r a n t e n  f, v, p u. s. w. (§ 69 f.)
mtissen wir sorgfiiltig die A s p i r a t e n  unterscheiden. Aspi- 
raten sind die bereits erwiihnten qh, gh, fch, j)h, th, dh, ph, bh. 
Sie unterscheiden sich von den anderen Verschlufslauten 
durch den Hauch, der ihnen folgt, bevor ein anderer Laut 
gebildet wird. Wir haben z. B. den Laut in Mitteldeutsch- 
land. Hicr sind alle stimmhaften Verschlufslaute stimmlos 
geworden, so dafs zwischen etymolog. d und b und p, in 
manchen Gcgenden auch g und Jc lieute nur noeh ein ortho- 
graphischer Unterschied besteht. Will nun der Mitteldeutsche 
absichtlich ein p  artikulieren, so artikuliert er in Wirklich- 
keit ein ph, und wo, wie im Erzgebirge oder im Vogtland, 
nocli zwischen g und Jc unterschieden wird, wird g wie Jc, Jc 
wie Jch gesprochen. Solche Laute waren die griechischen 
χ , r/>. Manche Phonetiker transskribieren sie mit Jc u. s. w.
+  spir. asper: Jc, g u. s. w.

7 4 . Eine andere, gleichfalls nicht mit den S p i r a n t e n  
und auch nicht mit den A s p i r a t e n  zu verwechselnde Reihe 
sind die A f f r i k a t e n 1. Diese bestehen aus einem Ver- 
schlufslaut, der so mit dem ihm folgenden entsprechenden 
Rcibelaut verbunden ist, dais beide zu derselben Silbe ge-

1 Or, (L Phon. g 428 ff. Sievors, Grdr, d, G, P, I, S. 282.
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horen; also p f  in Pferd und z in Zahn. kx (vgl. oben § 69) 
erscheint in manchen schweizer Dialekten.

75. In den meisten idg. Spraehen anderten die urspritng* 
lichen Aspiraten frUhzeitig ihren Charakter. Im altesten 
Griechischen waren die idg. stimmhaften Aspiraten gh (gfe, (fh, 
§ 113, I, b), dh und hh zu den stimmlosen Aspiraten kh (χ), 
th (&) und ph (φ) geworden. Im Neugriechischen sind diese 
stimmlosen A s p i r a t e n  zu stimmlosen S p i r a n t e n  geworden 
(χ >  ch wie in ach, & >  th wie in engl. thin, φ >  f). Mit einiger 
Wahrscheinlichkeit kann man annehmen, dafs im Griechischen 
wie in vielen anderen Spraehen die A f f r i k a t e n  eine Zwischen- 
stufe in der Entwicklung von den A s p i r a t e n  zu den S p i 
r a n t e n  bildeten1. Der Ubergang von der Aspirata zur 
Affrikata scheint sehr frUhzeitig begonnen zu haben, denn 
inschriftlich linden wir statt χ , vf, φ die Schreibung κχ, πφ. 
BisAveilen wjrd auch vor diesen Lauten ein kurzer Vokal 
als metrisch lang gebraucht, z. B. Aesch., Choeplior. 1049 in 
φαιοχίτωνες.

7 6 . Bi •ingen wir jetzt die verschiedenen Teile des Mundes 
in die geeignete Lage j), h oder t, d oder k, g zu erzeugen, 
lassen aber dabei den Nasenkanal offen, so produzieren wir 
eine neue Reihe von Lauten: m} n, ng (palatal n, velar ĵ): 
die Nasa l e .  Da der Nasenkanal offen ist, so ahneln die 
Nasale den Spiranten insofern, als sie d a u e r n d  sind, wahrend 
die entsprechenden Verschlufslaute (§ 66) plotzlich abbrechen. 
In anderen Beziehungen werden m, n, y, n wie h, d und g

/ artikuliert, insofern namlich bei Erzeugung beider Reihen die 
Stimmbander schwingen.

77. Andere Laute, die mit den eben besprochenen in Dauer 
und Stimmhaftigkeit ttbereinstimmen, sind die L i q u i d e n  r 
und h l entsteht durch Yerschlufs der Mitte des Mund- 
kanals durch die Zungenspitze, insofern dem d in seiner Artiku- 
lation ahnlich; doch bleibt dabei eine Offnung an einer oder 
beiden Seiten der Artikulationsstelle. Der Laut differiert je 
nacli der Art und Weise dieses Mundkanalverschlusses und 
der Stelle, die die Zungenspitze berUhrt. Das Zeichen r be-

i G. Meyer, Gi\ Gr.9, § 210.
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zeiclmet eine betr&chtliche Menge verschiedener Laute. Die 
wichtigsten davon sind:

1. das gerollte a l v e o l a r e  r, artikuliert durcli lose An- 
legung des Zungensaumes an die Alveolen und starkes 
Vibrieren der Zungenspitze; dieses r kommt li&ufig im 
Deutschen vor;

2. das ungerollte z e r e b r a l e  r, dadurch hervorgerufen, 
dais man die Zungenspitze an das Gaumendach anlegt, 
oline die Zunge vibrieren zu lasscn; es kommt in neu- 
indisehen und englischen Dialekten, auch im ameri- 
kanischen Englisch vor, ist hingegen im Deutschen nicht 
vorhanden;

3. das gerollte u v u l a r e r  oder Z &p f c l i e n - r. Es entsteht 
durcli Schwingungen der uvula (des Ziipfchens) und ist 
im Deutschen bei weitem haufiger, als das von ihm ver- 
dritngte alveolare r. Es geht leicht in einen gutturalen 
Spiranten liber.

Im Deutschen sind unter normalen Verlniltnissen die 
Liquiden stimmhaft. Bei ihrer Hervorbringung ist der Nasen- 
kanal geschlossen.

5Γ8. Bei der Bildung aller bisher genannten Laute tritt 
dcm aus der Lunge kommenden Luftstrom irgendwo ein 
Hindernis entgegen, und bei Aussprache der Verschlufslaute 
tritt infolge volliger Absperrung ein Augenblick absoluten 
Schweigens ein. Bei der Bildung der Geriiuschlaute (Spi
ranten) ist ein deutliches G e r a u s c h  walirnehmbar, ohne 
Stimmton, hervorgebracht durcli Keibung des Luftstroms an 
der Stelle der Engenbildung. Bei den gewbhnlichen Nasalen 
und Liquiden ist kein Gerilusch li(5rbar, obwohl man ein 
eolchee durcli Vermehrung der Exspirationskraft und Ver- 
engerung des Luftkanals hervorbringen kann. Jetzt kommen 
wir zu „ S o n o r l a u t e n ,  we l c he  m i t  o f f e n e m  M u n d e  
u nd  d o r s a l e r  A r t i k u l a t i o n  d e r  Z u n g e  g e b i l d e t  
w e r d c n u l , d. h. zu rcincn Stimmlauten, deren Grund- 
charakter durcli die Stellung des Zungenriickens zum Gaumen 
bestimmt wird. Dies sind die Vokale. Bei der Bildung der 1

1 Sievcre, Grundfiigc der Phonettk, § 195.
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gewohnlichen Vokale ist der Nasenkanal geschlossen; ist er 
geoffnet, so entstehen Nasalvokale. So ist z. B. das franzo- 
sische Wort en ein nasaliertes a, un ein nasaliertes 6. Mund- 
artlich haben wir ahnliche Nasallaute auch im Deutschen1. 
Die Nasalniiancen hangen von der Modiiizierung des Mund- 
kanals durch Zunge, Lippen und Backen ab. Die Zunge 
kann gehoben und gesenkt, zuriickgezogen oder vorgeschoben 
werden; die Lippen und Backen konnen so zusammengezogen 
werden, dafs sie eine Rundung des Mundes bilden, oder ihre 
Stellung kann in anderer Weise verandert werden.

Ϊ 9 .  I. Die Vokale sind
1. g u t t u r a l e  Laute, d. h. die Stimme wird modi- 

fiziert durch die Annaherung des hinteren Teils 
der Zunge an den weichen Gaumen. Solche 
Vokale sind a, o, u. Oder sie sind

2. p a l a t a l e  Laute, hervorgerufen durch An
naherung des Zungenriiekens an das Gaumen- 
dach: dahin gehoren a, e, i, ii.

II. -Man kann die Vokale auch nach der Hohe? bis
zu welcher die Zunge erhoben wird, einteilen 
in Jiohe, mittlere und tiefe Vokale. So ist i hoher 
als e, u hoher als a.

III. Ferner kann man unterscheiden offene oder weite 
und geschlossene oder enge Vokale. Wird der 
Zungenrlicken an der Stelle, wo der betreffende 
Vokal artikuliert wird, konvexer gestaitet, als 
er bei normaler Lage ist, so entsteht ein ge- 
schlossener Laut. So ist der erste e-Laut in 
Ahre ein offener, in Ehre ein geschlossener 
Vokal.

IV. konnen die Vokale gerundet oder entrundet sein, 
je nach der Stellung der Backen und Lippen. 
Bei den hochsten Vokalen findet die starkste 
Rundung statt. Darum giebt es entsprechend 
den drei Hohegraden (hohe, mittlere und tiefe

1 liber den Unterschied der deutschen u. franz. Nasalvokale vgl. 
Sievers, Grundzuge d. P h § 260 f.



Vokale) drei Hauptrundungsgrade. Bei der 
Aussprache des u ist zwischen den Lippen nur 
eine enge Offnung vorhanden, bei der des o ist 
die Offnung weiter und breiter, und bei der 
des a werden nur die Mundwinkel zusammen- 
gezogen.

<r
80. Diese Charakteristika zu verdeutlichen, ordnet man 

die Vokale graphisch oft nach folgendem Schema a n :

— 65 —

Die Linie a, e, i veranschaulicht das gradweise Aufsteigen 
der Zunge von der tiefen zur hohen Stellung. Die Linie 
α, o, u stellt die verschiedenen Rundungsgrade von der Ent- 
rundung bis zur vblligen Runduug dar. NatUrlich bezeichnen 
diese flinf Vokale nur die am deutlichsten markierten Vokal- 
stellungen. Die Zahl der Zwischenstellungen zwischen ihnen 
ist unendlich grofs, well der Varietilten unendlich viel sind. 
Eine wenn auch begrcnzte, so docli erhebliche Anzalil ver- 
mag das Ohr zu unterscheiden. W ir ktfnnten die betreffenden 
Vokale also mit a> a \  a2, a8 . . . .  ο3, ο2, ο1, o u.s. w. bezeichnen. 
Manche Phonetiker unterscheiden einige Zwischengrade durch 
Zeichen wie a*, c* u. s. w., in dencn der grofsere Buclistabe den 
Hauptcharakter des betreffenden Lautes darstellt. 6 ist ein 
Vokal init der Rundung des o und der Zungenstellung des e. 
Ahnlich ist das Verhilltnis von U zu u und i. Diesen #-Laut 
hattc das attische v und dcr Laut in lateinischen Wtfrtern, der 
ohne Untcrschied als u oder i gesehrieben wurde (vgl. optimus 
neben optumus u. tt.).

1 Sweet, Handbook, S. 18. Sievere, G. d. Fhonetik, 8. 83.
G i l o · ,  Grammatik. e
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Ein neutraler oder unbestirmnter Vokal, das heifst ein 
unbetonter Vokal, dessen Bildung schwer zu bestimmen ist1, 
wird durch das Zeichen 9 dargestellt, weil scin Laut im 
ganzcn dcm e am nachsten zu stehen scheint. Im Deutschen 
findet er sich am Wortcnde und wird e geschrieben, z. B. in 
hade, Wdte, Schritte u. s. w.

8 1 . Endlicli kann man die Laute in solche einteilen, die 
selbstandig eine Silbc bilden konnen, und solche, die es nicht 
konnen. Dies ist der wichtigste Gesichtspunkt, der mit der 
Phonetik in historischer Verbindung steht. Die Entdeckung, 
dafs aulser den gewohnlichen Vokalen auch gewisse andere 
Laute selbstandige Bilben bilden konnen, hat viel zur Um- 
gestaltung der Sprachwissenschaft beigetragen. Diese anderen 
Laute sind die L i q u i d e n  und Nasa l e .  Vokale, Liquiden 
und Nasale bezeiclmet man mit einem Namen als Sonanten, 
wahrend die " u n s i l b i s c h e n 1 Laute ihren alten Namen als 
Konsonanien beibehalten2. Wortc wie Vater, Sattel, Atem, 
Bodcn sollten korrckter Weise Vcitr, Saitl, A im , Bodn ge- 
schrieben werden, wie es z. B..in Bezug auf das l in volks- 
ttimlicher Schreibwcise in Osterreich haufig geschieht. Namen 
wie Framl u. a. kann man massenhaft auf bohmischen Kram- 
laden- und Wirtshausschildern lesen. Die zweite Silbe in 
den angefiihrten und ihnen ahnlichen Wortern besteht n u r 
aus r, l, m, n: das a ist rein graphisch ohne lautliche Be- 
dcutung. Solche Liquiden und Nasale in silbischer Funktion 
bezeiclmet man durch Untersetzung eines kleinen Kreises mit

1 Ein sog. Murmclvolcal; vgl. Sicvers, Grundz. d. P/am., § 263 f.
tJ Es ist wolil zu beacliten, dafs sich der BegrifF Konsonant — un- 

si lbiseher Laut nicht mit clem Konsonanien als Gegensatz zum Vokal 
deekt. Vgl. Sicvers, Gmndz. d. ΡΛ., § 106f. Es ist die Moglichkeit 
gegoben, dafs sogar stirnmlose Laute zu Sonanten werden, d. h. selb* 
stiindig eine Silbe bilden (Sievers, a. a. O. § 108; vgl. unten § 88 am 
Ende). Auf der andern Seite konnen aber auch Vokale konsonantisch 
werden, z. B. in den Diphthongen (s. 55 83). — Obrigcns ist die gauze 
Theorie der sonantisclien Nasale und Liquiden neuerdings wieder von 
einigen bcdcutendon Gelchrten in Frage gcstellt worden, von Fennell 
in ciner 1801 vorbfFentl. Untersuchung, von Bechtel in seinen Haupt- 
problewen (1892) und von Johannes Schmidt in seincm Buche: Kritik 
der Sonantentheorie. Weimar 1895.
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Ψ» L llf T* Wie wir unten (§§ 151—158) sehen werden, liaben 
diese silbischen Laute eine sehr bedeutsame Rolle in der Ent- 
wicklungsgeschichte der idg. Sprachen gespielt.

8®. Alle Laute kbnnen Litngenunterschiede zeigen je 
nach der zu ihrer Bildung verwandten Zeit, und es ist wohl 
zu beachten, dafs a l l e  Sonanten sowohl lang als kurz vor- 
kommen. Darum liaben wir nicht nur a neben a u. s. w., 
sondern auch /) neben n u. s. w. (vgl. § 151 if.).

8 3 . Ebenso wichtig ist die Art und Weise, in der 
eine Silbe von der andern getrennt wird. Die Gruppe αία
ν. B. kailn man in a-i-a, ai-a, a-ia, ai-ia zerlegen (§ 84). In 
jeder Silbe giebt es einen Laut,  der tiber alle anderen vor- 
herrscht: dieser Laut ist der Sonant der Silbe. Wo an- 
scheinend zwei Sonanten in derselben Silbe zusaramenkommen, 
ist der eine von ihnen in Wirklichkeit k o n s o n a n t i s e h .  
So kommen in der Gruppe ai-a a und i in derselben Silbe 
zusammen; sprechen wir aber diese Gruppe aus, so fuhlen 
wir sofort, dafs in ihr das a tiber das i vorherrscht, d. h. dafs 
a in der Silbe in sonantischcr, i in konsonantischer Funktion 
stebt. In der Kombination a-ia ist gleichfalls a Sonant, 
i  IConsonant. Solche Verbindungen zweier Sonanten in einer 
Silbe nennt man Diphthonge. Wir bezeichnen mit diesem 
Ausdruck gewc>hnlich nur die Vokalkombinatioiien, in denen 
der erste Bestandtcil Sonant und der zweite Konsonant ist 
(z. B. ai)\ aber diejenigen, bei denen das Umgekehrte der 
Fall ist (z. B. einsilbig gesprochenes m), liaben Anspruch 
auf dieselbe Benennung. Ferner ist zu beachten, dafs 
der Ausdruck nicht nur auf Verbindungen mit den Vokalen 
a, c, i, o, u, sondern auch auf Verbindungen mit Nasalen und 
IJquidm  angewandt werden kann. Jeder Vokal kann in 
solchen Ivombinationen konsonantiseh werden; am hilufigsten 
indessen geschieht dies mit i und u. In diesem Falle spricht 
man von konsonantischem i oder u und bezcichnet diese Laute 
graphisch durcli i und u. Stehen Nasale und Liquiden, die 
liHufiger als Konsonanten auftreten, sonantisch, so nennt man 
sie sonantischc Nasale und Liquiden (nasalis son an s, liquida 
eonans). SpUter (§ 258 f.) werden wir sehen, dafs zwischen 
en und n u. s. w. genau dasselbe Verhiiltnis besteht, wic

5*
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zwischen eu und u u. s. w .; vgl. πέν&ος und πά&ει, «  η τ^ε ι  
§ 157) mit φεύγα> und φυγή.

Die Vokal e, Nasale und Liquiden sind die am haufigsten 
Silben bildenden Laute. Aber auch s kann es thun in dem 
Ausruf pst!, und neuerdings hat man 80gar zu zeigen versucht, 
dais auch der entsprechende stimmhafte Laut z wirklich in 
der idg. Grundsprache oft Silben gebildet hat1.

84. Beim tjbergang von einem Laut im Worte zu einem 
andem bildet sich ein Ubergangs- oder Gleitlaut. In einer 
Verbindung wie duo bildet sich ein tlbergangslaut, wenn die 
Stimme von u zu o iibergeht, obgleich er graphisch nicht 
ausgedriickt wird. Manche Sprachen hingegen stellen diese 
Laute sehr sorgfaltig dar; in ihnen wtirde das Wort nicht 
duo, sondem duwo geschrieben werden, denn w ist hier der 
Laut, durch den die Stimme von u zu o hinlibergleitet. In 
ahnlicher Weise entsteht ein Ubergangslaut beim Aussprechen 
dee Wortes du zwischen d und u. Vgl. auch das oben (§ 83) 
angefiihrte airia.

85. Die Vokale kflnnen mit einem Gleitlaut beginnen, 
Λ νβηη die Stimmritze sich durch die Hauch- und Fliisterstellung 
hindurch verengt, bevor die Stimme gebildet wird. Wird die 
Kraft des Luftstofses vom Vokal auf diesen einleitenden Laut 
tibertragen, so entsteht vor dem Vokal ein Hauchlaut (h)7 
d. h. statt des a htirt man ein ha. Halt man den Luftstrom 
so lange zuriick, bis die Stimmritze in der Lage ist, Stimme 
zu bilden, so entsteht ein Vokal ohne Gleitlaut. Ist die

' Stimmritze vtfllig geschlossen, so dafs erst dann Stimme ent- 
stehen kann, Λ νβηη dieser Verschlufs durch einen besonderen 
Stofs durchbrochen wird, so kann vor dem Vokal ein Ex- 
plosiv- oder Verschlufslaut hbrbar werden. Dieser Laut, das 
Ifesultat der Stimmritzenciffnung, ist mit dem griechischen 
spiritus lenis identifiziert worden2.

86. In derselben Weise kann ein Vokal platzlich ab- 
brechen, wahrend die Stimmritze noch in stimmbildender

i Thurncysen, K. Z. XXX, S. 351.
f 2 Doch vgl. Sievers, Gr. (let Phan., § 359 f.
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Stellung verharrt, oder er kann allm&hlich unter Durchgang 
durch Fliisterstimme und Hauch als Gleitlaut enden.

8 ϊ .  Alle Konsonanten haben einen Eingang und einen 
Ausgang, aufser Λ νβηη zwei in derselben Stellung gebildete 
Konsonanten zusammenkommen1. So ist der einzige Unter- 
schied zwisehen n und d, dafs bei der Artikulation des ersteren 
der Nasenkanal offen ist, und daher existiert in der Verbin- 
dung nd kein Gleitlaut zwisehen n und d.

V I. Der Akzent.

88 . Von den phonetischen Elementen der Sprache ist der 
Akzent eins der wichtigsten. Man gebraucht den Ausdruck 
c Akzent5 zur Bezeichnung zweier Avesentlich verschiedener 
Dinge, und darum wendet man zur Unterscheidung gewohn- 
lich die bestimmteren Ausdrucke musikalischer Akzent und ex- 
spiratorischer Akzent an. Beide kommen im Deutschen wie in 
alien Sprachen neben einander vor. Man bemerkt z. B. ihren 
Unterschied, Λνβηη man einen kurzen Satz erst affirmativ 
und dann fragend ausspricht.

8 » .  Der exspiratorische (auch dynamisch oder emphatisch 
genannte) Akzent hangt von der Starke ab, mit der der laut- 
bildende Luftstrom aus der Lunge gestofsen λυΜ .

9 0 .  Der musikalische (oder chrornatische) Akzent ist das 
musikalische Element der Rede (ττροσφδία, accentus: cdas Hinzu-

' gesungene’) 2 3, das abh&ngt von der Anzahl der Schwingungeny 
die die Stimmbander in einer bestimmten Zeit machen. Am 
meisten bemerkbar ist er in ‘"singenden* Mundarten, z. B. 
denen des Erzgebirges. In einigen modernen Sprachen ist er 
stark entwickelt, so im Litauischen und Schwedischen. Wah- 
rend im Deutschen der exspiratorische Akzent vorherrscht, 
iiberwiegt der musikalische z. B. im Franzosischen.

9 1 . Je nachdem die eine oder andere Akzentart bei 
ihnen vorherrscht, teilen wir die Sprachen in solche mit

1 S\veet, H. of E. S.2, S. 11. Sievers, Gr, der P h o n § 352 f.
3 Sievers, Gr. d. Phon., § 532 ff.
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musikalischen! und solclie mit exspiratorischem Akzent ein. 
Dock besitzt, wie bereits gesagt, jede Spraehe bis zu 
einem gewissen Grade beide Arten. Ini Sanskrit und Alt- 
griechischen waren Hohen und Tiefen iin rausikalischen Ton 
stark ausgcprtlgt. Die Akzentzeiclien dieser Spraehen mar- 
kieren den musikalischen, nicht den dynamischen Akzent. 
Die gewohnliche Ansicht, ale bezeichneten die griechischen 
Zeichen den exspiratorisclien Akzent, ist irrig.

9®· Die Wirkungen der beiden Arten sind sehr 
verschieden. Da jeder Laut eine natiirliche Tonhiihe hat 
und diese Tonhflhe erheblich variiert, so ist es nur zu 
erwarten, dafs eine Silbe, die einem Worte den st&rksten 
musikaliscben Ton trfigt, auch den hochsttonigen Sonanten 
en thill t.

Wir werden weiter unten selien, dafs einige Vokale, wie e 
und ο, in grofsem Mafsstabe mit einander wecbseln. Von diesen 
hat e den bcdeutend httheren Ton, und duller k8nnen wir er
warten, dafs wir e stets beim hochsten musikalischen Akzent 
linden. Ist diese Theorie richtig (vgl. §251), so hat die Ana
logic dieses Gebiet der Spraehe vielleicht mehr beeinflufst, als 
irgend ein anderes; indessen linden wir nicht wenige Bei- 
spicle, wo die ursprtingliche Regel sieh offenbar noch be- 
Avllhrt; vgl. z. B. πατήρ (urspr. -<tV) mit φιλο-πα-τωρ (urspr. =  
-ttir ohne Akzent).

9 3 .  Auf der andern Seite verleiht der exspiratorische 
Akzent einem Laute oder einer Silbe Nachdruck auf Kosten 
ihrer Nachbarn. Die betonten Silben zeigen mehr Wider- 
standsfilhigkcit, als die unbetonten; denn liber die unbetonten 
Silben geht man im Sprechen leicht hinweg, und darura 
liaben sie die Neigung, endlich zu verschwinden. Wo wir 
also vollstilndig geschwundene Silben linden, dtirfen wir 
mit Recht darauf schliefsen, dafs bier der exspiratorische 
Akzent gewirkt hat.

Der Unterschied zwischen den Wurzelvokalcn in φέρω 
und φορά, in iego und ioga, in bindm und band hat seine 
Ursachc in der Verscliiedenheit der Tonhtthe (des musikalischen 
Akzents); der Schwund der Endsilbe von Here «  mhd. herze
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<C ahd. herza =  got. liairto1) und die Reduktion derselben 
in frere <  fratrem beruht auf dem exspiratorischen Akzent.

9 4 .  Beide Erscheinungen, den Weehsel hoher und tiefer 
Vokale und den Schwund von Silben, konnen wir bis in die 
idg. Ursprache zurtick verfolgen, und das giebt uns ein Recht 
zu der Annahme, dafs in dieser Ursprache sowohl als in 
den von ihr abgeleiteten Sprachen b e i d e  Arten gewirkt 
haben, obwohl vielleicht ilire Wirkung gleichmafsiger war, als 
in der spateren Entwicklung der idg. Sprachen. Anfangs 
kann dann die eine, spater die andere vorgeherrscht haben.

9 5 .  Bei beiden Akzentarten lassen sich drei S t u f e n  
unterscheiden: der H a u p t  a k z e n t  oder H a u p t t o n ,  der 
N e b e n a k z e n t  oder N e b e n t o n  und vollige A k z e n t -  oder 
T o n l o s i g k e i  t. In Wirklichkeit beobachten wir zwar in 
einem langen Worte wie ZisterziensernonnenJcloster in alien 
Silben einen exspiratorischen Akzent von verschiedener Ab- 
stufung, doch genugt es, die genannten drei Hauptstufen zu 
unterscheiden. Der N e b e n t o n  ist vom H a u p t t o n  in der 
Regel durch mindestens e i n e  Silbe getrennt (vgl. Ackerbau).

9 6 .  Der e x s p i r a t o r i s c h e  A k z e n t  kann innerhalb 
der Silbe von verschiedener Starke sein : den Moment der grofsten 
St£rke nennen wir den Exspirations- oder Silbengipfel. Nimmt 
die Exspirationsstarke gleichmafsig zu, so dais sie am Ende 
der Silbe ihren Hohepunkt erreicht (7a), oder gleichmafsig ab 
(al) oder gleichmafsig zu und ab (lal), so nennt man darum 
den Akzent eingipflig. Es kann aber neben dem Hauptgipfel 
noch ein Nebengipfel auftreten, d. h. dem Moment des starksten 
Druckes kann zunachst einer des schwaehen und dann noch- 
mals eines starkeren Druckes folgen: eine Silbe, die unter 
einem solchen exspiratorischen Akzente steht, nennen Avir eine 
zweigipflige. Tragt ein langer Sonant beide Gipfel, so be- 
zeichnen wir ihn mit dem griechischen Zirkumflexzeichen (a). 
Im Deutschen tritt dieser Accent oft in gedehnt gesprochenen 
einsilbigen Worten auf, z. B. bei sd 2.

1 Spr. herto] vor h und r driickt at im Got. nicht einen Di- 
phthongen7 sondern ein kurzes offenes e (geschr. ai) aus. Vgl. W. Wil- 
manns, Deutsche G ram m atik§ 173.

? Â gl. Sie vers, Gr. d. P h § 540 ff.
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9 7 . Beirn mu si k a l i s  c h e n  A k z e n t  haben wir zu 
unterscheiden 1. den e b e n e n  —, 2. den s t e i g e n d e n  / ,
3. den f a l l e n d e n  \ ,  4. den s t e i g e n d - f a l l e n d e n  / \  und
5. den f a l l e n d - s t e i g e n d e n  V Ton. 4. und 5. sind meist 
mit dem z w e i g i p f l i g e n  exspiratorischen Akzent verbunden. 
Dieser Art ist der griechische Zirkumflex und der ihm &hn- 
liclie gcschliffene Akzent des Litauischen. Der griechische 
Akut ist ein steigender, der Gravis ein fallender Akzent1.

9 8 .  Es ist zu beach ten, dais einzelne Worter sowohl als 
einzelne Silben unbetont sein konnen. Man nennt sie dann 
Enklitika und Proklitika, und in diesem Falle bildet der ganze 
Satz oder Satzteil nur e in  Wort. Vgl.deutsch zu hause, giebs, 
griech. eg τήν πάλιν, ehτέ μοι; lat. in urbe, noctes-que u. s. w. 
Im Indogermanischen geschah dies in weit grttfserer Aus- 
dehnung: die Vokative waren nur im Anfang eines Satzes be- 
tont; das Hauptverbum eines Satzes war unbetont. Eine inter* 
essante Spur davon zeigt nocli das Griechische in dem Be- 
streben, den Akzent des Vokative und des Verbums moglichst 
welt vom Ende zurUckzuziehen: vgl. πατήρ, aber πάτερ; 
ίσχον u. s. w. Da das Augment urspritnglich ein besonderes 
Adverbium war, ist das Verbuin im letzteren Falle thatsiichlich 
unbetont. In Utngeren griechischen Wortern aber, wie in 
ϊφερυμεχϊα, ist die urspriingliche Akzentuation verwischt in* 
folge des spezifisch griechischen Gesetzes, das sich erst viel 
spitter herausbildete und demzufolge der Akzent nie weiter 
vom Ende vorrttcken konnte, als bis auf die drittletzte Silbe.

V II. Unterschiede des Deutschen von den klassischen
Sprachen.

9 9 .  Die abgeschlossenc Besprechung des Akzents erlaubt 
une jetzt die Grtlnde der anscheinenden Verschiedenheiten 
zwischen den deutschen Wdrtern und denen der klassischen 
Sprachen, sowcit sie von den Sprachforschern als identisch 
oder vcrwandt bczeichnet werden, zu erklilren.

1 Vgl. Sievore, Gr. d  P h § 563 ff.
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lO O . Veranderungen in der urgermanischen Zeit, die 
a l l e  germanischen Sprachen beeinflufst haben.

A. Veranderungen im Konsonantismus (vgl. §§ 130—141).

E r s t e  L a u t v e r s e h i e b u n g  (vgl. § 39).

1. Die idg. stimmlosen Verschlufslaute k (q, k), t, p  werden 
zu stimmlosen Reibelauten h (χιυ, χ), f  verschoben.

2. Die idg. stimmhaften Verschlufslaute g (g, g), d, b werden 
zu stimmlosen Verschlufslauten k (qu), t, p  verschoben.

3. Die idg. stimmhaften Aspiraten gh (<gh, <jh), dh, bh werden 
zu stimmhaften Reibelauten 3, rf, t  und dann zu stimm
haften Verschlufslauten g, d, b verschoben.

—  74 —

griech.: lat.: germ.:
1. k χαρδ-ία cor(d) got. hairt-o nhd. Hers

t τρεϊς tres „ preis „ drei
P πονς (Gen. pes (Gen. „ fo-tus „ Fufs

ποδ-ός) ped-is)
2. g άγρ-ός ager (Akk. „ akr-s „ Acker

agr-um)
d δαχρ-ν lacr-uma „ tagr „ Zcihre

(dacruma) (vgl. § 107)

b 1 τνρβ-η turb-a „ paurp „ B orf
(vgl. § 107)

3. gh Χψ anser » gans „ Gans
dh [τί]-Φψμι, fa[-cio] „ thun

(vgl . § 107)
bh φέρ·ω fero „ bair-a „ ge-bare
Ι Ο Ι .  Die idg. stimmlosen Aspiraten spielten keine grofse

Rolle, und ihre Geschichte ist noch nicht im einzelnen be-
kannt. Im Germanischen wurden sie5 gleich den stimmlosen
Verschlufslauten zu stimmlosen Reibelauten. In gewissen
Verbindungen indessen wurden sie zu stimmlosen Verschlufs
lauten.

1 Im Idg. war b ein verhaltnismafsig seltener Laut; darum sind 
die Beispiele fur diesen Lautwandel selten und zweifelhaft.
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A u s n a h m e n  von d e r  e r s t e n  L a u t v e r s c h i e b u n g .

1 0 2 .  Es giebt einige scheinbare Verschiedenheiten 
zwischen den Lauten der Ursprache, wie sie im Griechischen und 
Sanskrit erscheinen, und ihren germaniscben Vertretern. So 
ist zur Wurzel von πνν&άνομαι, πεν&-, skt. bodlh das ent- 
sprechende gotische Verbum biuda (1. sg.), nicht *piuda> wie 
man envarten sollte. So gehoren got. binday nhd. binde zu 
derselben Wurzel wie πεν&ερός, skt. bandh-. Dies erkl&rt 
sich daraus, dafs diese Wurzeln in der idg. Ursprache rait 
einer Aspirata begannen und endeten, also *bheudh- und 
*bhendh- lauteten, und ein Lautgesetz des Griechischen und 
Sanskrit duldete derartige Formen nicht. Die Erkl&rung dieser 
scheinbaren Unregelm&fsigkeit verdanken wir Hermann Grafs- 
mann (‘Grafemanns Gcsetz’, § 42).

1 0 3 .  Gewisse Konsonantengruppen entziehen sich ganz 
oder teilweise der Lautverschiebung:

1. sic, s t , sp bleiben unverftndert: lat. piscis, got. fisks, 
nhd. Fisch; lat. hostis, got. gasts, nhd. Gast; lat. con- 
spicio, alid. spchdn, nhd. sp likenl,

2. In den Konsonantengruppen let und pt bleibt t unver- 
iindert. oy.toi, lat. octoy got. alitdu, nhd. <icht; lat. nox 
(Stamm noct-), got. nahts, nhd. Nachl; κλέπτης, got. 
liliftus (— Dieb); lat. captus, got. -hafts, nhd. -haft 
(schreckhaft u. s. w.).

3. Urspr. tt wird zu f>t und spilter zu ss: *uit-to-s, j^ta-τός, 
got. ga-wiss, nhd. gewifs.

1 0 4 .  D a s V e r n e r e c h e  Ges e t z .  Trug der unmittel- 
bar vorhergehende Sonant im Inlaut germanischer Wflrter 
nicht ursprUnglieh den Hauptakzent, so wurden urspr. 
1c (qy k), t, p, s nicht durch h (liw), / ,  f, s, sondern durch 
g (gtv). dy by r vertreten, aufser in den Verbindungen ht, hs, 
ft, fs, sk, st, $p. Die historische Reihenfolge des Prozessee war

1 sch <  *c (Fisch), schp <  sp (spdhcv, gespr. s clip (then), scht <  st 
(sterben, gospr. schterben; vgl. gchwftbiech Gascht st. Gast) ist epiiterc, 
speziell hochdcutsche Entwicklung, die sich aber auch auf niedcr- 
dcutechem Gebiete bereits stark auszubreitcn begonnen hat.
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1. die gewohnliche Verscliiebung zu stimmlosen Spiranten,
2. die Verwandlung in die stimmhaften Spiranten 3, d; t>, 

z, und dann
3. von diesen zu g, d, δ, r.

Die Stellung des urspriinglichen Akzentes zeigt uns oft 
das Griechische, noch haufiger aber das Sanskrit.

sk t.: griech.: lat.: germ.:
k yuvasd-s νά'λ-ιν&ο-ς juvencu-s got. jugg-s nhd. jung

(<yuvnsd-s) (< iv 
t satdm e-γ.ατόν centum
p UmpCimi λιπαρέω lippus

«bestreiche5
s snusa ννός nurus

(< juwnyo-) 
, hunda-,
, bi-leiba

hundert 
bleiben

„ Schnur
(so noch boi Luther).

Wie schon erwahnt, Avar der Akzent im Sg. und Plur. 
des idg. Perfekts verschieden. Darum erklarte Karl Verners 
Entdeckung auf einmal, warum z. B. vom mhd. Verbum 
wesen (csein^) der Sg. des Prt. was, der Plur. waren, ebenso 
von hiesen (cwahlen5) der Sg. des Pr&t. Ms, der Plur. Jcuren 
lautete. Da der Akzent auch in den verschieden en Kasus 
des Nomens wechselte (vgl. griech. ποός, ποδ-ός), so finden sich 
auch hier Doppelformen; vgl. nhd. Hase, engl. hare; got. auso, 
nhd. Ohr. Jeder der genannten Dialekte hat innerhalb des Para- 
digmas seine Formen nach dem einen oder dem andern Teil der- 
selben ausgeglichen. Ahnlich verhalt es sich mit dem 0, das im 
Paradigma von πονς ausschliefslich herrscht, wahrend das 
Lateinische in dem von pes die e-Formen durchgefuhrt hat, 

'obgleich 0- und e-Formen im urspriinglichen Paradigma 
neben einander stehen (§ 48).

1 0 5 .  Einige wenige Unregelmafsigkeiten sind dadurch 
entstanden, dafs die idg. Wurzel eine Nebenform mit ab- 
weichendem Endkonsonanten durch Assimilation an ein Suffix 
angenommen hatte. So gehort got. tailms (Zeichen) zum 
Verbum teiha, όείχ-νυψι, dic-o, kommt aber von einer Neben
form mit g fiir L· In derselben Weise kommt μίγννμι von 
einer Wurzel mi% und pango pepigi sind von derselben Wurzel 
wie pax pac-is abgeleitet.

1 0 6 .  Doch erhielt sich dieser urgermanische Konsonan- 
tismus nur bei einem Teil der germanischen Stamme, wie
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beispielsweise bei den Niederdeutschen, deren Dialekt, das 
sog. *Platt\ ebenso wie das heutige Englische im wesentlichen 
auf dieser Stufe der Konsonantenentwicklung stehen geblieben 
ist, wo nicht die Silben Uberhaupt durch den Akzent laut- 
geeetzlich geschwunden sind. Anders verhttlt es sich mit dem 
Hochdeutschen, das nochmals eine Lautversehiebung durch- 
maclite, die im Prinzip nicht von der ersten, germanischen 
verschieden war, wenn sie auch thats&chlich nicht zu genau 
analogen und so allgemein wirkenden Resultaten gefulirt 
hat, als jcne.

1 0 7 . Diese zweite Prozefs, genannt die z w e i t e  oder 
h o c h d e u t s c h e  L a u t v e r s e h i e b u n g ,  ist einer der Haupt- 
punkte, durch die sich das Hochdeutsche von den anderen 
germanischen Dialekten und Sprachen (Niederl&ndisch, Eng- 
lisch, Schwedisch, Norwegisch, DUnisch, Isllindisch) unter- 
scheidet. Er begann um 600 n. Chr. in den siidlichsten 
Teilen von Deutschland und verbreitete sich allmUhlich nach 
dem Norden, hat aber nie das gesamte deutsche Gebiet um- 
fafst. Auch sind nicht alle Laute davon betroffen worden, 
von denen man es erwarten sollte. Der Ausgangspunkt der 
Verschiebung lag in jenen Gegenden, in denen ursprttnglich 
eine keltische Bevolkerung gesessen hatte, und je  mehr sich 
die Wirkung von ihnen entfernte, desto schwtlcher und un- 
bestimmter wurde sie. Die nOrdlichen Teile blieben von ihr 
fast unberlihrt.

1. t wurde zuerst verschoben und wurde im W o r t a n l a u t  
zur A f f r i k a t a  z (=  ts). Got. tunfus, ahd. zand, nhd. 
Zahn. Got. m. twai, ahd. m. etc&nc, n. zivei, nhd. zwei. 
Im W o r t i n l a u t  und W o r t a u s l a u t  wurde es zum 
stimmloeen Spiranten, ahd. mild, geschrieben z (f, 5̂ ), 
heute fs (ss). Got. fotus, ahd. fuo$, nhd. Fufs. Got. Utan, 
ahd. Id^an, nhd lassen.

Spilter wurden noch andere Laute afhziert. Im In -  
und A u s l a u t  eines Wortes erschcint im Hochdeutschen 
germ. Jc als Spirant ch} nachdem es bereits vorher 
zu lech verschoben war. As. sprelean, ags. sprecan 
-= ahd. sprchhan =  mhd. nhd, sprechcn. Got. ilc, hd. ich. 
Doch wurde k in den moisten Gegenden und in 
unsercr Schriftsprache im Wort a n l a u t  nicht spirantisch.
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p  wurde im In -  und A u s l a u t  zu f: as. scapy 
ahd. scaf, mhd. nhd. schaf; got. slepan, ahd. slaffan, nhd. 
schlafen. Im A n l a u t  wurde es in den meisten Dia- 
lekten und in der nhd. Schriftspraehe zu pf. Got. pund, 
ahd. pfund, nhd. Pfund1.

2. Die stimmhaften Verschlufslaute g, d, & verlieren frtih- 
zeitig ihre Stimmhaftigkeit und vermengen sich darum 
mit k, t, jp, von denen sie sich nur durch die geringere 
Exspirationsstarke unterscheiden, mit der sie gesprochen 
werden. Darum erscheinen dem Fremden die stid- 
deutschen g, d, b als k, t, p. Daher kommen auch 
fortwahrend variierende Schreibungen wie Innspruclc, 
Innsbruck u. a. d wird fast immer t geschrieben; vgl. 
got. dauhtar, ahd. tohter =  nhd. Tochter: got. dags, 
ahd. tag —  nhd. Tag.

3. Noch spater, und unabhangig von den vorhergehenden 
Prozessen, Avurde die Spirans p  auf dem ganzen Sprach- 
gebiete zu d versehoben. Got. bropar, ahd. mhd. bruoder, 
nhd. Bruder.

B. Veranderungeii iin Sonantismus2.

1 0 8 .  Die Hauptunterschiede zwischen dem idg. und 
germ. Sonantismus sind die folgenden:

1. Idg. 6 wird im Germanischen zu ά: οκτώ, lat. odo, got. 
ahidu; lat. hostis, got. gasts; olda, got. wait.

2. Idg. a wird im Germanischen zu ο: φράτωρ, μήτηρ, lat. 
frater, mater; got. bropar, asachs. modar.

3. Idg. sonant, m und n (m, n) erscheinen als um und un;
a μα «  * smma), lat. sem-el «  *smm-el), got. sum-s.
Negativpartikel: griech. a lat. m, got. un, idg.

4. Idg. sonant. I und r (l, γ) erscheinen als ul und ur
(aur im got., or in . einigen anderen germanischen
Dialekten): τάλ-ας, alat. tuld (Perf. tuli), got. pul-an, 
mhd. doln, nhd. dul-den, alle von * ill·, einer Form der

1 Als ]>omlus aus dem Lat. entlehnt, maclite das AYort alle Laut- 
wandlungen des Deutschen mit durch.

, 2 Ygl. oben die Bemerkung 2 zu § 81!
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Wurzel t e l χάρνος (Hesycliius), lat. cornu, got. haurn, 
nhd. Horn.

109. Wie wir gesehen haben, konnte der e x s p i r a -  
to r i s e  he Akzent, der den m u s i k a l i s c h e n  des Indo- 
germanischen ttberwuchert hatte, im Urgermanischen Avie im 
Indogermanisehen frei auf jeder Silbe stelien und Avecliselte 
darum innerhalb des Paradigmas. Bald aber trat ein 
Wandel auch hierin ein, insofern der Akzent auf die erste 
Silbe aller einfachen WOrter riickte.

H O . Weitere Ursachen der Verschiedenheit zwischen 
dem Deutsclien und den klassischen Sprachen sind erstens 
verschiedene Konsonantenassimilationsgesetze und zweitens 
verschiedene Behandlung des Wortauslauts.

111. Zeitig schon verloren die gennanischen Sprachen 
einen betrttchtlichen Teil der Nominal- und Verbalflexion. 
Wilhrend wir aber unsere Formen im Deutsclien noch hHufig 
durch Flexion bilden (Manncs, konnte)} dock aber schon die 
Hilfsverba und Pronomina (ich werdc kommen, des Manncs) 
in grofsem Unifang zu Hilfe nehmen mUssen 1, ist z. B. im 
Englischen von der Nominalflexion fast nichts mehr tibrig, 
von der Verbalflexion nur Avenig.

119 . Was endlick unsere Orthographic anlangt, so ist sie 
historisch geworden und darum ziemlich bunt. &Avei Systeme, 
das phonetisclie und das etymologische, sind in ihr gemischt. 
Etymologisch ist z. B. die Schreibung Tier, denn das ie ist 
ein ursprlinglicher Diphthong tQf nicht identisch mit dem 
Laut 7, den er heute vertritt. Phonetisch ist die Schreibung 
Thur, Thor, t-hun, ohnef in denen silmtlich das h keinen je 
gesprochenen Laut vertritt, sondern einzig und allein als 
Dehnungszeichen verwandt Avird. Dazu kommen dann noch 
bewufste Anderungen durch gelehrtes Etymologisieren in 
FrcmdwtJrtern; ftir das ahd, Krisi schreibt man nhd. Christ, 
fUr Krieche Grieche in bewufster Anlehnung an lat. Christus, ^
Graccus. Audi die jetzt gliltige Schulorthographie ist durch- 
aus keine Idealorthographie, die in dieses bunte Gcmisch 
auch nur einigermaisen Ordnung zu bringen vermOchte,

1 Vgl. oben § 30.
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VIII. Die indogermanischen La u te .

113. Von den in Kap. V besprochenen Lauten hatte die 
idg. Urspracbe die folgenden:

A. K o n s o n a n t e n .

1. Verschlufalaute:
a. Stimmlos: p, ph; ty th; 1cy fch; g, qh.
b. Stimmhaft: b, bh; d, dh; ή, Qh; g, gh.

Da die Geachichte der ursprtinglichen stimm- 
loscn Aspiraten phy ihy lch und qh in mancher 
Hinsicht noch dunkel ist, so werdon wir diese 
Laute hier nicht besprechen.

2 . Keibelaute:
a. Stimmlos: s.
b. Stimmhaft: z, w, j.

Manche Gelehrte nehmen auch einen guttu- 
ralen Spirantcn an zur Erkliirung fUr Aquiva- 
lente wie skt. ha% gr. γέ; akt. aham , gr. ίγώ. 
Auch vermutet man, dafs aufser s ein ursprUng- 
liclics sch (s )1 exiatierte. Collitz findet diesen 
Laut in skt. ksMiy aveet. setf-ti (3. sing.), gr. κτ/-£ω, 
lat. st-no und vielloicht in gr. κτ/-λος ‘zahm, 
ruing’, lat. siUre, got. silan ‘ruhig, still sein’ : alio 
von einer idg. Wurzel *hci. Aua zwei verschiede- 
nen Wurzeln gleicher Form ghsei leitet er her

1 Collitz, 7i. B. XVIH, 201 ff. Heat&tigt aich dioeo Thcorie, ao 
wftre wahrechcinlich skt. kmm-, gr. χΰών elicr von einer idg. Wurzel 
mit beginnendein yhs- hcrzuleiten, ala von einer Verbindung mit urepr. 

wie Bnrtholomac und Brugmann tliun (Or. Or,* § 4).
6*



1. skt. hsay-ati Cbeherrscht’ (3. sg.), ksa-tm- 
cHerrschaft% avest. lysa-pra, cKonigreich% gr. 
ΐ-φ&ϊμος und moglicherweise φ&άνω;

2. skt. lcsi-na-ti ‘zerstort’, avest. %si fem. cElend’, 
gr. φ&είω, φ&ίνω, φΰείρω.

Der Spirant j  miifs sorgfaltig von dem 
konsonantischen i (i) unterschieden werden; doch 
haben die beiden aufser im Griechischen (ζ < J ,  
c <  0  und im Albanesischen (</ <  j, j  <  i) 1 in 
keiner aus dem Indogermanischen stammenden 
Sprache versehiedene Vertretung. Grofser noch 
ist die Schwierigkeit in Bezug auf den Unter- 
schied von u und w. Darum bezeichnen diemeisten 
Gelehrten, weil wahrscheinlich in der Mehrzahl 
der Fiille kein stark spirantischer Laut vorlag, die 
beiden Grundlaute ohne Unterschied mit u .

8. a. Liquide, l, r.
4. a. Nasale, m, w,

ft und ^ sind die in Verbindung mit palatalen 
und velaren Konsonaten auftretenden Nasale (§ 76).

1 1 4 . B. S o n a n t e n .
3. b. Liquide, l, r: J, f.
4. b. Nasale, φ, η, η, η,: ψ , n, f , fj1 2.
5. Vokale, a, e, i, o, u, 9,

a, C, 1, ΰ,
Manche Gelelirte sckreiben aueh dem z einen 

sonantischen sowohl als einen konsonantischen 
Charakter zu.

115 . C. D i p h t h o n g e .
6. Die Kombination von a, e, o mit i und u ergiebt die 

gewtfhnlichen zwolf Diphthonge
cii, ei, o%; an, eu, ou;
&i, Oi; Cm, eu, ou.

1 G. Meyer, Albancsischc Stuck'cn, S. 39 f. (=  S K A W, Wien 
18 2̂ [CXXV]).

2 S. S. 66, Anm. 2. Die langen Son. und Liqu. sind selir zweifclhaft.

— ,84 —
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IX . Das attisch-griechische Alphabet und seine
Aussprache.

l i e .  Die im Griechischen aas diesen Urlauten ent- 
wickelten Laute darzustellen, hatte der attische Dialekt nach 
403 v. Chr., als das ioniscke Alphabet offiziell eingeftthrt 
wurde, folgende Zeiclien1:

1. Yerschlufslaute:
a. Stiramlos: π, φ \ τ, κ, χ.
l·. Stimmliaft: β; δ; γ.

2. Reibelaute:
α. Stimmlos: σ, ς: in Verbindung mit stimmlosen 

Konsonanten, zwisehen Sonanten und im Auslaut.
b. Stimmhaft: σ: in Verbindung mit stimmhaften 

Konsonanten, wie in σβίννυμι (== #δ-), διοσ-δοτος 
(=  -stf-).

Das Griecliische gab das u durch J 2 .wieder, 
ein im Attischen und Ionischen verlorenes, in 
anderen Dialekten aber erlialtenes Zeiclien. j  wird 
mit ζ dargestellt, das aber aucli andere Werte 
hat; i hat in einigen Dialekten ein besonderes 
Zeiclien. Im ttbrigen verschwindet es in manchen 
Stcllungen, in anderen wird es zum spiritus 
asper (s. § 170 ff.).

3. Liquide: λ, ρ.
4. Nasale: μ, v, γ  ( =  ii und fj).
5. Vokale: a, €, i, o, t>, ω.

Im attischen Griechischen steht η nicht nur 
fUr ursprUngliches d, sondern in vielen Fallen aucli 
fttr ursprUngliches tf.

Die Ubrigen Buchstaben des attischen Alpha
bets, ξ und xp, stehen fUr Guttural -fg und La
bial +g. tiber die Zeichen, die nur cinen Zahl- 
wert haben, siehe den Anhang.

1 Rcz&glich der anderen griechischen Dialekte und ihrer Alpha-
betc e. den Anhang.
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6. Diphthonge: at, ct, oi\ av7 εν, ou; vi.
<?, 7], φ im Wortauslaut stehen fur ai7 ei7 oi. 

An anderen Stellen haben Diphthonge mit langen 
Sonanten diesen vor folgendem Konsonanten ver- 
kiirzt. Darum ist nur die Reihe mit kurzen So
nanten geblieben. Doch konnen wir in einigen 
Fallen dureh Vergleiehung mit anderen Sprachen 
sagen, wo ein ursprunglicher Diphthong mit 
langem Sonanten stand, z. B. Ζευς =  skt. dyaus, 
ursprunglich *dieus; ΐπποις =  skt. dsvais, ur- 
sprunglich efcuois (s. § 181, 3).

vi ist ein vermutlich der Grundsprache nicht 
angehorender Diphthong. Er entstand im Grie- 
chischen durch Verlust eines Konsonanten und 
darauf folgende Kontraktion *, Ιδνΐα z. B. vertritt 
ein alteres J -ιδνο-ια. νιος steht fur urspriingliehes 

nicht *swi-o-s.

A u s s p r a c h e .

I I T .  1. Verschlufslaute. Die stimmlosen und stimm- 
haften Verschlufslaute bieten keine Schwierig- 
keiten, da ihre Aussprache in klassischer Zeit 
annahernd die der entsprechenden deutschen 
Laute war. Im Volksdialekt wurde γ fruhzeitig 
zwischen Vokalenzum Spiranten, und derKomiker 
Plato warf dem Demagogen Hyperbolos (er- 
mordet 411 v. Chr.) vor, er sprache ολίγος wie 
ολίος, d. i. 6ληος9 aus. Auf den Papyrushand- 
schriften herrscht oft eine grofse Verwirrung be- 
ziehentlich der g- und j-Laute, wie in νγιγαίνις 
fiir υγιαίνεις; doch war dies der Sprache der 
gebildeten Athener fremd. Im Neugriechischen 
sind y, δ und β samtlich zu Spiranten geworden

(h *>*)- . Έ # .
Die Aspiraten φ, χ wurden nicht wie /,

/ ,  ch, sondern wie p , t \  Jc ausgesprochen (§ 73).
Denn sonst ware weder die Aspiration von tv7 t7 x
vor dem spitiius aspev (scp cu, av& ον, ov% οτζιος)
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noeh die Wiedergabc der griechischen Aspiraten 
durch stimmlose Verschlufslauteim Altlateinischen 
(Pilipus =  Φίλιππος, tus — &vog, calx =  χβλιξ)

# zu erkliiren.

1 1 9 . 2. Wie sehon erw&hnt (§ 116, 2), hatte σ zwei
W erte: a und z. Das griechische ζ lautete nicht 
z\ sondern zd, gleichviel ob es einem urspriing- 
lichen zd- oder (fe-Laut «  di oder d j7 wie in 
Ζευς und ζυγόν, vgl. § 144) entsprach. Das be- 
weisen folgende Thatsachen.
a. όιόσδοτος, ΰεόσδοτος u. s. w. finden sicb oft 

in der Schreibung διόζοτος, &εόζοτος u. s. w., 
selbst im gleichen Dialekt. So ist *Λ$ηναζε 
zweifelsoline *Λ&ψας-δε ‘nach Athen\

b. v verschwindet vor c, σν-ζήν, σν-ζενγνίναι u. s. w. 
Das konnte nur geschehen, wenn ζ wir zdf 
nicht wie dz lautete, denn v bleibt vor d, 
τόν-δε u. s. w.

c. zd in Fremdwortern wurde durch ζ wieder- 
gegeben, wie in Ήρο-μάζης — Ahura-mazda 
(eine persische Gottheit).

In spilterer Zeit wurde ζ ^u z  reduziert.
3cr̂  JMi. -σ σ att. -ττ- wurde wohl wie die Doppel- 

spirans -//- gesprochen.

11». 3. £ war dentales r. Der s p i r i t u s  a s p e r ,  mit 
dem das φ geschrieben wird, bezeichnet seine 
Stimralosigkeit (vgl. oben § 67). Inschriftlich in- 
dessen findet sicli diese Bezeichnung der Stimm- 
losigkeit nur einmal: ΡΠ Ο ΡΑΙΣΙ (aus Kerkyra) 
=  §οάϊσι.

1 2 0 .  4. μ war vor einigen Konsonanten, wie es scheint,
ein Bchwacher Laut, da sicli auf alten Vasen- 
inschriften Forraen wie άφί, wqtrj fiir αμφί, 
νύμφη finden.

Die Aussprache von yv in γίγνομαι u. s. w. 
ist unsicher; doch schwand spttter der y-Laut, 
wie aus γίνομαι ersichtlich.
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1 2 1 . 5. a wurde wie a gesprochen. e war ein ge-
schlossener, dem i genaherter Yokal. Dies be- 
weist die Kontraktion von 66 zu u  wie in φιλεϊτε. 
Dafs dieser Yokal in s ^ r^ f ru h ^ ^ e it^ ic h t  so 
geschlossen war, beweist die Kontraktion des 
Augments mit ε zu η. So wird 6+  εσ&ιον 
zu i nicht zu έίσ&ιον. Auch o war ge-
scblossen und naherte sich dem u: daher die 
Kontraktion von oo >  ov wie in δηλοντε. Einst 
aber war es gleichfalls offen gewesen, wie seine 
Kontraktion mit dem Augment zu ω beweist: 
ωφελον, nicht *ονφελον.

Im Attischen ist v zeitig zu u geworden; 
darum mufste dieser Dialekt gleich dem Fran- 
zflsischen den reinen w-Laut mit ou (ov) be- 
zeichnen. In den Diphthongen αν7 εν7 ον_ hin- 
gegen behielt v seinen ui’sprtinglichen Wert =  u. 
η war offen: das beweist erstens der Umstand, 
dafs es in anderen Dialekten hauiig durch a 
vertreten ist, wie δτμος =  dorisch δαμος, 
zweitens die Thatsache, dafs εα zu η kontrahiert 
wird (τείχ$ << τείχεα), und drittens die, dafs 
die Komiker durch η das Gebloke der Schafe 
darstellten (b δ' ήλί&ιος ώσπερ πρόβατον βή βή 
λέγων βαδίζει), orwar gleichfalls ein offener Laut.

122. 6. Bei εν und ov sind zwei verschiedene Lautwerte
zu unterseheiden. Sie sind erstens urspriing- 
liche und eigentliehe Diphthonge, wie in λείπω, 
σπονδή, zweitens uneigentliche, durch Kon
traktion entstandene Diphthonge, wie in φιλείτε, 
δηλοντε. In den attischen Inschriften aus alter 
Zeit sind Worte wie λείπω, σπονδή stets mit den 
Diphthongen geschrieben, wahrend der vokalische 
Laut der Kontraktionssilben nur durch ε und o 
wiedergegeben ist. Ob diese beiden Lautgruppen 
noch zu Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. ver- 
schieden waren, oder ob sowohl die eigentlichen 
als die uneigentlichen Diphthonge schon wie



* gescblossenes e und ft ausgesprochen wurden, 
dariiber herrscht nocli grofse Uneinigkeit1.

Die Diphthonge aiy ety oty vi batten in sich 
das bestlindige Bestreben, das konsonantische i 
vor Vokalen abzuwerfen. So zitiert ein Gram- 

r  matiker τάς ήμισεας aus Time. VIII, 8. Wir
haben πλέον neben πλεϊον} ποειν neben ποιύν  
und ology τοιοντος u. s. w. mit metriscb kurzer 
erster Silbe. Ira vierten Jahrhundert v. Chr. 
wird νιος fast allgemoin log gesehrieben, ob- 
gleicb v nocb lang gemessen wird2.

In den Diphtkongen p, gy welclie in alter 
Zeit stets mit n e b e n s t e h e n d e m  i gesehrieben 
wurden (A l y H l yQ l )y ging das i urns zweite 
vorchristlicbe Jahrhundert verloren. rj war, wie 
es scheint, viel eher schon zu geschlossenem d 
geworden. Die neuc Art, diese Diphtbonge zu 
schrciben, tritt zuerst in Ilandschriften aus dem 
zwOlften Jabrbundert unserer Zeitrechnung auf.

— 89 -

X . Das lateinische Alphabet und seine Aussprache.
\

1 2 9 . Zur Darstellung der italischen Entwicklungsresultate 
der ursprttnglichcn idg. Laute batte das Lateinische folgende 
Zcichen:

1. Vcrscblufslaute:
a. Stimmlos: p;  t; cy lcy q.
b. Stiminhaft: b; d; g .

2. Reibelaute:
a. Stimmlos: f; s; h.
b. Stimmhaft: v (== &), % (jetst oft j  gesehrieben, =  i).

3. Liquide: Ϊ, r.
4. Nasale: m, n.
5. Vokale: a, e, t, o9 u.

1 Blass8 § 10. Brugmaira, Gr. (7r.fi S. 84.
* Blass1 g 14.
8 Blase8 g 13.
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y und z wurden zu Ciceros Zeit aus dem Grie- 
chischen eingefiihrt, y zur Vertretung von v =  #, z 
zur Vertretung von C. Das Zeichen fur z hatte im 
urrftmischen Alphabet, das dem westgriechischen 
entlehnt war, bestanden, Λvurde aber aufgegeben zu- 
gleich mit dem Schwund des altlateinischen Lautes, 
den es bezeichnete (§ 125). x  ist nur die Verbindung
To +  .9.

6. Diphthonge: at, ei, oi; au, eu, ow.
Dies sind die Formen, die sich in den 

Sltesten Inschriften finden. In augusteischer Zeit 
wurde at meist durch ae, ei durch ?, oi durch β. und 
oe. vertreten; au blieb, abgesehen von der Vulgar- 
sprache, in der es als o erscheint. Ursprungliches eu 
kommt nur einmal in einem zweifelhaften Fragment 
vor, wahrend es sonst uberall, selbst in der altesten 
tjberlieferung, zu ou geworden ist. Noch vor der 
augusteischen Zeit wurde ou zu u (§ 179).

Die idg. Diphthonge. mit langen Sonanten sind 
samtlich zu anderen Lauten geworden (§ 181).

Spateren Ursprungs sind die Diphthonge m  und 
ui in seu, neuter, cut.

A u s s p r a c h e .
1 β 4 .  1. Versehlufslaute.

p  und b wurden wie im heutigenNorddeutschen 
ausgesprochen. d war dental. Bei der Aussprache 
des t beruhrte die Oberfl&che der Zunge sowohl 
die Zahne als den Gaumen. Darum hatte in alien 
Perioden der Sprache tl die Tendenz, in cl uber- 
zugehen, da ein fast unbestimmbarer Unterschied 
zwischen beiden bestand, wenn t etwas weiter 
hinten und c etAvas weiter vorn artikuliert 
wurden, indem sie sich der Z-Stellung naherten. 
c und 1c haben die gleiche Aussprache, da c mit 
Ausnahme einiger weniger Falle die Stelle von k 
eingenommen hat (s. den Anhang). ti und c 
hatten nie die Aussprache tsy wie im deutschen
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Kondition, martialisch, Uncial-, Ciiat. Mit sehr 
seltenen Ausnahmen kam q nur in Verbindung 
mit u vor. g Avar immer ein echter Verschlufs- 
laut, nie Spirant wie ini mittel- und sliddeutschen 
Tag, Igel. In einigen anderen italischen Mund-
arten sclieinen die stimmhaften Laute b, d, g fast 
wie stimmlose ausgesprochen worden zu sein.

1 * 5 . 2. f  wurde wie im Deutschen ausgesprochen. h war 
vermutlicli nicht so stark Avie der entsprecliende 
deuteche Laut, sondern stellte wie der griechische 
spiritus asper einen Haucli dar. Daher die sp&ten 
Formen anser, arena fiir illteres *hanser (in der 
Litteratur nicht zu belegen), harcna.

s Avar stets stimmlos, hatte also nie den Laut- 
Avert £. In Verbindung mit ihm wurde ein stimmhafter 
Laut stimmlos. Darum sprach der Romer apstineo, 
selbst wenn er abstineo schrieb. Im Altlateinischen 
gab es ein stimmhaft.es. $ ( ~  z), Avelches* zwischen 
450 und 350 v. Chr. injf tiberging: daher labqpem 
fttr Ulteres labosem, Furius fiir Fijsius u. s. w.

V) das einzige Zeichen, das der ROmer fiir 
den Vokal u und den Konsonanten v hatte, wurde, 
wo es konsonantisch Avar, etwa Avie ou im franz. 
out ausgesprochen. Ebenso hatte i im alten Rom 
eowohl konsonantischen als vokalischcn Wert: j  ist 
eine neuere Besserung am romischen Alphabet. 
Der konsonantische Wert des i Avar der dee franz. 
y in il riy a pas und des i in occasion u. it.

Den ROmern Aviderstrebten die Verbindungen 
m  und ii. Daher behielten sie Formen bei wieserggtiL 
statt servus im nom. sg.; cumy qnom oder selbst 
qutn statt quum. Der gen. sg. der Nomina auf 
-ius wurde in der besten Zcit, ^tGts ^k o ^ a lii^ r tj 
fluvi u. s. av. , der nom. pi. soldier WOrter findet 
eich inschriftlich als Bisweilen Avurde ge-
schriebenes i Avie ji  ausgesprochen, z. B. abicit 
=  abjictt.



1 2 6 . 3. Bei der Aussprache des l wurde die Zunge gegen
Zahne und Gaumen gedriickt. r war alveolar und 
wurde in jeder Stellung im Worte stark gerollt.

1 2 7 . 4. Anlautendes m wurde wie inf Deutschen ge-
sprochen. n war dental, n am Silbenende vor 
c, k, g war guttural und wurde wie ng ge- 
sprochen: so lautete incipit wie ingkipit u. s. f. In 
alien anderen Fallen wurden wjund n am Silben- 
oder Wortende zu einem sehr schwachen Laut, 
der dalier insehriftlich untersehiedslos mit m und 
n bezeichnet wird. In unseren Texten wird der 
Nasal gewohnlich dem folgenden Konsonanten assi- 
miliert: vor p  schreiben wir m, vor d n u. s. w. 
Die Romer selbst aber schrieben Canpani sowohl 
als Campani, tuemdam sowohl als tuendam. Vor 
hj % u und Vokalen sehwand m Λrollstandig: dalier 
die Form co der Proposition com (cum) in cohibere, 
coicere, coventio, coactum7 coerceo7 coire u. s. w.; 
vgl. auch circu-eo. ^sehwand vorj t .  So bevor- 
zugte Cicero megalesia vor megalensia u. s. w. 
cosol statt consul ist auf Inschriften sehr haufig. 
Vor gn- wurde der Nasal gleichfalls nicht aus- 
gesprochen: i-gnotus, co-gnomen1.

1 2 8 .  5. Seelmann2 meint, das Altlateinische sei dem Eng-
lischen ahnlich gewesen in der Tendenz, seine 
einfachen Vokale zu diphthong!eren, und in der 

, Art und Weise, wie es im allgemeinen seine Vokal-
laute artikulierte.

In der alteren Zeit war a offenbar ein offenerer 
Laut als a , aber in der augusteischen Periode 
des Lateinischen scheinen die beiden ganz Ohn- 
lich gewesen zu sein; ihre Aussprache fiel wohl

1 Seelmann, Aussprache des Latein, S. 268 ff. Wie weit e und o 
nasaliert waren (wie im frz, en, on\ als n nicht mehr geschrieben wurde, 
ist unsicher. Manche nelimen an, die Aussprache von ignotus sei 
ingnotus gewesen.

2 Ausspr. des Latein, S. 158 if.
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rait der der Vokale in deutsch uha! zusammen1. 
Spttter nitherte sich dor Laut weiter dem e. 
δ war im Lateinischen offen, δ geschlossen, genau 
umgekehrt wie im Griechischen; Ϊ war gleich- 
falls ein offener Laut, etwa wie im englischen thick, 
fishy miss: darum wurde es in den romanisclien 
Sprachen in grofsem Umfange mit a vermischt, 
darum auch wird auslautendes unbetontes Ϊ zu c.
I war geschlossen wie im dcutschen hier. o und 
n wnren offen, 0 und it gesehlossen. 6 und u waren 
lautlich sebr Hhnlich, und in der spiiteren Kaiser-, 
zeit wechseln sic bestiindig. Der Laut u war in 
den Worten vorhanden, in denen i und u ohne 
Unterschied geschrieben wurden, wie in optimuSy 
opiumus u. it.

1 2 0 . 6. at Avar in der Sehrift urns Jahr 100 v. Chr. zu 
ac geworden, obsehon noch zu Ciceros Zeit die 
Ausspraclie des zweiten Koinponenten die eines 
sehr offenenj war. ac nitherte sich imnier mehr 
und mehr dem cy fiel aber erst im 5. Jahrjmndert 
n. Chr. 8 mit ihm zusammen. ci wurde sehr frtih- 
zeitig monophthongiert; wir findenves durch c, ci 
und i wiedcrgegeben: zuletzt erliielt i den Vorzug. 
oi wurde zu oe ungefithr in derselben Zeit, in 
der at zu ac wurde. Spitter ging es liber 6e in
II tiber. au hatte eine Neigung zu einem δ-Laut, 
wie der Claudius der htthcren Stiinde in den niederen 
zu einem Clodius wurde. j u  ist, wie schon er- 
withnt, in den illtesten Denkmiilern des Lateinischen 
schon fast versehwundon. Als Kontraktionsprodukt 
findet es sich in einigen Wortern, wie ncu u. s. w., 
und wurde zweifelsohno frit4 gesprochen. ou, so 
noch bis nach 100 n. Chr. geschrieben, wurde wie *

* Vgl. Pronunciation of Latin in the August an Period (nines kleine, 
von der Cambridge Philological Society verttflfcntlichtc Proscliurc) S. 2.

2 Scclninnii, S. 198.
* Seclinnnn, S. 224.
4 Pronunciation o f Latin (C. P. S.), 8. 3. Scolmann, S. 228.
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H gesprochen. ui war von den Rbmern nie all- 
gem ein als Diphthong anerkannt1. Es kommt 
nur als Kontraktionsprodukt in wenigen Formen 
vor, wie cut u. s. w.

X I . Die Geschichte der urspriinglichen idg. Laute im 
Griechischen und Lateinischen.

I. Verschlulslante.

1 3 0 .  Idg. p  =  skt. p, gr. π, lat. p , im Keltischen nir- 
gends als p  erhalten 7 meist geschwunden, germ. nhd. f  (v) 2 * * * * 
und b unter gewissen Umst&nden im Inlaut, vgl. § 104, balt.- 
slav. p.

τι =  urspr. q s. unter D (§ 139).
Im Deutsehen vertritt f  (v) bisweilen nicht urspr. p , 

sondern h (q) und t, z. B. in vier, got. ftdwOr =  lat. quattuor; 
fliehen gehort vermutlich zur Wurzel *tleulc- (got. fliuTian; 
vgl. flehen, got plaihan, flach, got. plaqus).

1 3 1 . Idg. b —  skt. b, gr. β, lat. b, kelt. b, germ, p  (nhd. 
f, pf),  balt.-slav. b.

β —  urspr. g s. unter D (§ 140).

1 Seelmann, S. 222.
2 v ist im Deutsehen nur eine andere Sehreibung fur f. Etymo-

logisch und phonetisch sind die Laute, die sie darstellen, vollkommen
identiscli.

8 Die wenigen Beispiele fur inlautendes idg. b im Deutsehen (an-
lautdnd ist es im Germ, nicht belegt) s. bei Wilmanns § 21.

A. L a b i a l e  V e r s c h l u f s l a u t e .

lat.
pa-ter got. fadar nhd. Voter
pau-cus „ faw-ai engl. few
sep-tem „ sibun nhd. sieben.

,
βορ-βαρ-ο-ζ

lat.
bal-bu-s
lub-ricus schlUpfrig8.

nhd.



1 3 3 . Idg. bh =  skt. bh, gr. φ, lat. f  anlautend, b in- 
lautend, kelt. b, germ. A, lid. A, balt.-slav. A. 

gr. lat.
φέρω  fcro got. bairan, nhd. gc-btiren
φρά-τηρ fra-ter „ bropar, „ Bruder1
γόμ-φο-ς ahd. AamA, nlid. Kamtn.
d/uqn/ amb-itu-s „ wwiAi, „ «w.

φ  =  urspr. gA s. unter D (§ 141).

B. D e n t  a l e  V e r s c h l  u f s l a u t e .
1 3 3 . Idg. t =  skt. gr. τ, lat. kelt. t , germ, / /d  

(§ 104), nhd. d/tf, balt-slav. t.
gr·

τα>Ίί-̂ λωσσο£
rip-i-Tpo-r
φρά-τηρ
dvrt
κλν-τό-ς

lat.
tenu-is got. *punnusi nhd. dilnn
ter-C’bra  lid. drillcn
fra ter  got. bropar, nhd. Bruder 1
ante mhd. untei nhd. u n d
in -d u -tu -$  ahd. hlUU nlid. la u t2 * * *

, j  bhdrati got. bair’ip, nhd. gc-bicrt8.
8kt· \  bhdiii fert

Gr. t =  urspr. # s. unter D (§ 139).
Gr. τ  vor t blejbt oder wird zu σ. Die haupts&chlichsten

F&lle sind:
1. τ  bleibt in alien gr. Dialekten

a. nach a  (π ίσ τ ig);
A. im Anlaut (τ Ια ις )\
c, vor hochtonigem ι  (α χτ ίς , β ελ τ ίω ν ) ;
d. vor auslautendem i  in Paroxytonis ( ί τ ι ,  ά ρ τ ι),

2. τ  >  σ in alien gr. Dialekten
im Inlaut vor unbetontem t (& έσις, π ό σ ις  =  lat. 

jpotis).
Im Ioniechen, Attischcn, Kyprischcn, Arkadischen und 

Aolischen wurde τ  > jr_ v o r  a u s l a u t e n d e m i n  Paroxytonis 
(att τ ί& η -σ ι, ^  dor. τ ι^ 5 ι ι y f y w j i f ) ·  Indessen
durchbricht eine grofee Anzahl von WOrtern diese Regel und

1 Vgl. Wilmanne, §§ 190. 221.
* Vgl. § 167 ncbet Anm. 4. Got. gchtirt zu dcr Wurzel hliurna

‘GehOr* und unscr nhd. Leumund (das mit «Mund* niclits zu ecliaffen
hat; vgl. § 157).

* Jedee idg. ? wird im Got. >  i, vor r  und h >  ai. Wilmanne, § 178.
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mufs durch analogische Einwirkung anderer Kasus oder
Komposition erkl&rt werden1.

1 3 4 . Idg. d =  skt. d, gr. δ, lat. d, kelt. d, germ, t
hd. zlss, balt.-slav. d.

gr. lat.
δύω duo got. twai, nhd. zwei
δείχ-κυ-μι dico (alter deico) „ ga-teihany nhd. zeigen
d-δούς dens (schwacher „ tunpus, ahd. zand, nhd.

Stamm =  *dnt~) Zahn
καρδ-ία cor{ d) got. hairto, ahd. herzay nhd.

Kerz
Ιδομαι edo got. item, ahd. e^an, nhd. essen.

Gr. δ <C urspr. g s. unter D (§ 140).
In einigen lat. Wortern wird anlautendes d vor Vokal 

und inlautendes d zwischen Vokalen zu l; ygl. lacruma: δάκρυ* 
odor, aber oleo; sedeo, aber solium u. s. w. Bis zu einem gewissen 
Grade geschieht dasselbe im Sanskrit. Dieser Lautwandel 
kann sehr leicht eintreten, da der einzige Untersehied zwischen 
d und l der ist, dafs bei der Aussprache des l der Luftstrom 
an einer oder beiden Seiten der Zunge vorbeizieht, wahrend 
bei der des d dieser Teil des Mundes vollig geschlossen ist, 
obgleich die Zunge im tibrigen genau die Z-Stellung hat1 2 *.

1 3 5 · Idg. dh =  skt. dh, gr. f  anlautend, b und d
inlautend, kelt. d, germ, d, p , hd. t, balt.-slav. d.

gr. lat. germ.
&ύρα foras «  *dhuorans) got. daurs, ahd. turi, nhd. Thur
ϊ-$η-κα fe-c-i ahd. tuon> nhd. ihun
ί-ρνθ-ρό-ς ruber (Stamm rub-ro·) got. raups nhd. rot

f ον&-αρ ub-er aengl. uder, nhd. Euter
horn. lat. germ.

μέσσος ( =  *με8'-ιο-ς) med-ius got. midjisy verwandt damit nhd.
"" mittel.

ήίβεος viduos got. widuivo, nhd. Wittib, Witwe.
Gr. & <  urspr. gh s. unter D (§ 141).

1 P. Kretschmer, K.Z. XXX, S. 589. Ygl. jetzt auch Brugmann, 
Ber. d. Kon. Sachs. Ges. der Wissenschaften 1895.

2 Der Wechsel zwischen 1 und d scheint dialekt. Untersehied 
anzudeuten (vgl. Conway, Indog. Forsclmngen Π, S. 157 ff.).

8 Wie got. I yor h und r >  ai (vor. S. Anm. 3), so wird got. u 
vor ft. und r >  an. Wilmanns, § 174.

, 4 Got. au =  ahd. an >  hd. ό (im Auslaut, vor germ, ft und alien 
Dentalen). Wilmanns, § 187.
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Lat. b erscheint fttr idg. dh vor und nach urspr. r, vor 
l und mdglichenveise nach m; in alien andern Fallen wurde 
idg. inlautendes dh vermutlich zu d.

Lat. f  scheint bisweilen ein urspr. dh im Inlaut zu ver- 
treten, z. B. in rufus, das mit ruber verwandt ist. Doch ist 
rufus einem der i tali sell en Dialekte entlehnt, in denen dh 
regelmttfsig f  wurde.

C. P a l a t a l e  V e r s e h l u f s l a u t e .

1 3 6 . Idg. fc =  skt. έ (avest. s), gr. κ, lat. c, kelt. c, 
germ. h!g, balt.-slav. sz (lit. gespr. $), lett. und slav. $.

Man bemerke, dais die iran. und balt.-slav. Sprachen den 
&-Laut, der im Griechischen, Lateinischen und Keltischen be- 
wahrt und im Germanischen durck die erste Lautverschiebung 
>  h wird, in einen Zischlaut venvandeln. Infolgedessen werfen 
diese Sprachen erwtlnschtes Liclit auf die Natur des ft-Lautes 
in anderen Gruppen, in denen sich 1c, 0, {jh und q, g, g/ι ver- 
mischt haben und durch dasselbe Zeichen dargestellt werden, 
wic z. B. gelcgentlich im Griechischen, hUufig im Lateinischen 
und immer im Irischen. Die italischen Dialekte hingegen und 
diejenigen Zweige der keltischen Sprachen, in denen urspr. 
Velare durch Labiale vertreten werden (§ 15), kelfen unsgleich- 
falls die Natur der ursprtinglichen Gutturale erklftren. Einen 
Guttural, dessen Charakter infolge des Mangels von Verwandten 
in anderen Dialekten unbekannt ist, bezeichnet man durch 
die gewdknlichen Zeichen fiir die Gutturale: k , g , g h  ohne 
Unterscheidungszeichen.

skt. gf.
xXiVio

lat.
di-no
di-vus

germ.
ahd. lilincfij nhd. Ichnen 
got. hlatWy ahd. (h)lco, gen. (hjtikocs, 

mhd. U (‘Htlgel’), lit. szljj-ti
(ένάη) κνωρ canis1 nhd. Hund.
άαέα dVxa dcccm got. taihun <  *tchn § 148, 

lid. zchn.
yuva-id-s ύά-χ-ιν&ος juvcn-cu-s lid. jung (§ 104).

1 cants war vielleicht urspr. die Femininform (Schmidt, Plural- 
bildungen S. 61, 62 Anm.); vgl. wipes § 169 c.

Oil os, Qrammatik. 7
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Ausnahme.
Infolge des stark labialen Charakters seines u wird idg. 

feu in *efcuos griech. π π  in 'ίππος. Ebenso verh&lt es 
sich mit dem von Plinius zitierten gall, epo-redia urid 
der Schutzgottheit ftir Pferde Epona, im Lateinischen ein 
Lehnwort. Die Aspiration des i in 'ίππος, die nieht urspriing- 
lich ist (vgl. skt. divas, lat. equos) ist wahrscheinlieh durcb 
frtihzeitige Versehmelzung mit dem Artikel o entstanden1.

1 3 * . Idg. =  skt. j  (avest z \  gr. y, lat. g, kelt. g, 
germ, k, balt.-slav. έ (im Lit.), z (im Lett, und Slav.).

Da skt. j  nicht nur sondern aueh g vor urspr. pala- 
talen Vokalen vertritt, so zeigen das Avestische und das 
Baltisch-Slavische am besten die Natur eines </-Lautes.

avest. gr.
zan γι-γνώ-σκω

zantu (cFamilie’) γίν-ος
γι-γν-ομαι

zanva (cKniee5 pi.) γόνν
ά-μίλγ-ω

lat. germ.
(g)MO-sco got. lid. kann,

(lit. ζχηαύ)
genus 1 got. Tcuni, mhd. kunne, 
gi-gn-o J cGescblechtf(dazu ahd.

cunning, nhd. Konig 
=  cex nobilitate orsus* 
[Tac.])

genu got. kniu, nhd. Knie. 
mulg-e-o nbd. melken. [lit. meUu.]
«

1 3 8 .  Idg. 0h =  skt. h (avest. z), gr. χ, lat. im Anlaut 
h und vielleicht f, im Inlaut h und g (nach n) oder ganz ge- 
schwunden, kelt. g, germ, g, balt.-slav. έ (im Lit.), s (im Lett. 

t und Slav.).
Daraus ergiebt sich, dafs im Avestiscben, Keltischen, Ger- 

manisehen und Baltiscb-Slavischen die urspi’iinglichen Medien 
und Medialaspiraten zusammengefallen sind.

skt. gr. lat. germ.
liainsa χήν

ίχπμών

anser (§ 125) nhd. Gans, [lit. 

eng.-dial. gimmer
hima- ιδύσ-χιμος Mems =  ceinvrintriges

λχίμαρος 
{χίμαιρα ,

Lamm1, vgl. Lex 
salica in-gimus 
anniculus =  cein- 
j&lir. Vieh\

1 Baunack, Studien I, § 240 ff.
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ekt.

vah

χα μα ί

χαίνω  1 
ya-axtoj
Κχος1 * * (<*/%<>?)

ό-μιχ-1-ω 2 

Ausnahme.

lat.
humus
homo (alat. hemo 

—  ‘terrae films’) 
hi-sco 1 
hi-arcj 

veh-o

mingo

germ.
got. guma =  Mann, 

nlid Brduti-gam, 
[lit. &mo~ghs]

iahd. ginen, nlid. 
gtihncn.

nlid. Wagen [lit. 
vein]

got. maihstus 
«  *mihstus8 

‘Harn’), nlid. Jlfcf.

Offenbar ist χέω (χέJ=-m , vgl. εχενα) mit lat. fundo, got. 
giuta, nhd. gicfsen verwandt, wobei das lat. f  ein urspr. 0h ver- 
tritt. Bis jetzt ist daflir noch keine befriedigende Erkl&rung 
gefunden. Von anderen Wortern, die anlautendes f  im Wechsel 
mit h zeigen, wie folus neben holus, fariolus neben Jiariolus, 
nimmt man an, dafs sie sabinisch sind; vgl. rufus § 1354 * * *.

Intervokales h <  (jh oder h <  (jli vor $ schwindet oft
im Lateinischen: nemo <*nc-homo, n il< nihil; m(ijor<^*mahior, 
aio <  *ahio oder *(lh{0, mcio <  *mehiOft.

D. V e l a r c  V e r s e h l u f s l a u t e .

1 3 9 . Idg. q =  ekt. 7c, c; gr. κ, π, τ;  lat. qu, c (spr. 7c; 
osk. u. umbr. p); kelt., irisch u. s. w. c , welsch u. s. w. p  
(§ 15, VI!); germ, hw, gw, g (w, h); lit. 7c.

Hicr, wie bei den Velaren Uberhaupt, zeigen Griechisch, 
Lateinisch, Keltisch und Germanisch dieselbe Entwieklungs- 
reihe abweicliend vom Sanskrit und Baltisch-Slavischen. In 
der ersten Klasse zeigen sehr viel Wbrter, dais sich nach dem

1 Nicht mit ϊχω verwandt, desecn Wurzel *segh- ist (vgl. Aor. 
Ι-αχ-ο-ν).

9 Einc fihnl. Wurzel 8. untcr g/ι; vgl. Feist, Grundr. der got. 
Etymologic s. v. maihstus.

* Vgl. Wilmanne § 173.
4 Buck (A.J.P. XI, 8. 215 f.) mcint, das f  in fundo eci durch das 

folgende u hervorgerufen worden; fundo sei ein zu hkufigce W ort, ale
date cs sabinisch scin kunntc. Aber engl. take ist nocli h&ufigcr und
trolzdem ein Lelmwort aus dem Dfmischen.

R Brugm., Grundr. I, § 510. Stolz9 § 52.
7*
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Velar ein leichter u- Laut entwickelt hatte. Dafs der Laut 
nicht stark war, beweist die Thatsache, dafs er in Verbindung 
mit einem Guttural keine cstarke Position’ hervorruft. Vgl. 
ΐπτεος <C *0htos mit έπομαι <  *seq?io-mai. Beide sind im 
Lateinischen durch qu vertreten. Der Grund der Trennung der 
idg. Spraehen in zwei Gruppen in Bezug auf diese Erscheinung 
harrt noch der Entdeckung1. Selbst Spraehen, die der nam- 
lichen Entwieldungsrichtung angehoren, zeigen nicht immer 
diesen u-Laut in denselben Wortern. Sogar innerhalb der 
Einzelsprachen zeigen sich hierin dialektische Verschieden- 
heiten. So ist die gewohnliehe griechische Form πότερος, die 
ionische κότερος; fur das attische τις ist das thessalische Aqui- 
valent χίς. Naeh Osthoff gab es urspr. drei Gutturalreihen; 
die Velare, die kein u hinter sich entwickelt haben, bilden 
in diesem Falle die dritte, vermittelnde oder palato - velare 
Reihe 2.

I. Mit Labialisierung durch u.

a. Vor o-Vokalen, Nasalen und Liquiden, sonantisch oder 
konsonantisch3 gi\ tt, lat. qu (c).

gr. lat.
ποδ-από-ς (Suffix =  quod
f/ -m°~s)
επ-ο-μαι sequ-o-r
λείπ-ω linqu-o

εν-νεπ-ε (<C. *en~seq-e)

ομμα  «  *όπ-μα) 
{ήπαρ (<C ^ieqft)
[ηπάτος «  *ieqn-tos)

in-sec-e (csag,5 
Imperat.) 

oc-ulu-s 
jecur 1 
jecin-or-isf

germ.
got. hwas, ahd. n. htoa5, 

nhd. was
got. saihivan, nhd. selien4 
got. lethwan, ahd. lilian, 

nhd. lexhen,
ahd. sagen, nhd. sagen 

got. augoj nlid. Auge

d. Leber (?)5

1 Brugm., Grundr. I, §§ 417, 424, 466, Gr. Gr.2 § 35.
2 Morpholog. TJntersuchungen V, S. 63 Anm. Ausfuhrlicher Bezzen- 

berger, B.B. XVI, S. 234 ff. und Bechtel, Die Hawptprobleme der idg. 
Lautlehre, S. 338 ff. Unterabteilung II in unsern §§ 139—141 giebt Bei- 
spiele fur diese neue Reihe.

3 Brugm., Grdr. I, § 427; Gr. Gr.2 § 35.
4 Eigentl. 'mit den Augen folgen\ Wiedemann, J. F. I, S. 257 

leugnet die Identitat von sehen und sequi.
' 5 Vgl. Kluge, Wb. s. v.
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b. Vor palatalen Vokalen: gr. τ , lat. qu.

τί-ς
gF· lat. germ.

#wf-s (osk. pis) got. hm-leiks cqualis% ahd. lover%
nhd. wer

quattuor „ fidtvor, alid. fior, nhd. «net4
quinque „ /bn/*, ahd. fivnf, finf, nhd. filnf.

c. Griechisch vor v, das vermutlich selbst durch die Labiali 
eierung entstanden ist: κ.

gr. lat. germ.
λνχο-ς vulpes1 <  *u{qo-s, got. wulfs, nhd. Wolf
ννχτός (gen.) noctis (gen.) got. nahts (nom.), nhd. Nacht.

II. Olme Labialisierung: gr. κ, lat. c.
gr. lat.

καρπός carpO (verb.) 
κολων08 collis «  *col-nis) 
άγκών \ fancws) 
ογκος | \w*icusj

germ.
nhd. Herbst (vgl. eng\. harvest ‘Ernte’).

ahd. angul, nhd. Angel.

Innerhalb desselben Wortes wechselt der Konsonant je 
nach dem folgenden Vokal. Daher das obige ποδ-απός, τις; 
ποι-νή, η -μ ή ; πόλος, τίλλω (vgl. περιτελλομένων ίνιαντών mit 
περιπλομίνων ίνιαντών) von derselben Wurzel wie lat. colo, 
ingtitlinus.

Auenahmen.
1. Die Macht der Analogic (§ 48) hat im Griechischen 

manche Form verilndert; so sollte von λείπω  das P r i
sons lauten:

λείπ-ω λείπ·ο·μεν
λείτ-εις λβ/r-c-re
λείτ-ει λείπ-ο-vu.

Besonders zeigt sich das in Zahlwtfrtern. So finden wir 
fttr att. τέτταρες dor. τέτορες und ion. τέοσερες, bei Homer 
πίσνρες, im Lesbischen πίσ(σ)νρες, im BOotischen π ίτ · 
τάρες, indem hier die /r-Formen verallgeraeinert sind.

2. Urepr. *pctifle wird im Lateinisclien zu quinque durch 
Assimilation; urspr. *pcqo (vgl. πέσσω <  *peq-i<f) >  *que-
quo >  coquo.

1 Femininform aus dem Sabinischen, daher p fftr q.
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3. Ebenso wird *peiyqe im Gotischen nicht zu *fmh, wie 
man erwarten sollte, sondern gleichfalls durch Assi
milation zu fimf. Im Lateinischen hat sich der erste 
Konsonant (p) dem zweiten (q) angeglichen; im Gotischen 
hat der umgekehrte Prozefs stattgefunden. Ebenso sollte 
das Wort vier mit w (gwattuor), nicht mit f  (got. fid- 
tcor statt hie-) beginnen. Da dieser Lautwandel in alien 
germanischen Dialekten auftritt, mufs er sehr alt sein. 
Auch got. wulfs ('Wolf*) entspricht genauer dem sabi- 
nischen vulpes, als dem gr. λύκος.

1 4 0 .  Idg. g =  skt. g,j,  gr. γ, β, δ, lat. g, gu nach n, 
geschwunden vor u; kelt. g, b, genn. qu, k, balt.-slav. g, mit 
sekundaren Veranderungen im Slavischen.

I. Ohne Labialisierung.
a . Vor 0-Vokalen, Nasalen und Liquiden, gleichgiltig, ob 

sonantisch oder konsonantisch: gr. lat. v.
gr. lat. germ.

βον$ bos1 (osk. Wort) got. *kos, ahd. kuo} nhd. Euh2 3 *.
βαίνω ' venio (§ 156) „ qiman, mhd. Jcummen,

nhd. kommen.
bootisch βανά3 ' t got. qeino, neuengl. queen

(cKonigin5) und quean(cDime*)
ά-μείβ-ω mlg-ra-re

{στίζω(<*στιγ-ιω) instigare nhd. stechen.
στίγ-μα

b. Vor palatalen Vokalen erscheint g im Griechischen als δ. 
Beispiele dafiir sind nicht haufig, und vor i erscheint 
fast iiberall β.

gr.
δελφαξ cFerkeP 
όελφνς und όολφός 

< cMutterleib’ 
ά-όελφός cfrater 
. uterinus’

lat. germ.
mhd. kalpi nhd. Kalb 

vulva «  *volba Grundform *oplbk- 
durch Assimilation, 

vgl. 140, Ausn. 2)

1 Lateinisch ware die Form *vos.
2 Germ.-got. 6 <  ahd. mhd. uo, nhd. u (geschr. uh); vgl. Wil- 

manns §§ 190. 221.
3 Yon der schwacbsten Form *βνά assimiliert zu μνά (wie *άβ-νός

<  *ag-nos >  άμ·νός) kommt das Yerbum μνάομαι.
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arkadisch δ άλλο) =  βάλλω vol-are
arkad. oder maked.

όάρ&ρον == βάρα&ρον vor-are.

Vgl. auch delphisch odcAog mit att. οβολός. Die Form 
οβελός ist aus einer Vermischung der beiden anderen 
entstanden. Vgl. ferner dor. δήλομαι, lokrisch δείλομαι, 
thessalisch βάλλομαι, bdot. βείλομαι mit att. βούλομαι 
«  *βόλ-νομαι) , lesb. βάλλομαι, dor. βώλο μα ι , arkad. 
βόλομαιι.

c. Im Griechischen wird g, wenn es einem v vorangeht, 
durch y vertreten; vgl. γυνή mit b8ot. βανά.

Ausnahme. β vor i:
βιος, lat. vivus, got. qius clebendig’ ; vgl. platt- 

deutsch quick \nQuickbom =  t\ebeni\gerBn\nnen>, 
hd. erquicken, eigtl. cwieder beleben’, keck und 
queck- in Quecke, Quecksilber.

II. Obne Labialisierung: gr. y, lat. g .

gr. lat. germ.
(σ)τάγω (§ 287) tcgo got. *fakjanf nhd. decken.
γίρανος grus mhd. Aranc ‘Kranicli’.

\
1 4 1 . Idg. gA =  skt. gh, A, gr. χ, φ, lat. A, f, g im 

Anlaut, b, guf v im Inlaut, je  nach der Natur dee Nachbar- 
lautes, kelt. b, germ, w, g oder geschwunden, bait.-slav. g, 
mit spftteren Wandlungen im Slavischen.

I. Mit Labialisierung.

a. Vor o-Vokalen, Nasalen und Liquiden, gleichviel, ob 
eonantisch oder konsonantisch, im Griechischen φ :

gr. lat. germ.
νεφρός (dial.) nebrundincs, pi. ahd. nioro, nhd. Ntcre1 2. 

(praenest.) ncfroncs „

1 G. Meyer, Gr. Gr.2 § 194. βούλομαι kann aue *βολ-^ο·μαι ent- 
etanden eein; vgl. J. Sclunidt, K. Z. XXXII, S. 385.

2 In diesem Falle wiire ale vorgerm. Grundform *neghr6n anzu- 
nehmen. Die Idcntit&t ist nicht ganz eichcr. Vgl. Kluge, Wb. 
8. v. Nierc.
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gr. . lat. germ.
Vina (*oo \ i n*vem got. snaiws, ahd. sneo, gen. snetces, 

ψ V '  \  ninguit nhd. Schnee1.
b. Vor e-Vokalen im Griechischen
skt. gr. lat. germ.

gharmd- θερμός formus got. warms, nhd. warm
yhan &είνω «  *&εν-ιω) fendo.

Beztiglich eines ahnlichen Lautwandels innerhalb 
desselben Wortes vgl. &είνω mit φόνος und φατός 
<  *Qhnt0s. Die Analogie durchkreuzt bisweilen die 
Wirkung des Lautgesetzes: £'-&avov <  *d-ghnn-, wo 
also φ zu erwarten ware. Ebenso νείφει an Stelle des 
regelrechten *νεί&ει.

c. In Verbindung mit v erscheint gh im Griechischen als χ:
ελαχνς, la t levis(?), got. Jeihts, ahd. liht, nhd. leicht1 2.
Π. Ohne Labialisierung: gr. χ, lat. h.

gr. lat. germ.
χανάδνω (pre-hendo got. hi-gitan, ahd. fir-ge^an, nhd.

\praeda (< *prae-heda) vergessen.
όμιχλη got. maflistus, nhd. Mist8, vgl. engl.

mist =  cKebeP (§ 138).
Im Lateinischen erscheint g vor r, z. B. in gradior.

II. Spiranten.
1 4 * .  Idg. $ =  skt. s, $; gr. σ, £, c (im Anlaut vor 

Sonanten oder u oder i) oder geschwunden (im Inlaut zwischen 
Vokalen und durch Assimilation); lat. s, r (zwischen Vo- 
kalen) oder geschwunden (durch Assimilation); irisch anl. $ 
kymr. geschwunden. ini. zw. Vokalen geschwunden, sonst bald 
erhalten, bald geschwunden4; germ, s oder im Falle des

1 Das got. snaiws (<  idg. snoigjtuos) illustriert das Sieverssche Gesetz
. Beitrage V, 149, dem zufolge urgerm. γ  (== idg. gli oder k nach

dem Vernerschen Gesetz) vor w verschwand, anfser wenn dem w ein u 
folgte, z. B. got. magus cKnabe\ aher Fem. mam (<  idg. * m a q =  kelt. 
Mac cSohn3 in Eigennamen). Bez. d. got. ai =  hd. e vgl. W. Wil- 
manns, § 186.

2 Vgl. Wilmanns, § 214.
3 Vgl. Wilmanns, § 173; §§ 256. 257. § 150.
* Vgl. W. Foy, I. F. VI, S. 313 ff.
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Vernerschen Gesetzes (§ 104) r; bait. -slav. s (bisweilen als 
SB im Litauischen und ch im Slavischen erscheinend),

s bleibt im Anlaut und im Inlaut in Verbindung mit 
stimmlosen Verschlufslauten oder $.

gr. lat. germ.
σπαίρω sper-no alid. spurnan, nlid. sporncn, spilren1 (§ 140) 
στίζω in-stig-are nhd. stechm.

So auch βά-σχω, Horn, επεσ-σι, εστι; lat. pa-sco, es- 
sem, cst.

Sehliefsendes s bleibt:
gr. lat. 

ο?χο-ς 1flCUr$ 
γίν-ος gen-us 
ιιης stis

Der griech* * spiritus asper steht fiir
gr. lat.

1.8- in sal
'ί-η-μι «  *ji- se-ro «  *si-s-0)

- sMnt)
fj-μσ se-mcn

\%ομαt(<*sed-i’) sed-co

ήγ-ίομαί sQg-irc

2. $#- in ήόύς (*suadrus) suOvis «  *suUd-v-is)

Ιόρώς «  *sutdr) sudor «  *suoidOr>
§ 179)

ϋπχος (ftchwttcli- som-nus «  *suep- 
ete Form der no-s § 201)
Wurzel *sucp 
§ 253)

8.8y in ύ-μήν ( <  *${u-) suo (verb.) «  *siu~io)

germ.
got. sal-t, lid. Sale 
got. saian, nlid. 

sticn.
nhd. Same 
got. sitan, nhd. 

sitzen.
got> sdkjan, ahd. 

snachan, nhd. 
suchen 2.

ahd. suo$if nhd. 
sft/sT

asttchs. swety nhd.
Schweifs, 

mengl. swefn.

cngl. sew·
Da man frtthzeitig aufhttrte, den Spiritus asper im Inlaut 

zu artikulieren, bo verschwindet inlautendes intervokales a 
vollstllndig; im Attiechen und bisweilen auch in andern Dia-

1 Ureprfingl. Bcdcutung: «mit dem Fufee etofeen’, «zappcln*, im 
Lat und Germ, in tibertragener llcdcutung.

* WilmannB, §§ 190. 221. 138a.
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lekten wurde ein c, der die zweite Silbe begann, vor die erste 
geriickt: ενω <  *evcω <  *eusd; εως "Morgen5 <  *ausOs.

Im Lat. wird ini. s >  r.
&r· / lat. germ.

γένε-ος «  *γένεσ-υς) gener-is «  *genes-es) 
μν-ός1 ( <  *mus-os mur-is «  *mus-es) akd. wws, nhd.ifefaws 2 

, gen.)
hom. Tq-coy «  *ta-som is-ta-rum  got. /«>o, ahd. dero 3.

gen. pi. fem.)

In Bezug auf Lautwandel durch Assimilation vgl. 
§§ 188 ff.

Intervokales, lautgesetzlich geschwundenes σ wird oft durch 
Analogiebildungen wiederhergestellt; daher ε-λν-σ-α u. s. w. 
naeh ε-κοψ-α u. s. w. Neugriech. φέρεσαι 2 . sg. med. nach 
φέρομαι und φέρεται (vgl. § 48).

Der Grund des Vorhandenseins eines inj;ervokalen -s- in 
miser, nasus u. s. w. ist vollig unbekannt4.

143. Idg. z bedarf keiner langen Besprechung. Offen- 
bar erschien es ursprunglich nur vor stimmhaften Verschlufs- 
lauten. Ihnr entsprieht gr. σ vor β und y7 wie in σβέννυμι, 
πρέσ-γνς (dial, ftir πρέσβνς), wahrend ζ (§ 118) fur urspr. zd 
steht. Im Lateinischen schwand z vor d und wurde vor g 
wahrscheinlich zu r (mergo). Im Germanischen hat sich z 
nur vor urspr. Medialaspirata erhalten (got. mizdo), da die 
Medien (stimmhafte Verschlufslaute) und mit ihnen das vor- 
angehende z beim tjbergang ins Germanisehe stimmlos 
wurden.

' i n  den klassisehen Sprachen wurden die stimmhaften 
Aspiraten stimmlos und wandelten sich im Lateinischen und 
spater auch im Griechischen zuletzt sogar zu Spiranten; 
darum erwarten wir, dafs jedes z in s ubergegangen ist. Das 
ins Germanisehe gerettete z wurde im Deutschen in manchen 

I Fallen zu r, in anderen verschwand es5.

| 1 In Bezug auf u vgl. § 227.
2 Wiimanns, § 216.
3 Ygl. Wiimanns, § 101.
4 Das Beste iiber diese Frage findet sich bei R. S. Conway, Ver

ifier's Law in Italy, 1887.
5 Wiimanns, §§ 101. 150. t
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avest gr. lat germ.
ΐ'ζω1 sido \  

n idus J 
(<  *ni-zd-os)

nhd. N est

Χζος got. astSy nhd. A st
m lzda  μισ&ός m ile s2 * got. m izd o , ahd. m ieta, nhd, 

M e te 8.

w und w.

14H·· Diese Laute sind schon in alter Zeit zusammen- 
gefallen. Neuerlich ist zwar der Versuch gemacht Avorden, 
eine Verschiedenheit ihrer Behandlung im Armenischen nach- 
zuweisen; indessen ist die Frage noch nieht vdllig gel(5st4 * *. 
MOglicherweise Avar der Unterschied zwischen w und u (und 
zwischcn j  und i) niclit der, dafs der eine kr&ftiger artiku- 
liert Avurde, als der andere, sondern der, dafs w und j  stimm- 
haft, u und i stimmlos Avaren. Da w und u nicht sicher zu 
unterscheiden sind, so verschieben Avir die Betrachtung beider 
Laute bis zur Behandlung der Diphthonge (§ 173).

J-
Das Griechische ist die einzige Sprache, die urspr. j  von 

urspr. i bestimmt unterscheidet:
• v .  *· ^J ^  £·

Freilich giebt es daftir nur einige Avenige sichere Bei- 
epiele, und diese betreffen nur den Wortanlaut.

g r. lat, germ.
ζέω «  *jes-0) ahd. jcsati, mhd. jesen, gern} nlid.

gtiren (dazu Gischt).
ζιγύν jugum got. jvkj hd. Jock,
ζϋμη jus

1 <  *8t’gd-0f einem rcdupliz. Verbum Avie ϊπτημι, ststo; zd ist die 
echAV&chstc Form der Wurzel *sed-,

2 Mit der iatcinischen Verschiebung von d>Z (§ 134). Die Be- 
dcutung Avilre genau «Soldat», einer, der eeinen Sold erhillt. Doch da 
lat. (I hier idg. dh vertreten wiirdc, ist der LautAvandcl zwcifelhaft.

8 Wilmanns, § 189.
4 Vgl. H. D. Darbiehirc, Notes on the Spiritus Asper in Greek ety-

mologicaUy considered (Transactions of the Cambridge Philological So
ciety), Cambridge, 1888.
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III. a. Eousouantische Liqnide.
145. Die Zahl der urspriinglichen Liquiden ist nicht 

vollig sicher; zwei Laute, l und r, waren bestimmt vorhanden, 
vielleicht aber gab es auch noch mehr. Die Schwierigkeit der 
Frage wachst durch die Thatsache, dais die a r i s c h e n  
Sprachen (vgl. § 6) bisweilen r haben, wo alle anderen idg. 
Sprachen l aufweisen.

146. Idg. I =  skt. I 
alien anderen Sprachen l.

skt. gr.
yruc ‘leuchten’ λευχ-ό-ς

-\/sru choren5 χλν-τύ-ς 
καλ-ftV

und r \  avest. und altpers. r, in

lat. germ.
luc-em got. liuh-ap, ahd. lioht, 

mlid. lieht, nhd .Licht 
in-clu-tu-s ahd. (h)lut, nhd. laut, 
cal-are ahd. halon, nhd. liolen

1 Der Zusammenhang zwischen l und r im Sanskrit und die Ent- 
wicklung der zerebralen Dentale aus einer urspr. Grruppe l +  Dental 
sind untersucht worden von P. Fortunatov, B. B. ΛΓΙ, S. 215 ff., und 
spater von Bechtel, Hauptprobleme der indog. Lautlehre, S.380 ff. Bechtel 
schliefst sich im allgemeinen an seinen l rorganger an. Die Resultate 
dieser Untersuchungen sind einer im ganzen negativen Kritik unter- 
worfen worden von Bartholomae (J. F. I l l ,  S. 157 ff.). Die Haupt- 
schwierigkeiten in Bezug auf die Geschichte des 1 und r im Arischen 
sind diese: 1. I nimmt im friihen Sanskrit ein sehr beschranktes Ge- 
biet ein: der Rgveda zeigt meist r an Stelle des klassischen l: 2. im 
Avest. giebt es uberhaupt kein ?; 3. das von Oppert mit l identifizierte 
Zeichen der altpers. Keilinschriften kommt nur in zwei Fremdwortern 
vor; 4. die neuiranischen Dialekte haben zwar ?, stimmen aber in 

' Seiner Anwendung nicht iiberein. Andererseits aber haben die euro- 
paischen Gruppen einen /-Laut, in dessen Gebrauch sie iibereinstimmen. 
Die Schwierigkeit, Z und r zu unterscheiden, existiert noch heutigen 
Tages fur den Chinesen und Siamesen. Christas heifst auf Chinesisch 
Kilisetu; ein Siamese wurde den Satz the flames rolled on aussprechen: 
the frame loll on. [Ahnlich verhalt es sich mit dem Englischen im Munde 
der Neger von Liberia und Sierra Leone, die z. B.place wieprefs aus
sprechen (vgl. Grade, Das Negerenglisch, Anglia XIV, N. F. Bd. II, 
S. 362 ff.) und der Inder. In einem vor dem (Jbersetzer liegenden Cata
logue of Sanskrit Books, Benares 1889, finden sich — in Devanagari — 
die Worte saiiisk.rta afarejl poket diksnarl, d. i. Sanskrit-English pocket 
dictionary. Alle diese Beispiele zeigen, wie fur das nichtenglische Ohr 
engl. r und l zusammenfalleu. Vgl. ferner die philippinische Aus- 
sprache des Spanischen: ramon gespr. lamo u. s. w.]



gr-
ώλ&η

lat.
ulna

π&λα pellis
πΆμα ‘Schuh- 

sohle*

germ.
got. alcina, abd. cllna1, 

nbd. Ellc.
in got. fattra-ftlli (prae- 

putium), abd. fel, 
nbd. Fell.

14 » . Idg, r =  skt. Z und r, in alien anderen Sprachen r.
a gr- lat.
ο-ρί-γω por-rigo
ηίρω fero
πόρχο-ς porcu-s
1ρν&-ρό-ς ruber
ϋδ-ρο-ς8
άγ-ρό-ς ager(<*agrs

<  *agros)

germ.
got. uf-rakjan, lid. recken 2 *
got. hair an, mbd. 6crn, nbd. ge-b&ren
abd. farh, nbd. ferlcel.
got. raufis, lid. roi
got. *w£rs, bd. Otter
got. afcrs, bd. Acfter.

IV. a. Konsonantische Nasale.
1 4 8 .  Idg. m erscheint ale m in alien Zweigen der idg. 

Familie. Im Griechischen, Keltischen, Germanischen und 
Slavischcn wurdo es im Auslaute zu w.

doriscb lat. gr
μά-τηρ m a-ter as. m 6dary abd, muoter9 nhd. M utter.

gr- lat. germ.
ά-μίλγ(ο ntulgeo bd. mclkcn v
& ιρ-μ δ-ς4 *ft. / | for-mu-$ bd. warm
0(μω  1 
δό-μο-ζ J do-mu-s abd. zim bar ‘Baubolz’, nhd. Zimmer (vgl. in 

urspr. Bedeutung noch zim m ern , Z m m e re r t 
Zim m erm ann u. s. w.)

is-tu-m got. /αη-α, bd. den.

1 4 0 . Mg. n erscheint als n in alien Zweigen der idg.
Familie.

1 Osthoflf (Transactions of the American Philological Association 
1898, S. 50 flf.) lint gezeigt, dais urspr. el vor f, { und l im Lat. blcibt, 
an alien andcra Stellen bingegen >  ol wird; vgl. oUvaf ollvom entlehnt 
(gr. tU uJ1"! tlaiifov) olor ‘Schwan1 «  gr. ΙΙώριος, molo «malile* air. 
melim; wlco (Hit. voluo) aus dem Stamm in gr. ίΐντρον,

* Wilmanns, § 192.
* 'Wasserticr*.
4 Das Griech. zeigt die c-Form, das Lat. und Germ, die o-Form

der Wurzol Qher· (§ 141, I,b).
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gr.
νέος (<  νέ^ςο  
vivo

ot-νό-ς (dial.) 
iv

lat. germ.
novus1 got. niujtSj ahd. wiwtw, nhd. neu1 2
ne-o ahd. nCtjan3 4, mhd. najen,

nbd. n&hen (vgl. got. η&βία 
cNadeP)

u-nu-s (<  *oi-wo-s) got. ains, hd. ein 
in4 deutsch in.

150.
vor.

Idg. n kam nur vor Palatalen, η  nur vor Velaren

n
gr. αγχω, lat. ango, deutsch Angst und eng (got. aggunts) 5.

idg. *pen,q >  πέντε, quinque, fvn f (§ 139, Anm. 2).

III. b. Sonantische Liquide.
151. Da die sonantischen Liquiden und Nasale in der 

schwlichsten Form mancher Wurzeln erscheinen, die auch 
stSrkere Formen zeigen, so geben verschiedene Formen der- 
selben Wurzel oft Beispiele fur die sonantische und kon- 
sonantische Funktion der Nasale und Liquiden ab, wie z. B. 
δέρχ-ομαι, δέ-δορχ-α, ε-δραχ-ον, la t  pello, pulsus, in denen 
ί-ίρακ-or und pulsus ursp. e-dftc-om und pl-to-s vertreten.

1 5 9 . Idg. 1 —  skt. r, gr. αλ, λα, lat. ol (ul), kelt. li, 
germ, ul, lu, balt-slav. il.

Vor Sonanten tritt idg. I mit dem entsprechenden Kon- 
sonanten (l) auf. Dariun wird idg. II >  skt. tir, ir, gr. αλ, 
la t  ol, (ul), kelt. al, germ, und balt-slav. wie oben.

1 Lat. o <  e vgl. § 180.
8 Wilmanns, § 214.
s Nach Kluge (Deutsches etym. Wb.) s. v. nahen ist das Wort nicht 

echt germanisch, soudem vorhistorisch entlehnt. In anderen Spraehen 
erscheinen mit s anlautende Formen (altirisch sndthat cNadeP u. a.).

4 L at in statt en ist nach Hofimann (B. B. XYIH, S. 156) die 
unbetonte Form, die vor konsonant. anlautenden Worteme zu ι wandelte. 
Diese Form hat dann *en verdrangt, das sonst in anderen Verbindungen 
vorkommen mufste.

5 Got gg wie gr. γ γ ; vgl. Wilmanns, § 106.



gr. lat. germ.
χαλύητω «  κλλ-) oc-cultus (vgl. cdare) goUmh/wdi^dieBergende’),

nh d.H ohle (dazuVerbum 
hehlcn)

Tj.)„ r ( s '  m  \  I toJl°  «  *ιϊηδ) eot M a n > mild, doln,
ς l< ~ H ) (alat. lulo nlid. dulden

puttus «  *j)l-nos) got. fula, alid. folo, nlid.
Fohlen.

p u l-su s1 2 * (<  *pj-t0s).

[π&Χος\1 

παλ-τός

1 5 3 . Idg. r =  skt. r, gr. αρ, ρα, lat. or (ur), kelt. ft, 
germ, ur (ru § 158), balt.-slav. tr.

Idg. j r  — skt. ur, ir, gr. αρ, lat. oZ, (u7), kelt. ar, germ, 
und balt.-slav. wie oben.
skt. gr. lat. germ.

hhftis [φ/ρω] fors «  *hlifiis) got. ga-baurfo, bai'ran
nbd. Geburt, geb&ren

ίάρ-σι-ς 
(von tit ρω)

porca ‘ Ackerbeet* got.faurhs, nhd.Furche 
πράαο-ν* porrutn

«  *pr-so~m).
ονΰ-αρ zeigt auslautendes pr; das -er von fiber entsteht wahr- 

scheinlich in derselben Weise, wie in ager, <  *agrs <  *agros.
1 5 4 .  In Bezug auf die langen sonantisehen Liquiden 

bleibt noch viel zu thun tibrig. Nach Brugraann4 ist es 
sicher, dais idg. } und p ira Sanskrit als Ur und ir, im Grie- 
chischen als ολ, ορ, λω, ρω und am Wortende als ωρ, im 
Lateiniechen als a l, a r  und la, rd  auftreten. Im Keltischen 
findet sieb Id, rd , a l, a r5, im Germanischen a l und ar. (Dock 
vgl. § 158.)

1 Urspr. «jungcs ΤίβΓ>. Das griech. Wort zeigt andcre Akzent- 
stufe, als die anderen.

8 8 crscheint nach l nacb Analogic lautgcsetzlicher Formen wie 
VOT8U8 <  *Vft-t08 (§ 191).

* l)er Grund fur die zwicfaehc Vcrtrctung dor sonantisehen Li
quiden im Qriechischen ist sehr umstritton. Nacb Kretschmer (K. Z. 
XXXI, S. 390 ff.) crscheint αρ, wenn dcr spilterc griech. Akzent auf der 
Silbe ruht, ρα, wenn die Silbe unbetont bleibt. Doch vgl. § 158.

4 Grundrif* I, § 306.
* Beispiclc fur kelt ra <  p, al und ar aus f und f  siehc jetzt bci 

W.Foy, L F .  VI, S. 337 f.



112

skt. gr.
οίλος clockig’ <  *ulno-s 

pttrnd’S πολλοί (<^ *pl-n0-s)
τλψτός (dorisch τλά-τό-ς
στρω-τό-ς
πέ-πρω-ται

lat.
lana <[ ulna

latus «  ΠΪ-tosJ 
stratus
pars vgl.partim, alter

Akkusativ).

IV. ft. Sonantische Nasale.
155. Im Arischen und Griechischen sind die idg. 

sonantischen Nasale, falls sie nicht unmittelbar vor i und 
wahrscheinlich u oder Sonanten stehen, durch a, a vertreten. 
In alien anderen idg. Sprachen und vor den genannten So
nanten erscheinen an ihrer Stelle wohl ohne Ausnahme Vokal 
(skt. und gr. a, lat. e, kelt. urspr. e (doch an fur nri)} germ. u, 
bait.-slay, i) +  m, n.

156. Idg. ψ =  skt. a, am, gr. a, αμ- (vor Sonant), 
lat. em, kelt. em, am (vgl. Z . Z. XXVII, 450 Anm.), germ. 
um, bait.-slav. im.

Vom Stamm sem- in δμός, ev «  *sem), μία «  *smia) 
finden wir:

t?r· lat. germ.
ά in ά-πλόος <  *sni- . sim-plex

Akk.-Suffix- m: “
ped-em , got.fo t-u(^*foirim )K

Vor Sonanten: - -
gr. lat. germ.

αμα <  smm- sem-el got. sum-s * smm-os.

• · Vor i wird V >  ijn. Griechischen, >  en im Lateinischen.

Λ ^  Λ ®r* * , _ lat. germ.
( <  <  gwiio) t;ento got. qiman, ahd. queman,

koman, nhd. koinmen.

\& 3. Idg. t? =  skt. a, aw, gr. a, av (vor Sonant), lat. 
en, kelt. (vgl. K. Z. a. a. 0.), germ, un, balt.-slav. in.

Negativprafix idg. %  gr< lat> m  (m)) germ< MW>

1 Vgl. Wilmanns, §§ 167. 149,
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skt. gr.
sat- (dial.) Ι'ασσα (fem.) 

«  *1-αητ(α) 
ii'6-ματ-α (<  -mn(-)

lat.
prac-sens

cog-no-mcnt-a

δασύς densus.

germ.
engl. sooth1 (von der 
stKrkerenWurzclform) 

Suffix ·mund in deutsch 
Leu-mund.

Vor Sonanten:*
gr. lat.

ταν\άγλωσσος «  *tnnu·) tcnu-i-s
germ.

akd. dunnij nlid. diXnn.
Vor i

gr. lat. germ.
μαίνεται ( <  *mnietai) vgl. genius engl. kin (Stamm *h}io-)1 2 *.

1 5 8 . Die Geschichte der langen sonantischen Nasale 
ist noch dunkler, als die der sonantischen Liquiden. Im 
Grieehischen scheint ά (ion. und att. η) ψ  und n zwischen 
Konsonanten zu vertreten, wfthrend va ftir anlautendes ti er- 
scheint; Ιβητε <  Τ\Ηό, νη-πντιος.

Im Lat. erscheint na ftir n im Inlaut (vgl. gnatus)y an 
im Anlaut (oners ‘Ente’, vgl. gr. νήσσα <  *«/$«).

Ganz neuerdinge hat OsthofF eine neue Erldiirung der 
sonantischen Nasale vorgeschlagen. Er findet in jeder idg. 
Sprache ftir jeden dieser Laute zweierlei Ver(retung8. So 
treten im Grieehischen ψ und n nicht nur als a und αν4 *, 
eondern auch als μα- und να-, im Lateinischen als ma, na und

1 «Wahrhcit*. Die skt. Abicitung satya hat dicselbc Be- 
deutnng. Die oben zitierten Formen sind das ptc. pracs. des Ver- 
bums *cs-.

2 Akzentuierte sonantischc Nasale und Liquiden giebt es eigentlich
nicht, da dicse nach der Definition dasResultat der Abwescnheit des ex. 
spiratorisclicn Akzents sind. Die ‘akzcntuierten>Forincn sind jetzt bc- 
friedigend erklilrt von Streitberg (L F. I, S. 83). Nach ihm haben 
die sonantischen Nasale nur e i ne  Vertrotung im Griech. und Sanskrit 
ebenso wie in den anderen verwandten Sprachen. Wo skt am, an, 
gr. av dicse Laute vertreten, liegt cine Mischung zwischen dem rcgol- 
rcchtcn Sonanten a, a und den stiirkeren Stufen mit urspr. e Oder o 
vor. So ist Τάσι eine Mischung von *ΙΧσι (<  und * p  vti ; vgl.
lat. entity

* Morpholog. Untcrsuchungcn I, S. IV (F.
4 Vgl. dagegen Streitbergs ebon zitierte Ansicht.

Oil©·, OrommBtik. 8
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em, en, im Germanischen als mu, nu und um, un auf. Von l 
und r war es von jeher anerkannt, dafs sie zwiefach vertreten 
sind (αλ, λα und αρ, ρα). Aufserdem findet Osthoff im 
Lateinischen noch 61 und or, la und ra, im Germanischen 
ul und ur, lu und ru. Ahnlick sind die langen son'antiscken 
Nasale und Liquiden in oben genannter Weise vertreten.

Beispiele fur die zweite Art der Vertretung sind: 
ματεύω von derselben Wurzel wie μεταλλάω; 
magnus <Ĉ *mgnos von derselben Wurzel wie μέγας; 
ναίω <i*nsi6, von der schwachsten Form der Wurzel, 

die sich in νόσ-το-ς findet, 
nac-tus, idg. Wurzel *nek1.

V. Vokale.
1 5 » . Idg. a =  skt. a, gr. a, lat. a (in gewissen unten 

gegebenen Fallen e, i, u \  kelt. a, germ, a, balt.-slav. o, sp&ter 
in den lettisehen Dialekten a.

gr. lat. germ.
άγ-ρό-ς ager <  *agrs <  *agros got. alcrs, hd. Acker2
άρ-όω ar-o got. arja ‘pfluge’
άντί ante (§ 165) deutsch und, Anttvort.

Im Lateinischen wird unbetontes a
1 . in offener Silbe >  das in gewissen Fallen zu ii, dem 

zwischen u und i in der Mitte liegenden Laute, gerundet 
ist: darum pater, Jup-piter; ago, adigo; aber qiiatio, 

• concutio; salio, insulio\

1 Sonantisches z findet Tliurneysen, K, Z, XXX, 851 ff., in Wortern 
wiαχίλιοι ( < *{)1ΐζΙ-ίχο-), φρύγω, lat. frigo, χρΐ&ή (<.*ghr$dha), verwandt 
mit nlid. Gerste. Es moge hier Erwahnung finden, dafs einige Spracli- 
forscher die Existenz sonantischer Nasale und Liquiden leugnen und 
der Ansicht sind, ein reduzierter Vokallaut begleite uberall die betr. 
Nasale und Liquiden. Eine vollstandige Untersuchung dieser Frage 
s. bei Bechtel, Hauptprobleme, S. 114—148, Schmidt, Kritik der Somnten- 
tlieorie und Fennell, Indo-Germcmic Sonants and Consonants, Kap. II ff. 
Die Theorie langer sonantischer Liquiden und Nasale scheint auf That- 
saclien begriindet zu sein, die sich anderweitig besser erklaren lassen; 
wagnus z. B. kann mogliclienveise aus *mzgn0s entstanden sein, μ(γας 
C  *megns.

2 Wilmanns, § 141.
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2. in geschlossener Silbe mit seltenen Ausnahmen >  e; 
cano, concentus; capio, acceptus (vgl. accipio) ·, facto, arti- 
fcx, aber artificis (offene Silbe!). Vor 1 +  Kons. er- 
scheint a als w; conculco, aber calco (vgl. § 278).

1 6 0 .  Idg. a =  skt. a, gr. a (η), lat. a, kelt. a tind a 
(wenn unbetont), germ. 0 (§ 106, Π) ahd. 0 >  u o , nhd. fl, 
bait.-slav. urspr. a, jetzt ϋ im Litauischen, a im Lettischen 
und Altpreufsischen und a im Slavisehen.

Im ion. Grieehisch wurde a Uberall zu im att. bleibt 
« nach Vokal und ρ im Wortauslaut (§ 62), in alien anderen 
Fttllen wird es zu η.

gr. lat. germ.

! t Z ' t i - r Z  \ M  »  <§ 104)·
filgus ahd. buohha, nlid. Buche. 

suCwis ahd. suo^i, nlid. siifs (§ 142).

161 . Idg. c =  skt. a, gr. e, lat. e (in manchen Fallen
i und o), kelt. e, germ, c, dock in manchen Fallen (got. stets) 
t 1, bait.-slav. e (in demselben Fall wie im Lateinischen o, 
daher — § 168 — lit. a). '

gr. lat. germ.
tf/p-ftl fer-o nhd. gebdren (vgl. § 1|53)1 / tyio ego got. ik, ahd. ih, ihha; nhd. ich2
dixu dcccm nhd. zchn (vgl. § 155 f.)

dor. φα-γος 
att. φη-γός 
dor. άόύς 
ntt. ήδύς

1 Vor h und r wurde im Got. dor c-Laut, gcschr, ai (raihls, bai- 
ran) wieder hergestellt. Wilmanns, § 17.3.

2 Die german, k o n s o n a n t i s c h c n  Au s l a u t s g e s e t z c  lauten: 
«. die dontalen Verschlufslnute sowic urgcrin. n erhalten sich nur nach 
kurzcm, bctonten Vokal. Idg. m fill It mit germ, n zusammen. — b. Idg. 
auel. s bleibt im Got., schwindot im Hochdcutscheir. — Die v o k a -  
l i s chcn  A u s l a u t g c s e t z e  lauten: a. Zwoigipflige LUnge bleibt er
halten, eingipflige nur in geschlossener Silbe; sonst wird sic gekurzt. 
Kiirze schwindet. b. Germ. Λ <  idg. d ist got. ahd. auch vor -k ge- 
schwunden; spftter echwinden auch durch -s gedeckte J und ii, an fangs 
nur nach langer, betonter Silbe. Vgl. Streitberg, Urgermanischc Gram- 
watil\ Heidelberg 1896, §§ 129, 7. 148. 144 if. Wilmanns folgt § 253 flf. 
eincr lUteren Theorie.

8*
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gr. lat. germ.
ί'στι est deutsch ist

-υς gen-a got. kinnus, nhd. Kinn
vi-μω [emo1 <C *nmo\ got. niman , nhd. nehmen.

In urspr. unbetonter Silbe wird e im Lateinischen >  i

1. wenn ein einzelner Konsonant aufser r  folgt;

2. allgem ein vor Nasalen in geschlossener Silbe.

1. agite —  ά γετε; lego, aber colligo (vgl. confero), 
prem o, aber opprimo etc.

2. quinque =  πέντε  (§ 139, 2), tignum  ("Material 
zum Dachdecken’) lego1 2  3, lignum  ("SammeP- 
"Feuerholz5) lego.

Im Lateinischen wird e vor o: novus =  vej=og, alat. 
tovos (tuns) —  τ ε ^ ό ς .

16». Idg. 6 =  skt. a , gr. η, lat. I  (%), kelt. i ,  germ, 
urspr. (so im Gotischen) e, spater (so ahd.) >> a, balt-slav. e, 
daher lit. e, slav. e (ya , a).

gr. lat.
μήν  fur *μήνς 8 (vgl. mensis 

lesb. gen. μψ νος  
< ' *μψ'σ-ος)

t

\l-η -μ ι ( <  *si-se-mi)
πα-τήρ
Ιδ-ηδ-ώς

se-men
se-ro ( <  *si-so)

pater
ed-i

germ.
got. mena, ahd. memo, nhd.

.Mow cMond’ 4 
got. menofis, ahd. mdnod, 

nhd. Monat 
nhd. Same
got. saian, nhd. saew 
nhd. Vater (§ 104) 
got. ê -wm cw iressen \

Im Lateinischen erscheint filius (nicht *feliu$, verwandt 
mit &ήλνς u. s. w.), moglicherweise durch den Einflufs des i 
in der folgenden Silbe.

1 Die urspr. Bedeutung des Wortes war nehmen, wie das jurist. 
Latein beweist.

2 Meist stellt man tignum mit τν/.- in τόκ-τω», skt. teiksan- zu- 
sammen (§ 195).

3 Die lautgerechte Vcrtretung dieser Grundform, μξίς, findet sicli
im Ioniseh en. *

4 Vgl. Wieland, Schach Solo (Sammti. Werke. Goschen 1795,
X y S. 317).
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1 6 3 . Idg. 6 =  skt. a und a (in offener Silbe1), gr. o, 
lat. o, m, c, t, kelt. o, germ, a, balt.-slav. o (in den lett. Dia- 
lekten >  a).

, , g1’· lat. germ.
JLxrto octo got. dlitdu, alid. ahtOy ulid. acht
ηδσις «  *πόης § 133) potis got. biOp-faps ‘Brllutigam’
τό is-tud got. pa-ta, nhd. das und dafs
όόμος domus vgl. got. dags «  *dhoghos), 

nhd. Tag
γένος genus vgl. got. sigis, ahd. stgi, nhd. 

Sicg} skt. sdhas
dor. ijp/p-o-rn fer-u-nt got. bair-a-nd ‘sie tragen’.

Im augusteischen Latein hat das u der Endsilben Uberall 
das o verdrttngt, aufser nacli n (seruos, eqnos: § 125).

Vor Nasal erscheint u sogar durchgUngig in betonter Silbe: 
hunc, uncus =  ογκος. In ill tester Zeit findet sich hier noch o.

i erscheint statt o in illico < 1 *in sloco (alte Form von 
locus) lauf der Stelle’ und mtfglicherweise in agi-mus, vgl. 
αγο-μεν. Freilieh kann hier auch die Form agiiis eine ana- 
logische Wirkung ausgciibt liaben. Die Genitivendung -is ist 
kein Beispicl fur diese Schwftchung; sie steht vielmehr ftir 
-rs, eine vom griechischen -os verschiedene Sufflxablautstufe.

c statt o erscheint im Lateinischen, abgesehen vom Aus- 
laut (sequerc =  IVrco), wahrscheinlich nur in unbetonter ge- 
schlossener Silbe, ein Fall, der auch a >  e wandelt (§ 159); 
z. B. hospeSy komponiert aus hostis ‘Fremder’, ‘Gast’ 2 und 
potis ‘Herr’ ; vgl. auf der andern Seite compos, impos, spAtere 
Bildungen, die entstanden, als das Wort bereits adjektiviseh 
gcworden war.

1 Hier ist eine noch nicht gehobene Sclnvierigkcit: nicht jedee 
urspr. o in offener Silbe wird im Skt. zu it. Vgl. pads πόσις init 
jan-a-s γ6ΐ’-ο·ς. Diese Sehwicrigkeit umgchcn dc Saussurc und andere 
durch Annahmc zweier ursprunglichcr o-Laute, von denen ciner mit t  
wechselt und im Sanskrit durch ή vcrtretcn ist, wfthrond der andere 
als <5 fest ist und ftberall im Sanskrit als ri erscheint. Vgl. jetzt Z.F. 
Ill, 364 ff.

* Dies ist die ursprungl. Bedeutung dcs Wortes. Gast, got. gasts 
iet seine lautliche Entsprechung.
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. , 1 6 4 . Idg. δ =  skt. a, gr. ω, lat. o, kelt. a, u in End- 
silben, germ, δ (ahd. >  uo9 nhd. u.) in hochbetonter, a in un- 
betonter Silbe, balt.-slav. u (lit. und lett.), a (slavisch).

gr. lat. germ.
νέμω emo (§161) got. nima, nkd. nehme1
ϋό coq got. wat-δ (w-Stamm)c W asser*
ίυα cSaum eines Kleides’ ora cKliste’
άδώς osk.sipus2 got. weit-wbds cZeuge\

t

1 6 5 . Idg. ϊ =  skt. i, gr. i, lat. i (e in Endsilben und vor 
r <  s), kelt. i, e (vor a und o), germ, i; e vor ά δ <k der folgenden 
Silbe, balt.-slav. i.

gr.
dor. Ιρ-ήν ciuvenis5 

md'-te-9'ai

στά-σι-ς «  *$fli9-ti-s)

lat.
vir «  *uiros)

fid-es

sta-ti-o

fors «  *fortis von 
Wurzel *bher-)

germ.
got. wa/r ‘Mann’, 

ahd. weralts, mhd. 
tverlt, nhd. TVeft 

got. bidjan, nhd. 
bitten

engl. stead cStatte7 
(<*sfifa-fo'-s§ 169) 

got. ga-baurfiSj ahd. 
gi-burt, nhd. (?e- 
burt ( <  *bhfti-s).

Tiber den Wechsel von lat. i und e vgl. sero Cich sSe’ 
<  *si-sd (§ 142) mit ss-sfo. Auslautendes i erscheint als e 
im Nominativ der neutralen e-Stamme, z. B. mare fur alteres 
mart, und im Ablativ, wenn dieser, wie sehr wahrscheinlich, 
ein ursprunglicher Lokativ is t; ped-e ist dann mit ποδ-ί zu 
vergleichen.

1 6 6 .  Idg.* =  skt. gr. l, lat. ϊ, kelt. i, germ, t, balt.- 
slav. ϊ (im Litauischen gesehrieben y).

gr. lat. germ.
Ιτέα — J-ϊτέα νϊ-ti-s ahd. tolda, nhd. Weide4.

1 Ahd. nimu; das e im Nhd. ist aus dem pi. (ahd. nemames, nemam) 
unter Einflufs des Inf. (neman) analogisch in den Sg. iibergegangen und 
dann im Nhd. aus e >  e gedehnt worden.

2 So Joh. Schmidt (K.Z . XXVI, 373), der es als die schwache Form 
des Ptz. von *sepl, des alten Pfkts. von sapio betrachtet. Vgl. ctf-i/fa, 
<  *,β€ΐδ-νσ-ια. Andere sehen im Suffix urspr. *u0s.

, 3 Eigtl. ‘Menschenalter5, saeculum.
4 G-erm.-hd. ϊ >  nhd. ei; vgl. Wilmanns, §§ 214—216.



119

Idg. Suffix -7no·:
gr. lat. germ.

άγχιαχ-ϊνος su-inu-s alid. sw-ln, nhd. Schweinl .
Schw&chere Form des Optativsuffixes ;

gr. lat. germ.
εΐόεΐμεν ( =  * *ειόεσ-Τ-μεν) slmus (starke Form ahd. sim(Zs), spate r

in $i€m) s7n} nlid. seien.
16* . Idg. u =  skt. u, gr. Vj lat. u  (i  oder u  vor Labialen), 

kelt. w, germ, ti, balt.-slav. u.
gr. lat.

νύ nu-diu-s
ζιγόν jugum
χλν-τό-ς in-clu-tus

germ.
got. ahd. fiUy nhd. nun 
got. juk
d. (H)lud-wxg 3.

Fttr lat. ii (den zwischen i  und u liegenden Laut, wie in 
optimus I optumus) haben wir ein Beispiel in libet. einer 
Nebenform von lubet von einer Wurzel *lubh-. Die Form
libet entsteht, wenn die Stamrasilbe von lubet den Akzent ver- 
liert: z. B. quidliibet >  quidlibet. Vgl. auch limpa oder lumpa, 
spater durch irrtUmliche Ablehnung an das Griechische>· lympha. 
Dieses orthographischc Schwanken ist liaufig im Dat. und Abl. 
des Plur. der tc-Stamme, wie in geni-bus genubus u. a.

1 6 8 . Idg. β =  a in den ersten Entwieklungsstadien 
aller idg. Einzelsprachen (nhd. >  aw).

gr. lat. germ.
μΰς mils ahd. mils, nhd. Mans 
l -ς sti-s ahd. sii, nhd. Sau 
πϋ&ω pfl-le-o got. fills, ahd. fill, nhd. faul.

1 6 0 . Idg. 9 (Schwa) =  skt. i (vor t-Vokalen a), gr. a 
(e, o), lat. a (i, u), kelt. a, germ, a in haupttoniger, u  in nicht 
lmupttoniger Silbe, balt.-slav. a. · In alien diesen Sprachen er- 
leidet es alle diejenigen spHteren VerHnderungen, die der Vokal 
crduldet, mit dem es zusammengefallen ist. So erscheint es im 
Lateinischen nls i in animus, vgl. accipio (§ 159). Im Grie- 
chischen tritt es oft in der schwachsten Form der Silbe und 
dann — abgesehen von Analogiowirkungen — stets als a auf.

1 s >  nhd. 8ch vor 7, wi, ti, ir, t% p  im Anlaut; vgl. Wilmanns, § 103.
* Ahd. hint, nhd. laut (vgl. Wilmanns, §§ 87, 2. 216) gcht auf einc 

Nebenform *tiu-t0-8 des Partizipiums zuriick.



Grundform *p9-ter.
skt. gr. lat. germ.

pi-ta(r) πα-τήρ pa-ter got. fa-dar, nhd. Vater.
Grundform

skt. gr. lat.
sthi-ti-$ στά-σι-ς sta-ti-o

αν-ε-μος an-i-mus 
vam-i-mi <Ρεμ-έ-ω 

>  έμέω
Die o-Form erscheint im gr. ομ-6-της u. &. Wbrtern. Der 

Grund fur den Wechsel von ε und o als Yertreter eines 
urspr. 9 in der der Wurzel folgenden Silbe ist unbekannt1 2.

1 7 0 .  Idg. i und u bleiben in vielen Stellungen in alien 
idg. Sprachen ·, in anderen sind sie zu Spiranten verst&rkt oder 
stimmlos und labiodental geworden, wie im Irischen fer cMann’ 
<C *uiros, lat. vir. Diese Laute sind hochst wichtig in zwei 
Stellungen, namlich

1. wenn sie v o r  einem Sonanten in derselben Silbe stehen 
(νέ-^ρο-ς, no-vo-s),

2 . wenn sie n a c h  einem Sonanten in derselben Silbe stehen 
(ai, ou u. s. w.).

Auch in der ersten Stellung geht ihnen, wie in dem ge- 
gebenen Beispiel, oft ein Sonant voraus; doch folgen sie oft 
auch auf Konsonanten, z. B. in ξένρος, att. ξένος, στέλλω 

/ <  *στελιω. In der zweiten Stellung k6nnen ihnen Sonanten 
wie Konsonanten folgen.

171. 1 . i und u vor einem Sonanten derselben Silbe.
a. Im Anlaut:

i wird im Griechischen vertreten dureh den spiritus asper; 
u verschwindet regelm&fsig im Attischen, obwohl bisweilen 
durch eine gezierte Aussprache, die im 4. Jahrhundert v. Chr.

1 Vgl. § 167, Anm. 4.
2 Fur <Yν - ε - μ ο - ς , ϊ μ - έ - ω  und andere Formen derselben Art gewahrt 

Ficks Theorie zweisiibiger Wurzeln eine bessere Erklarung. Nichts 
spricht dagegen, dafs d eine geschwachte Stufe zu einer und -o- 
Stufe ist.
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eehr hilufig war, gleiclifalls der spiritus asper dafur eintritt. In 
anderen Dialekten bleibt es als J :.

U

Wurzel uegh-

gr.
iux-ivdog

ύμ*ΐς (ilolisch ϋμμι 
<  *iu-smc) 

JFt-τέα) 
hta  J 
.Ffyoi IV iΟ/Οζ J

lat. germ.
juvcficus got .juggs, nhd,

(§ 104)
got. jus

vi-ti-s Wcide (§ 166)

veho Wagen.

1 7a&. b. Ini lnlaut:
Intervokales i verechwand im Griechischen fruhzeitig 

liberall, aufser wenn ihm ein v vorausging. In diesem Falle 
erhielt es sich in einigen Dialekten, wie im Kyprischen und 
Lesbischen (vgl. § 122), bis in historische Zeit. Im Lateinischen 
ist es gleiclifalls intervokal in vorhistorischer Zeit ausgefallen. 
t)ber i bei sonantischen Nasalen vgl. § 156.

τιμά-(ο
ψιλί-ω
όηλό-ω

hatten alle urspriing- 
licli -/a/1, ebenso lat.

cm-ο <
monc-o <^*monc-iO 
fini-o <C
stalu-o <  *statu-iO

γήη oder φνίη opt. bci Theokrit, lat. fu-at <C
In manchen Wortern erseheint \ als Sonknt im Latei

nischen, wo es in anderen Sprachen konsonantisch ist; vgl. 
μέασος (homerisch) <  *μεΰ-ιο-ς (§ 135) mit lat. medius.

Intervokales n ist in viclen Dialekten — aber nicht im 
Attischen — als j= crhalten. Es bleibt aucli im Lateinischen: 

gr· lat. germ.
ovis mhd. outve, dial. nhd. Aue ‘Mutterscliaf* 
ac-vo-m got. aitv, ahd. δινα (§174) ‘Gesetz’, nhd. Ehe,

Die Verbindungen dieser Laute mit Konsonanten werden 
epllter besprochen wcrden (§ 197 ff.).

VI. Diphthonge.
1 Ϊ3 . 2 . Wenn i  und u einem Sonanten derselben Silbe 

folgen, so nennt man diesc Verbindungen Diphthonge. Wie

1 Dies ist die gcwftlinlichc Ansicht. Doch kttnncn einige von den 
gr. und lat. Vcrben auch spatere Modifikationen von -mt-Stfimmen ecin.
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sehon erwahnt (§ 115), gab es zw5lf ursprtingliche Diphthonge, 
aber diejenigen, deren erstes Element lang war, waren immer 
selten und wurden bei ihrer spateren Entwicklung in den Einzel- 
sprachen stark versttimmelt. Darum geben wir zunUchst die 
Diphthonge mit kurzem ersten Element und dann erst die Reste 
der anderen.

1 7 4 . Idg. ai =  skt. e, gr. at, lat. ae (alat. ai)} i (in un- 
betonter Silbe; vgl. § 272 f.), kelt. ai, % (im Auslaut), germ, ai 
(hd. ei >  e im Auslaut und vor r, tv und germ. A), balt.-slav. 
ai, e (lit.), e (slav.).

lat. germ,
alat. 1 ■» ·, ·, , i ·, ? i

aedes I a‘iĉ  n*1<** eî  
lac-vo-s ? ahd. slelia, nlid. Schlehe (<  *sZafuo-s).

«  *slai-tio-s)
Uber den lat. Wandel zu i  vgl. a estim o  mit ex istum o, laedo  

mit co llid o .

17 5 . Idg. ei —  skt. e, gr. ev, lat. % (alat. ei), kelt. e (mit 
spateren Veranderungen), germ, i i  (got. gesehrieben ei, ge- 
sprochen t, ahd. mhd. t, nlid. e i ) 1 2, balt.-slav. ei, im Lit. > e ,  
im Slav. >  *.

gr. lat. germ.
πιίβω feido (fido) nhd. bitten (§ 165)
στίίχω in-ve-sUg-are got. steigan, ahd. stlgan, nhd. steigen.

Nicht mit dem urspr. Diplithongen ει ist das sekundare 
, ει in φιλεϊτε zu verwechseln (§ 122).

1 7 6 .  Idg. oi  —  skt. δ, gr. o t ,  lat. oe ,  ft in betonter, 
7 in unbetonter Silbe, kelt. oi, t ;  das Germanische und Bal- 
tisch - Slavische haben dieselben Formen wie fur ai.

1 Die ursprungl. Bedeutung von citel war vielleicht <leei° oder 
‘vcrzchrt*. Die Ablautstufe im Germ, ist eine andere als in den klass. 
Sprachcn.

2 Ein anderes nhd. ei ist aus germ. I entstanden (vgl. § 166 Anm. 2), 
so dafs ahd. I >  ei und ahd. ei >  ei zusammcngefallen sind. Dieser Zu- 
sammenfall ist aber nur in der Schriftsprache eingetreten: die Dialekte 
schcidcn die bciden Laute noeh ganz genau. Vgl. aufserdem §§ 174.176.

gr.
(u d -0-ς  

Xat- F6-g
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giv
πέ-ποι&-α

lat.
foed-us

o?d-i j «  .Foid-t) vld-U1
ο^ΐΌ-ς (cEins ocnus, unus 

auf den Wtirfeln’)

germ.
got. haip (Piiit. zu bcidan 

Varten’)
got. wait} nhd. weifs 
got. aws, hd. cm.

Beispiele fUr den lat. Wandel von oi >  a zeigen sich 
im alat. loidos spate r Indus; alat. tnoiros spater murus, aber 
po-mtrium (cder Ort liinter den Mauern’) fUr *pos~moiriom2 * * * * *.

7 zeigt sich im dat. abl. pi. der o-Stamme: vicis =  οϊγ.οις, 
beide <  *milcOis. Ebenso nom. pi. is·it =  τοί (dor.).

1 W . Idg. aw =  skt. 0, gr. aw, lat. aw (d) in betonter, a 
in unbetonter Silbe, kelt. aw, d, germ, an (got. aw, ahd. aw 
>  ow, nhd. wieder aw), d8, balt.-slav. aw (spater slav. >> a).

Die vulgare Auseprache des lat. aw scheint d gewesen zu 
eein; vgl. Clodius (der Plebejcr) und Claudius (der Patrizier), 
plosirum und plaustrum. In der Kaiserzeit niiherte sich aw 
cinem a-Laut; daher Formen wie Agustus, Cladius u. a.

^r. lat. germ.
αύ'ξανω augere got. aukan Csicli mehrcn* 
παΰ-ρος pau~cu-s got. fans cwenig\

a erscheint statt aw in lat. Kompositis, wie in claudo> 
inclfido und einigen einfachen Wdrtern wie frustra, verwandt 
mit fraudo. Docli kann frustra auch eine andere Ablauts- 
stufe eein.

1 Nacli v wird o/ im Lat durch eine Art von Dissimilation offcn- 
bar >  ?, vgl. οΐχος mit lat. victim. Da der Laut 6 im Gricch. zu u 
binneigte und im Aolischen durch diesen Laut vertreten wird, so kann 
diese Dissimilation erklaren, wcshalb im Homcriechcn Wortcr wie όρ«ω 
keine .Spur des Digamma mehr zeigen, das sie urspriinglich unzwcifcl- 
haft besafsen (Monro, //. G* § 398).

2 Miiglichcrweise verdankt foedus seine archaistische Form dem
Umstande, dafs es im jug fctiale teclinischer Ausdruck war; po^merium,
obedio liabcu in wie es sclieint urepr. unbetonter Silbe (§ 272). Vgl.
v. Planta, Grammatik der oskisch-uwbrischen Dialekte § 17, S. 154.
Solmsen (/. F. IV, S. 251 f.) erkliirt pomcrium als einen vcraltcten amt-
lichen Ausdruck mit archaistischer Schreibung.

8 Vor h und alien Dcntalon; vgl. Wilmarins, § 187.
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1* 8. Idg. eu — skt. o, gr. εν, lat. ou, spatar u, kelt. ou (mit 
spateren Wandlungen), germ, iu (got. m, ahd. iu, io, >  mhd. iu, 
ie, iihd. eu, ie [spr. ϊ]) *, balt.-slav. au (lit.), u «  ou) slav.

eu in neu, seu u. s. w. sind aus Kontraktion (§ 129) ent- 
standen.

gr. lat.
γεύ-ω ( <  *(}eus-o) [gustare1 2]

εϋω (<< *eusd) tiro 
? ό(χι-όύσσεσθαι3 alat.douco>duco 
<  *δαι-όνκιεσ&αι <  *dcuco

germ.
got. kiusan, mhd. kiesen, nhd. 

er-kiesen

got. tiulian, alid. ziohan, mhd. 
zxchen, nhd. ziehen.

1 * 9 . Idg. ou =  skt. o, gr. ou, lat. u, o, kelt. ou (mit 
spateren Veranderungen), germ, au (mit dem germ, au § 177 
zusammengefallen), balt.-slav. au (lit.), U (slav.).

Dieser Diphthong ist im Perfekt und gewissen von -εν- 
Verben abgeleiteten Nominalformen im Griechischen fast ganz- 
lich geschwunden. ειλϊ}λονχ}α, vgl. fut. ελεύσομαι fur 
σομαι, und G7covdrj, vgl. σπεύδω sind die einzigen sicheren 
Beispiele. φεύγω und πεύ&ομαι (πύν&ανομαύ) bilden ihre 
Nomina anders, und in φεύγω folgt das Perfekt der Analogie 
des Prasens; daher πέφενγα fur zu erwartendes *πέφονγα.

Wie oben erwahnt, wird ou im Lateinischen >> u und 
in klassischer Zeit bisweilen >  o

gr. lat. germ.
* κε-/ο f - u  fudi-t got. gaut, ahd. <705, nhd. gofs

(hypothetisches Per
fekt von χ&ω)

robus got. rands, hd. rot,
Unter welchen Umstanden im Lateinischen 0 statt διι er- 

scheint, ist nicht sieher4.

1 Wilmanns, §§ 183. 220. 213. 217.
2 Frequentativ von der schwaehen Wurzelform gits.
3 — έλκεσ&οα, Hesych.
4 Kretschmer (K . Z . XXXI, S. 451 ff.) behauptet, 0 stehe in den meisten

Fallen fur den langen Diphthongen ou. Dann wurden in mbits und 
robus, robigo, in ό-pilio ( c  *ovi-) und ii-pilio (<  verschiedene
Ablautsstufen vorliegen.
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IS O . Iin Lateinischen scheint u einen besonderen Ein- 
flufs auf Nachbarvokale auszuliben. Im Inlaut verbindet es 
sicli mit folgendem e zu o, wie in soror <C *suesOr, socer
<  *snelros. Gleichfalls ira Inlaut wandelt es ein voran- 
gehendes e zn o (§ 161), wie in novos <C *ne-uo-s, tovos (tuus)
<  *te-uo-s (τεός). In einer betrilchtlichen Anzahl von Wortern 
scheint on im Anlaut wie im Inlaut zu av zu werden: caveo: 
ν.ο^ρέω, favco (caus. von fu-i), lavere: λύρε. Eine befriedigende 
Erklftrung hierfUr fchlt noch; manche schreiben den Vorgang 
dem Akzent zu (ohl >  ail), aber es giebt einige Ausnakmen, 
deren Erklitrung nicht leicht is t1.

1 8 1 . Diphthonge mit langcm ersten Komponenten.
1 . flj. Diescr Diphthong cntstand in der Ursprache durch 

Kontraktion. Erhalten ist er im dat. sg. der Λ-Stiimme: 
dor. φ ιγγ  — φνγάι; Iat. fttgae <  *fugai <  *bhuga -f- at; 
vgl. got. gibai, dat. von giba lGabe\

2. Hi erscheint als Kontraktion des Augments mit ei der 
Verbalfbrm. ό -f- ei >  Hi, wie fia von ε\μι. Es zeigt 
sicli auch im lat. rH-s, skt. rat (‘Reichtum’) <  *rHj-.

3. Oi erscheint im dat. sg. pi. der o-Stilmme: οιχφ =  lat. 
iJcO <  *noi'fidi, oi'y.oig =  vicis <C *uoifcois, skt. vesais2. 
Das Beispiel zeigt, dafs am Wortende das i yon Oi im Lat. 
schwindet. Im iiltesten Latein finden sicli noch die 
vollen -ot-Formcn. Auf der iiltesten bekannten Inschrift 
steht Numasioi fUr spilteres Nuntcrio.

4. On erscheint in valg, lat. navis (zum t-Stamm geworden). 
Nacli der allgemeinen Regel im Griechischen wird ein 
langer Diphthong im Inlaut zum kurzen Diphthongen; 
vgl. § 227.

5. cu erscheint in Zerg <  *Ζηνς <  *DjHus, wovon auch 
dies «  *ά\Ηφί) kommt (vgl. medius -< *tncdh-io-s).

6. fiu. βονς, skt. gatis, lat. bos (Lehnwort) <  *gOtis (§ 140).

1 avtllus ‘ncu geborenes Lamm*, oft mit ovis vevbunden, ist offen- 
bar ein Diminutiv von dcrselben Wurzel wie agnus, αμνό* und daruin 
<  *afriVuH.

8 Diesc Formen, gcwOlinlich I net rumen tale genannt, sind wold ohne 
Zweifcl urspr. Dative.
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Wie es scheint, sind schon indogermanisch i und 
u in diesen Diphthongen vor folgendem Konsonanten 
geschwundenx.

X II . Einige Konsonantenverbindungen.
18& , Aus den folgenden Tabellen wird sich ergeben, 

dafs viele Konsonantenverbindungen im Griechischen und 
Lateinischen in alien Stellungen — im Wortan-, In- und Aus- 
laut — unver&ndert geblieben sind. Andererseits zeigen eine 
Anzahl von Lautgruppen einen Wandel in wenigstens einem 
ihrer Komponenten, und andere wandeln sich zu einem neuen 
Laut, der dem ursprunglichen Komponenten vollig unahnlich ist, 
wie es z. B. bei τ, κ, χ inYerbindung mit i der Fall ist (§ 197). 
Der Gi'und der meisten dieser Veranderungen ist hinreichend 
klar. In der Aussprache nahern sich heterogene Elemente 
oder werden identisch, weil sich wahrend der Artikulation 
des ersten die Sprachorgane bereits auf das zweite einstellen 
oder weil sie noch bei der Artikulation des ersten beharren, 
wahrend sie schon in der Artikulationsstellung des zweiten 
sein sollten. Hier bleibt, wie in so vielen anderen Fallen, 
die geschriebene Sprache hinter der gesprochenen zuruck 
(vgl. Vater gesprochen Vatγ u. s. w.).

Im Lateinischen und Griechischen assimiliert sich in der 
Mehrzahl der Falle der erste Laut dem zweiten. Bisweilen 
zeigen aber die beiden Sprachen auch eine verschiedene

1 Uber diese Frage ist neuerdings viel geschrieben worden, aber 
alle Schwierigkeiten sind noch niclit gehoben. Meringer (K.Z. XXVIII, 
217 ff.; B.B. XVI, 221 ff. und sonst) beliauptet, in Iiombinationen aus langem 
Vokal +  /, uf r, 7, n, m sei der zweite Komponent vor folgendem Konso
nanten abgefallen, gleichviel ob imlnlaut desselben Wortes odervormAn- 
laut des nachsten. Nach andern erklart sicli dieser Lautwandel aus der 
Betonung, und cliese Ansiclit hat im ganzen mehr fur sich. Nacli 
Streitberg (J. ΙΛ III, S. 319 if.) liangt der lange DipJithong in * *dieus,
*o/)ms} *nmiH u. s. w. vom Akzentwechsel in der Ursprache ab, wodurcli 
zweisilbige Formen vom Typus *dienos1 *ipijos, *naijo* zu einsilbigen 
AVortern zusammengezogen \vurden. In Bezug auf wreitere wdchtigc 
SchlUsse, die sich bieraus ergeben, vgl. die Anmerkung zu § 265 und 
die Paragraphcn iiber die Stammbildung der Nomina.
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Entwicklung. Iiier, wie so oft, zeigt das Lateinische weit 
weniger Mannigfaltigkeit, als das Griechische. Der Wort- 
schatz des Lateinischen ist viel kleiner, als der des Grie- 
chischen, und die Zahl der Konsonantenverbindungen in semen 
Wtfrtern ist viel geringer. Ein Grund daftir ist der, dafs es die 
altcn Aspiraten im Inlaut mit den urspriinglicken stimmhaften 
Verschlufslautcn zusammenfallen liifst.

1 8 3 . Die Chronologie der Assimilation erfordert ein 
sorgfilltiges Studium. Alle modernen Sprackforsclier nehmen 
au, dafs in dereel ken Sprachperiode derselbe Laut unter 
gcnau denselben Bedingungen sick immer auf dieselbe Weise 
verilndert (§ 43). Indessen kann ein Gesetz, das eine Zeit lang 
hcrrscht, zu wirken aufhoren, und sp&ter kann folglich eine Ver- 
bindung erscheinen, die friiher unmoglich war. Nur so l&fst 
sich die Verschiedenheit zwischen lat. collis ( <  *col-ni-$) und 
voltius erkltfren. Datierte volnus aus derselben Zeit, wie collis, 
so wttrdc diese Wortiorm unzweifelhaft *vollus lauten. Doeh 
>var volnus vermutlich ursprUnglich wie facinus gebildet, und 
sp&ter erst wurde es durch Verlust des i zu volnus, als das 
frUhere Lautgesetz nicht melir wirkte1. Ahnlieh werden 
scssus «  *scd-tos), castus «  *cad-ius) und cctte «  cediie) 
als Formen derselben Sprache zu erklaren sein. scssus ist 
nach dem iiltesten lateinischen Gesetz in Bezug auf Dental- 
verbindungen gebildet, nicht aber castus und cctte. Vgl. sallo 
<  *saldo, w&hrend spUteres calda <  calida bleibt. Ver- 
glichen mit examen, in dem das g geschwunden ist, scheint 
es riitlicher, agmcn aus *agitnen zu erklftren, als mit Brug- 
mann anzunehmen, dafs g vor m nur nach langem Vokal 
schwindet2.

184-. Ebensowenig liegt der Bruch cines Lautgesetzes 
vor in falsu.% mulsi neben collum «  *col-su-m). falsus ist in 
epilterer Zeit nach Analogic anderer Partizipien, wie z. B. 
vorsus <C *Vft‘to-s gebildet, wo lautgesetzlieh ~tos >  -sus 
werden mufste ($ 192). In der verhiiltnismilfsig spit ten Zeit, 
in der diese analogische Partizipialform entstand, hatte das

> Stolz, L a t O r9 § 65, 1.
' * Stolz, Lat. Or.9 § 65, 2. Brugm., Grundr. I, § 506.
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alte Gesetz zu wirken aufgehort. mulsi aber zeigt nicht ur- 
sprungliches -7.5-, denn zwischen l und s ist ein g verloren 
gegangen, da die Wurzel *mulg- ist.

Wie konnte aber είμί urspr. *esmi vertreten, wenn in 
εσμέν das urspr. -5m- erhalten ist? Hier ist die Analogie 
anderer Art. εσμέν sollte namlich wie im Ionisehen είμέν 
lauten; das -σ- aber ist analogiseh nach Ιστέ wieder her- 
gestellt (vgl. § 48). So sind έσπειρα, εστειλα «  *εσπερσα, 
*εστελσα) nach Analogie von ένειμα, έμεινα « .  *ενεμ-σα, 
*εμεν-σά) gebildet, da dieser Lautwandel auf den Aorist be- 
schrilnkt ist, wahrend die ursprunglichen lautgerechten Formen 
in άχερσεχόμης, άλσος, τέλσον u. s. w. erhalten sind. Ja sogar 
in einigen Aoristen zeigen sie sich: εχερσα, ε'χελσα.

1 8 5 . In andcren Fallen, in denen scheinbar verschiedene 
Behandlung derselben Konsonantengruppe unter genau den 
gleichen Umstanden vorliegt, ist die Ursache oft eine Eigen- 
tiimlichkeit des Wurzelauslauts oder des Suffixes, die in manchen 
Fallen nicht mehr leicht aufzufindcn ist. So endigen im Grie- 
chischen viele Wurzeln bald mit stimmhaften Verschlufslauten, 
bald mit Aspiraten. Zweifelsohne hing diese Verschiedenheit 
urspriinglich von dem folgenden Laute ab; doch ist eine 
Form oft analogiseh auf die anderen iibertragen worden, in 
denen sie urspriinglich unstatthaft war. Daher Formenver- 
schiedenheiten wie ϋάμβω , ε-ταφ-ον; ε-λαβ-ον, εΐ-λιτ,φ-α; 
στεμβ-ω, ά-στεμφ-ης. Die Verschiedenheit der Wurzelform 
in πήγ-νν-μι verglichen mit πηχ-τό-ς ist nur daraus entstanden,

' dafs im ersten Falle ein stimmhafter, im zweiten ein stimm- 
loser Lnut folgt. Vgl. auch γραφ-co mit γρόβ-δην und γραπ-τος. 
In pc-pig-i verglichen mit pcic-is hat die Verschiedenheit 
dieselbe Ursache (vgl. pango). Ebenso sind δραχ-μή und 
δράγ-μα Ableitungen von derselben Wurzel, denn δραχμι} 
ist eine Hand voll Kupfernagel oder Obole, das ursprlingliche 
Handelsmedium1.

1 8 6 .  In einigen Fallen wird der Wurzelauslaut oder 
ein Suffixauslaut zum folgenden Wortteile gezogen, und ein 
neues Suffix entsteht auf diese Weise (§ 286). So erscheint

' 1 Ridgeway, Origin of Currency and Weight Standards, S. 310.
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oft -s- vor -to- und -wo-. Daher die Verschiedenheit zwischen 
nuc-leus und vil-la, indem das letztere nicht fUr *vic-la, sondern 
fUr *vic-sla steht. Vgl. tela <C *t ex-la, ala <  * ax-la, verwandt 
rait αξ-ων, u. ft. lu-na steht nicht fUr *luc-na (denn
dann mlifste die Form *lug-na heifsen, vgl. dtgnus <C *dcc-no-s 
von derselben Wurzel wie dec-us), sondern fUr Houc-sna (vgl. 
illmtris <  *il-luc-stris). So ist auch die Bildung alnus keine 
Ausnahme von der Regel beztigl. der Assimilation von n an 
ein vorangehendes /, da es aus *als-no-s entstanden ist.

187 . In beiden Sprachen steht Doppelkonsonanz sehr
selten fUr urspriingliche Doppelkonsonanz. Das homerische 
ζέσ-σα von der Wurzel *jcs- (§ 144) und lat. us-si sind Beispiele 
fUr urspr. -s$-; meist aber ist Doppelkonsonanz Assimilations- 
produkt. So cntspricht άλλος ursprtinglichem *al-io-s, ολλνμν 
urspr. *υλ-νν-μι: lat. pello ist wahrscheinlich aus *pcl-nO
entstanden.

Tritt ini Gricch. und Lat. Assimilation bei Mutengruppen 
ein, so herrscht die Neigung, die Doppelkonsonanz zu ver- 
einfachen. Dies scheint darauf hinzudeuten, dais die Doppel- 
konsonanz ohne die bestimmte Artikulation ihrer Glieder aus- 
gesprochen wurde, die das Italienische zeigt (vgl. it. ditto). 
Daher *(ϊψ-σι, *ποό-σι, *fid-tus, *vid-tus >  ΰησί, ποσί, fisus, 
ihsus. Bei kurzem Vokal der ersten Silbe blcibt indessen
im Lat. biewcilen die Doppelkonsonanz: fissus, passus (§ 190) 
u. s. w. Vgl. auch mi si (<. * mii-si) mit missum.

1 8 8 .  Obwohl die grofse Mehrheit der Konsonanton- 
gru))pen aus zwei Lauten besteht, giebt es auch solche aus 
drei und sogar vier Konsonanten. Doch sind in den klassischen 
Sprachen Wftrtcr sehr selten, in denen das vokalische Element 
eine so untergeordnete Rolle spielt, wie im nhd. Strumpfs. Die 
ausgcbildete Flexion des Griech. und Lat. und die Lautgesetze 
dieser Sprachen, die die Zahl der Konsonanten im Wort- 
auslaut vermindern, gestatten Kchwere Konsonantenverbindungen 
nur im Anlaut und — hftufiger — im Inlaut. So linden wir z. B.
im Griech. οπλαγχνον, im Lat. tomlrix. Komplizierte Kon- φ 
sonantengruppen werden mdglichst vereinfacht. Besonders 
wirkt hier das s, unter dessen Einflufs viele schwere Konso- 
nantengruppen einen odor einige Komponenten verlieren. Am

G i 1 ο κ , Gmnimatik. q
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haufigsten geschieht dies in Verbindung mit Nasalen und 
Liquiden. So stehen p ilu m , p re lu m , scala , culina, sen t, sw6- 
temen, cernuus, tosius, iurdus, posco  fur *pin-slom  (vgl. pinsio), 
*prem -slom , scant-sla  (fur *scand-$Ja), *coc-shna, *$ex-ni, *sub- 
tex -m en , *ccrs-nuus (VgL κόρση und cerebrum  << *ceres-ro-m)9 
* to rstu s , * tu rzd u s , *porc-sco (Inzeptiv von der Wurzel in 
p re c -o r  und darum <  ^ pph sL ·), Andere Falle — ala , fcfo, 

illu sir is  u. s. w. sind bereits erwahnt (§ 186). Im Griech. 
ist s kaum weniger wirkungsvoll. So stehen κέστος, δε
σπότης, δ ικ α σ π ό λο ς , π τ ίσ σ ω , ν ίσ σ ο μ α ι, ασμένος, εσ π ε ισ μ α ι, 
εκ μ η νο ς , π ε ίσ μ α , ε σ π ε ισ α , π ά λ τ ο , π ρ έπ ο υ σ α  fur *κένστος 
(Vgl. κεντέω), *δενσ-πότης  (fur *δεμς-πότης, worin Genitiv, 
da das Wort ein Kompositum =  cHausherr5 ist) 7 *διχανς- 
π ό λο ς  (worin δικανς  acc. pi. ist, regiert von π ό λο ς \ das Gauze 
ist ein cuneigentl. Kompositum5 (§ 284) =  cUrteilsgeber5) 
* π τ ινσ κ ο  (vgl. lat. p in s io ), *νι-νσ~ ιο-μαι (redupliziertes Prasens 
von Wurzel mr- in ν έ ο μ α ι , roorog), *σκρ ά τ-σ -μ ενο ς  (parti- 
zipiale Form von *suad~, der Wurzel von und su avis;  
-δ - >  -z> vor -σ-), * εσ π ενσ μ α ι, *εξμηνος , *πεν& -σμα  (Wurzel 
des deutschen binden), * έ-σ π εντ-σ α  (-δ - von σπένδω  >  -τ- 
vor -σ-)7 * π α λ-σ -το  (s-Aorist), * π ρ επ ο ντ ια  >  *πρεπονσσα, 
* π ρ επ ο νσ α , π ρ ε ιιο ν σ α .

Selbst bei Yerschlufslauten stort s die Gruppe; vgl. 
διδάσκω  (<C *διδάκσκω ) mit Asco (<C *di-tc-sco << *di-dc-sco , 
redupliziertes Inzeptiv mit der schwachsten Wurzelform). 
Im homerischen Aorist λε'κ-ro (<C *λεκ-σ-το) ist -σ- selbst 

/ geschwunden, ebenso in £Wog sex tu s.
1 8 9 .  Im Anfang anlautender Konsonantengruppen 

bleibt 5 gewohnlieh im Grieehischen, wenn ihm ein Ver- 
schlufslaut folgt: σ π λ τ ν , στρωτός, σκλ̂ ρό̂ . Im Lateinischen 
bleiben Gruppen, deren drittes Element r ist: spretus, strains, 
scrca re; in anderen Fallen hingegen erh&lt sich nur das dritte 
Element. So ist gr. σ π λη ν  —  lat. und alat. sAs und stlocus 
werden zu ?7s und Zooms liber 5?7$ (ein paarmal inschriftL belegt) 

• und *sclocu$; vgl. ilic o , eigentl. adverbial. Ausdruck <  *in 
sloco. Brugmann meint1, der Anlaut in clavis, clavos, κληω,

9

M

1 Gnlr. I, § 425, 528 Anm.



χληίς sei ursp. ski- germ. >  si (ahd. slio^an, nhd. schliefsen) 
gewesen.

1 9 0 .  Bisweilen ist der Wandel, den wir an einer inter- 
vokalen Konsonantengruppe wahrnehmen, verschieden von 
dem, den sie erduldet, wenn sie mit andern Konsonanten 
verbunden ist. So wird im Lat. urspr. -it· >  ss: *urt-to-s 
>  vorsus; *pdt-t()-s >  passus u. s. w. In der Verbindung 
-ttr- aber wird it nicht >  -ss-, sondern >  -st-; pedcstris <  
*pedet-tris. Dasselbe gilt von der ursp. Gruppe -nttr-: tonsirina 
<  *tont-trina von der Wurzcl in tondeo, defenstrix << 
*defcnt-irixb

191 . Wenig ist liber die Konsonantengruppen zu be- 
mcrken, die aus zwei Verschlufslauten bestehen. Ihre Zahl 
ist niebt sehr grofs, und die ineisten sind mit Pr&positionen 
verbunden. Solclie Verbindungen sind nun sehr unsichere 
Fuhrcr, weil sie verhaltnismafsig so spat entstanden sind, 
dafs die urspr. Regel etwas ganz anderes verlangt hatte, 
als das betr. Kompositionsprodukt. Von der Wurzel *hendh- 
in xevOto wurde inittels des Wurzeldeterminativs -dh- offen- 
bar schon im urspr. Idg. eine Ableitung gebildet. Von An- 
fang an wurde nun die Gruppe -dh -+- dh- zu -d +  dh- ver- 
einfacht; vgl. gr. χύσ&ος, lat. cusios, got. huzd — hd. H ort2. 
Spatere Ivombinationen von d -f- dh aber warden nicht in 
diescr Weise verandert. Im Lat. wird urspr. dh >  f  im 
Anlaut, >  d odor h im Inlaut; aber afficio (<C ad «+- dh-) 
und addo8 (worin dh eine seiner Inlautsformen hat) wtirden 
ganz irre leiten, wollte man sich ihrer Flihrung in die Ge- 
sehichte der urspr Unglichcn Gruppenbildung anvertrauen.

1 9 2 . Verschlufslautgruppen sind, wenn sie sich nicht 
assimiliert haben, so schwer auszusprechen, dafs man hftufige 
Wandlungcn in ihnen erwarten darf. pt bleibt im Grie-

1 Mogliclienvmc wandelte sich -ttr- in diesen Gruppen cret zu 
-sr-, und dann erpt wnrde t eingeschoben; vgl. Strom aue W. *srcii und 
Schucfiter <  *8nrsr-.

* Hrugm., (irundr. I, § 469, 5.
* ad-do, con-do und einige audere Kompositft von do vertreten 

nicht die urspr. W. *do in δί-δω-μι u. e. >v., sondern W. *dhc (in τί-^η-μι, 
#ωμός u. 8. W.).

9*
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chischen, im lat. Anlaut aber verliert es sein p: πτεΧία, tilia. 
In pro-(p)tervus fallt das p , offenbar weil das Wort ein Kom- 
positum ist, denn Formen wie ap{u$, saepius u. a. zeigen, dafs 
-pt- eine im lat. Wortinlaut ganz gut mttgliche Kombination 
ist. τί/.τω gewahrt ein interessantes Beispiel fur Umstellung. 
Da seine Wurzel τεκ- ist, so sollte das reduplizierte Prasens 
*τί-ττ.-ω (vgl. πί-πτ-ω  von πετ-) lauten. Nach der gewohn- 
lichen Annahme verursacbte die Analogic von Yerben wie 
πέν,τω, ya\iicxco u. a% diesen Platzwechsel; mindestens ebenso 
wahrscheinlich ist es aber, dafs die Schwierigkeit, die diese 
Gruppe der Ausspraehe entgegensetzte, dieUrsache hierfiirwar. 
Freilich ist es nicht leicht, zu bestimmen, welche Gruppe 
‘schwierig5 ist und welche nicht. In derselben Sprache zeigen 
die verschiedenen Mundarten sich darin verschieden. So ent- 
spricht gew. griech. ξίφος lesb. στίφος; σφέ erscheint im Syra- 
kusanischen als ψέ. Fur unser Wespe hort man mundartlich 
oft Wepse; im Mhd. stehen ors (neuengl. horse) und ros, nhd. 
Rofs nebeneinander, beide <C ahd. (h)ros.

In alien aus zwei Dentalen (-tl·, -dd-ddli-) bestehenden 
Gruppen scheint in sehr frtther Zeit ein Lautwandel mit 
spirantischer Tendenz eingetreten zu sein, so dafs im Laufe 
der Zeit endlich ein oder beide Elemente >  -s- wurden; 
vgl. gr. Ιστός, ν.νσϋος u. s. w., lat. visus, custos u. s. w. Darum 
schreibt Brugmann diese Kombinationen -dzd-> -dzdh~.

1 9 3 . Viel mehr verandert sind die Kombinationen von 
V e r s c h l u f s l a u t e n  mit S p i r a n t e n ,  N a s a l e n  und 
L i q u i d e n .  Die s-Verbindungen sind bereits besprochen. 
Die anlautenden Gruppen p  -}- $, k +  s in ψηλαφάω, ξίφος 
(§ 192) werden zweifelhaft der Urperiode zugeschrieben. 
Die einzige ernstliche Schwierigkeit liegt hier in Bezug auf 
die Urlaute vor, die durch κζ>, φ#-, χ&- im Griechischen 
vertreten sind, wo dazu ein Aquivalent in Sanskritwortern 
mit ks.- erscheint. Neben /.τείνω steht skt. Jcsanneben χβών 
ksa(m),  neben φ&ϊ-νω kfi-nd-ti, neben τε/.τον- t a k s a n Dies 
fiihrte zu der Yermutung, dafs ein s-(sch’)Laut (§ 113, 2) 
in der Ursprache vorhanden war, der sich seharf vom s-Laute 
sonderte. Bis jetzt hat man noch keine sicheren Schlusse 
ziehen konnen. Im Latein hat nach Osthoff super (vgl. υπέρ,
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skt. upari) s als die schwache Form von ex. Grofsere Mannig- 
faltigkeit bieten die Kombinationen von Verschlufslauten mit 
Nasalen und Liquiden. In beiden Sprachen wird folgendem 
in ein Labial assimiliert. Das Lateinische vermeidet die 
Kombination Denial -f- m an alien Stellen, wfthrend es -cm·
>  -gm- wandelt (segmcnhtm: secure). Kombinationen eines
Verschlufslautes mit -n- bieten im Griecli. keine Schwierig- 
keiten. Velare Gutturale mac-hen dieselbcn Anderungen mit 
dureli, die die Laute erdulden, mit denen sie zusammengefallen 
sind, gleichviel ob Labiale oderDentale: βν· (<i *gn-) >  μν-; 
μνάομαι ist das Verbum zu βανά (§ 140, I). ερεμ-νός ist aus 
der Wurzel gebildet, die in Ι'ρεβος steckt (— engl. reek,
hd. Rauch).

1 9 4 . Im Lateinischen bietet die Entwicklung der 
Dentale mit folgendem Nasal grofse Schwierigkeiten dar. 
Die Geschichte, der Gruppe -In- insondcrheit hat in den letzten 
Jahren eine lebhafte Diskussion liervorgerufen. Niclit nur 
sind die verschiedenen Spraehforscher dariiber verschiedener 
Ansieht, sondern dieselbcn Spraehforscher liaben Ofters im 
Laufe derErtfrterungen ilire Ansichten gc&ndert, und diese Frage 
hat deshalb ein ganz besonderes Interesse, weil sie mit der 
Geschichte des lat. Gerundium und Gerundivum zusammen- 
h/ingt. Nacli allem, was iiber den Gegenstand geschrieben 
worden ist, hat das meiste die Ansieht ftir sich, dafs -tn~
>  -dn- wird und dann Metathese eintritt ( >  -nd-). 
Thurneysen, der zu diesen Erbrterungen den Anstofs gab1, 
sail tendo als redupliziertes Priisens von der Wurzel in ien-eo 
an: *te-in-o >> *te-dn-o >  *1c-ndno >  tendo. Liber dies 
Beiepicl kann man streiten; dariiber aber kann kaura ein 
Zweifel aufkommen, dafs pando aus dersedben Wurzel gebildet 
ist, wie pat-co, und daher fiir urspr. *pat-no steht. In Bezug 
auf lat. urspr. -dn- herrseht auch noch grofse Unsicherheit. 
Die alte Gleichstellung von 'Λλοο-νό-νη mit undo erscheint 
glaubwiirdig; wir hittten dann also auch hier Metathese. Wie

1 K.Z. XXVI, S. 301 ff. Dio moisten Vcrtroter dioser Ansieht mit 
Einsohlufs Hires Urhebcrs habon sie jetzt aufgcgeben. Brugnmnn er- 
klftrte erst mit ihr den Ursprnng des Gerundiums (A. ,J. /W il l ,  S.441 ff.)» 
hat sie aber jetzt aufgcgeben (Urundrif*, Verbalttexion § 1103).
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aber sind dann mercennarius ( <  *merccd-nariu$) und das 
plautinische dispennite (=  dispendite) zu erklaren? Ftir das 
erste Beispiel konnte man annehmen, dafs das Suffix nicht 
-na-y sondern -sna- war; dann ware d erst dem s assimiliert 
worden: *mercet-sncirius >  *merccsntvrius >  mercen-n-cirius, 
wie penna <C *pel·sna. Die plautinische Form erklart sich
leicht als vulgarsprachliche Assimilation (§ 182)·

1 9 5 . Merkwurdig ist im Lat. die Behandlung des urspr· 
I'n. Im A n l a u t  verschwindet der Guttural (nidor -< *gni- 
dor <i*cnidor); i n l a u t e n d  wird der stimmlose Laut stimm- 
haft unter gleiclizeitiger Affizierung des Vokals. So wird 
*dec-no-s (vgl. dec-et, dec-us) >  dignus (spr. duynus, § 127 Anm.); 
lignum steht vielleicht ftir *iec-no-m (von der Wurzel in 
τετ,τον- u. s. w.); doch ist es auch moglich, dafs die Ansicht 
der Bomer selbst richtig ist, die es mit lego unmittelbar zu- 
sammenbrachten. Dann ware nach der Definition des Juristen 
Gaius lignum "Bauholz5, lignum cSammelholz’ (d. i. Feuerholz) 
von lego.

1 9 6 .  Fine grofse Mannigfaltigkeit von Kombinationen 
aus Verschlufslauten -f- l zeigt das Griechische. Vermutlich 
wurde im Griech. anlautendes dl- >  γλ-\ vgl. γλυκύς mit 
didcis. Im Lateinischen wurde inlautendes -tl- >  -cl- und 
-dhl- >  -hi- in den Suffixen -clo- (-culo-) und -bio- (-hulo-). 
Inlautendes -g- schwand im Lateinischen spurlos, ohne Dehnung 
selbst des vorhergehenden Vokals. stilus gehort zweifelsohne 
zur Wurzel von οτίγ-μα u. s. w. Anlautendes t- fallt im 
Lateinischen ab vor -Z-; vgl. τλψός (τλάτός) und latus (ptc. 
zu tollo), das ihm vollig entspricht. -dhr- wird im Lat. >  -br-\ 
rubro- — ερν&ρο-; fla-bru-m hat dasselbe Suffix wie κλΐ]-ΰρο-ν.

1 9 7 . Die Kombinationen von Verschlufslauten mit 
folgendem i sind im Griech. sehr wandelbar. Im Lat. wird 
aulser in der anlautenden Kombination d i in der der i-Laut 
das d vollig verdrangt (Jovis << alat. Diovis), das -i- vokalisch 
oder verschwindet (vgl. medius mit spuo <C ^spiu-io). Im Griech. 
werden τ, κ, χ +  i -σσ- (attisch -τ τ wohl -//- ge- 
sprochen); vgl. λίσσομαι mit Am/1, oWa mit oculus, μέβσος

1 Das σά μάν; des Megarers bei Aristoph. Acharner 757 steht 
nicht fur t( μην; wie Liddell und Scott es erklaren: σά ist Plural
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(spitter μέσος) mit mcdius, έλάσσων mit ίλαχνς. rfj und y% 
wurden zu ζ; Ζευς (§ 181, 5) und στίζω (§ 140, I), pi >  7ντ: 
πτόλις und νττόλεμος sind vvohl aus einer mundartl. Aussprache 
entstanden; vgl. die amerikanische Aussprache ciar statt car* 
Bei Vcrben (χαλεπτω u. s. w.) erschcint im Grieehischen 
durchgttngig und regelm&lsig flir -pi-. Fraglic-h ist noch 
die ursprlinglichc Gestalt des.lat. Suffixes -bus im dat. und abl. 
pi. Die enteprechende Form im Sanskrit ist -bhyas  ̂ die fur 
urspr. *-bhios oder *hhioms steken kann. Darum ist es wahr- 
scheinlich, dafs das lat, -bus auf dieselbe Urform zurtickgeht. 
Dagegen spricht freilich gallisch ματρεβο (— matribus)} dessen 
Suffix sicli genau mit dein lateinischen dcckt.

1 9 8 .  Einige Ivombinationen von Verschlufslauten mit 
-Φ bieten Schwierigkeiten. Am zvveifelhaftesten ist noch die 
Bchandlung des anlautenden in- im Griechischen. Im Inlaut 
wird ·ίφ  >> -σσ-(-Γτ-): τέσσ-αρες << *qdii-.

Wahrscheinlich wird anlautendes in- auch >  o-; daher vjpi 
>  06, und darnach odcr nach einer iilinlichen Kasusforra 
bildete man den Nominativ συ fur τν. Einige andere Worter 
mit anlautendem σ· liaben moglicherweise iilinlichen Ursprung: 
act/ρωy σωρός vielleicht «< *luftros, verwandt mit litauisch
tvcriu ‘einpacken’, ‘zusammenpacken’. In derm Suffix -oujo- 
(in μνημό-σννο-ς u. s. w.), das ursprttnglich, wie es scheint, 
mit skt. -tvana- (vgl. § 401) identisch ist, finden wir den Ein- 
flufs des 4u- in der schwachen Form, genau so wie συ seinen 
Ursprung der Form σε verdankt.

Die Geschichte des Verlustes von k (q) vor n im lateini
schen vapor vcrglichen mit gr. %απ-νός, lit. kvdp-as ist noch 
unsicher. Sind diese Wflrter identisch, so miissen wir an- 
nehmen, dafs k (q) erst etimmhaft wurdc (vgl. mdor § 195), 
und dann das g vcrloren ging.

1 9 9 .  Die niichste Lautgruppe, die besondere Beachtung 
vcrlangt, ist diejenige, in der ein Spirant das erste Element 
bildet. Wie schon erwilhnt, begegnete urspr. z nur in Ver-

«  *τι-α; oa wird im Anlaut niclit gcflchriebcn). σ(βω ist nach Brugin. 
entstanden aus einer Wurzel ♦(/«g-. προτί und προς «  Vpor#) waren 
urspr. Parallelformen, 7rpor/ vor Koneonantcn, *προτ^ vor Vokalcn.
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bindung mit stimmhaften Lauten; darurn mussen s und z 
zusammen betrachtet werden. Die Geschichte ihrer Ver- 
bindungen mit Verschlufslauten ist hinreichend klar. E i n e  
Kombination des s mit einem Verscblufslaut ist interessant. 
ϊζω und sido sind beide reduplizierte Prasentia der Wui’zel 
*sed- (*$i-zd-o). ni-dus «  *ni-zd-us cder Platz zum Setzen5). 
Das deutsche Nest ist dasselbe Wort (§ 143). -zd- zeigt die 
schwache Fonn der Wurzel genau so, wie -/id- in έπί-βδ-αι 
die sclxwache Form der Wui’zel von ped- /rod-.

Im Lateinischen schwindet, wie man annimmt, s vor urspr. 
bh sowohl im An- als im Inlaut; fucus =  σφηξ, sedibus <  *$edes-bh-. 
Doch sind auch andere Erklarungen dieser Fonnen moglich; 
sedes u. s. w. stehen unter dem Einflufs der i-Stamme.

2 0 0 .  In Verbindung mit einem folgenden i wurde der 
s-Laut im Gi’iechischen geschwacht oder assimiliert. Darum 
finden wir den gen. sg. der o-Stamme, -osio-, bei Homer als 
-oio- vor; durch Veidust des entstand hieraus -oo, das in 
den Worten 'Ιλιον προπαροι&ε (II. XV, 66) wiedei’herzustellen 
ist, und endlich dui’ch die gewohnliche Kontraktion >> im 
strengeren Doi’ischen, >> -ov im milderen Doi'ischen, Attischen 
und Ionischen.

S O I. Die Behandlung des aw, in- und auslautend, bietet 
uns dieselbe Art von Schwierigkeiten dar, wie oben τη. 
Welches Verhaltnis besteht zwischen vg und σίς? Offenbar 
sind beide Worter desselben Ursprungs. Wie sollen wir nun 

, das Bestehen zweier so vei'schiedener Formen unter denselben 
Umstanden erklaren? Man hat vermutet, dafs, wahrend vg 
der lautgesetzliche Vertreter des urspr. *sus ist (§ 168), die 
Form σνς aus einer Genitivform *σ,β-ος sich entwickelt habe, 
in der das σ l’egelmafsig erhalten blieb. Wie kann aber 
dann im gr. εχνρός — lat. socer das urspr. su (vgl. skt. svasuras 
<  *su-asuras) nur durch den Spiritus asper vertreten sein? 
Hier liegt eine noch nicht befriedigend gehobene Schwiei'igkeit. 
Man nimmt an, inlautendes -aw- sei zu -aa- geworden, wie in 
χονί-σσαλος, und aus dieser Verbindung sei a- im Simplex 
σάλος wieder hei’gestellt worden, wofur man lautgesetzlich 
*άλος erwarten mtifste; vgl. εχνρός. In diesen Formen wie
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in anderen mit u  verwandelt das Lateinische ue >  o ;  daher 
soccff soror (<C *suesor) u. s. w.

Lateiniecli schwand inlautendes s vor uf ursprlinglich wohl 
mit Ersatzdehnung, spitter auch vor folgendem VokalI. Dann 
steht lat. pruina flir *ρκ&ιηα <  *prusuina und gehbrt zu der- 
selben Wurzel vvie prurio (§ 487 II). Minerva steht flir iilteres 
Mcnes-ua.

2 0 2 .  In beidcn Sprachen verschvvindet s , an- und 
inlautend, vor Nasalis oder Liquida oder wird in einen 
andern Laut verwandelt ohne vttllige Assimilation an den 
folgenden. Die einzige Ausnahme bilden zwei griechische 
Worter mit σμ-: σμιχρός (aber auch μικρός) und σμερδνός. 
Diese Formen erkhiren sich moglicherweise Uhnlich, wie στέγος 
neben τέγος (§ 237).

2 0 3 .  sr wird im Griechischen >  ρ& durch Assimilation 
des ereten Elements an das zweite. Im Anlaut erscheint 
daflir stimlnloses r (£). $έω <  *sreu-o. Unsicherer ist die 
Geechichte des sr im Lateinischen. Die gewtfhnliche Annahme 
ist jetzt die, dafs anlautendes sr im Lateinischen durch fr ver- 
treten wird. Zweifelsohne wurde inlautendes -sr- >  -&r-. 
Von anlautendem sr- indessen — einer seltenen Korabination — 
sind nur zwei Beispiele beigebracht: frigus (v= $ίγ°ς) und 
fragum ( =  £cr£). Andercrseite behaupten einige hervorragende 
Gelehrte, s sei im Lateinischen und Griechischen ge- 
schwunden. Indessen giebt es ftir beide Ansichten nur wenige, 
nocli dazu unsichere Beispiele. Den Namen Roma hat man oft mit 
der Wurzel *srcu-y die in ρέω und Strom vorliegt, zusammen- 
gebracht; doch ist diese Etymologic, wie die so vieler anderer 
Eigen namen, sehr zweifelhaft. Nichts giebt es, das Ubcr die 
Zugehorigkeit von rigor einer-, frigus andererseits zu §ιγος 
entscheiden kiinntc, denn der Hinweis auf die Behandlung des 
inlautenden -sr- ist ein unbefriedigendes Argument, und der 
QuantitUtswechsel eines Vokals, namentliclieines ί-Vokals, findet 
sich auch sonst (vgl. lat. vir mit skt. viras). Die letzte Unter- 
sucliung der Frage durch Osthoff2 ist trotz dcr Beibringung

' Solineen, Stutlien z. lat. Lautgench. S· 165.
* Μ. ϋ. V, S. 62 ff.
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von mehr angeblichen Fallen eines anlautenden r- <  *sr 
keineswegs abschliefsend (vgl. § 237).

2 0 4 .  Die Geschichte des inlautenden -$r- im Griechischen 
ist weniger klar, da -ρρ- in Kompositis und nach dem Aug
ment, wie in ε-ρρεον aus Wurzel sreu nach Analogie des 
anlautenden sr- gebildet sein kann, das durch Assimilation erst
>  ρρ- und schliefslich >> ρ wurde, und andere Beispiele wie 
τρήρων ( <  *τρασ-ρων, von Wurzel τρβ(σ)ω)1 sind selten 
und unsicher. Im Lateinischen wird inlautendes -$r- immer
>  -&r-. Hiervon giebt es viele Beispiele: *$vesrTmos ‘Schwester- 
kind1 >> sobrinus; cerebrum << *ceres-ro-m (s. § 188); fu- 
nebris <C *fimes-ri-s. Das Adverb temere, wcirtlich cim Dun- 
keln5, hat neben sich das Substantiv tenebrae «  *temsrae); 
doch ist darin der Grund des Wandels von m >  n unklar.

2 0 5 .  Im Griechischen wurde in inlautendem -μσ- und 
-ra- das -σ- an -μ - und -r- assimiliert. Das Aolische blieb 
auf dieser Stufe stehen, das Attische hingegen dehnte den 
vorhergehenden Vokal und vereinfachte die Konsonanz (§219). 
So entstanden aus den ursprttnglichen Aoristformen *ε-νεμ-σα, 
ε^μεν-σα aol. ενεμμα, εμεννα, att. ενειμα, εμεινα, in denen ει 
kein eigentlicher Diphthong ist (§ 122). Die Geschichte der aus- 
lautenden Konsonantengruppen ist davon verschieden. Hier bleibt

und der Nasal verschwindet, mit oder ohne Ersatzdehnung 
des Vokals (§ 248): τιμάς <C^vtf*avg (§ 218), οΐχονς, είς (ες) 
<C *iv-g u. s. w. Inlautendes -ρσ- und -λσ- bleiben (§ 184); im 

, reinen Attischen indessen wurde -ρσ- )> -ρρ-: άρσην >  αρρην 
u. s. w. Sowohl lateinisch als griechisch wird sonantisch 
oder konsonantisch, vor i zu n (vgl. βαίνω, venio <C *gmio; 
κοινός <C *κομ-ιος2, verwandt mit lat. aim ‘mit’ und quoniam 
fur quomjam .).

2 0 6 .  Im Griechischen wird anlautendes mr- >> βρ-; 
vgl. βροτός von derselben Wurzel wie mortuus und das kerky- 
raische βαρνά-μενος «  *βρανα~), ptc. zu μάρναμαι. Im Inlaut 
bleibt im Griechischen -m r doch wird zwischen beide Ele- 
mente ein β eingeschoben: α-μβροτο-ς u. s. w. Im Lateinischen

• 1 Solmsen, K. Z. XXIX, S. 348.
2 In Bezug auf die Epenthese s. unten § 207.
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let die Geschichte dieser Gruppe noch sehr umstritten. Ost- 
hoff behauptet1 2, a n la u te n d e s  mr- sei durch fr- in fremo 
(=  βρεμω) vertreten, in (return (verwandt mit βράσσω), frutex 
(zu βρνω), fragor (zu εβραχε); in la u te n d e s  -mr- iindet er 
in hihernos =  * χειμερινός, einer Form, die neben χειμερινός 
stehen konnte, wie μεσημβρινός «  *μεσημ-ρινός) neben 
ημερινός. Dann ware die erste Stufe des Lautwandels Vieim- 
rinos <  Vnbrinus, das dann genau so zu hibernus wird, wie 
*se-crino >  se-cerno. tuber ist nacli OsthofF verwandt mit 
iti-meo u. s. w. und skt. tii-m~ras. Diese Theorie, in gewissem 
Sinne die Rlickkehr zu einer alten Anschauung, mufs vor- 
liiufig noch als unsicher betrachtet werden.

2 0 Ϊ .  Noch in einer anderen Beziehung verdient die 
Behandlung der Nasale und des $ mit folgendem i im Grieehisehen 
Beachtung. In diesen Verbindungen n&mlich fuhrt das ι E p e n - 
th e s e  herbei, d. h. ein dem Nasal oder dem ρ folgendes i 
verschwindet, gleichzeitig aber tritt in der vorhergehenden 
Silbe ein neuer fL aut auf. Diese Entwicklung vollzieht sich 
in zwei Stufen: 1 . der Nasal oder das ρ werden durch den 
Einflufs des folgenden / mouilliert, und 2. sie wiederum wirken 
nun auf den vorhergehenden Vokal. Gleichgliltig ist dabei, 
ob die Nasale und ρ in sonantischer oder konsonantischer 
Funktion auftreten. Vgl. σπείρω «  *sptr-io) mit θ7ΐαίρω 
«  *sprio); βαίνω mit κοινός (§ 205), /.τείνω «  *lden-io) mit 
i t /.ταινα «  Heldyia). Eine Konsonantengruppe wird dabei 
vereinfacht; daher digrjioiva ( <  ^^fs^potnpa). Inlautendes 
-λ +  hingegen wird >  -H - ; vgl. στέλλω «  *στε?>~ιω) mit 
βάλλω  «  *gHo) \

2 0 9 .  Aus %i und f bestehende Gruppen kommen in 
einer kleinen Anzahl von Wbrtern vor; κλι;'ω ‘schliefse1: 
>  *χλ ά ^ ιω >  **λά ι-^ω >  κλςίω >  κλ^ω. Lat. cap-titms hat 
mttglicherweiee ein Suffix, das~ftir idg. sk t -tavyar
steht.

1 M. U. V, S. 85 ff.
2 Joh. Schmidt (PluraUtildungcn 8. 198) macht den sehr zwcifol- 

haften Vcrsuch, deutsch Leber und seine Vcrwandten mit andern idg. 
Wttrtern — skt. yrikft, gr. ήπαρ, lat. jeeur — durch den Ansatz einer 
urspr. Kombination ip zusammenzubringen.

I
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X III. Einige andere Lautveranderungen.

1. Vokalkontraktionen.
2 0 9 .  Vokalkontraktionen, die sicker auf idg. Zeit 

zuriickgehen, sind selten, und in manchen Fallen ist der 
Charakter der Komponenten des Ivontraktionsproduktes nicht 
leicht zu bestimmen. Die besten Beispiele idg. Kontraktionen 
liegen da vor, wo die Kontraktionen in vokalisch auslautenden 
Stammen bei antretendera vokalisch anlautenden Suffix ent- 
standen sind, weil wir den Suffixanlaut aus seiner Verbindung 
mit konsonantischen Stammen feststellen konnen. So entstand 
aus *eicud +  ai die Dativform *ehiai vom Fern. *ekua ‘State", 
daraus lat. equae (§ 181, 1 ); aus *eiciio +  ai entstand der 
Dativ *ehioi des Mask, *efc-uo-s. Dais nun die urspriingliche 
Dativendung wirklich -ai war, wissen wir aus tiberresten wie 
den altgrieehischen Infinitiven (δόμεναι und δονναι), die den 
Dative idg. -mew- und -tjen- Stamme sind (*do-men-ai und 
*do-uen-ai). Ahnlich wurden *ehia +  es und *etcuo +  es des nom. 
plur. urspriinglich zu *efmas und *ekiios kontrahiert. Diese 
Formen sind weder im Griechischen, noch im Lateinischen 
vertreten, aber die entsprechenden Bildungen des Sanskrit, des 
Oskischen und Umbrischen, des Gotischen und — furs Femi- 
num — Litauischen lassen keinen Zweifel dagegen aufkommen, 
dafs sie die urspr. Formen waren, die im Griechischen durch 
ai und oi, im Lateinischen durch ae und oe (i) ersetzt wurden. 
Den Charakter der urspr. Endung zeigen uns die Masculina 
und Feminina der konsonantischen Stamme: ποι-μέν-ες u. s. w. \

Die Art der Kontraktion von o und o zeigt der gen. plur. 
der o-Stamme: *eicuo +  o w >  ίππων, divutn1 2. Die
Lokative οΐ'κει, οίκοι, lat. belli cim Kriege" zeigen die Kon
traktion des Auslauts der e- und o-Stamme mit dem Lokativ- 
suffix das in ποδ~ί, lat. ped-e (§ 165) u. s. w. erscheint.

1 Das (laDge) e in homines ist spatere Entwicklung (§ 223).
2 equorum ist and era Ursprungs (§ 319).



147

Das Augment bei gewissen Verbalformen zeigt die Kon- 
traktion von e mit a und e. έ +  >  $g-: att. ηγον; 6 +  erf-
>  ad-: att. ησ-&ιον von der Wurzel in lat. ed-o (vgl. lat. 
es-t <  * *Cd-t)l. έ +  et· >  ei-9 daher gr. i;a ‘ich ging’ von 
εΊ-μι2.

2 1 0 .  Wir brauchen uns bei den griech. und lat. Kon- 
traktionen nicht lange aufzubalten. Die gewonlichen Kon- 
traktionen zeigt die folgende Tabelle. Etwas mehr Beachtung 
verdienen diejenigen Kombinationen, die durch den Verlust 
einee urspr. intervokalen Konsonanten entstanden sind. Wie 
es scheint, ist die Zahl solcher Kontraktionen im Griechischen 
grofser, als im Lateinisclien, weil im Griechischen zwischen 
Vokalen sicher mehr wiehtige konsonantische Elemente ver- 
loren gegangen sind, als im Lateinischen. Da wir aber im 
Lateinisclien liber diesen Punkt wie Uber so viele andere nur 
unvollkommen unterrichtet sind, so ist es unmfiglich, ihn hier 
ebenso eingehend zu behandeln, wie im Griechischen.

211. In beiden Sprachen ist die Quelle solcher Kon
traktionen am hUufigsten der Verlust eincs τρεις =  tres 
*< *treics; vgl. auch πόλεις, oves <  *πολ-eji-cs, *ov-ei-e$. Im 
Verbum stehen φιλώ und moneo fUr urspr. *φιλε-{ω und mone-io, 
τιμώ und amo far *τιμά-μυ und *ama-iO. Nach Brugmann 8 ist 
nur die 1 . sg. in solchen Fallen mit -jfo-Suffix gebildet; die 
anderen Personen sind direkt aus dem Norainalstamm ab- 
geleitet (plan-ias u. s. w.). Iin klassischen Griechisch ist diese 
Tendenz noch ftlhlbar; daher werden in τοιοντος, ποια die 
ersten Silben im Verse kurz gemessen. Nicht etwa, dafs 
hier der zweite Komponent des Diphthongen verloren w&re, 
eondern die Aussprache dieser Wfirter war offenbar τοιοντος, 
nicht τοι-οντος (§ 245).

212. Im homeriechen Griechisch war der Verlust des

1 Die lat. Pcrfecta tg i, till sind wahrscheinlich wie c&pi, s td i  ge
bildet. Man kOnntc eonet auch in ihnen Beispielc von Augment- 
kontraktion (e - f  a{j·, έ -f- ed-) vermuten.

* Wcitere, aber zwoifelhafterc Beisp. hicrfiir b. bei Brugmann, 
Grundr, I, S. I ll ff.

8 Grundr, II, § 487 (doch vgl. oben § 172 Amn.).
10*
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j= geschriebenen «-Lautes nocli so jung, dais ihn moist ein 
Hiatus bezeichnet, und in vielen Dialekten blieb das bis 
in klassische Zeit. Im Attischen war es vollstUndig ge- 
schwunden, und darum tritt hier im Verbum zwischen Aug
ment und einem urspriinglieh digammierten Wurzelanlaut 
Kontraktion ein. Sic kann nicht alt sein, denn sonst wiirden 
wir nicht als Kontraktionsprodukt el- (z. B. in eih/.ov <  *έ- 
nclqotn), sondern ψ  finden (vgl. ija&iov). κοίλος steht moglicher- 
weise fill* ν,ό^ρ-ι-λος, vgl. lat. cav-um. Im Lateinischen ist der 
vollige Schwund des n selten; docli vgl. latrina <C *lavatrinai.

S 13 . FUrs Griechische fiihrt man δαυλός ‘raulP als Bei- 
spicl einer Kontraktion nacli Verlust des -a- an; vgl. δασύς. 
Docli ist dies zweifelhaft.

2 1 4 . Viele Kontraktionen entstehen im Lateinischen 
durch den Schwund eines h zwischen homogenen Vokalen; 
dalicr nihil >  nil (vgl. deutsch nicht, mhd. niht <  mhd. ni- 
wiht; wiht =  quidquam, formed =  unsenn Wicht)\ *ne-homo 
>  nemo, *bi-himus ‘zwciwintrig’ >  bimus u. s. w.

2. Anaptyxis.

9 1 5 . Mit diesem Ausdruck bezeichnet vinan die Ent- 
wicklung eines Vokals zwischen zwei Konsonanten. Der erste 
der beiden Konsonanten ist meist ein Verschlufslaut, der zweite 
cine Nasalis oder Liquida. Die Anaptyxis findet sicli sowohl 
im Griechischcn als im Lateinischen, hier besonders hitufig 
zwischen c und l; vgl. sacculum, periculum, poculutn. Neuer- 
dings indessen ist bewiesen worden2, dafs in diesen Fallen 
eine Vermischung zwischen -clo-, dem lateinischen Entwick- 
lungsprodukt von -*tlo- (§ 196) und dem doppelten Suffix 
-co-lo- eingetreten ist, die erst der klassischen Zeit angehbrt; 
denn bei Plautus ist -clo- <C -Ho- stets einsilbig. Abgesehen 
von dieeer Beispielsreihe erscheint die Anaptyxis am hilufigsten 
in Frcmdwiirtern: drachma <  δραχμή, Alcumcna <C Ι4λ-

-  149 —

1 Schweizcr-Sidler, Gramm, der Jat, Sprache (1888) § 31.
a Von W. M. Lindsay. Clamcal Review VI, S. 87.
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χμήνη, techina <  τ^χνη  ̂ mina <  μνα, Pairicoles <C Πατροχλης, 
Aesculapius <  'Ασκληπιός. Neben r erscheint die Anaptyxis 
in einigen echt lateinisehen Wortern: ager, cerno, sacerdos, 
in denen er aus fruherera χ entwickelt ist (§ 147). Abge- 
sehen von dem oben besprochenen -clo- sind fur Anaptyxis 
bei l die liaufigsten Beispiele das Suffix -bio·, das als -bulo- 
erscheint (sta-bulum u. s. w.), und gelegentliche Varianten, wie 
discipyjtina und extempulo. Die Geschichte von sum, sumus, 
humus und volup ist dunkel1.

2 1 6 . Ebenso unsicher sind viele von den griechischen 
Beispielen, da die Entwicklung eines Vokals in vielen Fallen 
moglich war, ehe die Griechen sich in Einzelstamme getrennt 
batten2 3. Folgende Beispiele seien dafiir angeftihrt. Bei λ: 
γάλα neben γλαχτοφάγος, άλεγεινός neben αλγεινός, ηλν&ον 
neben ήλΰον; mit ρ : βάραγχος (zitiert aus Hipponax im Etymol. 
magnum) neben βράγχος, άραβνλαι (zitiert von Hesychius) neben 
άρβνλαι. Weniger sicher sind die Beispiele bei Nasalen. Flir 
εβδομ-ο-ς vermuten einige ein urspriingl. *seplm-o-s; αφενός 
c Reich turn* bat neben sich ein Adjektiv άφνειός8.

3. Ersatzdehnung der Yokale.

2 1 7 . Der Kapitel XII besproehene Konsonantenverlust 
ist oft mit einer Ersatzdehnung des Vokals der vorhergehenden 
Silbe verbunden. Die -ει- und -ον-, welche im Griechischen 
in diesem Falle erscheinen, sind keine Diphthonge, sondern

/ stellen einen c- und ft-Laut dar (§ 122).

a. E r s a t z d e h n u n g  im G r i e c h i s c h e n .

2 1 8 . a. πασα fur πάνσα (so noch im Kretischen) 
<  *mxvpia) τόλάς <C τάλαν-ς, τιμάς <  τιμάν-ς. Im letzten 
Beispiel mufs der Vokal des acc. pi., obgleich der des 
Nominative -r; (urspr. -a) ist, -a- gewesen sein, da sonst die

1 Weitere Beispiele s. bei Schweizer-Sidler, Gramm. der lat. Spr. 
§ 47. sum hat wahrscheinlich einen thematisehen Vokal: *s-o-m(§ 453).

2 Brugmann, Gr. Gr.2 § 29.
3 Weitere Beispiele bei G .  Meyer, Gr. Gr.2 §§ 94—97.
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Form * *τιμής lauten mttfste1. στήλη> in anderen Mundarten 
στάλλά oder στάλά, zeigt Ersatzdehnung fiir den Verlust des 
zweiten Konsonanten, der vermutlich selbst aus einem frUheren 
-ret- Suffix (*στα?>-νά) stammt. χάλός hat bei Homer Deli- 
nung, weil es ein iilteres *καλ-/ο-$ vertritt. Sie fehlt hier im 
Attischen (χαλά;). Vgl. dazu άλλος «  *αλ-*ο*$), dessen -λλ- 
vermutlich spiiteren Datums ist, da das Kyprische αϊλος hat

219. e. Durch Ersatzdehnung entstandene Litnge wird 
nach 403 v. Chr. ei geschrieben. Vgl. ένειμα * ενεμσα, 
έμεινα ■< *έμενσα2, *τα&έ,ντ$ι, εις << *sems (aber
δεσπότης <  *δεμ-σ-πότ/]ς § 188), εις <  *ίν·ς (§ 246). Der 
Grund fllr die Dehnung in μείζων, κρείσσων ist nicht bekannt. 
Att. ξένος (ion. ξεϊνος wird in der attischen Dichtung ver- 
wandt) zeigt keine Ersatzdehnung fttr den Verlust des in 
der Gruppe -rjp.

8 2 0 .  o. ίχονσι <̂ εχοντι (3. pi. pi*aes.) und *έχοντ-σι 
(dat. pi. ptc.), ί'χονσα <C *ίχοντια, μοΐσα <  * μ όπια  (dor. 
μώσα), ϊππονς <  *ϊππονς. Homerisch γοννός, δονρύς ver- 
treten *γοί\β-ος} *δορ^-ος; κούρος <  */.ορ^ο-ς, aber . att. δρο£ 
‘Grenze* =  kerkyr. ορκρος; βούλομαι steht offenbar fur *βολ- 
νο-μαι (vgl. § 140, I, b).

Einige Dehnungen, wie αθάνατος, επηβολος, ουνομα 
echeinen nur metri causa eingetreten zu sein. x

b. E r s a t z d e h n u n g  im L a t e i n i s c h e n .

2 2 1 . Cicero berichtet, dafs -ns und -n f  stets den vor- 
hergehenden Vokal verlhngern. Priscian fUgt hinzu, dafs 
-grtr die gleiche Wirkung auslibt; aber diese Angabe findet 
in der Geschichte der romanischen Sprachen keine Be- 
eUltigung.

222. a. hfllare steht angeblich fiir ein iilteres *an-sla-re 
aus der Wurzel in an-imu-s; qualum SSpinnkorbchen* <  *quas-

— 151 —

1 Nach der hier einechliigigen gricch. Regcl wurdc ein Vokal vor 
Naaalia oder Liquida oder i und n -(- Explosivlaut oder s verkiirzt 
(§ 227).

* In Bezug auf tertila, ίφΟιιρα vgl. § 184. ι
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lom, scalct. <  *scant-sla (§ 188), major <C *mah-ior, equas 
<  *equans.

9 9 3 .  e. vesica <C *vensica, cena <[ *sced-snaaeneus 
(<C. *aies-n-); venenum, eigt. cLiebestrank’ <C *venes-no- tela 
<C *texla; toties neben totiens u. s. w. Das lange e in homines, 
L>edes u. s. w. ist niclit in dieser Weise entstanden, sondern 
folgt der Analogie der Stamm e (ewes << *<w-ei-es) u. s. w.

®®4. pomerium <C *pos-meriim, jpcwo <C *posno (vgL 
po-sui und alteres po-sivi), cosol inschriftlich haufig fur consul 
(vgl. § 127, Anm. 1 ), coicere; equos <  *equons.

®®5. i. diduco, diJahor, dimitto u. s. w. mit Verlust 
des s (vgl. dlr-imo <  *dis~emo ‘auseiandernehmen’), sido.

»® 6 . w. jumcntum neben jugum.

4. Vokalkiirzung.

®®ϊ. Im Griechischen wie im Lateinischen wird ein 
langer Vokal vor i und Liquida oder Nasal +  Ger&usch- 
laut gekiirzt.- όϊκοις =  lat. <C idg. *uoikois (§ 181, 3), 
Ζευς, lat. dies u. s. w. (§ 181, 4—6); λν&ε-ντ- <  λνβ'ψ im 
Stamm des Ptz. des gr. 1 . Aor. Pass., lat. amdnl·, docent2 u. s. w. ; 
acc. pi. der α-Stamme urspr. τιμάνς (§ 218), lat. *equans, spater 
η μ ά ς, equas. Der griechische Konjunktiv φέρωνται, bildet 
eine Ausnahme von der Regel und ist zweifelsohne unter dem 
Einflufs der anderen lautgesetzlich langen Konjunktivformen 
entstanden.

In beiden Sprachen zeigt sich das Bestreben, einen langen 
Vokal vor folgendem Vokal verschiedener Qualitat zu ver- 
kttrzen2. νετών (gen. plur. von νανς) <  *vrjj:-a)v, lat. ple-o, 
fu-i u. s. w. Im Ionischen und Attischen tritt bei der Folge 
langer VoJcal hurzer Vokal eine seltsame Quantitatsmeta- 
these ein ; vgl. βασιλέως fur homer, βασιληος u. s. w. Der 
exspiratorische Akzent fuhrte im Lateinischen zu vielen 
anderen Klirzungen, wie z. B. im auslautenden -o der Verba 
u. s. w. (vgl. § 274). i

i Stolz, Lat. GrA S. 302.
, 2 Vokale derselben Qualitat werden kontrahiert.



5. Verlust einer Silbe.
2 2 8 .  I. Synkope, d. h. der Verlust eines Vokals zwischen 

zwei Konsonanten, erscheint nicht im Griechischen, da der 
Charaktcr des griechischen Akzents (§ 266) die Liinge einer 
Silbe nicht in derselben Weise beeinflufst, wie der exspira- 
torische Akzent es im Lateinischen tliut. Der exspiratorische 
Akzent hat immer die Tendenz, diejenigen Silben des Wortes 
zu sehwHchen, auf denen er nicht ruht; folglich mufs es im 
Lateinischen viele Beispiele fiir Silbenverluste geben. Die 
gewdhnlichsten sind: purgo neben pilr-i-go, per go fiir *per~rego 
(vgl. per-rext), surgo J^Y ̂ sub^ego (vgl. sur-rexi), sarpui fUr 
surri-pui, reppuli, retiuli u. s. Λν. fiir re-pepuli, re-tetuli u. s. w., 
cnldus, vendere neben venumdare, quindecim, vir -< *viros, ager 
und viele andere1.

II. Einen Hhnlichen Silbenverlust ruft in beiden Sprachen 
eine andere Ursache hervor. Folgen ntlmlich zwei Silben mit 
genau den gleichen Konsonanten auf einandcr, so herrscht in 
den meisten Sprachen das Bestreben, eine davon fallen zu 
laesen. Darum linden wir im Griechischen αμφορείς fttr 
*αμφιφορείς (vgl. αμφΓλί'πελλον), ημέδιμνον fiir ϊ)μί-μέδιμνον, 
χε?Μΐνεφής fiir γ*ίλαινο-νεφί{ς ; im Lateinischen stipendium fiir 
*stipi-pendio-m1 vohinlarius fiir * voluntatarius, nutrix fiir 
*nutri-trix u. s. w. vohmtarius und nutrix sind offenbar Ab- 
leitungen von den in voluntas und nutri-o enthaltenen Stilm- 
men, nicht von einem volunl· und das nie existiert hat.

6. Prothesis.

2 2 9 ,  Die Prothesis ist eine rein griechischeBesonderheit; 
im Lateinischen linden sicli dafiir keine sicheren Belege. Sie 
besteht darin, date ein Vokal vor demjenigen Laut erscheint, 
der une auf Grund einer Vcrgleichung mit anderen idg. 
Sprachen als ursprtinglicher Wortanlaut bekannt ist. Die

1 Eine lango Rcihc von Bcispielen, die allerding» nicht alle dcs- 
ielbon Charaktere eind, siehe bei Scdiweizer-Sidlcr, Gr. d. lat. Spr 
8 45 ft



154

Konsonanten, denen gewohnlich derartige prothetische Vokale 
vorangehen, sind ρ, λ, μ , j die prothetischen Vokale selbst 
sind meist α, ε und o. Vor den Konsonantengruppen κτ-, γβ- 
und σ&- erscheint i.

9 3 0 .  d. Prothesis von a : α-ράσσω; ά-λείφω (vgl. λίπα) ; 
ά-μαλός, ά-μβλνς (vgl. μαλακός, βλάξ <C *nil-)7 ά-μείβ-ω (lat. 
inig-ra-re)7 ά-μέλγ-ω (vgl. lat. mulg-e-o)\ αεραα (dialektisehe 
Form fUr έρση).

2 3 1 . &. Prothesis des ε: ε-ρέφ-ω, ε-ρεόγ-ο-μαι (vgl. lat. 
ruc-ta-re), έ-ρνΰρό-ς (lat. ruber), ελαχύς (lat. lews), ε-λευ-&ερο-ς 
(lat. liber)', kein sicheres Beispiel findet sich fur Prothese des 
ε vor μ; ε-νρν-ς; ένληρα (homerisch <C *ε\ρληρα, lat. lor a 
lZugel’) ; ε-εδνα (Wurzel *j=ed~), ε-είκοσι (dor. ρ^ίκατι), έ-έρση 
cTau\

2 3 2 ·  c. Prothesis des ο: ό-ρνοαω (Wurzel ρυκ-); ο-λ/y-o-g, 
ό-λισ-ίλάνω (vgl. λιτός, λισοός)\ ο-μιχέω (§138); ό-φελος (§239); 
kein Beispiel fur prothetisches o vor j - 7 mit Ausnahme viel- 
leicht des Namcns der kretischen Stadt5Όαξος.

2 3 3 ·  d. Pro thesis des c: l-γβνς (Grundform unsicher; 
vgl. ε-χ&ές neben γβες) ; Ι'-κτις (neben κτιδέη cWieselfellhelm5 
bei Homer); t-o&L csei\

234-· Die Ursachen fur diese Prothese sind keineswegs 
sicher; doch ist es wahrscheinlich, dafs dabei mehr als eine 
Ursache gewirkt hat. Selten nur findet sich ein Q —  idg. r im 
grieehischen Wortanlaut: wo es an dieser Stelle auftritt, steht es 
meist fur urspr. sr- oder wr-7 wie in ρίγος (§ 203) und ρίζα1. Urspr. 
anlautendes r hat im Grieehischen stets den einen oder andern 
dieser prothetischen Vokale vor sich. Dies scheint auf eine 
Schwierigkeit hinzudeuten, die den Grieehen die Aussprache 
des r bereitete; vgl. frz. esprit <C lat. spiritum (§ 249, Anm.). 
Woher aber dann das Schwanken in der Vokalqualitat? 
Warum nicht uberall a oder ε oder o, sondern bald der, bald 
jener Laut? G. Meyer vermutet, der Charakter dieses Vokals 
sei im allgemeinen durch den des Vokals der n&chsten Silbe be- 
stimmt worden. Das ware also ein Prinzip, ahnlich dem Ge-

1 Wenn §όπτρον (mit anl. J-) mit engl. rafter (§388) zu Â erbinden 
ist, so verhalten sich beide Formen zu einander >vie στέγο> u. engl. 
thatch, frigus und rigor (§ 237).
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setz der Vokalharmonie in den turanischen Sprachen (§ 34), 
und neuerdings ist es aucli nachdriicklich betont wordenl. 
Wir mttseen uns indessen nach einer andern Ursache urn* 
sehen, denn wir kftnnen kaum vermuten, dafs den Griechen 
die Aueeprache der Laute λ, μ, ρ, j= je Schwierigkeiten bereitet 
hat. Bemerkenswert ist, dafs ρ, λ und μ sowolil sonantisch als 
konsonantisch auftreten; folglich ist es mogiich, dafs sie nach 
einem Konsonanten wie jr-, //, ψηι ausgesprochen wurden, 
und daraus kann sich αρ·, αλ- und αμ- bntwickelt liaben(§ 151 if.). 
Audi andere Entstehungsweisen sind denkbar: falsclie Wort- 
trennung (§ 238), das Vorhandensein priifigierter Partikeln 
(§ 239), wie in α-λέγω, das man ails urspr. *n-lego2 erklftrt 
hat, und zweisilbige Wurzeln.

7. Satzphonetik.

9 3 5 . Bei der Bildung eines Satzes werden die einzel- 
nen WOrter, die mittels eines einzigen Luftstromes ausgesprochen 
werden, nicht, wie in der Schrift, sorgsatn auseinandergehalten, 
sondern miteinander verbunden, so dafs der Endkonsonant des 
vorhergehenden Wortes dem Anfangskonsonunten des folgen- 
den aesimiliert wird und Vokale kontrahiert werden oder 
schwinden, genau so wie innerhalb des einzelnen Wortes. 
Darum wird im Sanskrit, der Sprache der scharfsinnigsten 
Grammatiker, die die Welt je gesehen, eine beliebig grofse 
Reihe von Wtfrtern zu einem einzigen grofsen Wort ver
bunden, das erst mit dem Satzende oder einer andern natlir- 
lichen Unterbrechung aufhOrt. Die Form, in der wir die 
Wflrter unserer Muttersprache oder des Lateinischen und 
Griechischen schreiben, ist die Form, die sie haben, wenn 
ihnen kein anderer Laut folgt. So schreiben wir τον λόγον; 
was aber der Grieche sprach und hiiufig aucli schrieb, war 
τολλόγον. Auf Assimilationen derselben Art deuten die ortho- 
graphischen Schwankungen in lat. hand, haut, hau bin, und 
obgleich wir im Deutschen z. B. aus Erbarmen schreiben, so

1 Vou Joh. Schmidt, K.X. XXXII, S. 321 ff.
a Von E. U. Wliarton, Some Greek Etymologies, S. 4.
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sprechen wir diese Worte genau so aus wie aufser Barmen, 
namlich aufserbccrmen.

2 3 6 .  Von den Folgerungen, die sich aus diesen That- 
sachen ergeben, seien die folgenden envahnt:

1. Worter werden leicht falseh voneinander getrennt; so 
entstehen neue Wortformen.

2. End- und Anfangskonsonanten werden assimiliert, und 
der eine oder andere kann schwinden; so entstehen 
gleichfalls neue Wortformen.

3. Vor vokalischem Anlaut eines folgenden Wortes konnen 
auslautende Vokalc entweder schwinden oder kon- 
sonantisch werden. Beeinflufst diese sekundare kon- 
sonantische Form des Vokals den vorhergehenden Kon- 
sonanten, so entstehen wieder neue Wortformen.

4. Bleiben auf diese Weise entstandene neue Wortformen 
nebeneinander bestehen, so konnen sie der Bedeutung 
nach spezialisiert werden. Man hbrt auf, ihre Zusammen- 
gehorigkeit zu fuhlen. Ein Dialekt nimmt die, ein 
anderer jene Form auf.

2 3 7 . Der e r s t e  Fall entsteht im allgemeinen aus der 
Ahnlichkeit der Kasusendung des Artikels oder eines ahnlichen 
Wortes mit dem Anlaut des beeinflufsten Wortes. So wird im 
G-riechischen τάς στέγας, gespr. ταστέγας in τάς τέγας getrennt; 
daher dieNebenformen τέγος, τέγη und das Vei'b τέγω neben den 
alteren Formen στέγος, στέγη, στέγωι. So fiihren Wortgruppen,

f wie τους μικρούς, τονς μερδαλέονς ιι. s. Λν. zu τοίς σμιχρονς, 
τους σμερδαλέονς u. s. Λν. und schliefslich zu einer ganzen 
Reihe von Wortern mit anlautendem σ-, das, \vare es ur- 
sprunglich, durch ein altes gemeingriechisches Gesetz liingst 
hatte geschwunden sein mtissen (§ 202). Das Pronomen o 
δείνα verdankt seine Entstehung vermutlich einer falschen 
Trennung von οδε einem andern pronominalen Element1 2.

1 Dies geht auf iclg. Zeit zuriick, da die germanischen Sprachen 
die Form ohne s- zeigen (Dach u. s. w.), denn anlautendes st- ware un- 
verandert geblieben (§ 103, I).

2 Baunack, Studicn I, S. 46. Solmsen, K.Z. XXXI, S. 475 if. Dock 
vgl. Persson, 7. F. II, S. 228 ff.



Tritt nun nock eine andere Ver&nderung in der Form einer 
urspr. Konsonantengruppe ein, so kann die Nebenform vollig 
von der Urform getrennt werden. Wenn die Identifizierung 
ricbtig ist, so ist hicrfUr ein gutes Beispiel ρίγος «< *srigos> 
woraus ini Lat. sowolil frigus (§ 203) und rigor abgeleitet sind1.

3 3 8 .  Die falsche Worttrennung ist vermutlich eine Ur-
sache der Prothese. So entsteht όμόργννμι neben μόργννμι 
wahrscheinlieh aus einer falschen Trennung im Kompositum 
{cmο-μόργννμι άη-ομόργννμι) ; derselbe Vorgang erzeugte
wohl ό-ρίβοω und υ-λισ&ώ'ω.

3 3 9 .  Die verwandten Worter ω-φελέω und οφείλω, 
οφελος verdanken ihr anlautendes o und seine zwei Formen 
einer etwas andern Ursacke. In der vorkistoriscken Zeit des 
Gricchiscken sckeint es eine Proposition *ω (=  skt. a) mit 
derBedeutung lum—kerum’ gegeben zu haben. Sie ist nock 
vorhanden in ωκεανός, einem urspr. Ptz. aus der Wurzel, die 
in χει-μαι crschcint, das den Strom bezeichnet, der die Welt 
‘rings umgiebt’ 2. Der Stamm von ιοφελεω u. s. w. ist augen- 
scheinlick derselbe, den wir in skt. phal-a-m ‘FruchP, cGe- 
winn’ finden. Konnte * oj in demselben Sinne der Grofse ver- 
wandt werden, wie περί in περίν.λυτος u. s. w., so ist es nicht 
echwer, den Sinn von ωφελεω zu bestimmen) Als nun die 
alte Proposition ausstarb, trat eine Vermischung mit den 
augmentierten und ω-Formen des Impf. und Aorists ein. 
Darum sckricb man nun irrtlimlick im PrOsens ο {οφείλω) 
statt to, und οφελος folgte seinem Verbum3. Man kann so- 
gar vermuten, dafs das Verbum ερέφω (vgl. οροφος, οροφή) 
sein urspr. anlautendes o zu ε gewandelt hat, parallel zu dem 
regel mOfsigen Lautwandel, dcr in seinem Wurzelvokal statt- 
fand.

3 4 0 .  Auck im Deutschen fcklt es natilrlich nicht an 
ahnlichcn Beispiclen. In Leipzig konnte man frtther am Asch- 
marhi wolinen, cinem Platze, der seinen Namen von der 
dort feilgebotenen Ware trug. Nun ist frUhzeitig in der

1 So Podcrecn, 1. F. II, S. 325 Anm.
* S. v. Ficrlinger, K.Z. XXVII, S. 477 ff.
3 Moulton, -1. ./. V. VITI, S. 209.
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Leipziger Mundart, die hierin einer iiberhaupt im Deutschen 
sich stark geltend machenden Tendenz folgte, auslautendes 
m n geworden. Ein Anwohner des genannten Platzes sagte 
daher, er wohne an Aschmarkt, Da nun die Doppelkonsonanz 
gleichfalls friihzeitig vereinfacht wurde, so konnte die Laut- 
gruppe andschmarkt aueh als << *an +  nasclimarlct gedeutet 
werden und wurde thatsachlich so gedeutet, denn heute wohnt 
man dort offiziell am Naschmarkt. Eine derartige falsche 
Trennung hat sogar zur Bildung einer neuen deutschen Flexions- 
form gefuhrt. Im Gotischen lautet namlich z. B. die 2. sg. 
ind. pr. act. von bairan (cferre5) bairis (vgl. lat.fer-s)\ ctragst 
du’ heifst bairis pu. Die entsprechenden ahd. Formen sind
biris und biris dii. Durch den Einflufs des stimmlosen s 
wurde nun das d gleichfalls stimmlos, so dafs eine Lautgruppe 
biristu entstand1. Jetzt verlegte man die Silbengrenze in 
das t und trennte birist-iu, schrieb birist du und sagte nun auch 
fur cdu tragsP du birist (vgl. ge-bierst) statt des alten laut- 
gesetzlichen du biris. Auf diese Art ist das t, teilweise schon 
in althochdeutscher Zeit, zum integrierenden Suffixbestandteil 
geworden2.

* 4 1 . Der z wei t e Fall, der Verlust der Endkonsonanten, 
resultiert wahrscheinlich aus der Assimilation. Hieraus wird 
der vollige Mangel auslautender Verschlufslaute im Grie- 
chischen zu erkl&ren sein. Durch Assimilation im Wortaus- 
laut entstandene Doppelkonsonanz wurde am Ende eines 

, Satzes oder Satzteiles vereinfacht; daher νεό-της, novitas mit 
auslautendem -g, s statt σς7 ss << -*τς7 4s (urspr. Stamm 
*neu0-tat-). Das v εφελκυστΓ/oV, gleichviel ob am Ende einer 
Verbal- (εφερε-ν u. a.) oder Nominalform (ΐπποισι-ν u. a.), 
war urspriinglich nicht ein willktirlich erfundenes Mittel zur 
Vermeidung des Hiatus, sondern ist von Formen ausgegangen,

1 Die Schreibweise bistu u. s. w. finden wir bis ins Nhd. herein.
2 In den keltischen Sprachen findefc sich eher eine Ver&nderung des 

Anlautskonsonanten des zweiten Wortes als des Endkonsonanten des 
ersten. Als die Gallier ihre Muttersprache mit der lateinischen ver- 
tauschten, behielten sie ihre alte Ausspracheweise bei, die sich noch in 
den eigentiiml. franzosischen Sandhierscheinungen zeigt; vgl. il a mit 
a-t-il? avez-vous mit vous avez.



in denen es urspriinglich bestimmte Bedeutung und syntaktischen 
Wert hatte. Etwas ganz Ahnliches iindet sicli in Schweizer 
Dialekten. 'Ich thue’ heifst i tue; ‘thue iclP heifst turn i. 
Hier hat sich also vor Vokal das alte -n gehalten, das auf 
-w zuriickgeht und ein Rest der -mi- Konjugation im Ger- 
manischen ist (ahd. ih tom, spitter tuam, tuon)*. Analogisch 
bildete man nun nacli dem lautgesetzlichen tum-i aueh wo-n-i 
cwo ich’, bi-n-em ‘bei ihm1 2 * * 5 u. s. w. genau entsprechend der 
Verwcndung des v ίφελχυσηχόν im Griechischen. Vgl. im 
Hcbelschen Gedicht ‘Der Bettler12 Z. 6 ff.:

Im Sturm und Wetter, arm und blofs, 
gibore hint uf der Strofs, 
und uf der Strofs in Sturm und Wind 
erzogett, arm, e Biittelchind.
Dmf wont chriiftig wordc hi, 
und d’Eltere sin gstorbe gsi, 
sc hani denkt: Soldate-Tod 
isch besser, weder Battelbrod u. s. w.

« 4 2 .  Dor ira alten und volkstUmlichen Latein hitufige 
Verlust eincs auslautenden s in kurzer Silbe erklitrt sich aus 
einer schwachen Aussprache des s und teihveise vielleicht aus 
Assimilation. Die romischen Schriftsteller bedienten sich diescr 
EigcntUmlichkeit metri causa und lielsen Elision' unparteiisch 
vor a l i e n  Konsonanten eintreten.

« 4 3 .  Der d r  i t t e  Fall endlich, die Kontraktion eines 
auslautenden Vokals mit dem anlautenden eines folgenden 
Wortes, ist bereits besprochen. Der Verlust eines Endvokals 
vor einera Anfangsvokal fillirt im Griechischen zu ver- 
schiedenen dialektischen Formen der Pr&positionen αν, «7r, 
κατ u. β. w.j die dann vor Konsonanten verwandt und bis- 
weilen assimiliert wurden; so z. B. y.ac >  κα/r vor π :  — κα7Γ- 
πέόιον (Homer), >  χαβ vor β: — χάββαλε (Homer)8.

1 Restc dieeer PrAsenebildung fund im Ahd. nur noeh ih him (got. 
im =  tt/jf), nbd. bin, ih tuoni, nhd. thu(e), ih g&m, nhd. gehe; ih stdm, 
nhd. stche; femer der Optativ got. ik iriljau, ahd. ih wiflu, nhd. will,

2 J. P. Hebcle eftmtliche Wcrke in drei Bftndcn. Stuttgart (o. J.),
Albert Koch u. Co., I, S. 62. Im Zitat iBt die Orthographic dee Origi
nals beibehaltcn.

* G. Meyer, Gr. Gr § 309.
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9 4 4 .  Lat.e t  ist lautlich =  gr.^rt.: *eii >  *ete (§ 165), 
und auslautendes e wurde vor folgendem Vokal abgestofsen; 
vgl. animal, cafcar u. s. w ., die neutrale i-Stamme sind. 
Ebenso ist ac nur eine Nebenform von at-que «  ad +  que 
cund aufserdein"), indem der e-Laut durch eine Art Synkope 
(§ 228,1) vor folgendem Konsonanten verloren ging, und das 
t dem c (qu) genau so assimiliert wurde, wie in siccus <  *sil· 
co-s1· In der volkstumlichen Aussprache, die wir bei Plautus 
iinden, fiel das e in viel grofserem Umfang ab, wie das 
Metrum zeigt, als nach der schriftlichen tjberlieferung zu 
vermuten wilre.

9 4 5 .  Die metrischen Eigentumlichkeiten Homers haben 
grofsenteils ihren Grund in dem Wandel des zweiten Kom- 
ponenten eines Diphthongen zu einein die naehste Silbe be- 
ginnenden Konsonanten, wahrend der sonantische Teil des 
Diphthongen dann als Ktirze behandelt wird. So wird also

+  a- >> 4- /a- (vgl. § 83). Darum ist der letzte Teil des
Verses aisv άριστείειν ymI νπείροχον εμμεναι άλλων so zu 
sprechenrxa /νπείροχον εμμενα /άλλων. In Fallen der Krasis 
wie yjmiy γάτα bestimmen die Grammatiker, es sei nur dann 
(x zu schreiben, wenn t ein Teil des zweiten Kompositions- 
elements ist. Dies lafst sich aus dem eben Gesagten leicht 
erklaren: in κάπί verschwindet das l wie in ποιο flir ποιώ 
und στοά flir alteres στοιά, wahrend in γάτα nocli das i des 
ειτα wirkt.

9 4 6 .  Ein gutes Beispiel flir die Entstehung von Doppel- 
/ formen dadurch, dafs ein auslautender Vokal konsonantisch

wird, bietet das Wort προς. Dies ist die Form, die προτί 
vor folgendem Vokal annimmt. Die urspriinglichen grie- 
chischen Formen waren z. B. gewesen *προτι-δίδωτι, aber 
*προτι έδωγ,ε >  *προσσ-έδωγε. Durch Trennung des Kom- 
positums wurde *προσσ >> προς, sehliefslich der einzigen Form 
im attischen Griechisch, wahrend in anderen Dialekten um- 
gekehrt προτί das 7ΐρδς verdr&ngte.

9 4 7 .  Das ς in Formen wie έξ (== εκ-$), εις «  *εν-$), 
χωρί-ς η. s. w. ist unsicheren Ursprungs. Da πάρος (gen.), 
παρά (instr.), περί (loc.) und παραί (dat.) wohl zu einein

1 Skutsch, Forsclmngen zur lat Gramm., S. 52.
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Nominalparadigma geh<5ren, so ist es moglich, dafs das ς in 
ix-ς die schwache Form des Genitivsuftfxes ist. εις und iv 
sind im Attischen dem Sinne nacli divergierend spezialisiert 
worden. Doch steht in manchen Dialekten iv fur beide und 
wird mit dem Dativ sowohl als mit dem Akkusativ kon- 
struiert, wie in im Lateinischen den Ablativ und den Akkusa
tiv regiert.

£4-8 . Die ursprUnglich auf -vg endigenden Formen, die 
Ersatzdehnung des Vokals der Endsilbe zeigen, sind selten 
und verdanken ihr Entstehen der Einwirkung eines folgenden 
Wortes. Am Satzende oder vor folgendem Vokal werden die 
Formen mit langem Vokal entwickelt: τιμάς, είς(**ν-ς\ ΰεονς; 
vor folgendem Konsonanten zeigte der Vokal trotz des Ver- 
lustes des -r- keine Dehnung: τιμάς, ες, &εός. Vgl. auch 
δεσ-πότης ‘Hausherr’ «  *δεμσ-πότης, worin *δεμς der Genitiv 
eines alten Stammes aus der Wurzel in δόμ-ο-ς und δέμ-ω 
ist). Daher auch die Varianten είς und ig und die bisweilen 
bei Dichtern auftretenden Ktirzen in den Endungen des acc. 
plur.; vgl. Hesiod, Opera et dies 675: xai χειμών Ιπιόντα, 
Νότοιό τε δείνας άψας; Scut. 302: τον δ’ώχνποδας λαγός 
ΐρενν. Doch haben die Formen mit Ersatzdehnung im all- 
gemeinen die kurzen verdrUngt. ,

X IV . Akzent.
£ 49. Wie bereits erwllhnt (§ 92 f.), gab es im Idg. 

zwei Akzentarten: den exspiratorischen und den musikalischen 
Akzent. P^benso ist bereits bemerkt, dafs die Wirkungen 
beider verschieden waren, Der musikalische Akzent beein- 
flufst den Charakter eines Tones, indem natiirlieh ein holier 
Ton mit einem starken musikalischen Akzent Hand in Hand 
geht, und umgekelirt. Der exspiratorische Akzent hingegen 
libt eine emphatische Wirkung auf eine Silbe auf Kosten ihrer 
Ncbensilben aus. Somit liegt durch ihn fttr die Vor- und Nach- 
silben die Wahrscheinlichkeit vor, entweder ihre selbsttindige 
Existenz vttllig zu verlieren oder doch ihren Vokal zum neu- 
tralen Vokal herabgedrUckt zu sehen. Letzteres geschah in

Gi l e s ,  Grainmatik. 11
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grofsem Mafsstabe im Lateinischen und in den aus ihm sich 
entwickelnden romanischen Sprachen. In lateinischen Kom- 
positis Avurden α-, e- oder o-Laute des Simplex, wenn kein 
besonderer Hinderungsgrund dagegen vorlag, zu neutralen 
i- oder te-Lauten herabgedriickt (§ 272); vgl. desilio, insulto 
mit salio; adimo, protinus mit emo und terms; ilico «  *m 
sloco), sedulus (aus se dolo cohne Betrug7) mit locus und dolus. 
Im Spatlateinischen, aus dem sich die romanischen Sprachen ent- 
wickelt haben, Avar der exspiratorische Akzent offenbar starker, 
als in frtiherer Zeit. Wo daher kein anderes Gesetz seine 
Wirkung aufhob, gingen Silben vor oder nach der Haupt- 
tonsilbe verloren. So entstanden die italienischen Formen 
Rimini, storia < 1 Ariminum, historiam, und die franzosischen 
Gilles, frere, aimable, esprit1 << Egilius (Nebf. filr Egidius, 
Cic. De Orat. Π, 68, 277), fratrem (§ 93), amdbilem, spiritum.

£ 5 0 .  Wir mtissen notwendigerweise noeh die Reste des 
urspriinglichen idg. Akzentes, die sich in der Geschichte 
der Einzelsprachen zeigen und die Wandlungen im ui’- 
spriinglichen Akzentuationssystem besprechen, die im be- 
sondei’en in der Geschichte des Griechischen und Lateinischen 
eingetreten sind.

L Der idg. Akzent. Ablaut.

£ 5 1 . Der Avichtigste Rest der idg. Betonung und der 
einzige, den wir hier zu betrachten brauchen, ist der A b l a u t ,  

' den die Mehrzahl der Sprachforscher noch dem Einflufs des 
musikalischen Akzentes zuschreibt2. Man behauptet, dafs ein 
Wechsel im Vokal je  nach der Tonhohe des musikalischen 
Akzentes eingetreten sei. So wechselt e mit o, indem e, der 
musikalisch hoher betonte Vokal, in haupttoniger, o in nicht 
haupttoniger Silbe erscheint. Darum heifst es lautgerecht 
φέρω, aber φορά. Doch haben Analogiewirkungen aller Art

1 Das anlautende e ist prothetisch und hat semen Ursprung in 
der SchAvierigkeit, die die spateres Latein redenden Individuen beim 
Ausspreclien der anlautenden Gruppe s +  Kons. empfanden; daher spat- 
lateiniscli ispiritas (vgl. § 234).

2 Vgl. § 92.
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cinen grofsen Teil des Systems zersttfrt, wenn diese Tkeorte 
richtig ist. γένος ist lautgereeht, aber γόνος ist falsck, ebenso 
οδός, woflir es *όδες heifsen miifste. Diese Venvirrung lafst 
sicli olme Sckwierigkeit aus der ursprUnglick wechselnden 
Stellung des Akzentes in den obliquen Kasus und daraus folgen- 
dem Wechsel des Vokals erkkiren. Denn spiiter konnte dieser 
neue Vokal aus den obliquen Kasus in den Nominativ ein- 
gefiihrt oder aueh aus seiner bereclitigten Stellung durcli den 
Vokal des Nominative verdrHngt werden.

3 5 2 .  Nach den allgemein angenommenen Theorien giebt 
es seeks Ablautsreilien, entspreekend den seeks Vokalen 
a, (i, e, e, ο, o. Ein iiknlieker Wecksel sekeint zwiseken i 
und 7, it und ft zu besteken, obwokl, wie sick aus den unten 
folgenden Tabellen ergeben wird, i  und u in den anderen 
Ablautsreilien nur als konsonantiseke Komponenten der Di- 
pktkonge auftreten, aufser in der sckwiicksten Stufe, wo sie 
genau so sonantisck fungieren, wie die Nasale und Liquide; 
vgl. πεί&ω: πι&·ών =  πείθομαι (zu πάσχω und <  *πέν&· 
σομαι, vgl. § 188): πα&-ών «  *πηϋ--ών). Wenii wir in- 
dessen die iiltcsten Keste der idg. Spracken untersuchen, so 
finden wir, dafs in einigen von ilinen, wie im Lateiniscken, 
das Ablautssystem fast viillig verwisekt ist, wiikrend es in 
anderen, wie z. B. im Grieckiscken, in weitem Umfang fortdauert. 
Aberselbst im Grieckiscken findet sick in g r o f s e r  Verbreitung 
nur e i ne  Reike, niimlick die sog. e : o-Reike. Zu dieser 
liefert es selir vide Beispiele, und selbst im Lateiniscken sind 
einige erkalten.

2 5 3 . In neueren Werkcn ftlkrt man als typisclie Form 
soldier Wurzeln gewOknlick die c-Stufe an. Altere Gelekrte 
folgten der Gewoknkcit der indiseken Grammatiker und gaben 
sie meist in der sckwttcksten Form. So wiirden wir keute 
als Wurzel von τρέπ-ω und τρύπ-ος τρεπ- ansetzen, die genau 
ein urspriinglickes *trcp- vertritt; ebenso die Wurzel von 
πεί&-ω, πέ-ποι#-α, ε-πι#-ον als *πει&-, nickt als πι%ϊ-9 ent- 
spreckcnd eincm ursprlinglickcn *bhcidh- (vgl. § 102), nickt 
*bhidh~. FrUker bezeicknete man die c-Form als Hochstufe, 
die o-Form als Mittclstufe, die i-, w-, /·-, ψ-9 n - Stufe als
Ticfstufe; jetzt untersekeidet man meist erste Hochsiufc (e-Stufe),

11 *
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zweiie Hochsiufe (o-Stufc) und TiefL, Schwa- oder Schwund- 
stufe. Sie ist in der tieftonigsten aussprechbaren Silbenform 
{Ttid'-y vorhanden oder, wenn es moglich ware, bei
volligem Fehlen (Schicand) eines Sonanten·, vgl. τ τ α - τ ί ' ρ - α ,  

πα- τ ρά-σι «  *p9-ty-si) *, ττα- τ  ρ-ός.
254:. Die Ausgleichung, die im Lateinischen in der 

Nominalflexion stattgefunden hat, ist bereits erwahnt (§ 48). 
Statt *da-tory *da-tr-e$ (spat. -is), *da-ier-i finden wir datOr, 
daforiSj datore; die starke Wurzelform ist hier im Paradigma 
durchgeflihrt. Andererseits hat pater tiberall schwache Kasus, 
aufser im nom. sg. caro, carnis zeigen die norraale Dekli- 
nation, aber ein *carinem «  *cdronem), *carine «  *careni) 
existiert nicht; dafiir ist carnem und came eingetreten. Ebenso 
ist es oft auch im Griechischen. κνων9 χννός sind regelrechte 
Formen; aber der lautgesetzliche acc. sg. *xiova und dat. 
(loc.) plur. *χνασι, fehlen. An ihre Stelle sind schwlichste 
Formen getreten.

2 5 5 .  Diese analogischen Ausgleichungen finden sich 
bis zu einem gewissen Grade in alien Sprachen. Im La
teinischen giebt es fur das Verschwinden des Ablauts noch 
einen weiteren Grund, namlich seine Tendenz, die Diphthonge 
zu einfachen Lauten zu reduzieren und alle in seinem spateren 
Akzentsystem (§ 272) unbetonten Vokale zu neutralen Vokalen 
herabzumindern.

2 5 6 .  In den kurzen Ablautsreihen finden sich einige 
Formen mit langem Vokal. Der Zusammenhang zwischen

' diesen und den anderen Formen ist noch nicht geniigend er- 
klart, und wirklich bleibt trotz der Arbeit der letzten 20 Jahre 
in Bezug auf dies ganze Problem noch viel zu thun ubrig; 
kaum kann man sagen, dafs auch nur eine Ansicht liber 
den Gegenstand allgemein gebilligt ware (vgl. § 265, Anm.).

2 5 7 .  Zu den folgenden sechs Reihen ist zu bemerken, 
dafs in den meisten Fallen keine Einzelsprache Beispiele fur 
alle Vokalstufen bewahrt hat. Bisweilen zeigt eine Sprache 1

1 Hier kann natiirlich der Akzent auf dem -/f- nicht urspriinglick 
sein; denn vrie bereits § 157, Anm. 2 bemerkt, schliefst nasalis oder 
liquida sonans Betonung der Silbe aus, in der sie auftritt.
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Formen, die eine andere aufgegeben hat; in manchen F&Uen 
aber reicht das gesamte idg. Material nicht aus, eine voll- 
et&ndige Formengruppe zu liefern.

3 5 8 ·  A. Die  e -o-Reihe .

Diese bei weitem bedeutendste aller Reihen findet sich 
nicht nur in der einfachen Form e : o mit den entsprechenden 
schwachen Stufen, sondern auch in Fallen, in denen der 
Vokal mit f, « oder sonantischcn Nasalett und Liquidm ver- 
bunden ist. Der Zusammenhang zwischen langen Formen wie 
πα-τηρ, φρήν, εν-πό-τωρ, ευ-φρων, homo, πονς, p?s u. 8. w. 
mit kttrzeren Formen wie πα-τέρ-α, φρ£ν-α, εί-πα-τορ-α, 
εν-φρον-α, homincm, ποδ-α, ped-cm u. 8. w. ist nicht klar (dock 
ygl. § 265, Anm.). Je nachdem ein leichter Vokallaut (9) 
bleibt (Schwastufe), oder der e : o-Vokal gitnzlich schwindet 
(Schtvundsiufe, Nullstufe), erscheint die schwache Stufe in zwei 
Formen. Die bleibenden i, ti7 Nasale und Liquideh ktfnnen 
konsonantisch oder sonantisch werden, je  nachdem ihnen ein 
Vokal oder Konsonant folgt. Darum mufs das vollst&ndige 
System dieser Reihe (mit Ausschlufs der langen Formen) in 
der idg. Grundsprache das folgende gewesen sein1:

Hochstufe
1. e : o
2. 6i : oi
3. ά\ι : on
4. 0m : om
5. έη : on
6. 6r : or
7. £1 : ol

Tiefstufe
o : Null 

1 
u 
m 
n 
r 
1

In den Einzelsprachen entwickelten sich die Laute in 
der bereite oben besprochenen Weise. 1

1 Vielleicht mufe man unter o noch oi hinzuffigen, das sich in 
F&llou findet, wie »9tip iv  ffir *&αψεν «  ebeneo ty, ?m u. e. w.
1m Fall© sonantisclier Nasale und Liquido wflrde eine Unterschcidung 
zwiechcu om, 9n, or, ol von ψηι, tin, fr, {' unmoglicli sein.
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Hochstufe
1 . e : o

πέδ-α : πόδ-α
ped-e : tri-pud-ium
εζω
sed-e-o : sol-ium (1 <  d § 134)

sitzen : setzen
(got. satjan wie φορέω)

2 . ei : oi
πε(&-ω : πέ-ηοιΟ-α

alat. fei-do : foed-us
^Ρείδ-ο-μαι : J^otda

— : vld-i (§ 176)
— : got. wait

* 5 » .

, ! ahd. weij

3. ey OU
γεν-ω —

got. kiusa kaus
mhd. kiuse kos

πενΟ-ο-μαν —
got. biuda bauf)
ahd. biutu bot

4. em : om
νέμ-ω : νδμ~ο·ς
νέμ-ος 

nem-us
got. nim-a : nam

είς «  *sem-s § 156) : ομ-ό-ς

sem-per : —
— : got. sama

‘derselbe5

5. en : on
φρέν-α : εϋ-φρον-cc
έ-γέν-ετο : γέ-γον-α

Tiefstufe 
3 : N ull\ 

έπί-βδ-α

ϊζω «  *si-zd-o § 143) 
i sido
l nidus (<  *ni-zd-os) Nest

i.
£-πέ-πι&-μεν
ma-τός (<  *πι&·τό·ς § 192) 

fid-es 
ιΡνδ-εϊν 
vid-ere 
got. wit-an 
ahd. wijjan

u.

gus-tare
got. kusum kusans, 
mhd. kuren, gi-koren. 

πύσ-τις (< *πΰ&-τις § 192) 
got. budum budans 
ahd. butum botan1

m (m).

emo (<  *nmo § 161) 
numans, ahd. gi-noman (<C *nmm~) 

ci-παξ (<  *sm-) 
άμ-α (<  *8ψίη-)

sim-plex
got. sums eirgd. einer*

n 0 ).
φρα-σ( (Pindar) 
γί-γν-ο-μαι

md

1 Germ, u >  ahd. 0 vor a, e} 0 der folgenden Silbe (Wilmanns § 182).
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Hoclistufe Tiefstufe . a

en : on
γένος  : γόνο-ς

genus :
ahd. kind ; ae. ccnnan «er-

zeugen»
μένος i μέ·μονα

Min-er-va : me-min-i

»(« ).
γέ·γα-μςν 
gi-gn-o1 
gen-ius «
got. kuni ‘Geschlecht’ 

μαίνομαι
(< mn-io-mai §§ 26, 88) 

αύτό-μα-το·ς

{com-men-tu-s 
mens (§ 25)

ahd. gi-munt «memoria*

6. er : or

πα-τέρ-α* : φρα-τορ-α 
ae. fso-der ; brO-der

φέρ-ω : φορ-ό-ς 
φορ-μός

fer-o : —

ahd. ber-an : bar (pf.)
barn 'Kind*

7. el : o l

ηΙ·α-μώ ν  : τόλ-μα
‘Tragriemen*

--------  j te-tul-i

pel-lo ( <  *pdrnti): pc-pul-i

r ( r ) .

{πα-τρ-ός 
πα-τρά-σι 

pa-tr-is
got. f fa-dr-s (gen.)

i fa-dru-m (-if-) dat. pi. 
δί-φρ-ο-ς
‘Wagen fur zwei Personon’ 

for-s ( <  *bhf-ti-8) 
for-te v

gi-boran

l 0) .
τέ·τλα-μιν 
τάλ-ας ( <  til·) 
tollo «  *t{-n6) 
got. pulan «dulden*

παΧ·χδ·ς
pul-8U-B «  *pi-t0-8 g 152)

1 Die Komposita malignus, bent gnus, abiegnus sind spiltere Bil- 
dungen, in denen der Vokal der Wurzel *gen- infolge dee Einflusees 
dee sp&teren exepiratorischcn Akzents (g 272) unterdriickt worden ist. 
Vgl. oleaginus u. e. w.

* Die let. Nominative pater, dator stehen fQr Hi teres *pat8r, * dat Or.

ν> .

i

<ί

, *P-\
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® βΟ. Β. D ie  £ : $ - R e i h e .
e : ό

τ(-&ψμι : &ω·μός

feci
got. dgds‘That’ : ahd.tdm,tuom
ahd. tat <ich thu* 1

η - μ α  (§ 142,1) : α φ - έ - ω - χ α  

se-men
ahd. samo, sat2 * got. -s£f>s.

a : N ull

&£-τό-ς (< *dhd-t0-$)
con-di-tu-s
fa-ci-o

£-to-£
sa-tu-s

« 6 1 .  C. D ie  a
1. a a
2. ai : ?ai
3. au : ?au

1. αγ-ω : λοχ-ΰγ-ό-ς
a-go : amb-ag-6s

Isl. ak-a
2. αϊ&-ω

aes-tas
ae. ad (§ 174)

3. ανω (< *8aus-o)
ae. sear, neuengl. sere (‘durr*).

« 6 » .  D. D ie  a

a : 6
, ϊ-στα-μι (doriscli) 

στά-μων
stamen "
ahd. st61, spater 

stuol, nhd. Stulil5

ih e  (s. § 265 Anm.).

θ : Null 
: i ;
: u :

ο-γ-μο-ς&
αγ-ό-ς

1&-αρ6-ς

ae. idel, mhd. itel, nhd. eitel4

: o - R e i h e.

a : N u ll
στά-σι-ς (< *στ9-τι,-ς § 169)
Γ sta-ti-m 
l sta-ti-o
got. sta{> ‘Gestade5

1 S. § 241, Anm. 1.
2 S. § 162.
8 Das anlautende o in ογμος ist angeblich prothetisch. Bartholomae 

meint indessen, diese wie alle anderen Keihen hatten eine o-Stufe. Ist 
seine Hypothese richtig, so wiirde ογμος die o-Stufe darstellen (B. B. 
XVII, 105 ff.).

4 S. § 166 nebst Anm. 4.
5 § 160.
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ά
γ α -μ (  (doriscb) 
fbma \ 
ft-bulaJ

0 9 ; Null
φω -vr φα-μ(ν

fat-eor

* 63. E. D ie  o : 0 - Re ihe .
Die Forinen dieser Reihe eind selten und unsicher.

o : o
oift-ο-μαι : ο π -ω π-α

βόβ-ρο-ς
fod-i-o

got. badi, ahd. beti, 
nhd. B e tt1.

9 : Null
? ο\βι-ς r 
(<  *9π-τί-ς)

264. F. D ie  d-Reihe .

Diese ist von alien die zweifelhafteste. In den germanischen 
Sprachen giebt es fiir sie keine wahrscheinlichen Belege. Offen- 
bar existierte in ihr keine Vokalverschiedenheit zwischen be- 
tonten und unbetonten Formen.

9 : NuU
δά·νος
do-τ-ός* $\
da-tu-8 
cfo-rijp 
da-tor

* 6 5 .  Die Nullstufe mehrerer dieser Reihen zeigt am 
besten das Sanskrit. Vgl. i a s t h ^ s  (3. pi. pf.) ‘sie standen’ 
von W. sthn =  στά ·; d a -d h -m d si ‘wir stellen* (vgl. τί·& ε~μεν) 
von dJit-, dcvdrt-ta  ‘von Gott gegeben’ (von d o - ) y worm t- ta  
die echwilchste Form dee Partizipialetammes «  *d-t6 -s) in 
Verbindung mit einem betonten Worte ist.

Anm. Die obige Darstellung dee idg. Ablauts scblicfst sich an 
die von Hubsclimann in seincm Indogermaniachen Vocalsystem (1885) und 
yon Bruginann im Grtmdrifs I gegebene an. Doch kann, wie sebou 
oben § 256 angedeutet, keine Erkliinmg dieeer komplizierten Erscbei-

6
Μ~ΰω-μ* 
ΰώ-ρο-ν 
dO-nu-m 
δώ ·τι·ς  (§ 27) 
dos

1 a >  e durch (alten) i-Umlaut e. Wihn., Gr. 1, § 192.
* Joroc bat wie dtro?, ίτό ς  den Hauptvokal seines Verbs an- 

genommen. Die regelrecbtc Form w&re Verof «  *d9ti>8).
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nmigen gegcmvartig als mchr denn provisorisch gelten. In derjge- 
gebenen Darstellung zeigen sich unzweifelhafte Mangel. Z. B. kann die 
a : «-Reihe (§ 261) kaum als Parallele zur c : o-Reihe angeselien werden, 
denn ein Quantitatswechsel kann nieht mit einem Qualitatswechsel auf 
gleiche Stufe gestellt werden. Ein zweiter unaufgeklarter Punkt ist 
der Zusammenhang zwischen den langen Formen πα-τηρ, φρην u. s. w. 
und den kurzen πα-τέρα, φρέν-α n. s. w. (§ 258). Dabei ist zu beachten, 
dafs sich die langen Formen nur im Nominativ zeigen.

Es ist unmoglich, hier einen Uberblick liber die ganze ungeheure 
Litteratur zu geben, die neuerdings uber den Ablaut geschrieben 
worden. Doch seien einige plausible Versuche, die vorliegenden Pro- 
blcme zu losen, kurz erwalmt.

I. B a r t h o l o m a e  (B. B. XVII, S. 91 ff.) geht vom Armenischen aus, 
in dem bald «, bald o fur griech. o auftritt. Daraus schliefst er, 
das Griechisclie wie alle anderen idg. Sprachen mit Ausnahme 
des Armenischen habe wenigstens zwei ursprunglich gesonderte 
Laute vermengt, die er mit idg. o (=  armen. o) und idg. a 
(=  armen. a) bezeichnet. Der erste zeigt sich in gr. γέ-γον-α und 
lat. proc-us (im Ablaut mit prcc-or), der zweite in oWt, lat. oc-a-lu-s; 
πόσ-ι-ς, lat. jwt-i-s (§ 163, Anm. 2). Bartholomae schliefst daraus 
(B. B. XVII, S. 105):

1. Alle Reihen hatten vier Ablautstufen: zwei Hoch- und zwei 
Tiefstufen.

2. Die Vokale der Hochstufen waren in alien Reihen qualitativ, 
nieht. quantitativ verschieden.

3. Nach der Vokalquantitat der Hochstufen lassen sich die sechs 
Reihen in zwei Gruppen scheiden, drei mit langem, drei mit 
kurzem Vokal.

4. Jede Reihe der einen Gruppe entspricht der Vokalqualitat nach 
einer Reihe der andern Gruppe.

5. Einer der beiden Vokale der Hochstufe in jeder Reihe ist o 
oder o, der andere ein hohertoniger Vokal e, ae, a<> oder c, de, do.

6. Die Tiefstufen sind in alien Reihen dieselben. In der einen 
fehlt der Vokal vollig, in der anderen ist er durch z ver- 
treten.

7. In spaterer Zeit kamen zu den vier erwahnten Stufen zwei
neue hinzu. Die Hochstufenvokale wurden unter gewissen 
Umstiinden verlangert. So entstanden die langen Vokale en. s. av. 
in den drei Reihen mit kurzen Vokalen; in den drei Reihen 
mit langen Vokalen entstanden uherJange Vokale, e u. s. w. 
Die Kontraktion zweier kurzer Vokale z. B. ergiebt einen 
langen Vokal der ersten Art: *domo +  es >  *dom0s (nom. pi.
vgl. § 317). Hingegen Avar das Kontraktionsprodukt aus einem

1 langen und einem kurzen Vokal ein iiberlanger Vokal. So
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entstand zu idg. *gnd ‘Frau’ der nom. pi. *gpas (<  *gnd +  cs). 
Der Konjunktiv sthdti stelit fiir *sthd +  a +  ti.

Bartholomaes scchs Rcilien sind darum die folgenden:

Hocbstufen Tiefetufen Dehnstufen
1 2 1 2 1 2

1 e 0 9 N ull e 0
2 a« 0 9 N u ll a* 0
3 ao 0 9 N ull do 0
4 δ 6 * 9 NuU e 6
5 a« 0 9 N u ll a* 6
6 do 0 9 N ull do 6

Obwohl dieses System in m&ncher Hinsicht einen Fort- 
schritt bedeutet, vermag es doch keineswegs alle Sclrwicrig- 
keiten zu heben. Bartholomae kann niclit befriedigend er- 
klaren, wie in den Hocbstufen seiner ae - Reihe neben Xοχ-ϋγό-ς 
lat. amb-Cigcs, und neben άγ-ωγ-ός die Formen άγω, lat. ago und 
ογμος auftreten.

II. Dio D obnstufcn  in den langen Vokalcn in πα-τήρ, lat .p is  u. s. w. 
sind durch nouere Untersuchungen von einer neuen Seite belcuchtet 
worden. Dazu haben cine Anzahl von Gelchrten wichtige Beitr&ge 
geliefert, die von Streitberg zusammcngestellt und vervollst&ndigfc 
worden sind in einer bedcutsamen Abhandlung in den I. F. ΙΙΓ, 
S. 305 ff. Wir geben daraus folgende Obersicht.

1. Betonter kurzer Vokal in offener Silbe wird bei Verlust einer 
folgenden Silbe verliingert.

Vgi. φωρ und φορός, παρα-βλώψ und χατώ-βΧ6ψ und 
(unter Bcibcbaltung ilires Nominativakzcntes) (ύρυοπα und 
χννώπα. Dalier dor. πώς, lat. pcs fur *πόδος, *pc'dos, und 
khnlich verh&lt es sich mit v6x, rtx, lex u. 8. w. So 
idg. *d\[his <  *dihios. In Kompositis hingegen, in denen 
der Akzcnt auf den ersten Komponenten ruckte (ι/£ο*£υ£, 
ό(·πτνξ, lat. semi-fer vgl. mit * ζυγός ̂  ζυγόν, -πτύχος, lat. 
fbruB) blieb der Vokal unangetastet. Darum haben die 
langen Suffixe -δη-, -ύη-, -ηιδη-, -man-, -Sr-, -dr-, -<dr, -tdr 
Parallel on mit -o-: -eno-, -ono-, -meno-, -mom-, -cro-, -tero-, 
obwohl die beiden letzteren von den langen Formen dem 
Sinnc nach getrennt sind. Ebenso hat -nt- eine Neben- 
form in -nto- u. s. w. Die nur im Nomen auftretenden 
-rf-Formen haben nach Streitberg keine vokalisch aus- 
lautenden Nebenformen. Doeli schcint homer, yerfij neben 
γίνος (vgl. la t generate) fiir seiche ursprungliche Formen 
zu sprechen. Kein idg. Akkusativ wurde verl&ngcrt, mit
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Ausnahme von *Qpm und *c7jem, weil nur diese einsilbig 
wurden: 710d«, pedem u. s. av. blieben zweisilbig.

2. Akuierter langer Yokal wird bei Verlust einer folgenden Silbe 
zirkumflektiert. Bartholomaes uberlange Vokale sind solclic 
zirkumflektierte Formen; d. h. wahrend eine Kiirze eine More 
ausfiillt, fuilt eine gewohniiche Lange zwei, eine zirkumflek- 
tierte Lange drei Moren aus.

Ygl. γλαυξ mit adj. γλαυκός, homer, §ώγες mit §ηγνυμι. 
Idg. *ndus (ναϋς) < *ntinos.

3. Nach langem Yokal und vor Yerschlufslaut gehen ?, n, m, n, 
r, l nur dann verloren, Avenn die Silbe den Hauptton imWorte 
tragt. Dadurch wird der Akzent zum Zirkumflex (vgl. § 181).

4. Unbetonte Yokale schwinden vor und nacli dem Hauptton des 
Wortes. 7 , u , m, n schwinden nicht nur nach urspriinglich 
langen, sondern auch nach verlangerten Yokaien, aufser wenn 
sie vor s stehen.

2. Der griecliisclie uud lateiuisclie Akzent in 
liistorisclier Zeit.

3 6 6 .  .Der griecliische und lateinische Akzent in histori- 
scher Zeit Avar vom idg. Akzent sehr verschieden. Beide 
Sprachen gehen in Bezug auf den Akzent ganz abweicliende 
Wege. Die griechischen Akzentzeichen sind musikalischer 
Art; die lateinische Betonung war hauptsachlich exspiratorisch, 
anfanglich vielleicht starker als in spaterer Zeit. Die Berichte 
der Grammatiker ilber den lateinischen Akzent sind deswegen 
so verhaltnismafsig geringwertig, weil sie augenscheinlich auf

/ den exspiratorischen lateinischen Akzent die Terminologie der 
griechischen Grammatiker libertrugen, die natlirlich den 
musikalischen Akzent ihrer Muttersprache behandelten. Sie 
verkannten den Unterschied, der das Lateinische in dieser 
Hinsicht vom Griechischen trennte, und darum sprachen sie 
dem Lateinischen manche Erscheinungen zu, die es wohl 
sicherlich nie besessen hat.

3 6 7 .  Die Veranderungen im griechischen Akzentsystem 
scheinen durch die Entwicklung eines sekundaren Akzents 
entstanden zu sein, der vom langsilbigen Wortende nie weiter 
als bis auf die yorletzte, in keinem Fade aber Aveiter als bis auf 
die drittletzte Silbe vorruckte. Worter wie πόλεως bilden keine
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Ausnahme von dieser Regel, denn in ihnen vertritt -εως ein 
ftlteres -ι;ο$, und die Quantitittsmetathese ist spdteren Ur- 
sprungs, als dieses ‘Dreisilbengesetz5. Fiel dieser neue Akzent 
mit dem ursprunglichcn zusnnimen, so trat keine Veranderung 
ein. Stand der alte Akzent — dcr auf jeder Wortsilbe stehen 
konnte — dem Wortende nalier, als dcr neue sekundiire 
Akzent, so konnte der alte bleiben odcr der neue seine Stelle 
einnehmen. So ist in πατήρ der alte idg. Akzent bewahrt, 
wilhrend μήτηρ den neuen Akzent angenommen hat (§ 104). 
In mehr- als dreisilbigen und in dreisilbigen Wortern, deren 
letzte Silbe lang war, konnte sieh der alte Akzent nicht auf 
der ersten Silbe lialtcn. So wurden das urspr. enklitische 
Verbum des Hauptsatzes und das urspr. auf der ersten Silbe 
betonte Verbum des Nebensatzes beidc in dicselbe Form 
gebracht, und alle e^Jcn. Verbal formen (der Infinitiv und das 
Partizipium siiul Nominalformen) wurden ebenso behandelt: 
der Akzent rttekte in ihnen so weit vom Ende weg, als es 
das Dreisilbengesetz gestattete. Darum wurde ein regierendes 
Verbum des Hauptsatzes ^-γιγνομε&α, das seinen Akzfcnt auf 
die ihm vorangehende Silbe warf, gleichviel ob Augment 
(§ 98) oder ein andercs Wort, genau so betont, wie das re- 
gierende Verb des Nebensatzes γίγνομεΰα: in beiden Fallen 
rttckte der Akzent unter dem Einflufs des Dreisilbengesetzes 
auf das o zurtlck und es entstand γιγνομείϊα.

2 β $ .  Eine weitere Besonderheit des griechischen Akzents 
ist die, dafs er in daktylischen oder daktylisch auslautenden 
Nomina auf der vorletzten Silbe steht: ΰηρίον, χωρίον,
Λΐσχνλος} καμπύλος,, γεγενημένος, τελεο-φόρος. Die meisten 
von diesen Wdrtern waren ursprUnglich Oxytona, und dicse 
Betonung zeigt sicli noch in einigen Fallen, besonders in 
Eigennamcn; vgl. παγ^υλος, Τεισαμενύς u. s. w. l. Doch kanntc 
das lesbischc Aolisch dieses Gesetz nicht, schob vielmehr in 
a l i en  Fallen den Akzent so weit vom Wortende vor, als es 
das Dreisilbengesetz erlaubte.

1 Audi die Analogic bccinflufst dieses Gesetz. φρούριον lmt seine 
Diminutivbcdcutung (vgl. canfellum) verloren und wird auf der ersten 
Silbe betont.
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2 6 9 .  Wie auf anderen Gebieten, so st<5rt auch auf 
dem des Akzents die Analogic die Wirkung der allgemeinen 
Gesetze. Obgleich darum die Enlditika thatsachlich Teile 
des_ Wortes sind, dem ^e^folgen, weil sie nach der Definition 
unter seinem Akzent stehen, so finden wir nicht die Betonung 
αλγεα τίνων oder αλγεα τίνων, sondern αλγεά τινων nacli 
Analogie von αλγεά τίνος. Ebenso steht εννον fur εννον, die 
lautgerechte Kontraktion von εννύον, weil die casus obliqui 
sich in der Betonung dem Nominativ anschliefsen. Umgekehrt 
ist χρνσονς im Nominativ zirkumflektiert, weil χρνσέον u. s. w. 
regelrecht zu χρνσου u. s. w. Averden. Da eine grofse Anzalil 
von passiven Perfektpartizipien daktylischen Ausgang hatten, 
wurden diesen diejenigen analogisch angeglichen, die ilm 
nicht zeigten; daher τεταμένος, λελνμένος u. s. w .1.

270*  Der Charakter des griechischen Akzentes ist 
bereits kurz angedeutet Avorden (§ 97). Der Akut war ein 
steigender, der Zirkumflex ein steigend-fallender Akzent. 
Nicht leicht ist es hingegen, die Natur des Gi’avis zu be- 
stimmen. Da der griechische Akzent musikalisch AAra r? so 
kann die Verbindung zwischen Akut und Gravis am besten 
durch die Vergleichung des Akuts mit einer aus monotoner 
Melodie aufsteigenden Note erklart AArerden, Avithrend der 
Gravis nur andeutet, dafs die von ihm bezeichnete Tonhohe 
tiefer ist, als die, die die Silbe am Ende des Sttickes hat. 
Der Zirkumflex entspricht dann einer musikalischen Yer- 
schleifung, durch die zavoi Noten verschiedener Hohe kom- 

' biniert werden.
271. Warum Averden aber nun manche Langen akuiert, 

andere zirkumflektiert? Warum Ζευς neben Ζεν? Warum 
τ ιμ ή , aber τιμής? Diese Fragen lassen sich vorlaufig noch 
nicht endgiiltig beantAvorten. Im ersten Falle betrachten einige 
Gelehrte2 den Unterschied als ursprtinglich; in Bezug auf 
den zweiten ist neuerdings vermutet AArorden, dafs der Zirkum
flex die Kontraktion des Stammvokals mit dem e des Genitiv-

1 Weiteres siehe bei B. J. Wheeler, Der griech. Nominalaccent 
(1885), und Brugmann, Grdr. I, § 676 ff.

‘ 2 So Brugmann, Grdr. I, § 671.
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Frage noch hypothetiscli.

2 7 2 . Im Verlaufe der Wa-ndlungen, die der lateinische 
Akzent nach Aufgabe der idg. Betonung durchgemacht hat, 
lassen sich zwei Stufen unterscheiden. Die erste Verflnderung 
die die andcrcn italischen Dialekte gleichfalls erlitten zu 
haben scheinen, scliuf ein System, demzufolge die ejrste^Silbe 
des Wortcs in alien Fitllen einen exspiratorischen Akzent 
trug. Im Lateinischen wurde dann bereits in vorhistorischer 
Zeit dieses System zu Gunsten eines anderen aufgegeben, 
das noch wiihrend der ganzen klassischen Zeit wirkte. 
Ihm zufolge trat der Akzent auf die vorletzte Silbe, wenn sie 
lang war, auf die drittletzte, wenn die vorletzte kurz w ar: 
amdtnus, aber amhbitur; leg?bam, aber Idgcrcm. Durch Vcr- 
luet eines Endvokals rilekte dann dieser Akzent aucli bisweilen 
auf die letzte Silbe: iWce, vidisne u. s. w. >  illic, vidfrn u. s. w.

27Ά . Indessen erhielten sich Spuren des ersten Systems 
im lateinischen Vokalismus, denn unter dem zwei ten System 
konnte ad-facio nie zu afficio werden. Darum haben auch 
spittere Komposita, wie calc-facio den a*Laut bewahrt. Aus 
einer Betonung de-ftdbco9. prac-hdbco, pro-fdeto hiitte nie debeo, 
pracbco, profccto entstehen kOnnen. Alle diese Fxormen gehen 
viclmehr auf die Zeit zurtlck, in der das erste Akzentuations- 
system noch in Kraft stand. Dafs dies bis auf verh&ltnis- 
mitfsig spitte Zeit der Fall war, zeigt die Thatsache, dafs 
fremde Namcn bisweilen nacli ihm betont wurden: Τάραντα
und Ι4χράγαιτα wurden so zu Tarcntnm und Agrigenium2. * 8

1 Hi i t, Idg, Forschungcn I, S. 11 <T. Streitbcrgs wnhrscheinlichere 
Vermutung (I. F, III, 8, 349 ff.) ist die, dafs das urspr. Genitivsuffix -so 
war (wie sclion vorlier Milller vermutet lmtte). Der Verlust der letzten 
Silbe bewirkte dann die Zirkumflektierung des betonten lnngen Vokals 
der vorlctzten Silbe (vgl. $ 265, Anm. II, 2).

8 Bruginann, (irundr, I, $ 680. Die Kilmer bildcten gewbhnlich 
den Natnen eiuer griech. Stadt au« dem grieeli. Akkusativ. Daher 
maebten sie nue ΆΙΛΙο,βίντα (ace.) 'Apfcletudt·’ ein Malcrmtum und 
vcrwandelten diesen Namen, den sie volksetymologiech ale bOses Omen 
betraebteten, in Jicne-vtnium. Vgl. die iilmliche Verwandlung von 
Fpidattmits zu Jhjrrhachium,
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SW4. Seinem stark exspiratorischen Akzent verdankt 
das Lateinische seine h&ufigen und oft liberraschenden 
Quantit&tsweehsel. Am besten kann man diese am Metrum 
der Komiker beobachten, die das gesprocbene Latein reiner 
bewahrt haben, als die Schriftsteller der klassischen Zeit. 
Bei Plautus herrscht die Tendenz vor, alle jambisehen Zwei- 
silbler in Pyrrhichien zu verwandeln; alle WGrter wie vidB 
werden moglichst wie vide betont, da der Akzent die kurze 
Silbe emphatisiert und die unbetonte lange Silbe verkurzt.

Der Wirkung dieses Akzents ist aueb die Reduktion 
aller Vokale in unbetonten Silben zu neutralen Vokalen zu- 
zuschreiben; daher adigo, colligo, ilico, quidlibet (Wurzel 
*leubh-); daher auch vollstandiger Vokalschwund z. B. in 
henigwus, malignus u. s. w.

/
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X V . Allgemeine Prinzipien der Wortbildung.

ft7 5 . Bis jetzt haben wir uns ausschliefslich mit L a u t e n  
befafst, mit den Wandlungen, die in den Urlauten vor sich 
gehen, wenn sie aus der Ursprache in die Einzelsprachen 
Ubertreten, die wir unmittelbarer beobacliten ktfnnen, und 
mit den ferneren VerUnderungen, die durcli die gegenseitige 
BerUhrung zweier Laute liervorgebracht werden. Demnachst 
haben wir diejenigen Lautgruppen zu behandeln, die ein an 
sich verstandliches Ganze bilden und, gleichsam das Kleingeld 
der Sprache, als Sumnie wiederum ein grofseres Ganze er- 
geben, das in vielen Fallen verwickeltere Beziehungen 
auszudriicken vermag. Dieses grijfsere Ganze nennen wir 
den Satz.  Aber wie die W δ r t e r selbst innerhalb der idg. 
Gruppe vom einfachen Laut des lateinischen i oder griechischen 

bis zu dem mundfullenden incurvicervicus der frUhlateinischen 
Poesie oder des aeschyleischen σνγχα&είΜνσΟησεται variieren, 
so haben wir auch S a t z e von der verschiedensten Lange. 
Man braucht nur die oft einsilbigen Satze der Unterhaltung 
oder die etwas zerhackte KUrze des Tacitus mit den langen, 
abgerundeten Perioden des Livius oder Cicero zu vergleichen, 
um Belege hierflir zu linden.

Der langste Satz kann die griifste Anzahl von Einzel- 
heiten geben, mufs aber nicht notwendig den grttfsten Sinnes- 
inhalt umfassen. In der Klirze steckt die Kraft; in Augen- 
blicken grofser seelischer Erregung kann ein unzusammen- 
hangender Ausruf mehr ausdrllcken, als es ein Schwall von 
Satzen zu thun im stande ware.

12*
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Eigentlich aber ist der Bezirk des Grammatikers auch 
durch den Satz noch nicht abgegrenzt; denn zum Ausdruck 
des v ο 11 e n Sinnes bedarf es oft mehr als eines Satzes. Der 
grofsere Absehnitt nachst dem Satze ist der Paragraph, und 
nach diesem kommt der Aufsatz als Ganzes. Dieses weitere 
Feld aber uberl&fst die Sprachwissenschaft der Spezialgram- 
matik und Rhetorik, denn fur sie giebt es aufserhalb des 
Satzes nur eine geringe Nachlese.

9 7 6 ·  Der Satz aber ist bereits einKonigreich mit vielen 
Provinzen, oder, um uns eines vielleicht besseren Vergleichs 
zu bedienen, er ist ein Haus mit vielen Stockwerken, die 
wir alle erst untersuehen mtissen, ehe wir das Ganze vollig 
begreifen konnen.

1 . Das erste, mit dem wir es zu thun haben, ist der 
Bau des einzelnen Wortes, und auch hier mussen wir 
wieder verschiedene Teile unterscheiden. Wie schon an- 
gedeutet (§ 20 if.), sondern wir von einander

a. die Wurzel\
b. ein oder mehrere formative Suffixe;
c. in vielen Fallen besondere Kasussuffxe im Nomen 

und Personalsuffixe im Verbum;
d. gelegentlich auch ein oder mehrere Praftxe am 

Wortanlaut.
2. Die Unterscheidung zwischen Nomen und Verbum fuhrt 

uns weiter, namlich zu der Frage nach der Funktion 
des Wortes im Satze. Zweifellos besteht der Haupt- 
unterschied zwischen Nomen und Verbum; er ist 
aber durchaus nicht notwendig ein f o r m a l e r  (§ 30). 
In vielen Sprachen werden Worter, die in jeder Be- 
ziehung aufserlich einander vollig gleich sind, olme 
Unterschied als Nomina und Verba gebraucht. Zweifels- 
ohne war ihre Urgeschichte in vielen Fallen verschieden; 
aber im Englischen z. B ., das die Nominalendungen 
abgeworfen hat, ist es ein ganz gewohnlicher Vorgang, 
dafs man ein Nomen oder auch ein Nominalkompositum 
als Verbum gebraucht. So heifst to boycott als trans-

' itives Verbum cboykottieren\ Das Wort ist einfach der
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in verbaler Funktion verwandte Name eines Gutever- 
walters James Boycott in Irland, iiber den 1880 zum 
ersten Male das nacli ihm benannte Verfaliren verhttngt 
wurde.

977 . So sehen wir denn, dafs die Grenze zwischen 
Nomen und Verbum sehr zweifelhaft ist, soweit es sich um die 
Form handelt; in Bezug auf die Bedeutung aber kann sie 
nicht zweifelhaft sein. Sowie man ein Nomen als Prfidikat 
eiues Satzes verwendet, ist es zum Verbum geworden. Die 
Erecheinung ist im E n g l i s c h e n  sehr hftuhg (vgl. den Aus- 
druck to burke discussion oben § 24); w ir  mttssen Suffixe zii 
Hilfe nehmen, wenn wir Nomina in Verba verwandeln wollen: 
Sale: sateen. Stole : stoteieren u. s. w. H&ufig ist der tiber- 
gang der Nomina in Pronomina. So ist im Litauischen pdts 
( =  ttlterem patos), ‘Gatto’, ‘Herr’, identisch mit griechischem 
ηόσις, lateinischem potis (in potis-sim >  |>ossmw), skt. patis, 
hftufig einfach ein emphatisches αυτός, und sein Feminin patl =  
αυτή K Ebenso verhillt es sich mit unserem man, das urspt\ 
substantivisch (in dieser Bedeutung heute Mann geschrieben) 
war, genau so wie frz. on <  homo (wtthrend hotnme <  
howinem). Indessen kommt aucli das Umgokehrte vor; z. B. 
in den Siltzen: αυτός Ι'φη, oder ‘Es ist Einer liber uns’ u. s. w.

Das eben erw&hnte lateinische potis giebt uns ein Beispiel 
fiir den Obergang eines Wortes aus der substantivischen in 
die adjektivische Funktion, das dann sogar einen Komparativ 
und ein Adverbium aus sich heraus bildet. In possum *< 
potis sum war die urspr. Bedeutung ‘ich bin Herr’ verblafst 
zu ‘ich vermag’. Possideo ‘ich sitze als Herr’, ‘ich beherrsche* 
hat die alte Bedeutung besser bewahrt, obwohl die Ableitung 
den Rtimern sclbst ebenso dunkel war. Dieser Wandel eines 
in Apposition stehenden Substantive zum Adjektiv hat nacli 
DclbrUck die Existenz der vielen griechischen Adjektiva auf 
-o- veranlafst, die koine bcsondere Form flir das Femininum 
bilden, jedenfalls in der alten Sprachperiode2. So erklilrt er 1

1 Kurechat, Lit. Gr. § 906. 
a Syntaktixchc Forschungm IV, S. 65.
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Formen Avie ήμερος, εκηλος und ήσυχος und vergleicht mit 
diesen Wortern, die vollig zu Adjektiven geworden sind, Satze 
wie στυφλος δέ γη καί χέρσος (Soph. Antigone 250), worm 
χέρσος sieh in einem Ubergangsstadium zeigt.

Die Leichtigkeit, mit der die Adjektiva sich in 
den meisten Sprachen zu Adverbien wandeln, ist allbekannt 
und bedarf keiner Belege. Manche Adverbien aber sind wirk- 
liche substantivische Kasusformen oder Reste verlorener Kasus 
oder prapositionale Ausdrticke; vgl. forte cdureh ZufalP, abl. 
von fors1, mit partim, dem alten Akkus. des Stammes, der 
in pars enthalten ist, oder auch mit ex-templo oder ilico 
«  *in sloco cauf der Stelle5). Andere Adverbien wiederum 
sind Teile des Verbums, wie licet2, vel, oder ganze Satze, 
wie forsitan und scilicet Auf diese Weise gebildete Adverbien 
sind dem Einflufs der Analogie unterworfen und nehmen 
gelegentlich die Formen anders entstandener Adverbien an. 
καλώς z. B. erklart man als die alte Ablativform von καλός, 
die urspr. als *κα?>ώδ hatte erscheinen mussen. Nach den 
griechischen Lautgesetzen (§ 241) mufste auslautendes δ ab- 
fallen, und ein ς, dessen Genesis nicht klar ist, Avurde an- 
gehiingt; vgl. χώρι und χωρίς, ανευ und ανενς in verschiedenen 
griechischen Dialekten. Nach Analogie von καλώς erfanden 
nun die Griechen κρειττόνως, obgleich der Ablativ ernes 
-w-Stammes ganz anders hatte gebildet Averden mussen (§ 309). 
Es Avlirde gar nicht wunderbar sein, Avenn die Worter eines 
Satzes Avie νουν εχειν, der im Griechischen so hMufig* ist, zu 
einem Worte verbunden wlirden, gerade Avie animimi advertere 
im Lateinischen zu animadvertere geworden ist. Doch ist der 
Einflufs der Analogie so stark, dafs Isokrates eine Bildung 
Avie νοννεχόντως und Plato die noch ktthnere εν καί έχόντως

, 1 Dekliniert in Fors Fortuna, dem Namen der Gottheit, und im
NominatiA  ̂ in A’erschiedenen Siitzen wie forsitan, d. i. cfors sit an\ ein 
Satz, der selbst zum AdArerbium geworden ist.

2 licet und vel mochten Arielleicht besser Konjunktionen heifsen, 
aber die Grenze zwischen Adverbium und Konjunktion ist nicht leicht 
zu ziehen. Man betrachtet die Konjunktionen am besten als eine 
Unterabteilung der Ad\rerbien.
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νουν1 wagon durfite. Im spftteren Griechischen finden wir 
aucli ein Adjektiv νουνεχής und, davon abgeleitet, ein neues 
Substantiv νοννέχεια.

2 7 0 . In keiner Sprache kann dieses Prinzip der Adjektiv- 
und Adverbialbildung in grdfserem Umfange durchgeftlhrt 
wcrden, als im Englischen, obwohl seine Wirkung aueh hier 
der orthographischen Worttrennung wegen nicht immer auf 
den ersten Blick in die Augen fkllt. In Bedensarten wie 
a  p e n n y  w ise  a n d  p o u n d  foo lish  p o l i c y , wortlich leine penny- 
weis - und - pfunddumme Politik’, bilden alle Wftrter aufser 
dem ersten und letzten gleichsam nur ein einziges unfftrmliches 
Adjektiv. Aus derselben Sprache seien noch ein paar selt- 
same Beispiele der Wortfabrikation angefiihrt, weil wir dabei 
die historische Entwickelung in einer Weise verfolgen kttnnen, 
wie dies bei den sogenannten ‘toten’ Sprachen nicht mOg- 
lich ist.

Beim ersten Beispiel handelt es sicli um ein entlehntes 
Suffix. In vielen Wttrtern, die direkt oder indirekt aus dem 
Lateiniechen ins Englische eingcdrungen sind, zeigt sicli das 
Suffix -ab le  entsprechend dem urspr. lateiniechen Suffix -a h il is  
in am abiliSy ir ren iea b ilis  u. ii. Fillschlich identifizierte man nun 
dieses Suffix mit dem Worte a b le  ‘ftthig’, das aus dem Akk. 
dcs lateinischen h a b ilis  entstanden und liber Frankreich nach 
England gekommen ist. So bildete man denn nun auch von 
alien beliebigen g e r m a n  iscli en Wortern und selbst liedens- 
arten ncue Adjektive mit diesem Suffix, wie u n d e rs ta n d a b le  

‘verstflndlich’, g e t-a t-a b le  ‘erreichbar’, wftrtlich ‘gelangen-zu- 
bar\ ea ta b le s , d r in k a b le s  u. s. w.

Ein zweites Beispiel bietct das Altenglische. In dieser 
Sprache gab cs nilmlich ein Femininsuffix -cstre, dem Sinne 
nach parallel den mit -er gebildeten maskulinen nomina 
agentis; so bcecestre (noch crhalten im Namen Baxter), fern, zu

1 Isokr. 88c. Pluto De 1 *  gibus 686 E. In bciden Fallen ist zu 
beachten, dafs ein zwcitcs Adverb gteiebzeitig verwandt wird. Es w&rc 
falscb, wollte man sagen, das Adverb sei von ν ο ν π χ η ς  abgeleitet. Lm 
Isokratc* lfifst Blafs voOv /χ υ ν τω ς  drucken, in der Ncuauflagc der 
Kuhnerschen (iritch. Gramm, giebt er es als ein Wort.
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baker cB&cker\ Im Laufe der Zeit aber wurden diese Forraen 
mehr und mehr als rein emphatische Verschiedenheiten der 
-er-Formen betrachtet und wurden darum meist raannlich. Heute 
giebt es nur noch e in  derartiges urspr. Femininun, spinster 
cSpinnerin’ n£mlich, fem. zu spinner1. Ja so vollig wurde 
schliefslich die ursprungliche Bedeutung dieser Bildung ver- 
gessen, dafs in manchen Fallen aus solchen Formen ein neues 
Femininum gebildet wurde, z. B. songstress SSangerin’, seam
stress Saberin’ u. s. w. Als nun jene Formen zu Maskulina 
geworden waren, verknupfte man mit unserem Suffix eine 
neue Bedeutung, und es wurde nunmehr im verachtlichen 
Sinne gebraueht; vgl. punster ‘Witzling’, trickster2 cGauner* 
u. s. w.

Wandlungen von der Natur dieser letzteren Speziali- 
sierung des -sier sind in vielen Sprachen nicht ungewohnlich. 
Im Lateinischen z. B. wird das Suffix -vo- zur Bezeichnung 
von Farben verwandt; vgl. lateinisehes ful-vu-s, gil-vu-s, fla-vu-s 
u. s. w. mit gelb, (ahd. gelo, gelwer; gen. gelwes, engl. yellow), 
fahl (fall·; ahd. falo} falwer; falwes, engl. fallow) , blau (ahd. 
δίαο, hldwer, formell =  lat. flams), grau (ahd. grdo, gratver; 
gen. grawes) u. s. w.

Der geschichtliche Entwicklungsgang scheint 
hier uberall der zu sein, dafs zunachst die urspr. Bedeutung 
des Suffixes vergessen wird und dafs man es, wenn es zu- 
fellig ofter in Wortern von verwandter Bedeutung steht, 
mit dem Sinne dieser Worter in ursachlichen Zusammen- 

' hang bringt und darum auf andere Falle tibertragt. Das 
bestatigt sich nicht nur bei den Nominal-, sondern auch 
bei den Verbalsuffixen. Legebamini ist schon env&hnt (§ 49). 
Jetzt ist man der Ansicht, dafs ε-δό-Θ'ην u. s. w., d. h. der erste 
passive Aorist im Griechischen, der in keiner der andern idg. 
Sprachen eine genaue Parallele hat, durch falschliche tlber- 
tragung aus der 2 . sg. auf -&ης (§ 474 b) entstanden ist. 
Der zweite passive Aorist, εφανην u. s. w , eine sekundare 
Entwicklung des Griechischen, ist vermutlich nach dem

1 Morris, Hist. Outlines of English Accidence, S. 89.
, 2 Mogliclierweise wirkte bei dieser Bedeutungsverschiebung das 

anklingende lat. Suffix -aster mit.
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Muster intransitiver Formen wie εβην u. s. w. gebildet, die 
dem Aktivum angelidren. Aufserdem ist unsore Annahme 
begrUndet, dafs viele Verbalformen in Wirklichkeit Komposita 
sind. λέγεσ&αι ist neuerlich zerlegt worden in *λεγες} einen 
alten Locativ (§ 312), und einen Dativ der Wurzel in
τί&ημι1. Jm Lateinischen kann man viele Konjunktivformen 
in ttlmlicher Weise in Lokativstitmme und Teile des verbum 
substantivum zerlegen; legis-scm z. B. ist mOglicherweise ein 
solcher Locativ *legis verbunden mit einer mtigliclien Form 
(scm *siem) des Konjunktivs stem (Plautus) oder sim, die
in Wirklichkeit ein alter Optativ ist. Freilich sind das bis 
jetzt nur Mtfglichkeitcn, denn die Verbalformen haben bislier 
dem Sprachforseher weit grtffsere Scliwierigkeiten bereitet, als 
die Nominalformen.

Da die Nominal- und Verbalformen in den meisten Hin- 
sichten versciiieden sind, obgleich sie, wie bereits gezeigt 
(§ 49), bisweilen in einander iibergreifen, so wird es sicli 
empfchlen, die Bildung dor Substantiva, Adjektiva und Pro- 
nomina sowie die Entwicklung ihror Formen und ihres Ge- 
brauchs getrennt von denen des Verbums zu behandeln.

X V I. Morphologie des Nomens.

β β ΐ .  Alle Nomina sind entweder Simplizia oder Kom
posita, d. h. sie sind entweder aus einem oder aus mehreren 
SULmmen gebildet. λόγος z. B. ist ein Simplex, διάλογος und 
απερμολόγος sind Komposita.

Jedes Nomen besteht aus einem S t a m m ,  an den sicli 
meist Suflixc scliliefsen zur Bezeichnung verscliiedener Be- 
zieliungen. Den Stamm wiederum kann man in W u r z e l  
und f o r m a t i v e s  S u f f i x  zerlegen; docli ist dies niclit 
immer der Fall, βον-ς und re-s sind Stlimme, die sicli niclit 
weiter zerlegen lassen, d. li. in ilinen sind Wurzel und

1 Nach der gewdhnliohen granunatieclion Praxis werden My to!) at 
und andere Infinitive unter die Verbalformen eingerciht. Strong ge- 
nommen aber sind alle Infinitive, ob einfach oder zuMammengoaetzt, 
Subetantivkasus.
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Stamm nicht von einander zu trennen·1. λόγ·ο-ς besteht 
aus dem Stamm λογ-ο- und dem Kasussuffix -g, λόγ-ο wieder 
aus λογ-, einer Form der Wurzel (vgl. λεγ- in λέγω) und 
einem Stammsuffix, das bald als -0-, bald als -ε- (Vok. λόγ-ε) 
erscheint2 3 *. Andererseits lafst sich ein Wort wie τέρ-μα oder 
lateinisch ter-men in eine Wurzel Her· und ein Suffix *-men 
(in schwacher Form *-mn; vgl. § 157) zerlegen. Hier aber 
zeigt der nom., acc. und voc. sg. gar kein Kasussuffix, das 
indessen in anderen Kasus eintritt.

Wird das Suffix nicht an eine Wurzel, sondern an einen 
bereits fertigen Stamm angehangt, der schon ein Suffix ent- 
halt, so heifst das neue das selcunddre Suffix. Diesen Namen 
verwendet man aus Zweckmafsigkeitsgrtinden fur alle weiteren 
antretenden Suffixe, fur die man streng genommen neue Be- 
zeichnungen bilden iniifste (tertiares Suffix u. s. w.). In 
vielen Werken werden die primaren und sekundaren Suffixe 
gesondert behandelt. Das ist indessen unnotig; denn wenn 
durch Suffixe keine sekundaren Ableitungen 8 gebildet werden, 
so deutet diese Thatsache im allgemeinen nur an, dafs in der 
betr. Einzelsprache die Verwendung dieses Suffixes zur Bildung 
neuer Worter aufgehort hat.

In Wortern aber wie διάλογος und σπερμολόγος 
konnen wir nicht nur die beiden Teile unterscheiden, die wir 
bereits in λόγ-ο-ς beobachtet haben, sondern wir finden in 
ihnen eine neue Gruppe von Teilen, die im ersten Falle ein 
selbstandig als Proposition, als Adverb in Verbindung mit 

' Verben auftretendes Wort bildet. Solche Indeklinabilia sind 
meist alte Kasusformen (§ 341), die wir beim gegenwartigen 
Stande der Wissenschaft allerdings nur teilweise eingehend 
analysieren konnen. In οπερ-μο-λόγ-ο-ς, so scheint es, haben 
wir als erstes Element einen Stamm, der mit σπέρ-μα 
verwandt ist, das selbst ein Substantiv, gebildet wie τέρ-μα,

1 Vgl. § 181 Anm.
2 Vgl. indessen § 265 Anm.
3 1 Ableitungen5 * sind wohl von «Verwandten5 zu unterscheiden.

τροφεΐον (§ 293) ist eine Ableitung vom Stamme τροφή; τρέφω und
τροφ-6-ς sind Verwandte desselben, indem τροφ- ebenso ursprunglich
ist, als τρξφ-.
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unci vcrwandt ist mit der in σπείρω «  *σιτερ~ιω § 207) 
enthaltenen Wurzel. Doch linden wir im Paradigma von 
σπερ-μα keine Form σπερ-μο-. Da indessen die ursprttng- 
liche Bedeutung des Wortes ‘Samensammler1 ist, so kann tiber 
ihre Verwandtschaft mit σπερ-μα kein Zweifel bestehen. Das 
fulirt uns wieder zu einem der grofsen Prinzipien zurlick, die 
bereits besprochen sind. σπερ-μο- hat sein -o- durch Analogie- 
bildung von den o-Stllmmen erhalten, weil diese von alien die 
hilufigsten sind. Die Veranlassung hierzu gaben wahrschein- 
lich Wtirter wie ϋν-μύ-ς, 7ερό-μο-ς u. s. w., die ein Stamm- 
suffix -μο- aufweisen. With rend so &νμο-βόρ-ο-ς eine laut- 
gesetzliehe Bildung ist, erhielt σπερμο-λυγ-ο-ς sein o auf nicht 
lautgesetzlichcm Wege nacli der Analogic soldier lautgerechter 
Formen. Dieser Vokalwandel ist in Kompositis sehr hiluiig. 
Aus einem Stamm wie άνερ- ‘Mann’ solltcn wir nur Kom- 
posita von derselben Form wie άνδρά-ποό-ο-ν erwarten. Jedes 
griechisdie WcJrtcrbuch aber kann uns zeigen, dafs der Typus 
ανδρο-φύν-ο-ς der bei weitem hdufigere ist. Bei der Kasus- 
bildung beobachten wir denselben Einflufs, wie schon § 50 an- 
gedeutet. Das Wort Hand, ein alter w-Stamm (got. handus), 
sollte im nom. pi. Hande heifsen; im Ausdruok eu Handen 
haben wir den letzten Rest der lautgesetzlichen flexion. Doch 
schon in althochdeutscher Zeit folgte das Wort der Analogie 
von Wflrtcm wie want ‘Wand’, r-StHramen, in denen laut- 
gesetzlich der Kominativ des Plurals zu Wdnde u. s. w. ge- 
wordcn ist (ahd. wanti >  wcnti >  mhd. wentel). Im Latei- 
nischen lindct ein fortwtthrender Austausch zwischen Formen 
der zweiten und vierten Deklination statt: domi steht neben 
domus, senati (archaist.) neben senatus. Vgl. griech. Σωκράιψ 
(§ 50) neben dem lautgesetzlichen Σωκράτη·

Bis jetzt hatten wir es mit Beispielen zu thun, in 
denen es mliglich war, eine scharte Trennungslinie zwischen 
einfachen und zusammengesetztcn Nominalstiimmen zu zichen. 
Bisweilen aber kommt es aucli vor, dafs der eine Teil eines 
Kompositums so verstthnmelt ist, dafs cr wirklich zum forma- 
tiven SufHx wird. Ein gutes Beispiel dafUr ist unser Suffix

1 a >- r durch Kinflnfe des i der folgemlcn Silbe (‘-t-Umlaut*); vgl. 
Wiltnflnns $ 191 IT.
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-lich in mannlich, graulich, scheufslich u. s. w. Ursprunglich 
war dieses jetzige Suffix ein selbstandiges Substantiv mit der 
Bedeutung cLeib% cGestalt\ So ist es noch im Gotischen, 
wo das Wort Neutrum ist und leik lautet. Lukarn leikis ist 
augo: jabai nu augo pein ainfalp ist, allata leik pein liuhadein 
wairpip; so ubersetzt Wulfila die griechischen Worte cO λιγνός 
του σώματός εστιν ουφ&αλμός* εάν ονν ο όφ&αλμός σου 
απλούς y, όλον το σώμα σου φωτεινόν εσται1. Im Ahd. 
finden wir das Wort als lih, mhd. auch als liche f. Das erste 
ergiebt unser heutiges Letch- in Leichdorn, eigentlich cDorn 
am Korperb das zweite unser cLeiche\  Als e r s t e r  Teil 
eines Kompositums tritt dieses Substantiv uns entgegen als 
ahd. lihhin-amo «  Hthhin-hamo cKorper-hulle’, ‘Fleischhlille’), 
urspriinglich gleichfalls in der Bedeutung l * *Leib% die noch er- 
halten ist in der jetzt scherzhaft wirkenden Redensart seinen 
Leichnam pflegen. Als z w e i t e r  Teil eines Kompositums tritt 
es auf in got. ga-leiks ahd. gi-lih cdieselbe Gestalt habend’, 
waira-leiks ahd. manlih cMannesgestalt habend5 *. Von dieser 
Bedeutung ging die Entwicklung weiter zu ‘Mannesart habend’, 
und nun sank das zweite Kompositionsglied vollends zum 
Suffix mit der Bedeutung Cahnlichb cgleielT herab. Schon im 
Gotischen war man sicli des substantivischen Ursprungs dieses 
Suffixes nicht mehr bewufst und bildete darum liuba-leiks 
‘lieblich7, silda-leiks lwunderbar% sama-leiks Cgleich% in denen 
die alte Bedeutung bereits so vollig verloren ist, wie in dem 
schon erwahnten gleich (vgl. lich koinme gleich'), in scheufs- 

* lich u. v. a.
Wie Autenrieth langst erkannt hat2, ist das lateinische 

Adverbialsuffix -iter etymologisch nichts anderes, als das Sub- 
stantivum iter und breviter nichts als breve-iter "kurzen Wegs\ 
Infolge seiner haufigen Anwendung nach Adjektiven, deren

1 Matth. VI, 22.
2 Los, 2. Jahrgang (1866), S. 514. Vgl. Archiv fur Jatein. Lexiko-

graphie V, 276. Osthoff  ist selbstandig zur gleichen Ansiclit ge-
kommen: Archiv IV, S. 455. De lbruck  (Grundr. Syntax § 264) ver-
wirft diese Theorie und glaubt, die ganze Reihe sei nach Analogic
von inter entstanden. Lindsay  {Latin Language S. 549) erkllirt die
Adverbia auf -iter als nom. sg. masc. von Stammen auf -tero-.
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Ncutrum auf -e (frtlheres -i, § 165) endete, ging -iter auch in 
andere Stftmme ttber, Darum finden wir auch Formen wie 
firmiter, audacter und viele andere aus o-Stiimmen sowohl als 
aus Konsonantenstammen, obgleich das Suffix zu alien Zeiten 
vielleicht am hiluhgsten bei i-Stttinmen auftritt.

2 8 4 .  In den meisten der angeffihrten Formen hat 
nur das zweite Kompositionsglied ein Kasussuffix, wfthrend 
dae erete als reiner Stamm auftritt. In &νμο-βόρο-ς ist &νμο- 
der Stamm, abcr kein Kasus von dv-μύ-ς. In vielen Kom- 
positis besteht dagegen eine s y n t a k t i s c h e  Verbindung 
zwischen den Teilen des Kompositums, und das erste Glied ist 
eine wirkliche Kasusform: vgl. Αιόσχονροί<^Λιος χουροι, διόσ- 
δοτος <  Jwg δοτόc, letzteres eine sehr alte syntaktische Kon- 
struktion bewahrend. Im Lateinischen ist die wahrschein- 
lichste Erklttrung von Wortern wie index und vindex, dais 
sie Komposita sind, deren erstcs Glied ein Akkusativ bildet 
(ins, vim). Sie wflren dann von der Form, die μογοστύχος 
-< *μογονσ·τύχος (§ 248) zeigt, ein Beiname der Gottin E i l e i -  
t l iyia.  Im SpHtlateinisehen wurden biewcilcn Eigennamen 
so gebildet, z. B. Adeodatus lvon Gott gegebcn’, der Name 
des Sohnes des Augustinus. Bisweilen ktjnnte man die Form 
ebenso als zwei WtJrter betrachten; χηρεσσιφύρητος ‘vom 
Schicksal getrieben’ ist ein Verbale, dera ein alter Lokativ 
im Sinne des Agens vorangeht. Ebenso kttnnte man όνομά- 
/.λυτός in Άνομα /Λυτός trennen. Daraus ergiebt sich, dafs es 
in vielen Fallen schwer zu sagen ist, wo die Juxtaposition 
endet und wo die Komposition beginnt.

2 S 5 . Brugmann hat drei Unterscheidungsmittel an- 
gegeben 1:

1. Der Ausgang des cinen Gliedcs des Kompositums geht 
in eine Verbindung ttber, in der er nicht erscheinen 
wttrde, wenn beide Glieder Simplizia wAren: so ist 
χϊεύοδοτος nach der Analogic von διύαδοτος gebildet.

2. Dae erste Kompositionsglied steht nicht mehr mit dem 
zweiten in der durch die Flexionsform ureprUnglich be-

1 Grdr. II, 8. 5.
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dingten syntaktisehen Yerbindung. άρηί-φιλος cdem 
Ares lieb% άρηί-φατος, άρψ - κτάμενος cim Kriege ge- 
totet’ haben noch die eigentliche syntaktische Bedeutung : 
άρει,ΰνσανος ‘fimbria Martialis’, einBeiwort, das Aeschylus 
einem tapferen Krieger giebt, hat sie nicht mehr.

3. Die Bedeutung des Kompositums ist verschieden von 
der, die seine beiden juxtaponierten Komponenten haben 
wlirden. Keines Wegs hat einen andern Bedeutungs- 
inhalt, als keineswegs; ebenso verhalt es sich mit zu 
JRecht und zurecht; frz. petite fille ist etwas anderes als 
petite-fille, beau fils etwas anderes als beau-fils u. s. w.

!8 8 6 . Oft horen die sprechenden Individuen auf, sich 
der Grenze der Glieder eines Kompositums bewufst zu sein. 
So machten die Griechen aus den Stammen von κακός und 
εργον ein Maskulinum (*χακο-εργος »  κακούργος ctjbelthater\ 
Durch spatere fehlerhafte Trennung zerlegten sie dies in 
κακ-ο?ρ/ος und bildeten nach diesem Muster die Analogie- 
form παν-ονργος. Nach der Form άλλοδ-από-ς, gebildet aus 
dem Neutralstamm *άλλοδ und dem Suffix -inquo-, wie es in 
lat. long-inquo-s, prop-inquo-s (§ 139 I) erscheint, bildete man 
ein neues Suffix -δαπος, und so entsteht παντ-ο-δαπός.

Im Lateinischen findet sich ein mifsverstandenes Suffix 
derselben Art, -lento-, in einer Anzahl von Wortern wie lutu- 
lentus tkotig>, opu-lentus (f. opi-) Creich’, tem-u-lentus ctrunken\ 
Dieses Suffix scheint aus einer Verbindung der Suffixe -ili- 

* (-uli-), -e n t das so haufig in den Partizipien auftritt, und -o- 
entstanden zu sein. Moglichenveise hat es mit der singularen 
Form graci-lentu-s begonnen, was freilich nicht bewiesen 
werden kann.

Dieselbe Erscheinung zeigt sich in den germanischen 
Sprachen. Durch falsche Analyse der Wortteile hat man den 
Auslautskonsonanten der Wurzel zum Suffix gezogen, und so 
entstand eine Beihe neuer Worter mit diesem unechten Suffix 
als Schlufselement. Das Suffix -keit, mit dem wir Abstrakta 
bilden, ist aus einer Kombination des Suffixes -heit mit 
einem vorausgehenden k (auch geschr. c) entstanden. So ent
stand aus mhd. miltec-heit miltekeii, und zu derartigen Formen



bildete man spdter Analogieformen wie Gerechtigkeit, Dankbar- 
keit u. β. \νΛ

Es ist daran festzuhalten, dais diese Prozesse 
nicht nur der Vergangenhcit angehoren. Die Neubildungen 
vollzogen sicli nicht in einein Tage, um nun fUr immer un- 
veriinderlich zu bleiben. Genau so, wie der Lautwandel stetig 
fortschreitet, ist aucli das stetige Wachsen und Verfallen der 
Suffixc ein stets vorhandener Faktor in der Sprachgeschiclite. 
Manche Suffixe sterben nacli und nacli ab und werden nicht 
weiter zu Neubildungen verwandt; andere wiedcr wachsen an 
Bedeutung, und mit ihrer Hilfe werden fortwahrend neue 
Wtfrter gebildet. Solche Suflixe sind -er zur Bildung der 
nomina agentis, -atio zur Bildung abstrakter Substantiva. 
Andererseits hat das Suffix, das in Gebur-t, Fahr-t und Fahr-te 
crscheint und mit dem griechischen Θέ-τι-g, όάρ-σι-ς (§ 133) 
identisch ist, aufgehdrt, produktiv zu sein. Dasselbe war mit 
ihm in vorklassischer Zeit im Lateinischen geschehen, wo es 
in WOrtern wie mors, pars in versttimmclter, in Wortern 
wie vi-li-s, cu-ii-s u. s. w. in voller Form crscheint. Ersetzt 
wurde es hier durch -tion- wie in men-ti-o, co-ven-ti-o u. s. w.

£ 8 8 . Aufser den zwei erwiihnten Arten, neue Sub
stantiva zu bilden, niimlich erstens der Anfligung eines oder 
mehrer formativer SufHxe an die Wurzel und zweitens der 
Komposition entweder zweier Sttlmme oder zweier Kasus, die 
rait einander in syntaktischer Verbindung stelien, giebt es zwei 
wcitcre Arten, bei denen wir uns indessen nicht lange auf- 
zuhalten brauchen.

Die erste der beiden ist die Reduplikation. Obwohl diese 
vielleicht in alien idg. Spraehen crscheint, ist sie aus leicht 
begreiflichen GrUnden nie gewdhnlich. Sie tritt auf zur Her- 
vorbringung der Emphase. Kinder sagen ein grofses, grofses 
HatiSj um ein sehr grofses Haus zu bezeichnen. Solche 
Fonuen hat die Sprache gelegentlich aufgenommen und in

1 Paul, Princijricn der Sprachgeschiclite, S. 295. Vgl. aucli die 
ebenda S. 203 gegebene Erkl&rung fur die abnlich entetaudeneu Suf
fix e -mi**, -»ter, ding.

-  191 -
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raehr oder weniger vollkommener Gestalt erhalten in Wortern 
wie βόρ-βαρ-ο-ς, skt. bar-bar-a, lat. bal-b-u-$ clallend’ *. .

Die letzte Methode endlich, neue Worter zu bilden, ist 
die Verwendung des Ablauts. Sicherlich bezeichnet derselbe, 
mag nun sein Ursprung sein, welcher Art er will, u r s p r t i n g -  
l i c h  keine Bedeutungsverschiedenheit1 2, wurde aber in 
s p a t e r e r  Zeit zu diesem Zwecke benutzt, Worter von be- 
sondererForm nahmen auchVokale besonderer Ablautsstufe an. 
Maskulina wie λόγ-ο-ς beeinflussen den o-Vokal der Wurzel, 
Neutra wie γένος den e-Vokal, obgleieh es fur beide Regeln 
Ausnahmen giebt. Wenn diejenigen Sprachforscher recht 
haben, die den Ablaut aus der Wirkung des musikalischen 
Akzents erklaren (§ 92), so zeigt das Neuenglische eine merk- 
wUrdige Parallele dazu, indern es den exspiratorischen Akzent 
in ahnlicher Weise verwendet: vgl. die Substantiva progress, 
subject mit den Verben progress, subject und das Substantnr 
content mit dem Adjektiv content.

X V II. Einteilung der Nomina.

A. Wnrzelnomina.

2 ^ 9 .  Wurzelnomina sind Nomina, in denen die Kasus- 
suffixe direkt an die Wurzel treten (§ 24). Sie sind in keiner 
Sprache sehr zahlreich. Ein verhaltnism&fsig grofser Teil von 
ihnen scheint aus urindogermanischer Zeit bis auf uns herab 
ttberliefert zu sein. Das Lateinische hat selbst&ndig mehr 
Wurzelnomina entwickelt, als irgend eine der anderen Sprachen, 
mit Ausnahme etwa des Sanskrit. Teilvveise zeigen diese Bil- 
dungen Spuren des Ablauts, teil weise nicht3.

1 Die Reduplikation im Verbum Λνίϊά unten § 446 behandelt 
Averden.

2 Brugm., Grundr. II, § 7.
3 Man hiite sich vor dem Irrtum, als seien alle einsilbigen Nomina 

Wurzelnomina. Das ist keineswegs der Fall.
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a. Wurzelnomina ohne Ablaut:

„ &r· lat. ’ germ.
&λ-ς sal got. sabt, hd. S a ls1 *
ι-ς m s
μϋς mas ahd. mOs, nhd. Mans
ν(Αϋ-ς nfivem 2 mlid.wdwe, schweizerisch dial. Naue 

(beide lat. LehnwOrter)
l -ς sas ahd. sft, nhd. Sau.

* 6, Wurzelnomina mit Ablaut:
gr. lat. germ.

βον-ς (§ 181) bos (§ 63) ahd. kuo, nhd, Kuli 
πού-ς (dor. πώς) ρϋ-s got, fot-us, ahd. fuo%y nbd. Fufs
Zft -̂ςΐ 1ft1x Jov~is etc.) engl. Tu-es(day)y ahd. Zi-es-tac8 
Zfr v [ A01'  die-m I ‘Dienstag\

Zur Erklfirung des Ursprungs dieser Formen s. § 265, 
Anm. II.

B. Nomina mit formativen Sufflxen.

2 9 0 .  Nach dem, was wir jetzt wissen, kann die An* 
zahl der ursprtinglich gebrauchten formativen Suffixe nicht 
sehr grofs gewesen sein. Doch ist seit &1 tester Zeit ihre Zahl 
durch Kombinationen zweier oder mehrerer Suffixe bestilndig 
vennehrt worden: σοφ-ώ-τερ-ο-ς, lat. pos-fu-mns,' grac-il-cnt-os 
($ 286) u. s. w. Obwohl einige dieser Kombinationen noch 
in idg. Zeit entstanden sind, sind die meisten spftteren Ur
sprungs. Darum haben viele Formenreihen, die in einer 
Sprache belegt sind, in den Schwestersprachen keine Parallelen, 
und ihre Besprechung gehOrt eigentlich in die Spezialgramma- 
tik der betreffenden Einzelsprache.

1 Got -£ e* ahd. -r ist ein weitercs Suffix, daa viellcicht urspriingl. 
uuch dem Latcinischcn angehort hat, in dem Falle nfimlich, dafs sallo 
ein urspr. *8al‘d~o vortreten solltc.

8 Dieses urspr. Wurzclnomen ist im lat. Nominativ ηάν-is in die 
t-Deklination uhergegangen. tniv-cm =  ion. νή-α (<  *ηάψηι).

8 D. i. Tag des Ziu? denselhen Sinn hat Diemtag von einem 
Beinamcn des germ. Kriegsgottes mhd. Zio (altgerm. Tinas, agle. Tiw, 
anord. Tyr), der erhalten ist in einer lat.-germ. Inschrift in Mare 
Thingsu* (d. i. dcr Gott der Volksversammlungen u. Gerichte); fr&nk.- 
p&che. <Unge*tag >  Dienttag. Vgl. Kluge s. v. Dienstag,

O ile · ,  Grarmnatik. 13
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Von alien Suffixen ist -o- das gewohnlichste1; mit ihm 
oder den verschiedenen auf -o- endigenden Suffixen (-m o -wo-, 
-ro-, -ίο-, -wo-, -io-) sind die allermeisten Nomina gebildet. 
Ferner giebt es eine betrtichtliche Anzahl von -i- und -w- 
Stammen, aufserdem viele konsonantische Stamme, die auf 
-w-, -r- und endigen, auch solche auf dentale und gutturale 
Verschlufslaute, die an ihrer Stelle besprochen werden sollen 
(§§ 346-350).

Vergebliehe Mlihe wtirde es jetzt noeh sein, wollten wir 
die ursprtingliche Bedeutung der formativen Suffixe zu er- 
grtinden suchen. In den Einzelsprachen finden wir zwar fur 
gewisse Bedeutungen abgesonderte Suffixe, doch kommt es 
vor, dafs sie in verschiedenen Sprachen dem Sinne nach ver- 
schieden spezialisiert sind. Manche Suffixe scheinen tiber- 
haupt keine ausgesprochene Bedeutung in sich zu scliliefsen 
und werden in alien moglichen Beziehungen verwendet.

2 9 1 . Die ausgepragteste Bedeutung vielleicht hat das 
Suffix -a. In alien Sprachen, die irgend Spuren der urspriing- 
lichen Flexion bewahrt haben, bezeichnet es das Femininum. 
Bei Adjektiven bildet es gewohnlich die Feminina zu den 
maskulinen und neutralen -o-St&mmen; vgl. νέος, νέον, novus, 
novum, aber: νέα, nova.

Aus der weitgehenden Verwendung dieses Suffixes zur 
Bezeichnung des Femininums haben die meisten Grammatiker 
geschlossen, diese Verwendung sei ihm von Anfang an eigen- 
ttimlich gewesen. Neuerdings indessen hat Brugmann be- 
hauptet, das -a babe urspriinglich mit dem grammatischen Ge- 
schlecht gar nichts zu thun gehabt und sei nur deswegen 
sp&ter allgemein zu seinem speziellen Sinne gekommen, weil 
einige Worter, wie die idg. Bezeichnung fur cFrau’ *gnct, b6ot. 
βανά (§ 140) u. s. w. urspriinglich zufellig auf -0 auslauteten2. 
Dafs die ursprtingliche Bedeutung eines Suffixes vergessen

1 Da fast alle konsonantischen Stamme -o-Bildungen neben sich 
aufweisen, so ist die Theorie, dafs alle Stamme urspr. -o-Stamme 
waron, sehr glaubwurdig. Vgl. § 265, Anm. und § 344, Anm.

2 Techmers Zeitschrift IV, S. 100.
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und es in ganz verschiedenem Sinne und zu ganz vom ur- 
sprUnglichen abweichendem Zwecke verwandt werden kann, 
haben wir bereits gesehen (§ 283). Indessen beweist die ganz 
allgemeinc Verwendung des -<7,zur Bezeichnung des Femi- 
ninums, dafs dieses Suffix seit einer vor der Trennung der 
idg. Volker liegenden Zeit stets zu diesem Zwecke verwandt 
worden ist. Wei ter liinauf zu gelien, ist fUr unsere Aufgabe 
nutzlos, und durum brauchen wir uns um die Urbedeutung 
dieses wie aller anderen Suffixe liier nicht zu kUmmern.

* 9 * .  Die -f- und -w-Stamme weisen alle Geschlechter 
auf. Von den konsonantischen Stiimmen bildet das die nomina 
agentis charakterisierende Suffix -er- meist Maskulina; -en-, 
-ow- und -s kbnnen gleichfalls WOrter jeden Geschlecbts bilden, 
so dock, dafs besondere Stufen des Suffixes fiir besondere 
Genera spezialisiert sind. Sobald ein Substantivum adjektivisch 
oder in sonst einem Sinne gebraucht wird, den es ursprlmg- 
licli nicht besafs, ilndert es hllufig sein Geschlecht. So ent- 
stehen die femininen -o-Stiimme (§ 55). Dasselbe gilt von 
den Komposita. Ursprlinglich hatte ein komponiertes Sub- 
stantiv das Geschlecht seines letzten Komponenten. $odo- 
όάκτνίος war ursprlinglich Maskulinum und bedeutete ‘Rosen- 
finger*1; bei Homer htngegen ist es trotz seiner urspriing- 
lichen Kndung bereits Femininum mit der adjektivischen Be- 
dcutung ‘rosenfingrig’, da es als Beiwort zu ψΛς tritt. &νμο- 
βυρος ist gleichfalls eigentlich ein Substantivum und bedeutet 
‘Herznagcr’; sobald es aber zu einem neutralen Substantivum 
wie πϊ(μα tritt, nimmt es die Form ϊϊνμοβόρον an. Werden 
s-Stiimme in dieser Weise verwandt, so bilden sie neue 
Nominative und Akkusative. So ist zwar μένος ein Neutrum, 
doch haben wir von demselben Stamm einen mitnnlichen Namen 
Είμέη·ς und eine maskuline wie feminine Adjektivfonn εΐμενης, 
dazu ein Neutrum είμενές.

* 9 3 . W ie bereits bemerkt, gelien die -o-Formen mit 
den -d-Formcn Hand in Hand. Schon vor der Trennung der 
idg. Volker waren die -o-Formen zur Bildung maskuliner 
und neutraler Stiimme verwandt worden, wHhrend die -d-Formen

13*
1 Dclbruck, S. F. IV, S. 12 und Grdr. Sj/nt. § 198.
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die entsprechenden Feminina bezeichneten. Doch wurde dies 
rein grammatische Geschlechtssystem durch den Einflufs des 
naturlichen Geschleehts gestort oder auch durch den anderer 
Worter mit verwandter Bedeutung. τροφός ist eigentlich ein 
Wort mit maskuliner Form und wurde, da παιδαγωγός nicht 
alt ist, einem Erzieher beigelegt, wie ihn Achilles in Phonix 
besafs. In spateren Zeiten hingegen wird es zur Bezeichnung 
der Pflichten gebraucht, die meist Frauen ausuben, und wird 
darum Femininum, wahrend ein neues Maskulinum τροφεύς 
aufkommt. Daneben steht ein Femininum τροφή zur Be
zeichnung dessen, was die τροφός gewahrt. Zur Bezeichnung 
einer andern aus τροφή entspringenden Idee wird noch ein 
anderes Wort — τροφεΐον oder pi. τροφεία — gebildet zur Be
zeichnung der Gegenleistung des Zoglings ftir die τροφή. 
Dieses Neutrum wird durch Anhangung eines neuen Suffixes 
an das bereits vorhandene gebildet.

Manche -a- (im Griechischen meist -ta-) Stamme werden 
Maskulina und nehmen in diesem Falle im Griechischen meist 
das End-s an, indem sie gleichzeitig einen Genitiv auf -ou 
bilden: πολί-τη-ς, πολί-τον. Einige Stamme dieser Art bei 
Homer sind angeblich erstarrte Vokative1 * * * und haben darum 
kein End-$, z. B. ϊππότα  u. s. w. Im Lateinischen sind scriba, 
agricola u. a. Maskulina. Nur in ein paar Fallen erscheint hier 
altlateinisch ein schliefsendes wie in paricidas. Diese Worter 
sind, wie man annimmt, urspriinglich Abstrakta, werden dann 
zu Kollektiva, und endlich tritt Spezialisierung auf das Indi- 

f viduum ein. Vgl. unser Jugend, das anfangs, wie lat. juventus, 
engl. youth Abstraktum ist und dann wie jene zum Kollektiv 
spezialisiert wird: die Jugend unserer Stadt oder mores iuven- 
tutis bei Plaut.; ja  das Englische geht noch weiter und ge-

1 Dies ist Bmgmanns Ansicht (Curtius’ Studien IX, S. 259 ff.).
Schmidt hingegen (PluraJbildungen S. 400 ff.) versucht, aus ε ν ρ ν ο π α  Ζ ε υ ς

einen anderen Ursprung zu erweisen. Nach ilirn ware ε ν ρ ύ ο π α  cWeit-
auge5 ein neutrales Substantiv in Apposition zu Ζ ε υ ς  (vgl. die Ent-
stehung von lat. veins). Da nun ε ί ρ ύ ο π α  'unverandert beim Vokativ 
sowohl als beim Nom. und Akkusativ stelien konnte, wurden aucli 
echte Vokativformen Λνίβ μητίετα als Nominative gebraucht, und nacli 
derselben Analogic wurden neue Formen gebildet.



— 197 —

braucht a youth in dem Sinne von ‘ein junger Mann’1, πολί- 
τη-ς w&rc demnach erst Btirgerschaft (abstrakt), dann Biirger- 
schaft (kollektiv) und endlich der einzelne Burger.

2 9 4 .  Wcnn -d-SUimme zu Maskulinen und WOrter wie 
τροφός zu Femininen werden, so haben wir in ihnen oft Bei- 
spiele des Einflusses des natUrlichen auf das grammatische 
Geschlecht. φηγ-ός =  lat. fagus und andere Baumnamen hin- 
gegen sind aus einem anderen Grunde weiblichen Geschlechts: 
die Gattungebezeichnungcn ftir ‘Baum’, όρν-ς und arbos} sind 
Feminina, und daher kommt es, dafs die Bezeichnungen der 
Arten sich diesen in Bezug auf das Genus anschliefsen 2: da- 
her nun die Regel, dafs unabh&ngig vom Charakter des 
Suffixes alle Baumnamen im Griechischen und Lateinischen 
Feminina sind (§ 55).

Jetzt aber steben wir einer schwierigen Frage gegenubcr: 
wie kommt es, dafs die Gattungsbezeichnung Baum Femini- 
num ist ? Warum ist nicht jedes — scheinbar — natttrlich ge- 
schlechtslose Ding auch grammatiseh geseblechtslos ? Bis jetzt ist 
es noch nicht gelungen, darauf eine befriedigende Antwort zu 
geben. Die iilteren Sprachforscher beriefen sich auf die Ten- 
denz des Naturmenscben, alles zu personifizieren, die einige 
der grdfsten neueren Gelehrten in Abrede stellen 8. Sicherlich 
aber sind derartige Tendenzen vorhanden: das ersehen wir 
am besten aus dem Englischen, in dem sonst fast alle 
WOrter zu Neutra geworden sind. Die Seeleute gebrauchen 
she (‘sie’), wenn sie von ihrem Schiffe sprechen, nicht it (‘es’); 
und wenn es sich besttitigen sollte, dafs die Ideen des Natur- 
menschen sich zu denen des Kulturmenschen verhalten, wie 
die des Kindes zu den Gedanken des Mannes, so dUrften wir 
uns Uber solche Personifikationsbestrebungen gar nicht sehr 
verwundern. Denn fUr das Kind ist alles belebt und verdient 
nacli seiner Auffassung gleicli ihm Lohn oder Strafe.

1 In Nordbfthmen liorte ich von einem Dorfwirt die Bezeichnuug 
Studium fur einen Studentcn. (Anm. d. Obers.)

8 Im Griecliischen nchliefet sich nach Dclbruck die Genusbezeicb- 
nung der tSpczieebezeicbnung an, S. F. IV, S. G. Jetzt spricht sich Dcl- 
briick zweifelhafter aus (Grundr. Syntax § 3).

* Z. B. Brugmann in Tcchmere Zeitschrifl IV, 100 ff.
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Die beiden genannten Griinde, n&mlich erstens der 
Einflufs des natiirlichen Geschlechts und zweitens der Ein
flufs des Geschlechtes verwandter Worter, werden zwar sehr 
viele, aber langst nicht alle Fragen losen, die sich an das 
grammatische Geschlecht knupfen. Warum οίκος und vicus 
ebenso wie griech. δόμος Maskulina sind, wllhrend lat. domus 
Femininum ist, wissen wir nicht. Selbst wenn wir den Ge- 
schlechtswechsel dem Einflufs der Analogie zuschreiben, ist es 
nicht leicht, das Muster nachzuweisen, dessen Nachahmung 
den Wandel veranlafst hat.

G e n u s .

2 9 5 ,  Das idg. Nomen wird als solches charakterisiert 
durch den Besitz besonderer Mittel zur Bezeichnung des 
Genus, Numerus und Kasus. Es ist aber nicht notwendig, 
dafs die bestimmten Unterscheidungsmerkmale aller immer in 
demselben Worte zugleich vorhanden sind.

In -o-St&mmen bezeichnet das Nominativsuffix -s im all- 
gemeinen ein Maskulinum, bisweilen auch ein Femininum; ein 
-m (gr. >> v) im Nominativ hingegen charakterisiert das 
Neutrum. Das -s am Ende des Nominativs eines -i- oder -w- 
Stammes besagt, dafs das Wort entweder mSlnnlichen oder 
weiblichen Geschlechts ist, die Abwesenheit jeglichen Kasus- 
suffixes aber deutet immer das Neutrum an. Die (§ 291) 
und -i- (-Zc-)-Stamme sind in den idg. Sprachen gewohnlich 
Feminina und haben ursprUnglich im Singular kein Nominativ
suffix. Die auf Nasale und Liquiden endigenden Stamme 
haben in der Regel im Nominativ kein -s-Suffix, ganz gleich- 
gliltig, welches Geschlechts sie sind. Das Neutrum wird in 
ihnen gewohnlich durch das Erscheinen des Stammsuffixes 
in seiner schw&chsten Form als lange oder kurze nasalis oder 
liquida sonans angedeutet; vgl. τέρ-μα, lat. termen (Neutrum) 
mit τέρ-μων, lat. ter-mo (Maskulinum); ήπαρ, iecur (f) *, σκώρ 
(f?)} calcar mit πατήρ, pater, δώτωρ, dotor u. s. w. Die neu- 1

1 Die Sanskritform yalert mag, wie einige Grelehrte behaupten, ein 
weiteres Suffix 4  haben. Ist das 4 ursprunglich, so gehen ήπαρ, iec-wr 
auf iefjft zuriick. liber [die Frage der langen sonant. Nasaie u. s. w. 
vgl. § 158, Anm. 3.
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tralen -s-Stttmme enden auf -ος, -eg oder -ας (ψευδός, ψευδές, 
γέρας), lat. -os (-us) oder -is (gen. -eris)\ bei denen auf -is ist 
indcssen in der Regel schon vorhistorisch Geschlechtswechsel 
eingetreten, wtthrcnd Parallelstiimme zu griechiscliem -ες ver- 
echwunden sind. So sind vollstiindig erlialten nur die Worter 
vom Typus gen-us. Die Maskulina und Feminina der s-St&mme 
erscheinen im Grieehisehen als -ως und -ης (αιδώς, ενγεν-ής), 
im Lateinischen als -ds oder -or (honos oder honor, arhos oder 
arbor). Eine Parallelform zum grieehisehen -ης ist nur er- 
halten in de-gcncr. Die Mutast&mme, mit Ausnahme derer 
auf -fit-1, bezeichnen das Maskulinum und Femininum durch 
HinzufUgung eines -s; neutralen StUmmen fehlt ein Suffix, 
indem der Staimnauslaut oder ein Teil desselben gleich- 
falls versclnvindet, wenn es die Lautgesetze erfordern (vgl. 
γάλα mit γάλαχτ-ος, lac mit lact-is).

N u m e r u  s.
2 9 6 .  Die idg. Ursprache unterschied drei Numeri, den 

Singular nUmlich, den Dual und den Plural. Die verschiede- 
nen Numeri des Nomens werden durch besondere Suffixe be- 
zeichnet ( vgl. § 34).

Einige Arten der Substantiva, wie Abstrakta, Kollektiva 
und StofFnamen, sollten eigentlich nur im Singular vorkommen: 
aber in alien Spraehen linden sie sich hilufig im Plural. So 
sprechen wir nicht nur von Bier und Wein, sondern von 
Biercn und Weinen. indem wir damit verschiedene Sorten des 
betreffenden Stoftes meinen. Auch im Lateinischen finden 
sieh darum Plurale wie vina. carnes; veriiates und avaritiae2.

2 9 7 . Von anderen Wortern sollte man wieder erwarten, 
dafs sie nur im Dual auftrilten, gerade so wie δέω, άμφω. 
Dennoch werden sie hftufig im Plural gebraueht. Man kann 
sogar zu der Annahme kommen, dafs der Dual weiter nichts ist, 
als die Spezialisierung einer der vielen ursprttnglichen Plural- 
bildungen. Sei dem nun, wie ihm wolie; soviel steht wohl 
feet, dafs der iilteste historische Gebrauch des Duals, den wir 
nachweisen ktinnen, der ist, Dinge zu bezeichnen, die aus

1 S. § 306, Anm.
3 S. Draeger, lfistor. Syntax der lat. Spraclie 3, §§ 4 —8.
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natiirlichen Grtinden paarweise vorhanden sind, wie Augen, 
Ohren, Hande, oder die paarweise gebraucht werden, wie 
die bciden Pferde am Wagen. Spater wurde der Dual zur Be- 
zeichnung der Kombination zweier beliebiger Dinge verwandt. 
Im ersten Sinne ist seine Anwendung von der des Plurals 
scharf geschieden; sobald man aber begann, den Dual auf 
zwei beliebige Dinge anzuwenden ohne Riicksicht auf ihr 
naturlich paarweises Vorhandensein und infolgedessen ohne 
nachdruckliche Betonung der Dualitatsidee, sank sie zum gram- 
matischen Luxus herab. Es hat keinen Sinn mehr, den Dual 
vom Plural zu scheiden, und darum stirbt jener schnell aus.

Betrachtet man zwei Dinge als ein Paar, so kann man 
dieses als eine Einheit auffassen und ihm ein Verbum im 
Singular beigeben, obgleich diese Konstruktion nicht eben 
sehr gewohnlich ist. Es verdient bemerkt zu werden, dafs 
der Dual im Griechischen selten ohne δύω vorkommt, aufser 
wenn die Gegenstande, von denen die Rede ist, naturlich oder 
kiinstlich ein Paar bilden1, und ebenso verhalt es sich mit 
dem Gebrauch des Duals im vedischen Sanskrit.

Im Lateinischen sind duo und ambo  ̂ die einzigen er- 
haltenen Dualformen, und beide werden in den obliquen 
Kasus wie Plurale flektiert.

2 0 8 .  Beim Gebrauch des Plurals ist am meisten die 
Thatsache zu beach ten, dafs im Griechischen dem neutrum 
pluralis eines Nomen gewohnlich das Verbum im Singular 
folgt. Der Grund hierfur ist, dafs Dinge, die eine Klasse 

' oder Gruppe fur sich bilden, als Einheit behandelt werden 
konrien. In historischer Zeit aber werden sie nur dann so be
handelt, wenn die betreffenden Worter Neutra sind, ob- 
wohl man vermuten darf, dafs alle Pluralformen urspriinglich 
Kollektiva waren. Eine geistreiche Theorie ist neuerdings 
wiederholt worden2 *, die zu beweisen sucht, dafs der neutrale 
nom. plur. tiberhaupt keine echte Pluralbildung, sondern nur 
eine kollektive Singularbildung ist. Ein anderer Gelehrter8 
meint, dafs uberall da, wo im Homer eine verbale Pluralform

1 Vgi. Monro, H. GΛ § 173.
, 2 Yon Joh. Schmidt, Pluralbilchmgen, S. 1 if.

8 J. Wackernagel, K. Z . XXX, S. 308.
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mit einem nom. plur. neutr. in Verbindung steht, eine spatere 
Korruptel vorliege. Nach seiner Theorie war die ursprungliche 
Lesart E. II , 135 σπάρτα  λ ίλ ν τ α ι , niclit σπά ρτα  λέλνντα ι. 
Dae Umgekelirte, die Verbindung eines Verbums im Singular 
mit einem mitnnlichen oder weiblichen Substantiv im Plural, 
gewdhnlich schema Pindaricum genannt, ist ganz anders zu 
erklilren. Hier stelit das Verbum stets v o r dem Subjekt. 
Folglich iinderte der Schreiber oder Sprecher seine Absicht in 
Bezug auf die Form seines Satzes, withrend er ihn schrieb 
oder spracli, und darum die unlogische Folge eines Nomens 
im Plural auf ein Verbum im Singular.

2 9 9 .  Die Theorie, die den nom. plur. neutr. als eine 
kollektive Singularform erkl&rt, wird nieht nur durch die 
eben besprochene syntaktische Eigenttimlichkeit des Grie- 
chischen gestlitzt, sondern aucli durch die Thatsache, dafs zu 
einem maskulinen und femininen Singular liauiig ein neutraler 
Plural gebildet wird: ο σ ίτος , aber τά  σϊτα , η y.ekev&og^ aber 
{horn.) νγρά ν.έ?>εν&α; locus, aber loca. sibilus, aber sibila1 u. s. w., 
wahrend kaum ein maskuliner oder femininer Plural zu einein 
neutralen Singular belegt sein dtirfte. Verschiedene Gelehrte 
haben aucli schon darauf hingewiesen, dafs, wenn in dem- 
selben Worte ein maskuliner oder femininer und ein neutraler 
Plural vorkommen, der neutrale im allgemeinen eine kollek
tive Bedeutung hat2. Da die personlichen Pronomina des 
Plurals ursprUnglich singular flektiert wurden und erst spilter 
plurale Flexion annahmen (§ 327), so behauptet man, der 
ursprUnglichc Genitiv von juga (§ 317) sei *jug<ls, niclit *jugftm 
gewesen, babe aber spater die Flexion der Maskulina an- 
gcnommen, weil die Maskulina und Neutra in den raeisten 
Kasus mit einander in den Ubrigen Numeri ttbereinstimmten. 
Da nun das Neutrum in den anderen Numeri ftir den Nominativ 
und Akkusativ dieselbe Form hat, so wurde die ursprUng- 
liche Nominativform juga . die nur diesem Kasus zuknm,

* Sclnnidt, Plurnlb. S. 5.
* Vgl. damit den Vorgang, der bei dem Obcrgang des Lat. in 

die roman. Sprachcn eingetreten ist. Da im Lat. der nom. und ace. 
pi. neutr. formell mit dem nom. sg. fern, zusammenfielen, wurden neu
trale Nomina, deren Plural kollektive Bedeutung besafs, Feminina; 
folium (Blatt*f folia <Laub\ aber folii und foliac ‘Blatter*.
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auch auf den Akkusativ iibertragen. Eine dritte Beweis- 
fuhrung sttitzt sich darauf, dafs viele Sprachen wirklich statt 
neutraler Plurale kollektive Singulare verwenden. Homer 
gebraucht πρόβασις statt πρόβατα (Od. Π, 75), Herodot &ερα- 
πηίη flir θεράποντες (V, 21). Lateinisch steht juveniles, deutsch 
Jugend fur juvenes und junge Leute (§ 293), und dasselbe zeigt 
sich in anderen idg. Sprachen. Viertens sttitzt diese Ansicht 
die Thatsache, dafs in derselben Sprache dasselbe Wort oft 
eine feminine und neutrale Form besitzt, oder das von ver- 
wandten Sprachen die eine den plur. neutr., die andere den 
sing. fern, zeigt. So finden wir δρέπανον neben δρεπάνηy 
νενρον neben νενρη, homer, τα ηνία, aber att. η ηνία, plur. 
ηνίαι, φνλον, aber (nachhom.) φυλή; im Lateinischen caemen- 
tum und caementa, labium und labea; ahd. nama n., aber aengl. 
nam f., asachs. gi-lagu n. plur., aber aengl. lagu f. sing. cGesetz\ 
Ftinftens ftihrt man an, dafs haufig ein Plural im Pradikat 
steht, wo es sich um einen einzigen Gegenstand handelt, wie 
z. B. im homerischen δώρα δε τοι δώσω καλόν θρόνον, αφ&ι- 
τον αϊεί7 χρίχιεον (iZ. XIV, 238); κείνος άνηρ . . .  αν&τ κυνών 
μέλπη&ρα γένοιτο (11 XIII, 233); lat. nemo me lacrumis decoretr 
neque funera fletu faxit (Grabschrift des Ennius); per clipeum 
Vulcani, dona parentis ( Verg. Aen, VIII, 729). Vgl. den 
haufigen Gebrauch von colla, guttura, ora, pectora, wo nur 
έίη Gegenstand der Art gemeint ist. Sechstens endlich werden 
diese Kollektiva auf individuelle Glieder der Klasse ange- 
wandt, weil sie urspriinglich die Natur oder das Charakte' 

' ristikum bezeichnen, das alle Glieder derselben Klasse ge- 
meinsam haben. συγγένεια bezeichnet urspriinglich die cVer- 
wandtschaft" (abstrakt), spater die Gesamtheit der Verwandten, 
die cVerwandtschaft’ in kollektivem Sinne, endlich ein indi- 
viduelles Glied dieser Verwandtschaft (Eur. Orest 733); 
ebenso verhalt es sich mit lat. custodia (Ovid. Met VIU, 684). 
Ahd. stuota heifst lHerde von Pferden’, daraus entwickelte 
sich Stufe im heutigen Sinne, und Frauenzimmer, eigentlich 
=  γυναικείοι', wurde erst zum Kollektivum =  cFrauen5 und 
nahm seit dem 17. Jahrhundert die Bedeutung cFrau" an1.

1 Schmidt, P lu r a lb S. 25.
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Heute ist die Spezialisierung noch weiter gegangen, und wir 
bezeichnen mit dem Worte nur noch ein Weib niederer Art,

N o m i n a 1 k a s u s.
300. Im Idg. besafs das Nomen mindestens sieben 

Kasus: Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Ablativ, Dativ, Lokativ 
und Instrumental. Einige Gelehrte haben im Instrumental 
Spuren der Verschmelzung zweier urspr. getrennter Kasus, 
des eigentliclien Instrumentals und eines Komitativs oder 
Soziativs, entdeckcn wollen. Indessen ist das Vorhandensein 
einer derartigen urspr. Scheidung sehr zweifelhaft, und jede 
beobachtete Bedeutungsverschiedcnheit kann man der That- 
sache zuschreiben, dafs man in der Regel von unbelebten 
GegenstHnden als von Instrumenten, von belebten als Helfern 
und Begleitern sprechen wird.

301. Die Beziehungen aber, die diese sieben Kasus 
ausdrticken, sind nicht allc die, die man durch Kasus aus- 
drUcken kann. Einige Sprachen, z. B. das Finnische, haben 
darum eine viel grftfsere Anzahl von Kasus und kbnnen 
durch sie mit grOfserer Bestimmtheit Beziehungen ausdriicken, 
als es mit Hilfe der sieben indogermanischen Kasus meglich 
ist, die z. B. ein ‘Ruhen in* nicht von einem ‘Ruben au f\ 
eine ‘Bewegung im* nicht von einer ‘Bewegung -auf—hin’, eine 
‘Bewegung von—her’ von einer‘Bewegung aus—heraus’ unter- 
scheiden kbnnen, alles Begriflfe, die das vollsttlndigere finnische 
Kasussystem unterscheidet.

3 0 £ .  Bei der Angabe der Kasus haben wir den Vokativ 
nicht mit erwiihnt. Unter den Nominalformen, namentlich 
denen der -o-StHmme, nimmt der Vokativ des Singulars 
eine abgesonderte Stelle ein, genau so wie der Imperativ 
des Singulars eine abgesonderte Stelle namentlich bei den 
o-Verben einnimmt. λύγε im Nomen und λέγε im Verbum 
sind einfach Stammformcn, denen alles mangel t, wodurch sie 
sich zu einem Formenparadigma stellen liefsen. Keines hat 
aufscr dem Stammsuffix ein Suffix; λόγε zeigt nichts, was eine 
Kasuebeziehung, λέγε nichts, was eine Person im Verbum 
ausdriicken konnte. In einigen StUmmen, und stets im Neu train, 
trittder Nominativ fllr den Vokativ des Singulars ein; im Plural 
hingegen vertritt der Nominativ den Vokativ in alien Stttmmen.
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303. Die Kasus bestanden urspriinglich in alien drei 
Numeri, im Singular, Plural und Dual. Im Dual und Plural 
aber fand man vermutlich getrennte Formen fur alle Kasus 
nicht fur notig. Gewifs Avar dies der Fall fur den dat. 
und abl. plur. Die Dualforraen sind in den Einzelsprachen 
so verschieden, und das ganze System zerfallt bereits in 
friihester historischer Zeit so stark, dafs eine sichere Re- 
konstruktion des Dualparadigmas unmoglich ist, bis auf die 
Formen, die ohne Unterschied fur Nominativ, Akkusativ und 
Vokativ standen. Im Singular existieren fur die einzelnen 
Kasus besondere Endungen. Doch zeigt sich in alien Stammen 
mit Ausnahme der -0-Stamme seit iiltester Zeit nur e ine  
Form fur Genitiv und Ablativ. Auf Nasale, Liquiden, -c7* 
oder -7- (-/£-) auslautende St&mme haben keine Kasusendung 
fur den Nominativ, der in den maskulinen oder femininen 
Formen der Nasal- oder Liquida- und in den -7- (-ze-)Stammen 
durch eine versckiedene Ablautsstufe im Stammsuffix (§ 354 ff.) 
bezeichnet Avird. Neutrale Stamme mit Ausnahme der -o-Stamme 
haben im nom., voc. und acc. sg. kein Suffix: sie zeigen bei 
alien neutralen Stammen dieselbe Form. Bei den -o-Stammen 
hat der nom. sg. neutr. dieselbe Form, Avie der acc. sg. masc. 
{Argl. ζνγυ-ν, jugu-m und οίκο-r, vicu-m): ob etAva zvvischen 
beiden urspriinglich eineBedeutungsverwandtschaft bestand, das 
zu ermitteln bleibt zuklinftiger Untersuchung noch vorbehalten.

304. liber die Entstehung der Kasussuffixe in den idg. 
Sprachen Avissen Avir nichts. Sie bilden seit der altesten histo-

' rischen Zeit einen integrierenden Bestandteil der Nominalform 
und liegen darum aufserhalb des Bereichs der Spraclwvissen- 
schaft. Viele Theorien versuchen die Frage zu beantworten, 
meist durch Analogieschllisse aus dem Leben anderer Sprachen, 
in denen sich das Nomen heute noch in einem primitiveren 
EntAvickelungszustand befindet. Einige Gelehrte treten fur 
pronominalen, andere flir postpositionalen Ursprung der 
Suffixe ein. Die ganze Frage ist zu spekulativ, als dais Avir 
sie hier untersuchen konnten. Es genlige der Hinweis, dafs 
die Untersuchung zum grofsen Teil a priori gefiihrt Averden 
mufs und darum ihre Resultate sehr unsicher sind; Avahr- 
scheinlich aber ist das NoininatiArsuffix deiktisch oder pro-

•j
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nominal. Dasselbe kann man, obwohl mit grofserer Bedenk- 
lichkeit, vora Akkusativsuffix sagen, wtthrend es in den anderen 
Fallen wahrscheinlicher ist, dais die Kasussuffixe irgend welche 
ortliche Beziehungen ausdrttckende Postpositionen waren. 
Man teilt die Kasus gewohnlich in zwei Gruppen, in gram- 
matische and loJcalc. Zur letzten Gruppe gehoren der Ablativ 
und der Lokativ, die deutlick eine lokale Bedeutung zeigen. 
Zu den ersteren rechnet man Kasus wie den Genitiv und 
den Dativ, in denen die lokale Bedeutung, wenn sie je  vor- 
handen war, im Laufe der Zeit verdunkelt worden ist. Doch 
liilft die Bezeichnung eines Kasus als ‘grammatisch5 niclit, 
seine Geschichte aufzukldren, und alles, was wir Uber die 
Sprache wissen, deutet darauf bin, dafs tiberall die allgemeinen 
Anwendungen, die man mit diesem unbestimmten Ausdruck 
bezeichnet, sich aller Wahrscheinlichkeit naeh aus frtiherem 
einfachen und konkreten lokalen Gebrauch entwickelt haben 1.

3 0 5 .  In der sptiteren Geschichte der Einzelsprachen 
herrscht die best&ndige Tendenz, die Zahl der Kasusformen 
zu verringern. Dieses Bestreben kann verschiedene Ursaehen 
haben:

1. p h o n e t i s c h e ,  z. B. wenn -d/s, das Suffix des instr. 
plur. der -o-Stamme, im Griechischeu mit dem des 
Locative *ois(i) (οΐ'χοις — olxo/ot) zusammenfkllt, oder 
wenn im Lateinischen der abl. sing, der -o-Stiimme 
durch den Abfall seines auslautenden -d- mit dem In
strumental zusammenfhllt (vicod und vial) ;

1 Vgl. Whitney (Transactions of Uie American Philological Asso
ciation XIII, S. 92): ‘Em ursprunglich grammatischer Kasus oder cine 
grammatische Form irgend welcher Art ist ein Ding, das in der 
Sprache niclit existiert.* Derselbc Gelelirte sagt in ciner Rczension 
von Delbrucks Altind. Syntax (A. /. P. XIII, 285). ‘Von eincm ursprungl. 
grammatischcu Kasus sprechcn heifst einfach bekennen, dafs sein 
Urcharaktcr aufecrlialb unserer Erkcnutnissphfirc liegt, und es ware 
besser, das Kekenntnis in diese Form zu kleiden. Denn glcich im An- 
fang cinen solchen Wert postulieren heifst alles leugnen, was wir von 
der Geschichte. der Sprache wissen, die uns zeigt, dafs allc Formcn 
mit ctwas Matcriellcm, Sinnlichem, Grcifbarem beginnen . . . .  Eine 
solche Erklftrung verriit einfach eine falsche iSprackphilosophie.'
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2. s y n t a k t i s c h e ,  wenn ein Kasus das Bereich seines 
Gebrauchs auf Kosten eines andern ausdehnt. Solclie 
Gebrauchserweiterungen sind analogiseher Art. Die 
Beantwortung der Frage ist oft sehr zweifelhaft, 
wo das rechtmOfsige Bereich eines Kasus endet. Aus 
irgend einem Grunde wird ein Kasus in dera zweifel- 
haften Gebiet machtiger, als der andere, und von da 
ab dringt er schrittweise in das Gebiet seines besiegten 
Gegners vor. Die Vermischung zwischen der Ruhe auf 
einem Gegenstand und der Bewegung nach ihm ist 
weit verbreitet; w&hrend wir an einem Orte zusammen- 
Jcommen, sagt der Lateiner convenimus in locum.

Die Kasus konnten nur sehr im allgemeinen Ver- 
bindungen ausdriicken. Daraus entstand das Bedurfnis 
nach und die Entstehung von Adverbien, die die Kasus 
begleiten, um ihren Sinn zu spezialisieren. Diese Ad
verbien, die wir jetzt Prapositionen nennen, werden 
mit der Zeit die bestandigen Begleiter einiger Kasus; 
und ist das einmal geschehen, so wachst fortwahrend 
das Bestreben, den wichtigsten Sinnesinhalt nicht in der 
Kasusendung, sondern in der Proposition zu suchen.

3. Eine dritte Ursache kann in dem weniger haufigen Ge- 
brauch mancher Kasus gesehen werden. Die kleinere 
Anzahl gesonderter Formen fur den Pluralgebrauch, 
sowie die im Vergleich mit den Singularformen gesteigerte 
Tendenz der Pluralformen, sich zu vermischen, scheint 
der Thatsache beigemessen werden zu mussen, dais die 
Pluralformen weniger haufig gebraucht und auch darum 
weniger haufig verwendet werden, als die Singularformen. 
Der Dual wird seltener angewendet, als jeder der beiden 
anderen Numeri; darum sind auch seine Formen in 
tieferen Verfall geraten.

Die folgende Tabelle wird den Grad und die Art 
der Vermischung zeigen, der in alteser Zeit die urspr. 
Kasus im Lateinischen, Griechischen und Germanischen 
verfallen sind1.

1 Vgl, Hiibschmann, KasusJekre, S. 87.



Idg. Dat. Lok. Instr. Abl. Gen.

Lat. Dat. Abl. Gen.1

Gr. Dat. (Lok.) Gen.

Germ. Dat. Gen.

X V III. Kasussuffixe.

A. Im Singular.

3 0 6 .  I. a. Auf -0-, -i- (-ei-, § 365 ff.), -u- (-eu-) oder 
auf Muta ausgehende Stttmme und vielleiclit auch alle Wurzel- 
wflrter bilden urspr. den nom.^sg. der Maskulin- und Feminin* 
forraen auf s :  ο/κο-ς vicu-s, ο ι-g ovi-s ι]όι'~ς m anu-s β α σ ιλεύ ·ς , 
&ωραξ a u d a x , ι - ς  v i s  u. s. w. Alle andern liaben nur das 
Stammeuffix. Wenn -fl-Stilmmc im Griechischen Maskulina 
wcrden, fiigen sie ein ^ a n :  νεανίας  u. s. w. (§ 293). Auch 
im Lateinischen giebt cs dafUr ein paar Beispiele ( p a r ic id a s  
u. H). In Stttmmcn, die auf Nasale und Liquiden ausgingen, 
wurden diese, wie es scheint, stets ausgestofsen, oder es 
bildeten eicli Doppelformen mit oder ohne auslautende Nasalis 
oder Liquids, deren Gebrauch von der Satzphonetik abhing 
(vgl, § 235 ff.). Vgl. τέρμω ν mit lat. term o; skt. ένα mit %νων, 
ekt. p ith  mit π α τή ρ , lat. p a te r . Die verlttngerte starke Form 
eteht regelmnfeig ale Nominativ solcher Stttmme (vgl. π α τή ρ  
mit π α τέρ-α  u. s. w.).

b. Die -o-Stttmme bilden ihr Neutrum durcli ein an- 
tretendee jg t  (gr. -r, § 148): ζνγύ -ν  lat. ju gu -m . Bei alien 
anderen Stttmmen hat dae Neutrum kein Suffix, aber das

1 In den -0- und d*St&mmen durcli den Lokativ vertreten.
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Stammsuffix erscheint in schwacher Form, wenn es uberhaupt 
Ablaut h a t1.

3 0 7 .  II. Der Vokativ ist urspr. eine Stammform (§ 302). 
Darum hat der eigentliche Vokativ kein Kasussuffix: οίκε, 
πόλι, Ιχ&ν, ανα «  *ανακτ), Ζεΐ\ In Stammen ohne Nominativ- 
suffix hat der Vokativ eine vom Nominativ verschiedene Ab- 
lautsstufe: νύμφη (-a) Vok. ννμφά (Homer); πατήρ Vok. 
πατερ, δαίμων Vok. δαΐμον. Das Lateinische hat in alien 
aufser den -o-Stammen die Vokativformen durch die des 
Nominativs ersetzt, oder die Formen sind lautlich zu- 
sammengefallen.

Die Neutra haben keinen vom Nominativ verschiedenen 
Vokativ.

3 0 8 .  III. Das Akkusativsuffix ist-w, sonantisch nach 
Konsonant (ped-m), konsonantisch nach Sonant {*uoifco-m)2. 
So griech. ο/κο-r, oVr, ηδν-ν, i-v, &εα-ν, πότνια-ν (urspr. -I- 
(-ie-) Stamm; vgl. § 374); lat. vicu-m, securi-m, manu-m, vi-m, 
dea-m, luxurie-m (-/-Stamm), in denen uberall konsonantisches 
-m(-v) erscheint. Auf der andern Seite zeigt sich ein Laut, 
der auf sonantisches -m zuruckgeht: πατέρ-α, ποιμέν-α, αιδώ 
«  *αΙδόσ-α), #ωρακ-α, φέροντ-α; lat. patr-em, homin-emr 
arbor-em, audac-em, ferent-em.

Im Neutrum ist der Akkusativ gleich dem Nominativ.
3 0 9 .  IV. Das Genitivsuffix erscheint als -es, -os, -s 

mit Ablaut. Ablautsfahige Konsonantenstamme erscheinen im 
Genitiv in schwacher Form. Das Suffix_der -o-Stamme ist 
-os-io (-es-io), offenbar das Suffix der anderen Stamme mit Zuwachs 
durch ein pronominales Element -ioB. Wie es scheint, fand 
in den -a- und -1- (-/V)Stammen zwischen Stamm und Suffix

1 Bei Wortern jeden Geschlechts zeigen die Endungen Laut- 
wandel nach den gewohnlichen Lautgesetzen: άναξ <  *άνακτ-ς, lat. 
rex <  *reg-s. Gr. φέρων, das einem *bheront-s entspricht und lautgesetz- 
lich *qiQovg heifsen sollte (vgl. οδούς <  *odont-) ist noch nicht be- 
friedigend erklart (vgl. § 362). Dasselbe gilt von den Neutra: γάλα 
<  *γαλακτ, lat. lac <  *lact(e).

2 Das ist praktisch richtig. Zweifelsohne behielt *pedm urspriing- 
lich konsonantisches -m, wenn das folgende Wort sonantisch anlautete 
die Einzelsprachen behielten aber die Doppelformen nicht bei.

3 Hirt, Idg. Forschungen II, S. 130 ff.
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Kontraktion statt; sonst ware die Akzentverschiedenheit 
zwischen τιμή, οργνια im Nominativ und τιμής, δργνιας im 
Genitiv schwer zu erklarenl. Im Griechischen trat in spaterer 
Zeit die -og-Forra in alien konsonantischeri Stammen mit Eim 
schlufs der Wurzelwdrter wie πονς, Ζενς u. s. w. ein: πατρ-ός, 
ποιμέν-ος, ποδ-ός u. 8. w. ·ς erscheint in der singularen 
Genitivform deg- «  * δεμ-ς) in δεα-πότης ‘Hausherr’. Wie 
im Griechischen «og, so wird im Lateinischen -es, das laut- 
gesetzlich (§ 161) zu j^ w ird , in alien Konsonan ten stammen 
verallgemeinert. In alten Inschriften finden sich einige wenige 
Spuren des Suffixes -os, z. B. in Vencr-us u. a. Das im 
Griechischen rait -η (-6) kontrahierte Kasussuffix ist ver- 
mutlich -es; ware es -os, so mtifsten wir als Genitivendung 
nicht -ης (-ΰς), sondern -ως erwarten. -s ist das Suffix in 
lat. ovi-s, m am s  u. s. w.; doch liegt in ovis offenbar eine 
Vermischung mit -is statt eines friiheren -es vor, da, wie es 
scheint, die urspr.Genitivformen der -i- and -u-Stamme auf -eis 
{-ois), -eu-s (OH-s) oder auf -j-es (-i-os), -u-es (^i-os) auslauteten 2 * 4. 
m am s  stellt vielleicht ein alteres *manou-s dar, sei es als 
urspr. Form, sei es als den lat. lautgesetzlichen Vertreter 
eines urspr. *maneiis° (§ 178). Starke Stainmformen er- 
seheinen auch im Griechischen: ήδέ-ος «  *ιβ£^-ος), hom. 
βααιλ^ί^β)~ος, att. mit Quantitatsmetathese βασιλίως, ion. 
βασιλέος; πυ?Αθς (Trag.) u. s. w. <  *πολει-ος*.

Im LateinTsehen ist der urspr. Genitiv der -ο-, -Ά- und 
-i- (-if!-) Stiimme verschwunden. Von -os-jo hndet sich keine 
Spur mehr; -ns findet sich in pater familias u. a. Die Genetiv- 
endung -i der -o-Stamme im Lateinischen ist wahrscheinlich 
die alte Lokativendung. vici entspricht daher entweder οΐχει, 
der Nebcnform von οίκοι, oder diesem selbst ($ 176). Das

1 Hirt, ld{f. Forschumjcn I, S. 11. Nach Stroitbcrgs Erkliirung 
(vgl. $ 271 Anm.l war die urspr. Endung -mo.

* Brugmann, Orundr. II, § 231 f.
8 Die Ainialime der -«/-Form ist fur keine idg. Spraehe notig; mit 

•οι/· lasMon sich alh* vorkornmendon Formen erklaren.
4 Das att. πόλκας «  πόληος) scheint naeh Analogic von βααιλέως 

gebildet zu sein, die auch die trag. Form παλιός vor der Kontraktion 
zu *πολονς bewahrt zu haben scheint. Brugm., Grundr. II, § 231c.

OUes, Gr&mmfttik.
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-ae der -α-Stamme steht wohl fur das alte zweisilbige, noch 
bei den Dichtern erhaltene -m (Romm u. a.), das, naeh Ana- 
logie des -% in den -o-Stammen gebildet, zuerst in den Maskulina 
auf -a (scriba u. s. w.) aufgetreten sein mag1. Die Genitive 
der -2-Stamme, wie luxuriei u. s. w., sind gleichfalls Analogie- 
bildungen. Vermutlich hat der Dativ sowohl -ae als -ei be- 
einflufst. Das Suffix -τος der griechischen -w-Stamme ist 
nicht ursprunglich. Yiele Erkl&rungsversuche fur dieses -τος 
sind vorgebracht worden; der beste scheint der zu sein, dafs 
-τος in δνόμα-τος statt regelrechtem *ονομν-ος dem adverbialen 
-τος in έκ-τός, εν-τός entlehnt ist2.

3 1 0 .  Y. Wie schon erwahnt, sind die -o-Stamme die 
einzigen, die fur den Ablativ eine besondere Form haben. 
In ihnen war die Endung VoJcal 4- d. Da nun der Vokal 
mit dem vorhergehenden -e- oder -o- des Stammes kontrahiert 
wird, kann die Natur dieses Vokals nicht bestimmt werden. 
Das Griechische hat den Ablativ in den -o-Stammen verloren: 
in ihnen wie in den andern vertritt der Genitive den Ablativ. 
Im Lateinischen fuhrte der Verlust des auslautenden -d des 
Ablativs, der im zweiten vorchristlichen Jahrhundert eintrat, zu 
einer Vermischung des Ablativs und des Instrumentals. Noch 
ehe sich die italischen Dialekte von einander absonderten, war 
das -d des Ablativs auf andere Stamme iibertragen worden; 
daher altlat. praidad "aus der Beute", airid cvon Kupfer’ u. s. w. 
Die andern Ablativformen wie patre, homine, pede sind keine 
echten Ablative, sondern Lokative oder Instrumentale (siehe 
unter VII und VIII).

311 . VI. Der urspr. Dativ endete auf -ai. Dies Suffix 
ist noch vorhanden in griechischen Infinitivformen wie δόμεν-αι, 
δούναι ( <  *δο<ρέν-αι) u. s. w. Sonst haben die Konsonanten- 
stamme, die -i- und -w-Stamme und WurzelwQrter im Griechi
schen den Dativ durch den Lokativ ersetzt: πατέρ-ι, ποιμέν-ι, 
&ώρακ-ι, πόλε-ι, ίχ&ν-ι, ποδ-ί u. s. w. In den -o- und -a-Stammen 
Avird das Suffix mit dem Stamm vokal kontrahiert: οΓκ ,̂

1 Brugmann, Grundr. II, § 229.
, 2 Kick, J5. B . XII, S. 7. Brugm., Grundr. II, § 244. Vgl. Bar-
tkolomae, L  F. I, S. 300 ff.
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τιμτ() Ira Lateinischen ist das Suffix durchgOngig _regel- 
mOfsig: patr-1 (im iilteren Latein gelegentlich -ei) , homing 
audac-ι, ped-i; vicO (§181, 3), alter Ntimasioi, poploe { = populo), 
deae (vgl. Matuta auf Inschriften raft vico), ovl, manu-f 
«  *υιαηοιι-αί § 174).

3 1 2 . VII. Der urspr. Lokativ liatte zwei Formen, je
nachdera die Endung 4  an clen Stamm geftigt wurde, oder 
nicht. War der Stamm ablautsfiihig, so zeigte er die starke 
Form. Die suffixlose Form war wahrscheinlich von Anfang 
an keine Lokativform, wurde vielmehr erst im Laufe der 
Zeit dazu spezialisiert. Im Griechischen und Lateinischen 
zeigen sich nur wenige Spuren des suffixlosen Lokativs. Der 
homerische Infinitiv όόμεν ist ein solches Beispiel von einem 
-mew-Staram (§ 359). Wahrscheinlich ist auch der Typus 
φέρειν (wenn — *φέρεσεν) ein Lokativ; aiig ist ein Beispiel 
von einem s-Stamm (*α'ι^ές7 vgl. aev-om), von dem αίεί 
«  *αΐιΡ-εσ-ί) der Lokativ mit -e-Suffix zu sein scheint1. 
In λέγεσ-ΰαι hat man denselben Lokativ gefunden (§ 280). 
Noch weniger Reste zeigt das Lateinische. Die Proposition 
penes von demselben Stamm wie das Substantiv pcnus steht 
allein, es mtifste denn Icgis-sem u. s. w. (§ 280) eine Parallele 
zu λίγεσ-ϊϊαι bilden. '

3 1 3 . Der Lokativ hat in den griecjnschen Konsonanten-, 
4- und -w-StOmmen die Stelle des Dative eingenommen (siehe 
unter VI). Bei den -o-StOmmen ist es zweifelhaft, ob die 
-ei- und -oZ-Formen des Lokativs gleichzeitig oder die -et- 
Formen die frtiheren sind. Die erstere Annahme ist walir- 
scheinlicher. Die -eZ-Formen sind im Griechischen sehr selten; 
die einzige in der Litteratur belegte Form in einem Nominal- 
stamm ist οΐχει. Gewfthnlich sind die Lokative Bildungen vom 
Typus οίκο/, 7ο&μοϊ u. s. w. Vgl. auch Πνλοιγε^ς ‘in Pylos ge- 
boren* neben Θηβαιγενης2 ‘inTheben geboren\ Die Lokative der

1 Dies iet wegcn dee Akzentes zweifolhaft; ein urspr. * a h i- is i  

tnufste im Or. zu aUT werdcn.
* In den Tragttdien ist diese Form von den Herauegebern ge- 

wohnlieh in θ η β α γίνή ς  <verbessert> wordcn. Bei Homer heifst die Stadt 
'Υπο& ηβαι (II. II, 505), und θήβη  ist sicher die Urform (II. IV, 378), ,wo-

14*
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-#-St&mme sind ubrigens griechisch im Dativ aufgegangen. Bei 
den -f-St&mmen trat ein -i zu einer auf oder -e1 endigenden 
iStammform; daher das homer, π ύλψ : von dem gewohnlichen 
Stamm +  i kommt πόλεί, homer, πτόλεϊ. Ahnlich ist es 
mit den w-Stammen: βασιλη^-ι, ηδέϊ (Horn.), att. ηδεϊ. Im 
Lateinischen sind vici, deae (gen.) und luxuriei formed Loka- 
tive; in Bezug auf die Bedeutung vgl. domi, JRomae. Der 
Ablativ in anderen Stammen ist entweder Lokativ, oder er 
ist aus einer Vermischung von Lokativ und Instrumental ent- 
standen. Im ersteren Falle vertreten patre, homine, genere, 
pede altere auf 4  auslautende Formen (§ 165), im letzteren 
Falle gleiehfalls Formen, die die Instrumentalendung haben 
(s. unter VIII). manu kann fUr &1teres *manou-e stehen.

314·. VIII. Die Instrumentalsuftixe waren
1. entweder -e oder -a 2 und
2. -Mi.

1. Sowohl im Griechischen als im Lateinischen hat der 
Instrumental des ersten Typus aufgehort, ein besonderer 
Kasus zu sein. Im Griechischen hat seine Funktionen 
der Dativ ubernommen, im Lateinischen der Ablativ. 
Die, welche -a fur das ursprilngliche Instrumentalsuffix 
halten, linden es in Adverbialformen wie μετά, πεδά, 
αμα, παρά, (in £Vexa), iva, lat. aere, pede u. s. w.

von Θηβοα der Lokativ ist, den man spatcr als nom. plur. behandelto. 
Dasselbe gilt wahrscheinlicb von frrjvat und anderen plural. Stadte- 
namen. Dieselbe Erklarung ist fur deutsche Lander- und Stadtenamen, 
wie Sachsen, Xanten u. s. Λν., gegeben worden (vgl. itn Nibelungenlied: 
d& zen Burgonden so was ir lout genant).

1 Brugmann, Grunclr. If, § 260.
2 Dies ist cine umstritteneFrage. Joh. Schmidt behauptet, das Suffix 

sei -e, Brugmann, es sei -a gewesen, obwohl mit einigem Bedenken. 
Neuerdings hat Hirt (I. F. I, S. 13 if.) behauptet, die -a-Formen im 
Griecli. stellten wirklich ein Instrumentalsuffix -m (~m) dar. Der 
Hauptgrund, -« fur ein Instrumentalsuffix zu halten, ist der, dafs lat. 
hide gr. tv&a cntspreche, und dafs daher pede — mda  sei. Aber 
erstens ist die Gleichung nicht sicher; inde kann ebenso gut =  tv&e-(v) 
sein, was dem Sinne rnehr entspricht. In Bezug auf den Abfall des

vgl. πρόσ&ε. Zweitens aber wiirde urspr. *pedi unzweifelhaft ein 
lateinisches pede ergeben.
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2. Das Suffix -blit erschcint im Griechischen als -<jr>t. Als 
aber der Instrumental im Griechischen seine selbstfindige 
Existenz aufgab, wurde der Gebrauch des Suffixes so 
weit ausgedehnt, dafs die -</>i-Formen sich in der Ablativ- 
bedeutung des Genitive, der instrumentalen und loka- 
tiven Bedeutung des Dativs, selten als wirkliche Dative 
oder Genitive bei Homer und einmal wenigstens (bei 
Alkman) sogar als Vokativ finden. Die Form kommt 
nicht sehr hitufig vor; sie stelit fiir Singular und Plural.

B. Dual.
3 1 5 . Selbst in den Kasus, in denen die Einzelsprachen 

auf dieselben Urformen zurUckgehende Formen zeigen (Nom., 
Akk., Vok.), ist es schwierig zu entscheiden, welche und 
wieviel die ursprUnglichen Suffixe waren. Im Lateinischen 
ist der Dual nur in duo und ambo erhalten (§ 297). Ftlr 
raaskuline und feminine Konsonantenstilmme und Wurzelwtfrter 
zeigt das Griechische -e als Suffix, πατέρ-ε, κ/W, βό-ε u. s. w. 
In -0-, -7- (-?£-) und -M-StUmmen wird nach Brugmann1
die urspriingliche masculine und feminine Form durch Ver- 
liingerung des Stammvokals gebildet, wiihrehid in den -0- 
St&mmen noch eine andere Form auf -on vorliegt. In den 
-d-Stflmmen ist nach ihm die urspriingliche Bildung des nom. 
dualis -ai; sie ist erhalten in den plural vcnvandten Nomina- 
tiven τιμ α ί, cquac u. s. w. Dann witren die griechischen 
Formen τιμά u. s. w. Analogiebildungen nach den -0-Stiiramcn. 
Einfacher im ganzen scheint es, mit Meringer die -ifu und 
-0-Formen als lautliche Varianten (§ 181, Anm.) und den 
Nominativ des Duals als Kollektivform, identisch mit den 
singularen Ou-Stammen, zu betraehten2.

Im Ncutrum, nimmt man an, enthiclt das Suffix fUr alle 
Stilmme -7 oder -7, die mttglicherweise verschiedene Ablauts- 
stufen vertreten. Im Griechischen und Lateinischen indessen 1

1 Grundr. II, § 284 ff.
1 Meringer, B . B. XVI, S. 228 Anm. Brugmanne Erklarung von 

tqmr ist unhaltbnr, denn unbctontes -<i| wird im Lateinischen zu -t.
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findet es sich nur ίη εϊ-κοσ-ι, βεί-ΥΜτ-ι, vi-gint-i, wahrend 
sonst die neutralen Forman dasselbe Suffix wie die masku- 
linen Formen zeigen, eine Thatsache, die uns eher zu der 
Annahme ftihren konnte, dafs alle Geschlechter im Dual 
ursprunglich dasselbe Suffix hatten. 1st die Form eigent- 
lich ein kollektiver Singular, so wird dies dadurch nur um 
so wahrscheinlicher.

3 1 6 . Die Formen der obliquen Dualkasus sind in alien 
Sprachen so weit von einander verschieden, und die Wieder- 
herstellung der Grundformen ist darum so schwierig, dafs wir 
hier diese Frage unmtfglich eingehend behandeln konnen. 
Die griechischen Formen 'ircnouv (ϊπποιν) u. s. w. scheinen 
einfach die lautgerechten Vertreter des alten Lokativs des 
Plurals (*efcuois-i) 1 zu sein. Die konsonantischen Stamme 
(ποδόίν, πατέρ-οιν u. s. w.) haben das Suffix von den o-Stammen 
entlehnt.

C. Plural.

3 1 7 . I. II, a. N o m i n a t i v  und V o k a t i v ,  Ma s k u -  
l i n u m  und F e m i n i n u m .  Es giebt keine besondere Form 
ftir den Vokativ des Plurals, fUr den uberall die Nominativform 
eintritt. Das urspriingliche Suffix ist -es. Im Lateinischen er- 
scheint diese Endung als -es, mit Verlangerung nach Analogie 
der -ί-Stamme, in denen das Stammsuffix in seiner starken 
Form -ei- mit -es zu -es verschmolz. Daher wird idg. *otiei-cs 

f >  lat. ovns2. Nach dieser Analogie werden gebildet patre-s, 
homin-es, audac-es, ped-es u. s. w .; vgl. dazu πατέρ-ες, ποι- 
μέν-ες, ίΗόραγ,-ες, πόδ-ες u. s. w. Lat. manti-s entsteht augen- 
scheinlich durch Synkope aus manou-es (§ 228), vgl. ηδεϊς
<  *ηδεβ-ες. Sowohl das Griechische als das Lateinische sind 
bei der Bildung des nom. plur. der -o- und -α-Stamme vom

1 I)oeh vgl. § 322.
2 Griecli. oitq ist nichfc ursprunglich; wir sollten *όεϊς crwarten

<  Brugmann erklart die Nebenforrn auf -is im Lat. als die 
altc Akkusativform der -i-Stamrne *oni-n$ ovls, Grundr. VI, § 317. 
Pie Akkusativformen f)cde8 u. s. w. haben wohi auch die Nominative 
beeinflufst.



ursprttnglichen Typus abgegangen, indem sie ihn anf -i aus- 
gehen lasson: οικο-ι vic-i, τιμα-ί turbae. In den -o-Stiimmen 
ist das Suffix analogisch der pronominalen Deklination ent- 
lehnt; idg. *toi uoii-Os «  υ +  es) wird urgriechisch >  τοϊ 
j^otxot und ithnlieh im Lateinischen >  is-toi vicoi >  isti vici. 
In den -ft-Stiimmen ist -ai (τιμαί, turbae <  turbai) nach Ana
logic der -οι-Formen der -o-St&mme gebildet. Diese Ansicht 
ist wenigstens wahrscheinlieher, als die Brugmanns, sie 
sei ursprttngliche Dualendung (§ 315). Der LIbergang zu 
diesen -/-Formen mufs im Griechischen und Lateinischen 
unabh&ngig vor sicli gegangen sein, denn von den italischen 
Dialekten zeigt ihn nur das Lateinische, wtthrend die anderen 
Formen haben, die direkt von dem ursprttnglichen -5 +  -es 
(-0$) und -a H— es (-ds) stammen. Lateinische inschriftlicbe 
Formen mit -s von -o-Sttimmen wie magistreis sind spiltere 
Analogiebildungen.

I. II, 5. N o m i n a t i v  und V o k a t i v  des N e u t r u m s .  
Vermutlich war das Suffix ursprttnglich -a, daher im Griechischen 
>  jr. Doch ist Grund zu der Annahme vorhandert, dais das 
Suffix nicht an alle Stiimme antrat. Das neutrum pluralis 
der -o-Stilmme war, wie bereits 298) angedeutet, eine femi
nine Kollektivform. Die Konsonantenslitmme^ wenigstens die 
auf -n- und -r-, scheinen aus dem Singular einen Plural durch 
Dehnung des Stammvokals gebildet zu haben; davon ist τέρ- 
μων lat. termo, neben τέρ-μα «  *-mn) lat. ter-nlen vielleicht 
noch eine Spur. Stiimme auf -i und -u scheinen den Plural 
des Neutrums auf -7 und -ft gebildet zu haben. Von diesem 
Typus ist in den klassischen Sprachen nur noch triginta er- 
halten. Ob dieses -7 eine Verstilrkung war, wie -On neben -n 
in den Nasalstitmmen, oder eine Kontraktion von ·% -f- a, ist 
unsicher.

Die Analogie hat diese neutralen Formen stark beein- 
flufst. Im Griechischen hat das -a «  -?) der Konsonanten- 
sttlmme das -ft in den -tf-Stilmmen ersetzt; ζνγ-α fttr urspr.

Im Lateinischen wurde im Gegensatz dazu das -ft der 
-ο-Stiimme auf alle anderen Stiimme ttbertragen, wie die 
QuantitHt im Altlateinischen beweist. In klassischer Zeit
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wurde auslautendes -a iiberall verkiirzt; so entstanden jug-a, 
nomin-a, cornu-ά u. s. w.

3 1 8 .  III. Dei' acc.  p l u r .  masc.  und fem. aller StMmme 
endete wahrscheinlich auf Nasal +  Nach der alteren An- 
sicht war die Endung -ms, so dafs -s, das Pluralzeichen, an 
die Singularendung angetreten ware. Brugmann ist jetzt der 
Ansicht1, dafs uns die baltisch-slavischen Formen zur An- 
nahme eines Suffixes -ns zwingen fur alle, aufser die -a- 
Stamme, in denen der urspr. Akkusativ gleich dem urspriing- 
lichen Nominativ des Plurals auf -as auslautete. Es scheint 
indessen wahrscheinlicher, dafs die -α-Stamme gleichfalls ur- 
sprunglich das -ws-Suffix hatten, und dafs die Sanskritformen, 
auf denen die Notwendigkeit der Ausnahme der -ά-Stamme 
hauptsachlich beruht, auf Neubildungen innerhalb der arischen 
Gruppe zuriickgehen, insofern sie in Wirklichkeit nur akku- 
sativisch verwandte Nominativformen sind. Der Nasal des 
Suffixes war sonantisch oder konsonantisch je nach der Natur 
des vorangehenden Lautes: *πατέρ-γς, aber ^\ροϊκ-ο-νς. δυσ
μενείς steht nicht fiir *δνσ-μενεσνς, das zu *δυσμενής hatte werden 
miissen, sondern ist eine akkusativisch verwendete Nominativ- 
form. Urspriingliches -Cms wtirde grieehisch und lateinisch zu 
-ans geworden sein; daher τιμάς, turbas (§ 227). In Bezug 
auf die kurzen Formen des Akkusativs der -o- und -tf-Stamme 
im Griechischen vgl. § 248.

3 1 9 .  IV. Das urspriingliche Suffix des g e η. p 1 u r. scheint 
*om gewesen zu sein. Dies wurde in -o- und -ά-Stammen mit

f dem Stammvokal >> *-om (gr. -cov, lat. -uni) kontrahiert. Der 
gen. plur. der -rt-Stamme wurde lautgesetzlich mit dem der 
-0-Stamme zusammengefallen sein; &εών wiirde sowohl fiir 
*&εο-ων als fur *&ε<χ-ων haben stehen konnen. Fiir die -ft- 
St&mme wurde in beiden Sprachen ein neuer Genitiv nach 
Analogie der pronominalen Adjektiva gebildet. Aus altem 
*τάσων &εών, lat. *is-tasum deum entstand τάων &εόων (Horn.), 
is-tarum dearum. Da die lateinischen maskulinen -a-Formen 
nicht ursprtinglich sind, so sind Formen wie caelicolum u. s. w. 
mit mehr Wahrscheinlichkeit analogische, als urspriingliche

1 Grdr. IL § 186.
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Bildungen. Die lateinischen -o-Stttmme folgen meist den -Λ- 
Stftmmen und bilden den gen. plur. auf -orum; daher vicorum, 
aber yf οίκων.

3 2 0 .  V. Ini Griecliischen tibernimnit der gen. jdur. wie 
der gen. sing, die Funktionen des A b 1 a t i v s. Das Lateinische 
folgt der Ursprache, indem es im Plural fttr den A b l a t i v  und 
Dativ eine gemeinsame Form hat.

3 2 1 . VI. Die Wiederherstellungdieser D a t i v - A b l a t i v -  
Form ist scliwierig. Sie wird oft als *-bhi-os angesetzt; docli 
ist es zweifelhaft, ob das lateinische -bus auf diese Form 
zurlickgefdhrt werden kann (§ 197). Das Griechische hat 
diese Urform vollig verloren und sie durch den Lokativ auf 
-at oder Instrumentalforraen auf -οις u. s. w. ersetzt; vgl. 
unter VIII. Auch das Lateinische zeigt diese Instrumcntal- 
formen in den -o-Stiimmen und meist auch in den -tf-Stiimmen, 
aufser da, wo eine Zwcideutigkeit entstehen ktfnnte; daher 
equabus, deabus, filiabus u. s. w. der Maskulina equis, deis, 
filiis wegen; aber alts, pennia, men&is u. s. w ., da bier ein 
Mifsverstiindnis ausgeschlossen ist.

3 2 2 .  VII. Wie es scheint, endete der L o k a t i v  ur- 
sprlinglich auf an das luiufig die Postpositionen -t und -w 
von zwcifelhafter Bedeutung antraten. In den arischen und 
baltisch-slavischen Sprachen wird ini allgemeinen -w angeftigt; 
im Griecliischen und offenbar auch ini Lateinischen war das 
Suffix Einige Gelehrte selien in μετάξι' und lat. mox, die 
sie mit skt. tnaksu identifizieren, tfberreste dieses -«-Suffixes. 
Andere meinen, das griechische Suffix vertrete -m -f- i (-σ^ι, 
-σι), um so die Erhaltung des -a- in vokalischen St&mmen 
(ϊπΐίοισι, οΐχοισι, )Α §ψ ψ ι u. s. w.) zu crkUiren. Es liegen 
aber auch andere Mbgliehkeiten der Erklilrung vor. War -* 
eine bewegliche Postposition, kein integrierender Teil der 
Lokativform bis zu der Zeit, als intervokales -σ- im Grie- 
chischen geschwunden war, so ist die Erhaltung des -a- ge- 
nttgend erklftrt. Eine andere Erklttrung ist die, dafs das -σ- 
in ϊπηοισι u. s. w. nacli Analogic der konsonantischen St&ramc 
wie φνλαξι u. s. w. wiederhergestellt ist. Im ganzen aber 
scheint es glaubwlirdiger, dafs -i bis in verhttltniemftfsig sp&te
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Zeit frei blieb, und dais darum das -g, als Endkonsonant be- 
handelt, erhalten wurde. 1st es aber so, so ist die Erklarung, 
die wir § 316 von den Dualformen auf -ouv gegeben haben, 
unmoglich.

Ira Griechischen und Lateinischen sind Spuren des suffix- 
losen loc. plur. selten und zweifelhaft. Ira Griechischen konnte 
οΥχοις den Lokativ ohne - 1 vertreten; da aber die Form laut- 
gesetzlich auch die Instruraentalform <C urspr. *-dis sein kann, 
so ist diese Annahme kaum notig, besonders da die Funktio- 
nen des Lokativs und Instrumentals im Singular vermengt 
sind. -at erscheint in alien Stammen: πατρά-σι, ποιμε-σι (wo 
das -ε der anderen Kasus das lautgesetzlich richtige a <  n 
verdrangt hat; vgl. φρασί bei Pindar, die lautgesetzlich rich
tige Form fur att. φρεσί)> &ώραξι, επεσ-σι (Homer), οδονοι 
«  *δδοντ-σι, Analogiebildung statt der schwachen Form *οδα<η 
mit - η-; vgl. οδάξ), ποσ-σί (Homer) durch Assimilation >> *ποδ- 
-j- ol, πόλι-(Η (ion.), Ιχ&νσι. Att. πόλεσι kann keine laut- 
gerechte Form sein, ob nun der Stamm auf -V- oder -ei· aus- 
lautet, sondern mufs nach Analogie anderer Pluralkasus ent- 
standen sein. Die gewohnlichen Formen von -ά-Stammen, 
ΰεαϊσι u. s. w., sind nach Analogie des -οιοι der -o-Stamme 
gebildet, die durch die Pronomina beeinflufst sind (§ 326, VI). 
Die regelrechten Lokativformen &νράσι, Ι4$ψησι und einige 
andere sind nur noch in adverbialer Funktion vorhanden.

Die lateinischen Formen, die aus Inschriften gewfthnlich 
als Lokative von -o- und -d-Stammen angeftthrt werden — 

' deivos (masc.) und devas (fem.)1 — sind moglicherweise anders 
zu erklaren.

3 2 3 .  VIII, a. Das I n s t r u m e n t a l s u f f i x  in alien,aufser 
den -0-Stammen, scheint ursprtinglich auf -bhis geendigt zu 
haben. Davon mogen Formen wie grieeh. λιχρι-φίς, άμ-φίς 
Reste sein, doch kann man in ihnen das auslautende -£ auch 1

1 deivos wire! aus der Dvenosinschrift, 1880 in Rom aufgefunden, 
zitiert; doch kann diese Erklarung so lange nicht angenommen werden, 
als nicht melir IJbereinstimmung unter den Erklarern in Bezug auf den 
Sinn hcrrscht; devas steht in einer kurzen Inschrift C. L L . I, 814: 
:Devas Corniscas Sacrum.
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anders erklftren; vgl. ex, εξ; χώ(>ι> χωρίς. Im Lateinischen ist 
das Suffix geschwunden.

VIII, b. Bei den -o-Stdinmen lauteten die Instrumental- 
formen auf *-$.$ aus, daher griecli. -οις, lat. -7s (§ 181, 3). Wahr- 
scheinlich ist diese Form der ursprtlngliche dat. plur.; dann 
wiirde -ois auf -o +  ai-s zuriickgehen. Infolge derBedeutungs- 
vermi8chung und der Formeniihnlichkeit wurden der griechische 
Instrumental auf -οις und der Lokativ auf -οισι von den 
attischen Dichtern je nach metrischem Bedurfnis unterschieds- 
los angcwandt. Seit der Mitte des 5. vorchristlichen Jahr- 
hunderts war -οις die in Prosa allein tibliche Form. Die 
Formen auf -αις , lat. -is von -tf-Stammen sind analogische 
Neubildungen nach dem Muster der -o-Stilmme. Urns Ende 
des 5. Jahrhunderts vor Christo haben die Formen auf -ais 
auf attischen Inschriften die echten und unechten Lokativ- 
formen auf -ασι, -?;<u und -αισι, -qat, -tjat vollig verdrftngt.

X IX . Pronominale Deklination.

1. Geschlechtige Pronomina.

3 2 4 .  Unter dieser Bezeichnung begreifMnan die demon- 
strativen, relativen und interrogativen Pronomina. Das Re- 
lativum ist sicker eine verhttltnismafsig sptfte Spezialisierung 
einer Demonstrativ- oder (wie im Lateinischen) einer Inter- 
rogativform. Dieselbe Form Ubernimmt interrogative und 
indefinite Funktion. Als Interrogativum ist sie akzentuiert, 
als Indefinitum nicht. Die Pronomina haben sich wie die 
Nomina in den verschiedenen Sprachen verschiedcn entwickelt, 
und das Griechische und Lateinische leiten cinige ihrer ge- 
wtthnlichsten Pronomina aus verschiedenen St&mmen ab.

3 2 5 . Die hauptsiichlichsten im Griechiechen und La- 
teinisehen erscheinenden StHmme sind:

I. Idg. *$o- erhalten im gr. nom. sing, des Artikels 
ο, η und vielleicht im lat. ip se1, ip-sa. Oblique Formen, meist

1 <  *ipso. In Bczug auf -e aus uiibetontem -o vgl. den Paesiv- 
imperativ legerc «  Xtyto (<  *Xtytao)·
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Akkusative, finden sich im Altlateinischen: sum, sam, sos,
In der Grundsprache scheint der Staram auf den nom. sing, 
masc. und fem. beschr&nkt gewesen zu sein. Deutsch sie ist 
desselben Ursprungs.

II. Idg. *to, Ha, Hod, in gr. τό- «  deutsch das. 
da/$) und in alien Kasus des Artikels, aufer im nom. masc. 
und fem. sing. Fur att. oi, cd im Plural haben andere Dialekte 
τοί, ταί. Im Lateinischen findet sich der Stamm in is-te, is-ta, 
is-tud und in der alten Partikel topper «  Hod-per), cgeraden- 
wegs% die Quintilian1 aufbewahrt hat. οίνος ist eine Verbin- 
dung der beiden St&mme Ho- und Ho mit der Partikel u, die 
oft in anderen Verbindungen, besonders im Sanskrit, auftritt 
(*so-u-to-s). αυτός ist noch nicht befriedigend erklart. Zu diesen 
beiden Stammen gehoren auch ode und wahrscheinlich ο δείνα, 
das falscli getrennt ist (vgl. § 237), obgleich keine der vielen 
Erklarungen der Form vollig befriedigend ist.

III. Idg. *ei-, H-, altgr. acc. Y-v, alat. i-m von einem Stamm, 
dessenNominativ in schwacher Formi-s ist, wahrend die anderen 
Kasus die starke Form e{- zeigen: lat. etus u. s. w. (§ 326, II). 
Die homerischen und poetischen Formen μίν, νίν werden als 
*σμ +  iv und *vj^-iv erklart2, in denen σμ- die § 326 IV be- 
sprochene Partikel und v das enklitische vv ist.

IV. Von demselben oder einem ^hnlichen Stamm, idg. 
Ho- (*eio-)7 kommt das griech. Relativum ός «  Hos). Die 
schwache Form dazu steckt vermutlich in i-va (§ 342) fur 
*l'-va, und Nom. Ϊ, zitiert von Apollonius de pron. p. 330 aus 
Soph. Oenomaus (Fr. 418 Dindorf).

V. Idg. *ίο-, *ka- : gr. ε-κεϊ, ein Lokativadverb, von dem 
ε-κεί-νος abgeleitet ist; lat. ce in ce-do cgieb her\ ec-ce, hi-c 
u. s.w. Von einem verwandten Stamm *fci- (vgl. *qo~, *qi- unten) 
kommen lat. ci-s, ci-tra und vielleicht -tu in οι*-κ/, πολλά-τα-ς 
u. s. w. Dasseibe Pronomen steckt im ahd. hiu, Instr. in der 
Formel hiu tagu, nhd. heute.

1 Inst. Oral I, 6, 40.
2 Von Thumb in Fleckeisens Jahrbiich. fur 1887, S. 641 ff. Doch 

ist es sehr zweifelhaft, ob eine enklit. Partikel so mit einem Pronomen 
verbunden werden kann (vgl. Wackernagel, I. F. I, 338).
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VI. Idg. *qo-, *qdf *qi- : gr. που, ποϊ, πό-&εν, Interrogativ- 
adverbien, lat. quod (vgl. wery was ποόαπός): τις, τί, lat. 
quis, quid. Die attischen Interrogativforraen του, τφ  vertreten 
liomerisches τέο «  *qc-sio) und τέφ (eine Analogiebildung). 
Derselbe Stamm wird auch fttr das pronoraen indefinitum ge- 
braucht, mit dem Unterschied, dafs das Interrogativum den 
Hauptakzent trligt, wtihrend das Indefinitum seinen Akzent 
an das vorhergehcnde Wort abgiebt: εΐ-τις, οσ-τις: si-quis 
u. s. w. L at qui zeigt den jo-Stainm rait sufligiertem -i: 
*quo-t (vgl. unten hie).

VII. Das lat. hi-c kommt von einem Stamme ho- (vgl. 
ho-dic) mit einer suffigierten deiktischen Partikel 4, Zu so 
entstandenem *hoi, *hai tritt die Partikel -ce (V): hi-c, hae-c. 
Das Neutrum *hod hat nur die Partikel -ce angenommen: 
*hod +  ce >  hoc. Die idg. Form des lat. h o Ad- ist nicht 
sicher bekannt1.

VIII. Brugmann 2 tindet einen ursprttnglichen Stamm *o-y 
*fl- in gr. ε-ι 'wenn* (einem Lokativ) und den reinen Stamm 
in i - y .e i ,  lat. c-quidcm, mdglieherweise auch im Augment ε-φερον 
u. s. w. (§ 445).

3 2 β .  Die pronominale Deklination unterscheidet sich 
in verschiedenen Punkten von der nominalen.  ̂Wir brauchen 
hier nur auf diese U n t e r s c h i e d e  einzugehen. Im La- 
teinischen und Griechischen sind sie die folgenden:

I. Verschicdenheit in der Nominativbildung.
a. Einige maskuline -o-Formen erscheinen im nom. sing, 

ohne End-.?: *so, gr. o, lat. ip-se (§ 325, 1). Andere 
suffigieren statt des -s ein -i : lat. qui, ki-c.

b. Das neutr. sing, bildet seinen Nominativ auf -dj το 
«  *iod)y lat. is-iud: άλλοδ-απός, lat. aliud: ποδ-απός, 
lat. quod: τί «  *qid), lat. quid.

c. Im Griechischen wird der feminine Dual ταί durch den 
maskulinen τώ ersetzt: vgl. drw, lat, duo fttr alle Ge- 
echlechter (vgl. auch § 315).

1 Lindsay S. 420 erklfirt hie, dan im Alat. kurz iet, ale <  *M-ce, 
Skutscli, li.Ji. XXI, 85, alp<*h0-ce, wovon /u’cProkJitikavor anlautendem 
Vokal geweeen wiire. S. erklfirt hie als hie -f ce mit doppeltem ce,

2 Grundr, II, § 409.
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d. Dcr Plural wird gebiidet durch AnfUgung eines -i an 
den Stamm, in beiden Sprachen nach Analogic der 
nominalen -o- und -α-Stdmme (§ 317).

e. Das neutr. plur. bildet die Nominativ- und Akkusativ- 
form auf -a%. Lat. quae ( <  *quft ■+· i), hae-c. Im Grie- 
chisclien ist diese Bildung verloren; vielleicht liegt sie 
indessen in καί νοϊ· (§ 342).

II. Der gen. sing. *to-sio u. s. w., gr. τόΐο u. s. w. war 
wahrseheinlich der Ausgangspunkt fUr die besondere Genitiv- 
form der nominalen -o-SUtmm'e. Fiir den gen. sing. fern, mufs 
als Grundform ein Suffix *-sifts vorausgesetzt werden, und zwar 
in so vielen Sprachen, dafs es bis auf idg. Zeit zurttckgehen 
mufs. Dennoch erscheint es als naheliegende Verschmelzung 
des maskulinen und neutralen -^o-Suffixes mit dem -as der 
nominalen -fl-Sttimme. Ob es ursprUnglich fur a l l e  drei Ge- 
schlechter nur eine Form gab, oder ob, wie im Nomen, der 
Typus as filter war, kann noch niclit bestimmt entschieden 
werden1. Das Griechische schliefst sicli im Gen. des Fern, 
der Nominalflexion an. Die lateinischen Genitivformen istius, 
cuius, eius u. s. w. haben Veranlassung zu mancher Diskussion ge- 
geben. istius, illius scheinen aus einem Lokativ (-Genitiv- 
Dativ) isti, ilh (vgl. isti-c, illi-c) durch Affigierung der Nominal* 
genitivendung -os, -us ontstanden zu sein. Die Lokative 
kftnncn auf -of oder -e{ geendet haben (§ 313). Ebenso ist 
vielleicht cuius (filter quoius) zu erkl&ren. Aus dcr betonten 

, Form quoi, die zufolge des Akzents ihren urspriinglichen 
Vokalismus bewahrt hat, entstand ein Genitiv durch Affi
gierung des -os, -us, wie in den anderen eben erwfihnten 
Filllen. In den anderen Gliedern der Keihe blieben die alten 
Lokative als Dative; aus quis indessen bildete man zu quoius 
einen neuen Dativ *quoii oder *qu<iei nach Analogic von 
illius, illi u. s. w. Diese Form wurde erst zu quoi, dann 
zu cui2 * *.

1 Brugmann, Grundr. II, § 420. Eitie andere ErkHirung giebt Hirt,
I. F. II, 8. 130 ff.

* 8 J. II. Kirkland, Class. Rev. VI, 433. Diese Erkliirung erscheint
ctwas ungczwnngcner, als die Brugmanns (Grdr. II, § 419), der Kombi-
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III. Die besondere Genitivform der Nominalst&mme auf 
-o- wird mit grofser Wabrscheinlichkeit auf pronominalen Ein- 
flufs zurttckgefiihrt. Demselben Einflufs mogen die besonderen 
Ablativforinen auf -ody -ed in denselben Stiimmen zuzusckreiben 
sein (lat. equod, facilhm?d). Das Suffix -&εν ist im Griecliisehen 
in alien Pronominalstilniinen hiiufig. Wie -roc?, lat. -tus (εν-τός, 
in-tus) ist -&£v eigentlich ein Adverbialsuffix, das so fest mit 
dera Pronominalparadigma verwachsen ist, dafs Formen wie 
σέ&εν hiiufig als Genitive venvandt werden. πύ-ΰεν und 
andere haben ihre adverbiale Bedeutung erhalten. Wenn die 
in dorischen Sehriftstellcrn vorkommenden Formen τψώ'&ε, 
τοντώ-&ε u. s. w. echt sind, so mufs -to  an die ursprUngiiche 
Ablativform angetreten sein: *τήνω} *τούτω <  *τηνωδ, *τοντωδ.

IV. In Formen fUr den Ablativ, Dativ und Lokativ findet 
sich hiiufig ein Suffix -swi-. Dies Suffix wird gewohniich mit 
skt. sma identifiziert, das auck als besondere Partikel auf- 
tritt. Der Lokativ endet auf -i oder -in; vgl. die persfin- 
lichen Pronomina im lesbisclien νμμι oder νμμιν, worin -μμ- 
fiir -sm- stelit (§ 329). Nacli Brugmanns Vermutuiig1 findet 
sich dieses -swi-Suffix auch in der Dativ-(Lokativ-)form ο-τιμι 
«  *τι-σμ-ϊ) aus Gortyna in Kreta. Im Lateinischen er- 
sclieint das Suffix in starker Form in memet, temet, ipsemet. 
Im Sanskrit sind die -s/w-Formen \veiter verbreitet.

V. Das Pronomen liatte eine besondere Instrumental- 
form auf -wo, erhalten im griecliisehen i'-va· Viele Adverbial- 
formen aus Prononiinalstiimmen sind mfiglicherweise alte 
Instrumentale auf -m: ol-i-m, istinc «  ist-i-m + ce) u. s. w. 
Nach Analogic dieser Formen entstanden uliter fOrderndem

nation cines Interrogative- mit cincm Demonetrativstainm amummt: 
quoiei =  quo (adverbiale Knsusforin) -j- cei (von is), Siclior sind fur 
andere italiselie Dialekte derartige Kornbimitioncn zuzugeben. Eine 
noch weniger wabrscbcinlicbe Erkliirung giebt Buck, Vokalismus der 
oskinchen Sprachc, S. 151, indeni er quoins init gr. ποϊο-ς identifiziert 
und eine Entstebung dee Genitivs und Dative aus eincr Vermiscbung 
im Gebraucb des Adjektivs erkl&rt, deesen Wert praktisch geni- 
tiviscb war. *

1 Grdr. II, § 423.
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Einflufs alter Akkusative, wie partim , statim1, weitere aus 
Stammen anderer Art: gradatim, pedetentim u. s. w.

VI. Der gen. plur. des Pronomens endigt auf *-som. In 
den maskulinen und neutralen Formen ging er im Lateinischen 
und Griechischen verloren, wurde aber im Lateinischen sp&ter 
aus den Nominalformen analogisch wieder hergestellt, nach- 
dem er in diese ubergegangen war (§ 319). Den Beweis 
dafur liefert die Thatsache, dafs der Pronominalstamm vor 
dem Suffix ursprunglich in diphthongischer Form erschien: 
Hoi-som: daraus hatte sich im klassischen Latein nur ,
nicht is-torum entwickeln kftnnen. Die diphthongische Stamm- 
form war aus einer Verbindung des urspriinglichen Stammes 
mit dem Pluralzeichen 4  entstanden (§ 326, Id) und scheint 
in alien Pluralkasus durchgefuhrt gewesen zu sein. Das -oi- 
des nominalen Lokativs im Plural (§ 322) ist vielleicht aus 
den Pronominalformen herubergenommen: *toisi eicuosi >  *toi$i 
ekuoisi2.

2. PersSnliche Pronomina,

327. Die persbnlichen Pronomina sind sehr alte Bildungen, 
in mancher Hinsicht alterttimlicher als irgend ein Zweig der 
idg. Deklination. Sie unterscheiden kein Geschlecht, und 
manche ihrer Kasus haben gar keine deutliche Kasusendung, 
z. B. εμέ, lat. me. Die Pluralformen Avurden ursprunglich 
wie die Singularformen flektiert, so doch, dafs der Plural- 

/ stamm der Pronomina der ersten und zweiten Person vom 
Singularstamm verschieden Avar. Aber auch im Singular des 
Pronomen der ersten Person sind zwei vollig verschiedene 
Stamme zu unterscheiden: εγώ, lat. ego, deutsch icĥ  (ahd. ih} 
ihha) enthalt einen anderen Stamm, als έ-μέ, lat me, d. mich. 
Wie im Nomen, so erscheinen auch hier in verschiedenen 
Kasus verschiedene Ablautsstufen. Der Gebrauch der Kasus

1 Vgl. jetzt. Delbriick (Grundr. Syntax, § 255). Indessen sei darauf 
hingewiescn, dafs diese lat. Formen genaue slavische Parallelen in 
abulg. Instrumentalen Avie pa-ti-mt haben; das auslautende ist hier, 
Avie so oft, im Lateinischen verloren.

2 Vgl. Brugmann, Grdr. II, § 430.
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1st nicht in alien Fallen deutlich abgegrenzt; so fthnelt die 
Grundform *tnoi, gr. μοί, lat. mi einem Lokativ, wird aber im 
Skt. auch als Genitiv und Dativ verwandt, im Griecliischen 
und Lateinischen dagegen nur als Dativ.

3 * 8 .  A. I. Die Grundform des nom. sg. des Pronomens 
der ersten Person ist schwer zu bestimmen. Der Zusammen- 
hang zwischen gr. εγώ, lat. ego, skt. ahdm ebenso wie der 
zwisehen gr. γέ, skt. ha ist noch nicht befriedigend erkl&rt. 
Einige griechisclie Dialekte zeigen die Form εγών, die offen- 
bar dieselbe Endung zeigt, wie skt. ahdm. Der Nominativ 
der idg. Form fiir du Avar in. τν iindet sicli im Dorischen: 
att. av kann lautgesetzlich nicht aus τν entstanden sein, son- 
dern hat nach dem Akkusativ at aus τ ^ έ  1 analogisch das a 
erhalten. Wie im Griecliischen und Lateinischen lmtte das 
Reflexivum ursprttnglich keinen Nominativ.

II. Die ursprlinglichen Akkusativformen waren wohl 
*m%t *1$ (1?) und (*sP) , woraus gr, με und ί-μέ (viel- 
leicht in Angleiclmng an ε-γώ), τέ att. σε, ?,· lat. me, te, se 
entstanden.

III. Der Genitiv wird im Griecliischen wie ein norai- 
naler -o-Stamm mit -α/o gebildet; daher horn, εμεϊο «  *εμε-σ/ο), 
εμίο, att. εμού; hom. σεϊο, σίο, att. σου; horn, έΐο, εο, att. ον. 
Homerische Formen wie τεοϊο konnen nur von possessiven 
Adjcktiven abgeleitet sein, aus denen allein auch lat. mei, tui, 
sttt zu erklhren sind. Wie bei cuius und cuium, so besteht 
auch zwischen den possessiven Adjektiven und eigentlichen 
Pronomina eine bestandige Wechselwirkung. Dor. εμοίς, τεονς, 
tore sind ungeheuerliche Bildungen, entstanden durch eineVer- 
mengung mit dem Genitivsuffix auf -s der Nominalst&tnmen 
(εμίο z. B. wurde zu εμίος nach ι)όεος u. dgl. Brugin. II, 824).

IV. Fttr den Ablativ mufs das Griechisclie die Genitiv- 
formen verwendcn oder Formen mit einem adverbialen Suffix, 
die, obwohl ursprttnglich ablativisch, die Funktionen beider 
Kasns verrichten (§ 326, III). Im Lateinischen zeigen die

1 Dioee Form wird von Hesyeh. als ιρέ zitiert. Vielleicht ist 
dabei auch dialektischer Einflufs mit im Spiele gewescn (vgl. Wharton, 
Ο ass. Her. VI, S. 259 f.).

Oil**,  Orniumatik.
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Formen med, ted, sed verglichen mit skt. mat, tvat und lat. 
sed caber’ (wenn es anders zu diesem Stamme gehort) Quanti- 
tatswechsel. Der Grund hierfur liegt in einer Vermischung 
mit den Akkusativformen me, te, se, die darum analogisch 
auch mit angehangtem -d erseheinen.

V. Im Griechischen haben εμοί (μοί) , ootr οί, formell, 
wie es scheint, alte Lokative, dativische Funktion1. Lat. ml 
ist keine Kontraktion aus mihi, sondern das lautgesetzliclie 
Produkt einer Grundform *mei oder *moi wie in anderen 
Sprachen. Die Formen mihi, tibi, sibi sind schwierig. Der 
i-Vokal der Wurzelsilbe kann aus ihrem enklitischen Ge- 
brauch erklart werden. Die urspriingliche idg. Form ist 
nicht sicher zu rekonstruieren; dafs aber die Formen alt 
sind, beweist eine Vergleichung mit skt. mahya(m), tubhya(m). 
OiFenbar hat das Nominalsuffix, gr. -φ6-, diese Formen beein- 
flufst. iibi u. s. w. mit auslautendem -l sind zweifelsolme 
nacli Formen wie isti u. s. w. gebildet.

B. I. Im Plural weichen die griechischen von 
den lateinischen Formen erheblich ab. Das Griechische zeigt 
im Plural der Pronomina der ersten und zweiten Person 
durchgangig das Suffix -sm- (§ 326, IV). Der Nominativ ist 
im Attischen durch den nominalen Nominativ beeinflufst. 
Die urspriinglichen Formen sind lesb. ά-μμέ « *u-$m-e)7 
ίζΙΨζέ «  *iu-sm-e). In der Stammsilbe ist dieselbe Form 
wie im d. uns, cuch zu unterscheiden2. Die griechischen 
Dualformen der ersten Person nom. νωι, att. νώ, vcotv (vojv)

/ hangen eng mit lat. nos zusammen. vos ist aus demselben 
Stamm wie wir gebildet. Die Dualform σφω der zweiten 
Person harrt noch der Erklarung. Vermutlich ist -φω des- 
selben Ursprungs, wie das -φω im αμφω und das bei im . 
deutschen bei-de. σ- kann hier kaum auf τ<Ρ- zuriickgefuhrt 
werden, und die Form ist besonders bemerkenswert im Hin- 
blick auf den Plural des Reflexivs σ-φέ7 σ-φίν u. s. w.

II. Der Akkusativ war im Griechischen wie im La
teinischen gleich dem Nominativ. ήμας} υμάς sind wie ημείς 
Analogiebildungen.

, 1 Im Skt. sind die entspreekenden Formen Lokative, Genitive
und Dative.

2 Buck ist weniger sicher als uns.
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III. Da das Pluralpronomen ursprlinglicb wic der Singular 
flekticrt wurde, so niitssen die attischen Genitivformen ημών, 
υμών, αψών Neubildungen sein. nostrum (nosiri), nostrum 
(vostri) kommcn wic die Singularformen (§ 328, III) vom pos- 
8CS8iven Adjektivum.

IV. Die tlbrigen Kasus sind so mit einander verquickt, 
dale es unnitfglich ist, sie zu sondern. ήμΐν, νμΐν — oft auch 
mit l auftretend — sind Lokative wie das kretische ο-τιμι 
(§ 326, IV). Das νώιν (νφν) des Duals ist gleichfalls Lokativ. 
In nobis, vobis (offenbar «< *nozbhis, *vOzbhis) kflnncn wir das- 
selbe Suffix erkennen, wie im Singular tibi, sibi.

3. Possessive Adjektiva.

3 3 0 .  Aue den Stlimmen von ίμ ί m? : x f t  to, l·' $V 
werden die pronominalen Adjektiva gebildet: hom. ίμός,
tefog, t fog: mens, tuns «  *icnos, alat. tovos), suus «  *se$fo-s, 
alat. 80V08). Att. σός .<  *x*fo-g. Aus den Pluralformon bildet 
das Attisclie mittcls des Suffixes - τ ε ρ ο -  ημέτερο-ς, νμέχερο-ς, 
οφέχερο-ς. Homer bildet aucb νωίτερος und σφωίτερος. Mit 
dcmselben Suffix bildet das Lateinisclic nostcr und vaster 
(spitter vaster). Andere griechische Dialekte, wie das Les- 
bisebe, batten direkt aus dem Pronominalstamm gebildete 
Formen: ΙΙμμο-g, ΐμμο-ς, σφό-ς.

X X . Gebrauch der Kasus.

3 3 1 . Der Nominativ war niclit ursprlinglicb Subjekts- 
ka8us, denn die verbalen Personalendungen drllckten im all- 
gemeinen das Subjekt des Satzes aus: γά ·μ ί (att. φη-μί) ‘sage 
iclr, ψά-τί (att. ψψσί), lat. inqui-t ‘sagt or’. In vielen Fallen 
aber war grOfsere Deutlichkeit notig, und darum trat ein 
Substantivum oder Adjektivum in Apposition dazu, um die 
notwondige Beetimmtbeit bervorzurufen. A Dieses Substantivum 
oder Pronomen nennt man gewtfhnlieh das Subjekt, und sein 
Kasus ist der Nominativ. Dock kann dieso Apposition auch 
andere Kasus haben; vgl. lat. dcdccori cst, deutsch es ist mein 
(mein — gen. zu ich).

15*
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3 3 2 .  Wie bereits angedeutet, ist der Vokatiy eigentlich 
weder Satzteil noch Kasus. Bei Homer (wie im Skt.) werden 
Vokativ und Nominativ, wenn sie zusammentreffen, durch eine 
Konjunktion verbunden: Ιάτρείδη, συ δε πάνε, 11 I, 282.

Wenn einer Anrufung eine andere folgte, so scheint es 
seit der altesten Zeit Regel gewesen zu sein, die zweite in 
den Nominativ zu setzen: Ζεν πάτερ, ”ΐδη&εν μεδέων, κχδιστε, 
μέγιστε, | 3Ηέλιός ος πάντ εφορφς και πάντ έπακοίεις,
11 III, 276 *.

Das Vorkommen des Vokativs im Pradikat erklart sich 
durch analogische Attraktion. Ein echter Vokativ erscheint 
stets im Satz und verursacht die Attraktion.

όλβιε, κούρε, γένοιο
Theocr. XVII, 66.

Matutine pater seu lane libentius audis
Hor. Sat II, 6, 20.

3 3 3 .  cDer Akkusativ brachte das Nomen in eine an 
sich ganz unbestimmte Beziehung zum Verbum. Die besondere 
Art der Beziehung ergab sich aus der Natur des Verbums 
und des von ihm abhangigen Nomens5 2. Doch konnte der 
Akkusativ auch bei Adjektiven und Substantiven gebraucht 
werden. W&hrend es schwierig erscheinen kann, historisch 
alle Falle seiner Anwendung aus einer Urbedeutung abzu- 
leiten, scheint es am einfachsten, den Akkusativ als den 
Kasus zu bezeichnen, der auf die Frage wie weit? antwortet8.

' 1. Der A k k u s a t i v  bei  den  V e r b e n  d e r  Be-
w e g u n g  n a c h  e i n e r  R i c h t u n g .

a. ηερίη άνέβη μέγαν ονρανδν Ονλνμπόν τε
11 I, 497.

In einer Wolke stieg sie hinan zu dem grofsen Himmel und
Olympos.

1 Die Reihenfolge wird bisweilen umgestofsen, γ α μ β ρ ό ς  Ι μ ί ς  

& ι ' γ α τ έ ρ  τε, τ ί & ε σ \ Ρ  ο ν ο μ  δ τ τ ι  χ ε ν  ε ϊ π ω , O d .  XIX, 406. Doch lesen 
einige Hss. ΰ ν γ ά τ η ρ .  Vgl. auch ώ  π ό λ ι ς  x a l  δ ή μ ε ,  Arist. H i t t e r  273.

2 Brugm., Gr. Gr* § 178, S. 203.
8 Es liegt in der Natur der Sache, dafs im Laufe der Entwick- 

lung der Syntax dieses Kasus diese einfache Probe zu allgemein wird.
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roga t qu id  veniam  C ariam
Plautus Ourculio II, 3, 60 (339). 

Er fragt, warum ich nach Carien komme.

b. Ήφαιστον have δόμον Θετις άργνρόπεζα
R  XVIII, 369.

Zu Hephaists Woknung kam die silberftifsige Thetis.

N unc dom um  pro p ero
Plautus P e rsa  II, 4, 1 (271). 

Jetzt eile ich nach Hause.

Vgl. mit diesem tfrtlichen Gebrauch den persbnlichen:

c. μνηστήρας άφίκετο δϊα γυναικών
O d. XVI, 414.

Zu den Freiern kam die G6ttliche unter den Frauen.
Allgemeine Fftlle der Anwendung sind im Griechischen 

nicht gewOhnlich; rod’ ικανω ‘dazu bin ich gekommen’ ist 
praktiscli die einzige derartige Konstruktion. Die dieser 
Uhnlichste Konstruktion im Lateiniscben ist der Akkusativ 
einee abstrakten Substantivums, genannt Supinum — s p e c ta tm i  
vcniunt u. s. w. \

Eng verwandt mit dem Richtungsakkusativ bei Verben 
der Bewegung sind die Akkusative der Zeit und des Raumes.

2. Der A k k u s a t i v  d e r  Zei t .

τέρπονται μάκαρες &eoi η ματ a πάντα
O d . VI, 46.

Die seligen Getter ergcitzen sich alle Tage.

annos m ultos filia s  m cas celavisiis d a m  m e
Plaut. P oenulus V, 4, 83 (1239). 

Viele Jahre lang habt ihr meine Tttchter vor mir verborgen.

8. Der A k k u s a t i v  des R a u m e s .
Μηριόνης λείπετο δουρδς ίρωήν

Λ  XXIII, 529.
Μ. war einen Speerwurf zurUck.

— 229 —
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nomina insunt cubitum longis litteris
Plaut. Poenulus IV, 2, 15 (837). 

Namen sind drin mit ellenlangen Buchstaben.

4. Der A k k u s a t i v  des  I n h a l t s .
Der Akkusativ des Inhalts steht von Substantiven, die dem 

Verbum entweder stamm- oder sinnverwandt sind. Letzteres 
ist eine analogische Ausdehnung des ersten Falles.

a. μάχην μάχεσβ'αι. 
pugnam pugnare.

Einen Kampf kampfen.

b. ζώεις άγα&ον βίον
Od, XV, 491.

Du lebst ein gutes Leben.

ut profecto vivas aetatem miser
Plaut. Amph. IV, 2, 3 (1023).

Dafs du wahrlieh dein Leben in Elend zu verlebst.

Vgl. auch:

Υ,λνω σ3 iyco μεμηνότD ον σμικράν νόσον
Aeschylus Ρ. F. 977.

Ich hore, dafs du in nicht geringer Krankheit rasest.

Diese Konstruktion ist im Altlateinischen nur innerhalb 
sehr enger Grenzen zulassig, breitet sich aber im Laufe der 
Zeit aus, bis wir in der Kaiserzeit freie Konstruktionen finden, 
wie

grammaticus non erubescit soloecismum, si sciens facit
Seneca Ep. 95, 8.

Der Grammatiker errStet vor keinem Schnitzer, wenn er
ihn wissentlich macht.

5. Der A k k u s a t i v  bei  t r a n s i t i v e n  Verben .

a. Geht das Verbum ins Passivum liber, so wird dieser 
Akkusativ zum Nominativ.
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ίπαινώ τόνδε τον <χν&ρΐΰ7ΐθν 
• ■ Awnc hominem Jaudo

Ich lobe diesen Menschen;

paseiv: Sdc δ αν&ρωπος επαινείται
hie homo laudatur

Dieser Menscli wird gelobt.

b. Diese Konstruktion wird auch auf Intransitiva ausgedehnt:
πέπ  ovdev ola %ai σε ymI π  cava ς μένει

Euripides Fragm. 651.
Er hat erlitten, was dich und alle Menschen erwartet.

cives meum casum luctumgue doluerunt
Cic. p. Sestio 145.

Die Burger betrauerten mein UnglUck und meine Trauer.

c. Zwei  A k k u s a t i v e  bei  e i nem Ve r b  u rn1.

Diese Akkusative kUnnen sein a) in Apposition, β) von 
verschiedenen Typen, γ) vom selben Typus, aber dabei ein 
Akkusativ der Person, einer der Sache. \

a, Παιάν* νμνοΐσι τον y/ατονς γόνον
Euripides Η ’ F. 687. 

Sie preisen PUan, Letos Sohn.

Ciceronem comulem creare 
Cicero zum Konsul machen.

β. την μάχην τους βαρβάρους ένίν.ησαν 
Sie besiegten die Barbaren in der Schlacht.

Multa deos venerati sunt 
Vcrschiedenartig verchrten sie die Gutter.

1 Naturlich giebt oh nooli kompliziertere Konstruktion en, in denen 
ein Oder mehrere Akkusative von einem anderen Akkusativ abh&ngen; 
vgl. Dominus me hove* mercatum Eretriam mmt Plaut. Perm 822: Mein 
Herr bat mich each Erctria geschickt, Ochscn zu kaufen.
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γ. ηδονή τις γνναιξι μηδέν υγιές άλλήλας λέγειν
Eur. Phoen. 200.

Es gewahrt den Weibern eine gewisse Freude, sich gegen-
seitig zu verklatschen.

Tribunus me sententiam rogavit 
Der Tribun fragte mich naeh meiner Meinung.

Bisweilen sind ein transitives Verb und der mit ihm ver- 
bundene Akkusativ einem andern Verbalbegriff gleichwertig 
und regieren einen zweiten Akkusativ.

S'sol . . .  * Ιλίου φ&οράς . . .  ψήφους ε&εντο (=  έψηφίσαντο)
Aesch. Again. 815.

Die Getter stimmten fur Trojas Untergang.

hanc eclictionem nisi animum advortetis omnes
Plaut. Pseud. I, 10 (143). 

Wenn ihr nicht alle dieses Edikt beachtet.

6. A k k u s a t i v e  bei  S u b s t a n t i v e n  und  Ad-  
j e k t i  ven.

Substantive, die den Akkusativ regieren, sind meist verbal. 
Ursprunglich hatten alle Verbalsubstantive dieselbe Fahigkeit, 
gleich ihrem Verbum einen Kasus zu regieren. Im Sanskrit 
ist dies noch der Fall beim Nomen agentis, so dafs Kon- 
struktionen entstehen nach dem Typus dator divitias (der 
aber im Lateinischen nicht existiert). Alle Nominalfonnen, 
genannt Infinitive, Supina und Gerundia, besitzen diese Fahig- 
keit: die anderen Formen haben sie grofstenteils verloren.

α. έστί τις Σωκράτης τά μετέωρα φροντιστής
Plato Apol. 2 Β.

Es ist ein gewisser Sokrates, der die Himmelskorper studiert.
iusta sum orator1 datus

Plautus Amph. Prol. 34.
Ich bin zum Anwalt der Gerechtigkeit bestimmt.

1 Das einzige lat. Beispiel fur ein so konstruiertes Nomen agentis. 
Goez und Schoell lesen im neuen Teubnerschen Text iuste.
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In diesen Konstruktionen drtickt das Nomen agentis mit 
einem Verbum dasselbe aus, was das Verbum ausdrUckt: 
I  τ. μ. φροντίζει: ut iusta orarem; vgl. tv μεν πρώτα σοι 
μομφήν ίχω ( =  μέμφομαι) Eur. Or. 1069.

Vgl. aueli ο τφ οντι τύραννος τφ οντι δούλος τάς μεγίστας 
θωπείας και δουλείας Plato Jiep. 579 D. cDer wirkliche Tyrann 
ist ein wirklicher Sklave in Bezug auf die grftfsten Schmeiche- 
leieu und die Knechtschaft’.

Im Lateinischen ist die Konstruktion hkufiger, als im 
Griechischen.

R ed itu s R om am
Cic. P h i l  II, 108.

Die Rttckkehr nach Rom.

Q u id t ib i  isium  tactio  eat?
Plaut. Cure. V, 2, 27 (626).

Welches Recht hast du, ihn zu bertthren?

b. Mit Verbalnomina (Gerundia).
οϊστέον την τνχην

Eur. Io n  1260.
Wir mtissen unser Schicksal tragen.

(Diese Konstruktion ist nicht homerisch.)

P oen as in  m orte tim endum  est
Lucr. I, 111.

Wir mttssen im Tode Strafen fUrchten.

Vgl.
vitabundus castra 

Das Lager vermeidend.
Liv. XXV, 13.

c. Mit· Adjektivcn.
αγαθός βοήν: ονομα χλντός (homerisch). 

οί &8oi άγα&οί εισι πάσαν αρετήν
Plato Legg. 900 D.

Die Gutter sind gut in Hinsicht auf jede Tugend.
qui manus gravior aiet

Plaut. Pseud. Ill, 1, 19 (785). 
Der cine echwerere Hand htttte.
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Der cA k k u s a t i v  des  B e z u g s 3 ( Cg r i e c h i s c h e r  
A k k u s a t i v ’ ) ist im Griechischen mehr entwickelt als sonst 
irgendwo und vermutlich aus dem Griechischen ins Lateinische 
gedrungen. Daher ist ομματα καί κεφαλήν Ι'κελος J u ,
11. II 478 , das Muster fur Konstruktionen wie os umerosque 
deo similis, Virg. Aen. I, 589.

7. A d v e r b i a l e r  A k k u s a t i v .

Der Prozess, durch den Akkusativformen zu Adverbien 
erstarren, kann in der historischen Entwicklung der meisten 
Sprachen sehr deutlich beobachtet werden. Im Griechischen 
ist er sehr ausgepragt, da hier in alter Zeit die Zahl 
adverbialer Akkusative, mit Ausnahme der von Adjektiven 
und Pronomina abgeleiteten, sehr beschr&nkt war. So linden 
wir bei Homer μέγα πάντων ίΐργείων κρατέει: αΕκτορα άσπερ- 
χές κλονέων ί'φεπ3 ώκνςί4χμλλενς:.λχnd seltener neutrale Plurale, 
υμείς ονν.έτι καλό με&ίετε ίΐονριδος αλκής: τιμήν λελόγχασιν 
Ισα ΰεοϊσιν. Aber die adverbialen Akkusative von Substan- 
tiven, wie δίκην, χόριν u. s. Λν. giebt es bei Homer noch 
nicht, mit der einzigen Ausnahme von πρόφασιν (II. XIX, 262) 
und δέμας viermal in δέμας πνρος αι&ομένοιο (vgl. § 283) 
und einigen anderen.

Es giebt drei Klassen adverbialer Akkusative:
a. acc. neutr. von Adjektiven im Singular und Plural;
b. acc. fern, von Adjektiven mit einem zu erg&nzenden 

Subs tan tivum;
c. acc. sing, von Substantiven.

In vielen Fallen ist es nicht schwer, den Entwicklungs- 
gang zu verfolgen. Der adverbiale Akkusativ kann sich z. B. 
entwickeln

1. aus einem Akkusativ des Inhalts: οξέα κεκληγώς, τήν 
ταχίστψ  πόρενεσ&αι (wo leicht δδον erganzt werden 
kann);

2. aus einem Akkusativ der Zeit: πρώτον, εννήμαρ;
3. aus einem die Ausdehnung der Handlung des Verbums 

bestimmenden Akkusativ: ενρος, μέγεθος, ονομα, χάριν7
' δίκην u. s. w. Dies umfafst mit dem Akkusativ, der

— 234 -
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zum Satze in Apposition steht, ein Gebrauch, in dem 
sich χάρη* 11, XV, 744 findet: χάριν "Εκτορος οτρνναντος, 
wo χάριν cals die Freude’, lzur Freude’ (Hektors) be- 
deutet.

Ira Lateinischen treten diese Arten des Gebrauchs h&ufiger 
in spilterer als in frliherer Zeit auf; die vielen adverbialen 
Formen bei Plautus, die man gewtfhnlieh als Akkusative 
bezeichnet, sind wahrscheinlich anders zu erkliiren.

a , εσ τ ιχ ό ω ιτ ο  δ εινό ν  δερκ όμ ενο ι
I I  III, 842.

Sie echritten mit furchtbaren Blicken einher.

ώ ς α ίγ ν π ιο ι  μ ε γ ά λ α  ν .λάζοντε μ ά χ ω ν τ α ι
I I  XVI, 429.

Wie Geier kllmpfen unter lautem Geschrei. 

ego nil moror
Plaut. Persa V, 1, 15 (767). 

Mich kUmmert nichts.

a c erb a  tu rn s  . . .  serp en s
Lucr. V, 33.

 ̂ Eine schrecklich blickende Schlange.

b. οδ> ον μακράν άπεστιν αλλά πλησίον
Eur. Phoen. 906.

Zu dieser Konstruktion gehtfren die lateinischen Formen 
auf -fariam, wie hi-, tri-, qmdri-fariam, Sonst 1st sie selten: 
aetemum, supremtitn und einige andere finden sich bei den 
Dichtern.

c, δωρεάν παρά τον δήυον ελαβε το χιορίον
Lysias VII, 4.

Er erhielt das Land vom Volke umsonst.

Eine iihnliche Verwendung des Akkusativs liegt im Latei 
nischen vor in partim und tenus (§ 57). 8

8. Der A k k u s a t i v  be i  P r U p o s i t i o n e n .

Von Prttpositionen abhttngig steht der Akkusativ viel 
hflufiger als alle anderen Kasue. Das mag teilweise der All-
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gemeinheit seiner Bedeutung zuzuschreiben sein, denn Pra- 
positionen, die aus alteren Adverbien entstehen, werden zuerst 
in Fallen gebraucht, in denen die Bedeutung des Kasus 
an sich zu allgemein ist, um den genauen Sinn des Sprechers 
auszudriicken1. (S. § 340 if.).

3 3 4 .  Der Akkusativ ist in den meisten seiner Ver- 
bindungen eng mit dem Verbum verkntipft. In ahnlicher 
Weise ist der Genitiv mit dem Nomen verbunden. In Bezug 
auf seine Funktionen ahnelt der Genitiv stark dem Adjek- 
tivum. Doch sind sie nicht desselben Ursprungs, und die 
alte Ansicht, als sei ein Adjektivstaram wie δημόσιο- mit dem 
alten Genitiv δήμοιο identisch gewesen, ist irrig. Trotzdem 
aber bestand bis zu einem gewissen Grade eine Mischung 
zwischen Genitiv- und Adjektivformen, indem z. B. lat. cuius 
auch adjektivisch dekliniert wurde. Vgl. auch den bestan- 
digen Austausch zwischen den Genitiven der Personalpro- 
nomina und der possessiven Adjektiva.

cDer Accusativ zeigt [beim Verbum] die vollste ent-
schiedenste. Bew&ltigung eines Gegenstandes durch den im 
Verbo des Satzsubjects enthaltenen Begriff. Geringere Ob- 
jectivisirung liegt in dem Gen., die thatige Kraft wird dabei 
gleichsam nur versucht und angehoben, nicht erschopft2 * *: άρτον 
έφαγε cer afs das Brot% άρτον έφαγε cer afs eine Schnitte\

1. Der p o s s e s s i v e G e n i t i v  umfafst viele verschiedene 
Arten der Anwendung, die htiuiig nur aus dem Zusammen- 
hang rich tig bestimmt werden konnen. Vgl. die folgenden 
Konstruktionen:

cΗσιόδου έργα Horti Caesaris
παρά #ϊνα θαλάσσης pater familias

{'λ,νίσης μέρος voti partem 1
zJιός μέρος Apollinis partem )

1 Der prapositionale Gebrauch von ώς ist merkwurdig, weil ώς
nur beim Akk. der Person steht. Ridgeway erklart dies (Journal of 
Philology XVII, S. 113) als entstanden aus ώς ‘wo’, urspr. mit einem
Nomen gebraucht: r\Mtv ώς βασιλβνς Das Verbum nach ώς
wurde liaufig ausgelassen, daher der (jbergang in den Akkusativ, wozu 
sich eine Parallele im skt. yena cwo5 iindet.

' 2 Grimm zitiert von Delbriick, S. F. IV, S. 39.
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της δνω γενόμεσ&α 

Von ihr stammen wir beide1.
11 X X I/

Jam me Pompei totum esse sets
Cic. Fam. H, 13, 2.

Ahnliche Konstruktionen im Sanskrit scheinen zu beweisen, 
dale die seltene Verbindung κέίσαι σας αλόχον σφαγείς, Eur. 
El. 123 ‘Da liegst du, von deiner Gattin erschlagen’ wirk- 
lich genitivisch ist. Der Genitiv ist entstanden aus deni ur- 
sprtingliclien nominalen Werte des Partizipiums. Dock ist zu 
bemerken, dafs es, wenn die einzige besondere Ablativform, 
nfimlich die der -o-Stttmme, aus dem Pronomen entlehnt ist 
(§ 326 III), kein Mittel aufser der Anwendung giebt, den 
Genitiv vom Ablativ des Singulars zu unterseheiden. Diese 
Konstruktion liegt wie της δΰω γενόμεσ&α in dem strittigen 
Grenzgebiet der zwei Kasus.

2. Ein gleichfalls sehr ausgedehnter Typus ist der p a r t i 
t i ve  Ge n i t i v .

δια γυναικών Horn.
Sclion unter den Weibern.

ltmo Saturnia sancia dearum V
Enn. Ann. I, 72.

Die eaturnische Iuno, heilig unter den Gbttinnen.

ΐχ&ιστος δέ μοί Ισσι διοτρεφέων βασιλήων
Π. I, 176.

Du bist mir der verhafsteste unter den von Zeus crn&hrten
Kflnigen.

maxime divom
Enn. Ann. I, 71.

GrOfster der Gutter. * *

1 Kftnntc auch ale Ablativ erkl&rt werden; aber solclie Kon- 
struktionen rind im Sanskrit bei ganz deutlich genitivischen Formen 
zu finden (Dclbruck, S. F. V, S. 153).

* Doch iet dicse Konstruktion mciglicherweiec eine Nachalimung 
des Griechischen.
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χρυσόν δέκα τάλαντα.
11 XIX, 247.

Zehn Talente Goldes.

hanc minam fero auri
Plaut. True. V, 8 (900).

Ich bringe diese Mine Goldes.

δαίτ άγα&ήν κρειών τε καί οίνον ηδνπότοιο
Od. XV, 507.

Ein gutes Mahl von Fleiseh und sufsem Wein.

cadum tibi veteris vini propino
Plaut. Stichus III, 1, 24 (425).

Ich gebe dir ein F&fschen aiten Weines zum Besten.

Zu dieser Konstruktion geh5ren Ausdrticke wie das lat. 
id aetatis und quid hoc est nominis Plaut. Amph. II, 2,137 (769). 
Man kann auch den Genitiv des Stoffes (der oft als besondere 
Art behandelt wird) dazu rechnen: τάπης έρίοιο Od. IV, 124 
cein Teppich aus Wolle’, monies auri cBerge von Gold’.

Eine weitere Entwicklung dieses Typus ist der G e n i t i v  
d e r  D e f i n i t i o n ,  wie in dem homerischen ?ρκο£ οδόντων, 
wo οδόντων das bezeichnet, was δδόντες in der Apposition be- 
zeichnet haben wtirde, cdas Gehege der Zahne’ (— welches 
die Zahne sind). Diese Konstruktion ist im Lateinischen 
gleichfalls haufig; vgl. monstrum hominis (Ter.) cein Scheusal 
von einem Menschen’ u. s. w.1.

3. Der G e n i t i v  be i  S u b s t a n t i v e n  v e r b a l e r  
N a t u r .  Er umfafst den G e n i t i v  us s u b j e c -  
t i v u s  und o b j e c t i v u s .

δωτηρ εάων dator divitiarum
Geber guter Dinge Geber des Reichtums.

ώς ονδέν ήμίν ηρκεσαν λιται &scov
Eur. Supp. 262.

Denn Gebete zu den Gottern nutzten uns nichts.

1 Hier indessen ist die Konstruktion umgekehrt wie in 'ίρχος 
οδόντων, indem der Nominativ des einen Falles im anderen Genitiv ist. 
νός χρήμα (Herod. I, 36) cein schrecklicher EberJ ist eine genaue Paral
l e l  zu monstrum hominis.
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Empedocles in deorum opinione turpissume labitur
Cic. K  Ώ. I, XII, 29.

E. zeigt schmachvolle Schw&chen in seiner Meinung liber die
Go tier

ήκει καινών έργων εγχει ρητής
Aristopli. Vogel 257.

Er iet als Unternehmer seltsamer Dinge gekommen.
omnetn naturam esse conservatricem sui

Cic. De Fin . V, IX, 26.
Dafs die ganze Natur nach Selbsterhaltung trachtet.

4, Der G e n i t i v  be i  V e r b e n 1.

Die so gebrauchten Verba sind Verba des Herrschens 
und Verba des Flihlens oder Empfindens. Der gr. Genitiv 
bei den Verben des Essens, Berlihrens u. s. w. ist partitiv.

Αγαμέμνων μέγα πάντων 'Λργείων ηνασσεν
11 X, 32.

Agamemnon herrschte gewaltig tiber alle Argeier.
ut salvi poieremnr domi

Plaut. Amph. I, 1, 32 (187).
Damit wir uns in Sicherheit des Hauses bem&chtigt baben.

ϊταροι λίσσοντο επεσσιν τυρών αίννμένονς Ιέναι πάλιν
Od. IX, 224.

Die Gefahrten baten micli mit [flehenden] Worten, gehen zu 
dlirfen, wenn sie von den Kiisen genommen.

haec res vitae me, soror, saturant
Plaut. Stick. 1, 1, 18 (18). 

Dieee Dinge, Schwester, machen mich lebenssatt.

ουδέ τι οΊδεν πέν&εος
I I  XI, 657.

Er wufsto niclits von Gram. 
φώτε είδατε yάρμης

H. V, 608.

1 DelbrGck (Grdr, S yn ta x  § 147) ist jetzt gcnoigt, diceen Genitiv 
sum Ausgangspunkt far den syntaktiechen Gebrauch dee Genitive zu 
lmltcn. Doch ist die ftlterc Ansicht wolil die wahrscheinlichere.
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Vgl. expertus belli
Virg. Aen. X. 173.

Im Lateinischen ist die Konstruktion des Genitivs mit 
solchen Verben viel weniger haufig; nur bei den Verben des 
Sich-Erinnerns ist sie nicht selten — commeminit domi, Plaut. 
Trin. IV, 3, 20 (1027). Vgl. auch die seltenen Konstruktionen 
ne quoiusquam misereat, Ter. Hec. I, 1, 7 (64); quamquam 
domi cupio, opperiar, P laut Trin. IV, 1, 22 (841). Diese 
Konstruktion von cupio wird haufig aus einer Analogie zu 
cupidus erklart. Bemerkenswert ist, dafs die Verba des Ver- 
urteilens bei Homer keinen Genitiv haben, obwohl er im 
spateren Griechischen und im Lateinischen haufig ist. Er findet 
sich nicht im Sanskrit, und seine Entstehung ist noch nicht 
in befriedigender Weise erklart.

5. Der G e n i t i v  bei  A d j e k t i v e n .

Viele Adjektiva entwickeln sich aus Nomina, die haufig 
als Apposition gebraucht werden (vgl. § 277). Es ist darum 
nicht Uberraschend, dafs sie einen Genitiv zu sich nehmen, 
Andere wieder haben eine partitive Bedeutung. Die Adjektiva 
der Fulle werden mit dem Genitiv konstruiert (vgl. cdes 
Gottes voll· bei Schiller); sie konnten auch mit dem Instru
mental verbunden werden (cvoll dureh, mit’). Im Lateinischen 
steht nach Ausdrticken der Ftille haufig der Ablativ. Das 
erklart sich daraus, dafs

1. der Ablativ urspritnglich in den meisten Stammen mit 
dem Genitiv formed identisch war;

2. dafs die Worter, die die entgegengesetzte Idee (deep, 
cberaubt5) ausdrticken, mit dem Ablativ konstruiert 
wurden, und dafs

3. in der speziell lateinischen Sprachentwicklung der In
strumental mit dem Ablativ zusammengeworfen wurde.

οϊγ.τίζεται σωτηρίας ανελπις
Eur. I  T  487.

Er wird bemitleidet, wenn er keine Hoffnung auf Rettung
mehr hat.



α ο ιό ο ί τ ιμ ής εμ μ ο ρ ο ί s lo t
O d. VIII, 479.

Die Sanger werden der Ehre teilhaftig.

εγώ  ξένος μ έ ν  τον λόγον  τ ο νό* έξερώ
Soph. 0. R. 219.

Obwohl der Sache unkundig, will ich es sagen.

'Ο δυσσενς επ ίσ τρ ο φ ο ς  gv αν& ρώ πω ν
O d. I, 177.

Odysseus mochte mit Leuten wohl umgehen.

Die Konstruktion ist ira Griechischen stark entwickelt, 
noch starker im Lateinischen; vgl. p a tte n s  la b o r is , p e r itu s  
earum  regionum , studiosus litieraru m  u. s. w.

6. Der p r a d i k a t i v e  G e n i t i v  (eigentlich nur ein 
besonderer syntaktischer Gebrauch anderer Typen).

Bei Homer besclirankt er sich praktisch auf eine be- 
stimmte Ausdrucksweise: πα τρός ε ίμ  αγα& οϊο  Cich stamme 
von einem guten Vater’ 11. XXI, 109; α ΐμ α τό ς  ε ις  αγα& οΐο  
‘du stammst aus gutem Blute' O d . IV, 611. Dieser Ver- 
mengung von Genitiv und Ablativ zufolge istves schwer, zu 
unterscheiden zwischen

1. dem pradikativen Genitiv, v
2. dem poesessiven Genitiv und
3. dem ablativen Genitiv.

Im Lateinischen ist die Konstruktion dee pradikativen 
Genitive stark entwickelt; sie zeigt deutlich, wie der Genitiv 
ans Adjektivum streift

se ts  tu m ed  esse m i  su pselli v iru m
Plaut. S tick . Ill, 2, 33 (489).

Du weifst, dais ich ein Mann der untersten Bank bin.

non m u lti c ib i h osp item  accip ies m u lti ioc i
Cic. F a m . IX, 26, 4.

Du wirst einen Gast aufnehmen von geringem Appetit und
grofsem Humor.

G i l e s ,  Grftmnintik. 16
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7. Der a d v e r b i a l e  Gen i t i v .

Ein paar griechische Zeitausdriicke konnen hierher ge- 
rechnet werden, ηονς II. VIII, 525 cdes Morgens', ννκτός Od.
X III, 278 Cnachts'. Vgl. auch τονδ* αυτοί λνκάβαντog Od.
XIV, 161 cnoch in diesem Jahr; όπώρης II. XXII, 27 cim 
Herbst' · ονποτε καρπός άπόλλνται ονδ* απολείπει χείματος 
ουδέ ΰέρενς Od. VII, 118 cweder im Winter, noch im Sommer'· 
Brugmann 1 betrachtet diese Konstruktionen als Entwicklungen 
des partitiven Genitivs, wozu er auch die homerisehe Kon- 
struktion des lokalen und temporalen Genitivs zieht: διέ- 
πρησσον πεδίο to csie nahmen ihren Weg liber die Ebene' 
u. s. w. (immer mit Formen auf -oio 2).

8. Der G e n i t i v  be i  P r a p o s i t i o n e n  ist wahr- 
scheinlich in keinem Falle ursprtinglich.

Im Griechischen nimmt nur der Genitiv des Raumes 
Prapositionen zu sich: εττ/, περί} μετά. Bei Homer ist ihr 
Gebrauch beschrankt, und μετά kommt nur fiinfmal vor. 
Im Griechischen und Lateinischen wie in anderen Sprachen 
steht bei manchen Nominalformen (wie gr. άντίον, lat. terms), 
die zu unechten Prapositionen geworden sind, ein Genitiv, 
weil ihre nominale Natur noch nicht ganz erloschen ist.

3 3 5 ·  Der Ablativ unterschied sich nur bei den -o- 
Stammen vom Genitiv. Darum wurde vermutlich die be- 
sondere Ablativform der -o-Stamme in sehr friiher Zeit aus 
dem pronominalen Ablativ entlehnt. Wie sein Name es andeutet, 
bezeichnete er ursprtinglich Bewegung von einem Punkte her 
oder Trennung. Daraus entwickelte sich der Ablativ der 
Vergleichung, denn wenn wir heute sagen: cer ist grofser als 
ich ', so formulierte der Indogermane, wie es scheint, diesen 
Gedanken als cer ist grofser von mir aus'. Der kleinere der 
beiden GegenstSnde wird als Mafsstab der Vergleichung be
trachtet.

1 Gr. Gr.2 S. 206.
2 Monro, H. G.2 § 149.
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1. In  a b l a t i v e m  Si nne .
a. Bei Verben mit oder ohne prftfigierte Proposition.

*

β?κε, J io g  & νγατερ, π ο λέμ ο υ  καί όηιότητος
11. V, 348. ‘

Weiche, Tochter des Zeus, aus dem Kampf und Streit.

Πν& ώνος Ι'βας
Soph. 0. R. 152.

Du kamet aus Pytho.
(vgl. βά& ρων ϊστασ& ε ebd, 142).

A egypto  adven io  (selten!)
Plaut. M o s t  U, 2, 10 (440).

κηρ αχεος μ ε Ο ίιμ α  '
11 XVII, 539.

Ich machte mein Herz frei von Angst.

ubt d iu  a fu eris  dom o
Plaut. Stick. IV, 1, ί8  (523).

Wenn man lange fern von der Heimat war.

Im klaseiechen Griechischen regieren die Verba der Be- 
raubung hiiufig zwei Akkusative, wOhrend die urspriingliche 
Konstruktion, z. B. bei Homer, noch in vielen Spuren er- 
halten ist:

την β ίη  άέχ,οντος άπηνρω ν
11 I  430.

Die eie wider seinen Willen mit Gewalt ihm entflihrten.

a o tdov  Μ ονσ α  ο φ θ α λμ ώ ν  μ έ ν  άμερσε κ.τ.λ.
O d. VIII, 64.

Die Muee beraubte den Sllnger seiner Augen.

Die Konstruktion mit dem doppelten Akkusativ findet 
sich gleichfalls bei Homer. Vermutlich dankt sie ihre Ent- 
etehung der MOglichkeit, das Verbum von Belebtem und Un- 
belebtem zu gebrauchen — ‘sie beraubten ilnT, ‘sie raubten 
seine Gtitcr’ — und der endlichen Vermischung beider Kon- 
struktionen. Die lateinische Konstruktion der Verba des 
Nehmens mit dem Akkusativ und Dativ ist vermutlich ana^

16*
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logisch nach der Konstruktion der Verba des Gebens gebildet. 
Dann ware eripuit me morti eine Nachahmung von dedit me 
morti. In Bezug auf die urspr. Konstruktion vgl. domo me 
eripuit Ter. Adelph. Π , 1, 44 (198), se turn eripuit flamma 
Cic. B ru t 90.

Die Verba des Befreiens und Abhaltens regieren bisweilen 
auch den einfachen Ablativ.

τον γε &εοΙ κακότητος έλυσαν
Od. V, 397.

Ihn erlQsten die Gotter von seiner Krankheit.

ego hoc te fasce levabo
' Virg. Eel. IX, 65.

Ich will dir das Btindel abnehmen.

Τρώας αμννε νεών
It. XV, 781.

Er wehrte die Troer von den Schiffen ab.

aqua et igni arcere1
Tac. Ann. Ill, 23. 

cVon Feuer und Wasser abhalten\

b. Bei Verbalnomina.

εκβασις ον πη φαίνε& άλός
Od. V, 410.

Nirgends ersehien ein Ausweg aus der See. 

ολίγη ανάτινενσις πολεμοιο
It. XI, 801.

Kurz ist das Aufatmen vom Kriege.

Periphanes Rhodo mercator
Plaut. Asin. Π, 4, 92 (499). 

Periphanes, ein Kaufmann aus Rhodus.

1 Bei Plautus, wie es scheint, nur nosier estof dum te poteris defen- 
sare inimia Baech, III, 3. 40, und vielleicht ecquis hie est, maocunum his 
qui iniuriam fortbus defended ? Most. IV, 2. 20 (900). Aber foribus kann 

- auch Dativ sein.
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Im Lateinischen war diese Konstruktion immer auf die 
Ortsnamen beschrlinkt und starb bald aus. Ein Rest hat sich 
erhalten in der offiziellen Angabe der Tribus, zu der ein 
Romer gehorte; vgl. Ser. Sulpicius Q. F. Lcmonia Rufus 
‘Servius Sulpicius Rufus, Sohn des Quintus, aus der Tribus 
Lemonia’.

ϊ
ϊ

y

c. Bei Adjektiven.

ος μ υιών πολλών τε καί εσ&λών εννιν ε&ηχεν
17. XXII, 44.

Der mich vieler edler SChne beraubt hat.

ut ego exheredem meis me bonis faeiam
Plaut. Most. I, 3, 77 (234). 

damit ich mich meiner GUter enterben ktfnnte.

λνίβης τε καί αΐαχεος οέκ επιδευεϊς
II. XIII, 622.

Nicht der Schande und Schmach entbehrend.

vacui cultoribus agri
Ovid. Me U V II, 653. 

Acker, ledig ihrer Bebauer.

c

f·

i

d. Bei Prilpositionen und Adverbien.

Alle Prilpositionen, die Bewegung von einem Punkte her 
ausdrttcken, regieren den Ablativ. Im Griechischen vertritt 
ein bei solchen Prilpositionen auftretender Genitiv den urspr. 
Ablativ. Aufecr den urspr. Prilpositionen regieren auch einige 
Advcrbialformen, die sich im tFbergangsstadium zu Pr&- 
positionen befinden, gleichfalls diesen Kasus, z. B. νύσφι und 
πέλας im Griechischen, coram, palamt tenus im Lateinischen.

2. Der A b l a t i v  d e r  V e r g l e i c h u n g .

a. ομίχλην ννν.τος dμείνω
R. Ill, 11.

einen Nebel, stllrker als die Nacht.
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' qua muliere alia mllast pulcrior
Plaut. Merc. I, 1, 100 (101) ^ 

Ein Weib so schon, dafs es kein schoneres giebt.

b. Comparatio compendiaria.
Der Ktirze wegen oder infolge von Konstruktionsmischung 

tritt oft eine Vergleichung zweier heterogener Dinge ein. 
Am h&ufigsten ist der Fall, dafs eine Eigenschaft mit dem 
Besitzer einer anderen Eigenschaft verglichen wird.

/.ρείασων άντε Jiog γενεη ποταμοίο τέτνκται.
11. XXI, 191.

Das Geschlecht des Zeus ist besser als ein Strom 
(fur ‘das Geschlecht eines Stromes’).

sermo promptus et lsaeo torrentior
Juvenal I, 3, 73.

Seine Rede ist schlagfertig und hinreifsender als Isaeus.

c. Worter und Ausdrucke mit komparativahnlicher Be- 
deutung werden ebenso konstruiert.

τώνόε τά ετερα ποιέειν 
Von diesen verschiedene Dinge zu thun.

Herod. IV, 126.
species alias veris

Hor. Sat. II, 3, 208.
Begriffe, die anders sind, als die wahren.

nullust hoc metuculosus aeque.
Plaut. Amph. I, 1, 137 (293).

Niemand ist so furchtsam als er.

Doch ist die lateinische Konstruktion von aeque vielleicht 
instrumental (§ 338, 2).

336. Wie bereits gezeigt, ist der griechische Dativ eine 
Mischung dreier urspr. Kasus, des Dativs namlich, des Lokativs 
und des Instrumentals. Das Lateinische hat den Dativ un- 
verandert erhalten.

1 Goetz und Schoell lesen qua tm tlier a lia  n u lla st p u lcr io r.
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'Der wirkliche Dativ bezeichnet die Person, der oder fiir 
die etwas gethan wird, oder die ale hauptsiichlich betroffen 
oder beteiligt angegeben wird5 x.

1. Der D a t i v  bei  d e n V e r b e n d e s a )  Gebens, b) An- 
redens (einschl. Befehlens), c)Gehorchens, d)Helfens 
(BegUnstigens u. s. w.), e) des Zornes, f) des 
Glaubens, g) des Nachstehens (Weichens), h) der 
Bewegung nach (selten); i) beim Verbum sub- 
stantivuin.

a. η μ ω ρ ία  δ ίδ ω ο ιν  άν& ρώ ποις  κακα
Menand. Sent. 224.

Die Thorheit bringt den Menschen Ungltick.

t il t  p e m ic ie m  dabo
Enn. M ed ea , Fr. 5 (Merry). 

Ihm werde ich Verderben bringen.

Bieweilen erscheint ein personifizierter Gegenstand statt 
der Person im Dativ.

t f j  δ α νε ίζε ιν  κρειττυν ίσ τ ιν  rj βρ οτο ϊς
Phileito. Ft. LI, c.

Der Erde zu leihen ist besser, als den Menschen.

debem ur m o rti n os n ostraqu e
Hor. A. P. 68.

Wir eind uns selbst und alles Unsrige 
dem Tode schuldig. (Wieland).

b. Dieser Dativ ist im Griechischen ein ecliter Dativ des 
Interesses, denn fttr die blofse Anrede gebrauckt man 
ττρός τ ιν α .
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1 Monro, //. G .* § 143. Praktisck let der Dativ uicht auf die 
Person bcschrftnkt, wie viele der folgenden Beispiele zeigen; docli be- 
treffen ecinc mcieten syntaktischen Verbindungen Personen oder per- 
sonifizierte Gcgenet&nde. Die alto und etwas mibcstimmte in clin a tio  

ret ist die einzige Definition, die die Syntax des Dative vollst&ndig 
umfafet.



εί συ μη τόδ* εννοείς, εγώ λέγω βοι
Aesch. Ag. 1088.

Verstehst du dies nicht, so will ich dir's sagen.

dicit Cleomeni, Hibi uni par cam'
Cie. Verr. Act. II, V, 105.

Er sagt zu Cleomenes: cDieh allein werde ich verschonen\
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c. oi ονδέ οντω εσήχονον οι Λδηνάίοι
Herod. VI, 87.

Aber nieht einmal so h6rten die Athener auf ihn. 

Vgl. den Ausdruek dido audiens sum alicui.

d. ον χαχόν εατιν
τειρομένοις ετάροιοιν άμννέμεν αίπνν ολε&ρον

Β. XVIII, 128.
Es ist nichts Boses, das jahe Verderben von bedr&ngten Ge-

fahrten abzuwehren.

gnato ut medicarer tuo
Ter. Andr. V, 1, 12 (881). 

Um deinen Sohn zu heilen.

/ ί

e. xcu χεραμενς χεραμεϊ χοτεει xac τεχτονι τεχτων
Hesiod. Op. 25.

Es grollt der Topfer dem TSpfer und der Zimmermann dem
Zimmermann.

vehementer nunc mihist irata
Plaut. True. II, 6, 64 (545). 

Jetzt ist sie sehr zornig auf mich.

> *f. μη πάντα πειρώ πάσι πιατενειν αει
Menander Sent. 335.

Versuche nicht, alien in allem immer zu vertrauen. 

credere suis militibus
Liv. Π, 45.

Ihren Soldaten vertrauen (vgl. crede mihi, u. s. w.).
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το  ον μένος ονόενΐ εΐκων

An Mut keinem nachstehend. 

cedant arma togae

Od,. XI, 515.

Cicero.
Die WafFen m($gen der Toga weichen.

Λ .  διανοούμενα διά πολέμου αντόϊς ίέναι
Xen. Anab. Ill, 2, 8.

Wir sind gesinnt, ihnen mit den Waffen zu begegnen.

it clamor caelo
Virg. A m . V. 451.

Das Geschrei dringt zuin Himmel empor.

Ϊ. μψηρ όΐ έστ ΐ4φροδίτη
H. V, 248.

Seine Mutter 1st Aphrodite (oF praktisch =  «/.).

c Ιππίφ  μόνψ των αδελφών παΐδες Ιγένοντο.
Thuc. VI, 55, 1.

Hippias war der einzige Bruder, der Kinder hatte.

semper in civitate quibus opes nullae suntf bonis incident.
Sail. Cat 37.

Im Staate beneiden immer die Besitzlosen die Wohlgesinnten
(d. i. die Wohlhabenden).

Vgl. domino erit qui utatur Cato R. R. 7, cder Nutz- 
niefser wird EigentUmer sein*, eine Konstruktion, die sick 
mit deni priidikativen Dativ bei abstrakten Substantiven be- 
rtthrt2 (vgl. unten 4).

1 Dieee Konstruktion, mag sic sp&ter aufgefafst worden eciu, wie 
sie will, let ursprunglieh nicht lokativisch (vgl. Delbruck, Grundrifst 
Syntax § 136).

* Vgl. Roby, Latin Grammar II, Introd.
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2. Bei S u b s t a n t i v e n .
а. Der Dativ ist final.

έμοί τρέφεται παϊς σωτήρ δόμοις
Arist. Wolken 1158. 

Ich lasse ein Kind fur mich erziehen, einen Erhalter fur
mein Haus.

dies colloquio dictus est
Caesar E. G. I, 42.

Ein Tag zur Unterhandlung wurde festgesetzt.

б. Das Verbalnomen nimmt dieselbe Konstruktion an, wie 
sein Verbum (selten).

τους άρχοντας νυν ννεηρέτας τοϊς νόμοις έκάλεσα
Plato Leg. 715 C.

Ich nannte eben die Herrseher Diener der Gesetze.

opulento homini servitus durast
Plaut. Amph. I, 1, 12 (166). 

Der Dienst bei einem reichen Manne ist hart.

3. Bei A d j e k t i v e n  und A d v e r b i e n .

a. πανροισιν πίσννος μεγαΧ άνδράσιν εργ επιχειρεί
Theognis 75.

Traue auf wenige, wenn du dich zu grofsen Thaten anschickst.

&εοΐθι μέν άχρηστον ψεΐ'δος, άν&ρώποις δέ χρήσιμον
Plat. Rep. 389 Β.

Den Gottern ist die Luge unniitz, den Menschen niitzlich.

bonus sit bonis, modus sit malis
Plaut. Bacch. IV, 4, 13 (661). 

Den Guten sei er gut, den Bflsen b6se.

b. έχ&ρος δή μοι κείνος όμως ΐ4ίδαο πνλησιν κτλ.
11 IX, 312.

Verhafst ist mir wahrlich jener Mann, wie die Pforten des 
' Hades.
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W&hrend der D a t i v u s  c o m m o d i  keiner besonderen 
Besprechung bedarf, ist es ndtig, den Dativ besonders zu be- 
handeln, dem er untergeordnet ist.

4. Der f i n a l e  Da t i v .
Im Griechischen beschrftnkt sich diese Konstruktion haupt- 

s&chlich auf den Iniinitiv (vgl. § 525 if.), der nur eine isolierte 
Kasusform ist, in den idg. Sprachen fast von alien Kasus mit 
Einschlufs des Nominative erhalten. Die griechischen Infini
tive sind ihrem Ursprung nach teils Dative, teils Lokative; 
in Bezug auf ihre Syntax sind sie von einander nicht ver- 
schieden. Im Lateinisehen tibernimmt der akkusativische 
Infinitiv — das Supinum — diese finale Funktion (bei Verben 
der Bewegung), wahrend die dativischen und lokativen Formen 
(dixe =  δεϊξαι, hg-i <  Heg-ai; legcre <  *leges-i) diesen Wert 
nur in der Poesie besitzen. Indessen ist der finale Gebrauch 
des Dativs im engeren Sinne im Lateinisehen stark aus- 
gebildet, da hier nicht die Gefahr einer Vermischung mit 
anderen Kasus vorliegt.

τψ §a 9εος περί δώχεν άοιδήν τέρπειν
s Od. VIII, 44.

Ihm hatte Gott den Gesang verliehen, urn Freude zu ver-
breiten.

mater filiae dono dedit
Plant. True. IV, 3, 28 (802). 

Die Mutter gab es der Tochter zum Geschenk.

Vgl. dedi quinque argenti deferri minas
Plant. True. IV, 2, 26 (739). 

Ich gab fUnf Minen Silbers zum Dberbringen.

νίμφας ig vqoov άπωχιοε τηλοχΗ ναίειν
Od. XII, 135.

Sie sandte die Nymphen nach der Insel, dort fern zu wohnen.

ea relicta huic arrabonist pro illo argento
Ter. HeauU III, 3, 42 (603).

Sie wurde ihm zum Pfande fitr dieses Geld zurttckgelassen.
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Vgl. parasitum misi petere argentum
Plaut. Cure. I, 3, 50, (206). 

Ich liabe den Parasiten nach Geld geschickt.

oe &νμός avrjxev J i l  χειρας άνασγύν
11 VI, 256.

Dich hat dein Geist bewogen, die Hande zu Zeus zu erheben.

turn profecto me sibi habento scurrae ludificatui
Plaut. Poen. V, 5, 2 (1281).

Dann sollen mich die Spafsmacher wenigstens zur Zielscheibe
ihrer Witze haben.

Vgl. quern virum sumis celebrare?
Hor. Od. I, 12, 1.

Welchen Helden unternimmst du zu feiern? 

τενχεα, ΰαΐμα Ιδέβ&αι
11 X, 439.

Eine Riistung, ein Wunder zu schauen.

receptui signum 

Signal zum Ruckzug.
Cic. Phil XIII.

Vgl. hoc mihi hand lahorist1 laborem hunc potiri
Plaut. Bud. I, 3, 7 (190).

Es ist keine Anstrengung fur mich, diese Arbeit zu bew&ltigen.

ϊπποι βαρδιστοι ϋείειν
11 XXIII, 309.

Rosse, sehr langsam zum Rennen. 
ne sit relicuom poscendo atque auferendo

Plaut. True. Pr. 15.
Dafs es nicht zu bitten und nehmen iibrig bleibt.

1 Ist es moglich, dafs dieser im Lat. so haufige Dativ in alter 
Zeit durch Attraktion an Infinitive einer ahnlichen Art, wie hier, sich 
entwickelt hat? Im Sanskrit ist dies geschelien: brahmana indram 
viahayanto arkair avardhayann iiliaye hdntava u. i?F. V, 31. 4: cDie 
Priester, Indra mit Gesangen verherrlickend, starkten ibn zur Ver- 
niebtung der Schlangc (fur die Scblange, sie zu vernicbten)\ Delbruck, 
S. F. Y, S. 89.
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referundae ego habeo linguam naiam gratiae
Plaut. Persa HI, 3, 23 (428). 

Ich habe eine zum Danken geborne Zunge.

ut te videre audireque aegroti sient
Plaut. Trin. I, 2, 39 (76).

Dafis sie krank sind, wenn sie dich lidren und sehen1.

Die Mftglichkeit, dafs der prfldikative Dativ wenn nicht 
vtfllig, so doch bis zu einem gewissen Gi’ade aus der Attraktion 
an einen andern Dativ desselben Satzes entstanden ist, wird 
durch Satze wie Iuventus nomen fecit Peniculo mihi (Plaut. 
Men. I, 1, 1) gestiitzt. Ohne Zweifel ist hier Peniculo durch 
mihi attrahiert. Seiner Natur entsprechend verlangt der prftdi- 
kative Dativ die Begleitung eines persflnlichen Dative. Dem 
Sinne nacli bcsteht kein Unterschied zwischen cst mihi cura 
und est mihi curae: beide Konstruktionstypen linden sich bei 
Plautus: doch entwickelt sich der Dativ in spftterer Zeit und 
besonders bei Tacitus ungcheuer auf Kosten des Nominative.

Der ursprtingliche Dativ wurde nicht mit Prapositionen 
verbunden. Der Gebrauch der Prapositionen beim Dativ ist 
aus seinen lokativen und instrumentalen Elementen entstanden.

3 3 7 . Der Lokativ ist der Kasus der drtlichen Ruhe- 
lage. Schon in altester Zeit aber kamen dazu die verwandten 
Bedeutungen der Bewegung nach — πεόίφ βάλε (Horn.) ‘er 
warf auf die Ebene’ und des Befindens unter — τοϊσι εειηεν 
‘untcr ihnen sprach . .  Λ Die Vermengung zwischen Ruhe- 
lage in (an, auf) und Bewegung nach ist in vielen Sprachen 
haufig.

1. L o k a t i v  des  Raumes .

Έλλάόι olviia ναίων 

In Hellas wohnend.
n. XVI, 595.

1 Dicker bceondere Fall iet in alter Zeit eehr ecltcn; epater breitet 
er eich mehr aue, bceondere bei partizipialen Formeu.
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αιε Ζευς, ημενος Ονλνμηφ
Β. XXI, 388.

Zeus, auf dcm Olymp thronend, hiJrte es1.
nullust Ephesi quin sciat

Plaut. Bacch. II, 3, 102 (336). 
Es ist Niemand in Ephesus, der es nicht wttfste.

χινήσαντες των 'Ολνμπίασιν tj Λελφοϊς χρημάτων
Thuc. I, 143, 1.

Indem sie die Schatze in Olympia oder Delphi angriffen.

ex Philippa matre nalam Thebis
Plaut. Epid. V, 1, 29 (636). 

Von Philippa in Theben geboren.

πατήρ σος aircoih μίμνει άργψ
Od. XI, 187.

Dein Vater wohnt dort auf dem Lande.

sibi quisque ruri metit
Plaut. Mott. Ill, 2, 112 (799). 

Jeder erntet auf dem Lande f(ir sich.
Abstrakter:

χεχαροίατο &υμψ 

Sie wUrden herzlich erfreut sein.
11. I, 256.

absurde facts, qui angas te animi
Plaut. Epid. Ill, 1, 7 (326). 

Du bist ein Thor, dich so im Herzen zu angstigen.

2. L o k a t i v  d e r  Zei t .

ηματι τριτάτω
11 IX, 363.

Am dritten Tage.

* Nach der cingetretencn Kasuevormischung gebrauchtc das 
Griech. natiirlicli auch ochte Dativformen in lokativcm Sinnc und uni* 
gekehrt. Ein erhaltener loc. eg. in Verbindung mit lokativ gebrauchtcn 
Dativformen findet sich bei Pindar, Nem. IV, 75: χάρνξ έτοιμος ϊβαν 
Όλνμπία t t  xal 'iaS-μοΐ Νεμέ% τί συν&ίμινος. Einen loc. plur. siehe im 
nttchsten Beispiel dcs Textes.
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die septimi . .
Plaut. Menaech, V, 9, 94 (1156). 

Am siebenten Tage. )

όγόοάτψ evei 

Ini achten Jahre.
Od. IV, 82.

Vgl. quot amis (passim), quot menstbus (Cato, R. R. 43).

3. D e r L o k a t i v  be i  P e r s o n e n ,

der deutlich im Sanskrit und Griechischen erhalten ist, ist 
im Lateinischen unaufldslich mit dem Dativ verquickt, wo er 
nicbt durch Prttpositionen wie inter c. acc. ersetzt worden ist. 
Im Griechischen findet sich dieser Fall in Sfttzen wie ος 
Τρωσι &εος ως τίετο δήμψ 11. XI, 58 ‘der unter den TroSrn 
wie ein Gott im Lande verehrt wurde\ Vgl. auch die hftufig 
Reden einleitenden Formeln τοίσι δ' άνέστη ‘unter ihnen er- 
hob sich1, τοϊσι δε μν&ων ηρχε ‘unter ihnen begahn seine 
Erzfthlung’.

4. Der L o k a t i v  be i  V e r b e n  fand sich gewOhnlich

a. bei Verben des Herrschens;
5. bei Verben der Freude u. ft.

Im Lateinischen ist vermutlich davon ein Rest die Kon- 
struktion von potior und einigen Verben der 5-Klasse, deren 
lokativen Sinn die so hftufig mit ihnen verbundene Proposition 
in anzudeuten scheint. Die homerische Konstruktion von 
δέχομαι — Θέμιστι δε καλλιπαρηφ δεκτό δέπας 11. XV, 88 
‘von der schtfnwangigen Themis nahm sie den Becher’ — 
nimmt man wohl besser (mit Monro l) als echten Dativ denn 
(mit Delbrlick2) als Lokativ, obgleich sich im Sanskrit fthn- 
liche Lokativkonstruktionen linden. In dieser Konstruktion be- * 8

> H. G.' S 143, 2. *
8 Abl I jOC. Inetr. 8. 40; S. F. IV, S. 56.
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deutet δέχομαι cals Gunst5 oder cwie ein Diener empfangen’ 1; 
in seiner gewohnlichen Konstruktion regiert es den ablativen 
Genitiv.

а. ΰεοΐσι ymI άν&ρώποισι άνάσσει
H. Π, 669.

Er herrscht uber Gotter und Menschen.

TtolXffliv νησοισι γ.αιΉΛργει παντί άνάοαειν
11 Π, 108.

tlber viele Inseln und das gesamte Argos herrschen.

multis locis po tikis
Sail. Jug. 92, 4 2.

Sieh zum Herrn vieler Orte gemacht habend.

б. μψ α  γάρ olov εμεινα τεταρπόμενος τεχέεσσιν 
γ,ονριδίϊ] τ  άλόχψ καί γ,τημαοιν

Od. XIV, 244.
Denn nur einen einzigen Monat hielt ich mich auf, mich 
meiner Kinder, meiner Gattin und meines Besitzes erfreuend.

Vgl. in virtute rede gloriamur
Cic. N. D. Ill, 87.

Der Tugend ruhrnen wir uns mit Recht.

5. Der L o k a t i v  lindet sich auch

a. bei S u b s t a n  ti ven ,
b. bei A d j e k t i v e n .

Im Lateinischen ist diese Konstruktion in der des Geni- 
tivs aufgegangen, und Spuren von ihr finden sich nur noch 
in Ausdriicken wie aeger animi u. a.

a, Τρώα Έριχ&άνιος τέγ,ετο Τρώεσσιν αναγ,τα
I I  XX, 230.

Erichthonios erzeugte Tros, den Herrscher unter den Troern.

1 Monro, H. G.2 1. c. [Doch stimmt bier diese Bedeutung nicht: 
Hera empfangt von The t i s  den Becher; sie erweist eine Gunst, und 
das Verhaltnis der Hera zu Thetis ist das der Herrin zur Dienerin, 
nicht umgekehrt. H.],

2 Delbruck, A . L. I, S. 65 sieht hierin einen Instrumental.



— 257 -

Vgl. Θήβαισιν εν ίππο ις άναξ
Eur. Phoen. 17.

Herrscher im rossebertihmten Theben.

δ. των χοι ματαίων άνδράοι φρονημάτων 
η γλώσσ' άλη&ής γίγνεται κατήγορος.

Aesch. S. c. Τ. 438. 
Wahrlich, der thtfrichten Gedanken unter den Menschen 

ist die Zunge eine unfehlbare Kl&gerin.

6. Der L o k a t i v  d e r  B e w e g u n g  n a c h  e i nem 
P u n k t e.

procu m bit hutni b o s 1
Virg. A en . V, 481.

Der Stier sttirzt zu Boden.

to io  p ro iec iu s corpore terra e
Virg. A en. XI, 87.

In eeiner ganzen LUnge zu Boden geworfen.

7. Die griechjschen P r & p o s i t i o n e n  rai t  dem 
L o k a t i v  sind άμφι, άνά, ir , in i, μετά, παρά, περί, 
προς (προτϊ) und νπδ, von denen άμφι, Ιν, ίπ ι, περί 
und προς selbst alte Lokative sind. Die lateinischen 
PrJtpositionen sind in , sub , su per, sub ter, coram .

1 Nach Dracger, Hist. Synt. Is S. 578 kommt dies nicht vor Cicero, 
terrae nicht vor Vergil vor. Doch findet eich humt bei Terenz, Andria 726.

G i l e s ,  Grammatik. 17

άριπρεπέα Τρώεσσι 

Beriihmt unter den Tro8rn.
11 VI, 477.

κλήρον Kvvtrj βάλε
11 VII, 187.

Er warf das Loos in den Helm.

χαμαί βάλε δένδρεα 

Er warf die B&ume zu Boden.
11. IX, 541.
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8. Aus dem Lokativ entsteht eine betrachtliche Anzahl 
von a d v e r b i a l e n  B i l d u n g e n .  Wir erwOhnen 
aufser den bereits genannten αίεί {αίες § 312), 
πέρυσι cvergangenes Jahr% αντί ante, penes (§ 312), 
pron. 7tol; alat. qui u. s. w.

3 3 8 .  Der Instrumental ist der Kasus der Person, des 
Gegenstandes oder Umstandes, begleitend oder handelnd als 
Agens, Werkzeug oder Ursache. Der tlbergang von der 
Idee der Assoziation zu der des Werkzeugs ist leicht und in 
vielen Sprachen zu beobacbten. Unser mil ist zuerst Pro
position der Begleitung (dem Sinne und der Etymologie nach 
— μετά): der Mann mil dem Kinde, der Mann mit dem 
Schwerte. Aus Beispielen wie das zweite entwickelt sich dann 
leicht die Verbindung er erschlug ihn mit dem Schwerte, dessen 
altertumliche Form sein wiirde: er hatte ein Schwert und er
schlug ihn.

1. Der s o z i a t i v e  I n s t r u m e n t a l ,

a. der Person,
b. des Umstandes.

a. άλώμενος νηί τε και ετάροισι
Od. XI, 161.

Mit dem Schiff und den Genossen irrend.

si aedificabis, operis iumentis materia adiuvabunt
Cato R. R. 4.

Wenn du baust, werden sie dich mit Werkleuten, Lasttieren
und Material unterstiitzen.

τοΐς άγα&οΐς σνμμισγε, κακοισι δε μή πο&* ομάρτει
Theognis 1165.

Zu den Guten halte dich und geselle dich nicht zu den Bosen.

ipse uno graditur comitatus Achate
Virg. Aen. I, 312.

• Er schreitet einher, begleitet allein von Achates.



b. Τρώες Ιαχΐ ΐσαν
11 XVII, 266.

Die Tro8r rttckten an mit Gesckrei.

non dicam dolo
Plaut. Men. II, 1, 3 (228). 

Nicht argiistig will ich reden.

Mit unpersonlichen Substantiven wird bei Homer αυτός 
h&ufig verbunden: αντοΓις 6βέλο to iv  O d . XIV 77 csamt den 
Spiefsen5. Diese Konstruktion iindet sicli aueh in klassischer 
Prosa: μίαν ό έ  [rorDv] αίτοϊς ανδρασιν είλον Thuc. II, 90, 6, 
cSie nahmen ein Schiff samt der Besatzung1.

Der begleitende Umstand hat hiiufig ein Adjektivum bei 
sich, eine Konstruktion, die im Lateinischen sehr verbreitet ist.

αγχίμολον όέ σφ* * ηλ&' 'Εκάβη τετιήοτι &νμψ
Π. XXIV, 283.

Und ihnen nahte sicli Hekabe angstgequftlten Herzens.

uiinam ne unquam . . .  cupido corde pedem extulisses2
Ennius.

W&rest du dock nie mit deinem gierigen Herzen aufgebrochen.

Daraue entwickelt sich im Lateinischen der hUufige de- 
skriptive Ablativ.
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2. Der I n s t r u m e n t a l  d e r  A h n l i c h k e i t  u n d  
G l e i c h h e i t .  Er ist im allgemeinen durch Kon- 
etruktionen mit dem Dativ oder mit Priipositionen 
verdr&ngt worden.

ίλεόφιν μόστωρ ατάλαντος
11 VII, 366.

Ein den Gdttcrn gleicher Ratgeber.
(Vgl. auch ίσος, όμοιος, όμοιώ u. s. w.)

1 Eine Erkl&rung der Funktion von αύτός in diesem Satze e. bei 
Monro, H. Gr.* § 144 Anm.

* Dracger, Hint. Synt. I9 p. 538.
1 7 *



260

Vgl. damit nullust hoc metuculosus deque (§ 335, 2 c). 
Diese Konstruktion, die im Lateinischen nicht haufig ist, ge- 
hort in das Grenzgebiet zwischen Ablativ und Instrumental.

3. Der I n s t r u m e n t a l  d e r U r s a c h e ,  altlateinisch 
nicht von Personen gebraucht1.

ώφε?*ές αντό&* ολέσ&αι, άνδρΐ δαμεις κρατερφ
IL ΙΠ, 429.

W&rest du doch dort umgekommen, von einem starken Manne
bezwungen!

η [ναίς] δ* ε&εεν βορέτ] άνέμω
Od. XIV, 299·

Das Schiff eilte dahin mit dem Nordwind.
(selten) iaccnt suis testibus

Cic. p. Mil. 47.
Sie sind durch ihre eigenen Zeugen zu Boden geschlagen.

4. D e r I n s t r u m e n t a l d e s M i t t e l s .  Sehrgewohnlich.
oogov εγώ δύναμαι χερσίν τε ποϋίν τε και α&ένει

11 XX, 360.
Soweit ich es vermag mit meinen Handen, meinen Flifsen

und meiner Kraft.
si summo lovi argento sacruftcassem

Plaut. Most. I, 3, 84 (421). 
Wenn ich dem hochsten Jupiter mit Gelde geopfert hatte.

5. Der I n s t r u m e n t a l  be i  V e r b e n .

Diese sehr gewShnliche Konstruktion bedarf der Belege 
nur bei den Verben

a. des Preises,
b. der Fulle.

α. πρίατο [με] κτεατεσσιν εοϊαιν
Od. XV, 483.

Er kaufte mich mit seinem Gut.

1 Draeger, Hist. Synt.2 § 229.
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quattuor minis ego emi istam
Plaut. Men. I, 3, 22 (205). 

Ich liabe sie filr vier Minen gekauft.

b. (selten) τώ δε ol όσσε δαχρνόφι πλήσ&εν
11 XVII, 696.

Die Augen fUllten sicli ihm mit Thr&nen.

telis complebantur corpora
Plaut. Amph. I, 95 (251). 

Ihre Leiber wurden mit Geschossen gespickt.

—  261 —

Die beiden genannten Verbalklassen werden aucli mit 
dem Genitiv konstruiert. Der Genitiv des Preises ist wahr* 
scheinlich pr&dikativ. Er erscheint in beiden Sprachen bei 
substantiven Verben. Der Genitiv der Flille ist zweifelsohne 
partitiv (§ 334, 5).

6. Der I n s t r u m e n t a l  bei

а. S u b s t a n t i v e n ,
б. A d j e k t i v e n ,
c. N u m e r a l i e n  u

zur Bezeichnung des Gegenstandes, in Bezug auf den die 
Auesage Uber das Subjekt gethan ist.

a. (selten) νόμιζε γήμας δούλος είναι τψ βίψ
Gnom. 77.

Bist du verheiratet, so halte dich in Bezug auf dein Leben
fUr einen Sklaven.

natura tu HU pater es, consiliis ego
Ter. Ad. I, 2, 46 (126).

Der Natur nach bist du sein Vater, der Erziehung nach (eigent- 
lich ‘den Ratschlftgen nach’) bin ich es.

b. οπΚοτατος γενεηψι
11 IX, 58. 

Der jttngste in Bezug auf die Geburt,
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hie mens amicus illi generest proxumus
Ter. Ad. IV, 5, 17 (651).

Dieser mein Freund ist ihr in Hinsicht auf die Verwandt-
schaft der nachste.

c.

ενρντερος ώμοισι1 * *
11 ΙΠ, 194.

Breiter in Bezug auf die Schultern.

pernix sum pedibus, mambas mobilis
Plaut. M. G. Ill, 1, 36 (630). 

Ich bin flink zu Fufse, gewandt mit der Hand.

πολλοί άριΰμψ
Herodot [άρι&μόν bei Homer], 

Viel an Zahl.

mille numero navium
Cic. Verr. Π, 1, 48. 

Schiffe, tausend an Zahl.

7. Der I n s t r u m e n t a l  des  Mafses  bei Kompara- 
tiven und Superlativen. Bei W6rtern der Quantitat 
gebraucht Homer den Akkusativ (πολν, μέγα u. s. w.), 
aber t ft) > \τις oo εστιν

μείων μεν κεφάλι, ί4γαμέμνονος ΐ4τρείόαο;
11. ΠΙ, 193.

Wer ist dieser, der eines Hauptes kurzer ist als der Atride
Agamemnon?

ne pilo quidem minus te amabo
Cic. ad Quint Fr. II, 15.

Auch nicht urn ein Haar werde ich dich weniger lieben.

8. Der I n s t r u m  e n t a l  des  O r t e s  schwand im Grie- 
chischen; erhalten hat er sich in pronominalen 
Wortern wie π η ;  cauf welche Weise?5

1 Im Grriech. wird diese Konstruktion von der des Akk. des Bezugs
verdrangt. Im Lateinischen bleibt sie als die regelmafsige Konstruk
tion: der Akkusativ ist meist ein Graecismus (acc. graecus).
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9. Der I n s t r u m e n t a l  d e r  Z e i t  iindet sich mOg- 
licherweise ίη χρόνφ1 'durch die ZeiP, ‘mit der 
Zeit’, cendlieh\

Beide Typen sind vielleicht im Lateinischen erhalten. 
Delbrtick flihrt dafttr aus Caesar an omnibus viis setnitisque 
essedartos ex sihis cmittebat lauf alien Strafsen und Neben- 
wegen sandte er aus den Wftldern WagenkOmpfer vor*; quod 
iniquo loco atque impart congressi numero quinque horis prcelium 
susiinuissent B. C. I, 47 lftinf Stunden lang\ Doch ist dieser 
temporale Instrumental vom Lokativ nicht zu unterseheiden.

10. A d v e r b i a l .
Adverbiale Instrumentalformen sind im Griechischen wie 

im Lateinischen hiiufig. Hatte der Instrumental unter andern 
die Endung -a (oder -»p), so lassen sicli viele Partikeln wie 
Yva, μετά, 7ceda und adverbiale Formen wie τάχα, ωκα auf 
den Instrumental zuriickfUhren. l-q>t und λιχρι-φί-ς sind 
wahrscheinlich des gleichen Ursprungs (§§ 314, 323). Im 
Lateinischen sind Formen wie cito, modo Instrumentale.

11. Bei P r i l p o s i t i o n e n .

Im Griechischen regierten, wie cs scheint, ursprtinglich 
συν und άμα den Instrumental2, cum ist im Lateinischen die 
einzige instrumentale Proposition.

Absolute Kasus.
3 3 9 ·  In alien Zweigen der idg. Familie giebt es Kasus- 

formen, die liauptsUchlich bei Partizipien verwandt werden 
und sich auf eine vom Subjekt des Satzes verschiedene Person 
oder Sadie beziehen, wOhrend sie gleichzeitig von keinem 
andern Worte abhUngen. Diese Formen bezeichnet man als 
absolute Kasus. Die idg. Sprachcn aber bedienen sich keines- 
wegs iminer der g l e i c h e n  Kasus zu diesem Zwecke. Das 
Sanskrit konstruiert regelm&fsig den Lokativ, bisweilen den 
Instrumental und den Genitiv absolut, das Griechische den

1 Brugm., Or. Or.2 § 187.
a A. L. 1. S. 54.
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Genitiv und in gewissen Fallen den Akkusativ, das Lateini- 
sche den Ablativ, der fur einen urspr. Lokativ oder Instru
mental stehen kann, die slavischen Spraehen den Dativ, das 
Mhd. den Nominativ1. Die Einzelsprachen scheinen daher 
diese Konstruktion unabhangig von einander2 und von ver- 
schiedenen Gesichtspunkten aus entwickelt zu haben. Im 
Griechischen ist die Konstruktion ein wirklicher Genitiv, kein 

• Ablativ. Vermutlich entwiekelte er sich im Griechischen aus 
dem Genitiv der Zeit3 (§ 334, 7). Der lateinische ablativus 
absolutus vertritt mit mehr Wahrscheinlichkeit den urspr. 
Instrumental als den Lokativ, denn im Altlateinisehen erscheint 
die Proposition cum gelegentlich in Konstruktionen wie: 
cum divis volcntibus, Cato jR . I t  1414 . Einige Verwendungen, 
besonders die temporalen, lassen sich ebenso gut aus einein 
urspr. Lokativ ableiten. Wahrend also das homerische ψλίον 
ανιόντος wortlich heifst Hnnerhalb der Zeit, in der die Sonne 
aufgehP, bedeutet das lateinische sole oriente cm  der Zeit\ 
in der die Sonne aufgeht1, oder Czugleich mit Sonnenaufgang\ 

Entsprechend griechischen Satzen ohne ausgesprochenes 
Subjekt5, wie εξεστι, erscheint im Akkusativ das absolute 
Partizipium εξόν. Doch ist diese Konstruktion nicht homerisch. 
Bei Cicero und im spateren Latein erscheint das Partizipium 
im Ablativ

1. ohne begleitendes Substantiv: auspicaio9 nec opinato 
u. s. w., oder

2. mit einem das Substantiv vertretenden Satze: terga 
dantibus qui modo secuti erant ( =  secutoribus), Liv. 
XXXI, 37, 7.

1 Paul, Mhd. Gramm*, Halle 1889, S. 167.
2 Ohne Zweifel grenzten seit altester Zeit viele lokative und 

instrumentale Konstruktionen an die in Eede stehende, aber der Ge- 
braucli e i n e s  Kasus in diesem Sinne war noch nicht fixiert.

3 Monro, //. G.2, § 246.
4 Das Oskische tontad praesentid ‘populo praesente' bestatigt den 

instrumentalen Ursprung, da im Oskischen der Instrumental ein be- 
sonderer Kasus ist (s. jetzt Brugmann. I. F. V, S. 143 Anm.).

5 Genauer: ohne Substantiv im Nominativ in der Apposition (§ 331).
I
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X X L  Kasusfragmente.
A d v e r b i a ,  P r i l p o s i t i o n e n  und  K o n j u n k t i o n e n ,

3 4 0 .  Zwischen Adverbium und Proposition lafst sich 
keine bestimmte Grenzlinie ziehen. Fand man eine Kasus- 
endung zu allgemein, um den beabsichtigten Sinn aus- 
zudrlicken, so wurde ein anderes Wort hinzugefiigt, um dem 
Ausdruck grofsere Bestimmtheit zu verleihen. Darum ist 
υμμάτων απο mit Anastrophe keine Ausnahme, sondern der 
urs])rUngliche Typus. So wtirde σεή&εσσι πέρι ‘auf der 
Brust rund herum’ die Vorstufe sein zu περί στή&εβσι ‘um 
die Brust herura\ Je lokaler die Bedeutung eines Kasus ist, 
um so melir PrHpositionen bedarf er behufs PrOzisierung 
des Sinnes. Darum sind die am hOutigsten mit PrUpositionen 
konstruierten Kasus der Akkusativ, Lokativ und Ablativ; 
weniger bedarf ihrer der Instrumental, gar nicht der Genitiv 
und der Dativ. Die Proposition ist also nur ein Adverb, 
spezialisiert zur Bestinnnung eines Kasusgebrauchs. '

Und Verbalformen, wie αποβαίνει, avtoyov u. s. w., die 
mit solchen AVortern zusammengesetzt sind, die auf die eben 
besprochene Weise Nominalkasus begleiten? Nun, hier ist 
die adverbiale Bedeutung dieser Wftrter noch' crhalten — 
νεώς αποβαίνει ‘er gelit vom Scliiff herab’, χεΐρας άνέσχον 
‘sie hoben die Hfinde auf*. Bei Homer sind diese adverbialen 
Forinen nocli hOufig von dem Verbum getrennt, zu dem sie 
gehOren. In der spOteren Geschichte der Sprache wird die 
Verbindung eines Adverbiums mit einem Verbum fester.

3 4 1 . In der Urgeschichte aller Sprachen giebt es ver- 
mutlich nur wenige Adverbien, die nicht Nominal- oder Pro- 
nominalformen sind. Spilt und immer sclten entstehen von 
Verben abgeleitete Adverbien ($ 278). Die Adverbia auf 
-o: ajco, προ, νπο kbnnen mit keinem bckannten Kasus zu- 
sammengestellt werden; dt/> (*-= d7r-g) lat. aps (ab); έξ ( =  iv.-ς) 
lat. ex sind vielleicht Genitive; αμφί lat. amb in ambitus 
u. s. w., d m  lat. ante, In i vgl. lat. ob 1 Lokative mit -f-Suffix, 1

1 Mit vcreeli. Ablaut. Brugm., Gr. GrΛ 8. 219.
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εν (iv-i) lat. in, u-τερ (vgl. άτάρ) d. sonder «  *snUr), υπέρ 
lat. super (— s-uper) 1 wahrscheinlich suffixlose Lokative, 
av-a, κατύ, μετ-ά, δι-ά mtfglicherweise Instrumentale, wenn 
das urspr. Instrumentalsuffix -a oder ψ ist (§ 314). In 
νσ-τερος verbirgt sich infolge der Wirkung der Laut- 
gesetze ein altes Adverbium *ud (skt. ud , d. aus). ύστερος 
vertritt den Komparativstamm. Bisweilen scheint eine ganze 
Gruppe adverbialer oder prilpositionaler Formen aus einem 
ursprUnglichen Stamme abgeleitet zu sein; vgl. παρος (gen.), 
παραί (dat.) lat. prae, περ-ι (loc.), παρ-α (instr.); damit 
verwandt προς, πέραν, πέρα. Lat. de und altl. se (sed) in se 
fraude cohne Trug’ sind, wie es scheint, Ablative fur *ded, 
sed2. Die Geschichte von ξνν und συν, von denen man an- 
nimmt, sie seien urspr. verschieden gewesen3 * * * *, und des lat. 
cum (von Vconir W. von κοινος <C *κομ-*ο-§) ist nicht klar.

Von andern Formen, die sicher ihren Ursprung in einem 
Kasus haben, seien erw&hnt άλλα, die proklit. Form vom αλλα, 
acc. pi.: vgl. lat. ceterum; αμα «  ^srpm-a), wahrscheinlich 
Instrumental8; ομω-ς, von derselben Wurzel wie αμα, aber mit 
anderem Ablaut, ein Ablativ.

34*2. Einige Konjunktionen stammen gewifs aus der 
Urzeit und lassen sich nicht sicher analysieren; solche sind 
τέ lat. que, ye, μη, vv, vh-v und vvv lat. num, ετ-ι lat. et, ου 
mftglicherweise lat. hau, hau-l, hcm-d.

Die grofse Mchrheit der Konjunktionen ist sicher oder 
wahrscheinlich pronominalen Ursprungs. Dazu gehbren gr. 
ο, <ί-τε, Akkusative des Pronominalstamms /o- (§ 325, IV):

1 s- in super, sub vgl. mit υπίρ, υπυ , skt. upciri, upa wird als 
Tiefstufe 7A\ ex erklart (Ostlioff, M. U. IV, SS. 156, 266).

2 Buck, Volcalismus der osldschen Sprache, S. 31, sioht in de den
Instrumental eines o-Stammes; fur diese Anschauung spricht die That-
sache, dafs die air. Parallelform dl Aspiration erzeugt und urspriing-
lich nicht konsonant. ausgelautet haben kann.

8 Kretschmer, K. Z. XXXI, S. 415 ff. halt ξνν fur ident. mit ovv, 
indem er annimmt, ξ- sei zu n- gewoi’den, wie in lat. s-uper. Die
Doppelformen stammen aus idg. Zeit, und darum findet sich im Ky-
pfischen und Parnphylischen eine Nebenform vv. Diese Form identi- 
iiziert er mit lit. sit abulg. su  «mit’.
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ον gen., ol loc., η und ΐ-να wahrscheinlicb Instrumental, 
τοί eth. Dativ, ί'ως (bei Homer %ος gemessen << *ιά-*Ρος, 
vgl. skt. ya-vat mit anderem Suffix). ymI erkl&rt man ge- 
wbhnlich als neutr. pi. =  lat. quae. Lateinische derartige 
Formen sind quod quia acc., utci (ut) ubei (ubi) loc., quo 
abl. und instr.; quin ist der Lokativ qui mit angeh&ngter ab- 
gektirzter Negation ne. Viele andere Formen augenseheinlich 
pronominalen Ureprungs sind noch nicht befriedigend erkl&rt, 
z. B. quant, cum (quotn), iatn. Die Partikeln des Griechischen 
und Lateinischen, die lwenn’ bedeuten, bieten noch viele 
Schwierigkeiten. Frtihcr erkliirte man ei und dor. ai als =  
lat. sai (si), osk. svai. Doch bleibt dann der Aspirationsverlust 
dunkel, und Brugmann 1 vermutet, el sei der Lokativ eines 
-o-Stammes, ai eines -α-Stammes vom Pronominalstamm 0- 
(§ 325, VIII) im skt. Genitiv a-st/α u. s. w. sei und svai kann 
man gleichfalls als mask, und fem. Lokative vom Pronominal
stamm suo- betrachten (§ 328, I I )2.

X X II . Stammbildung des Nomens.
3 4 3 .  Diejcnigen Nomina, die unmittelbar mit oder ohne 

Hilfe von Kasussuffixen aus der Wurzel gebildet^ werden, sind 
bereite besprochen. Es eriibrigt nun noch, die Elemente zu 
behandeln, die die klassischen Sprachen gebrauchen, um die 
St&mme der Nomina zu bilden, die nicht direkt aus der Wurzel 
gebildet werden.

Das Suffix, das an einen Stamm oder eine Klasse von 
Stftmmen antritt, ist entweder cinfach oder zusammengesetzt. 
Ein einfaches Suffix ist ein Suffix, das sich in keine weiteren 
Komponenten zerlegen Iftfst, wie das -0- in der Stammsilbe 
von οικ-ο-c;, das -w- in vic-u-s. Ein zusammengesetztes Suffix 
ist ein Suffix, das sich in Komponenten zerlegen lttfst, z. B. 
ίλαχ-ισ-το ς , pos-tu-mu-s; in beiden kann das Superlativsuffix 
in zwei Suffixe zerlegt werden, von denen ein jedes eine 
cigene, unabhHngigc Lebenskraft besitzt.

1 Or, Or.\ S. 225.
2 Volletflndigc Bebandlung dieeer adverbialcn Kaeueformen e. bei 

Delbriiek, Grundrifs, Syntax, Kapp. XIV und XV.
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3 4 4 .  Am leichtesten lassen sich die stammbildenden 
Suffixe nach den Lauten einteilen, aus denen sie bestehen. 
Auf diese Weise erhalten wirseehs Suffixreihen, entsprechend 
den sechs Klassen, in die wir die Laute einteilen (§§ 113—115). 
Es giebt demnach Stamme, auslautend auf

1. Verschlufslaute, stimmhaft, stimmlos oder aspiriert;
2. Reibelaute, stimmhaft oder stimmlos;

4 N asal^ } sonan^ sc^ 0<̂ er konsonantisch (§ 81)1;
5. Vokale;
6. Diphthonge.

Doch sind nieht alle diese sechs Klassen gleich stark in der 
Sprache vertreten. Auf Verschlufslaute endende Stamme sind 
verhaltnismafsig selten; die auf Spiranten, Nasale und Liquiden 
endigenden zeigen nur wenige, aber sehr entwickelte Typen: 
die gewohnlichsten und am starksten von alien entwickelten 
sind die vokalischen. Von den Vokalstammen die diphthongi- 
schen Stamme zu sondern, ist unmOglich, denn wie wir gesehen 
haben, ist in vielen Ablautsreihen die Tiefstufe eines Di- 
phthongen ein einfacher Vokal (§ 252). Auch ist zu be- 
achten, dafs die in den Stammsuffixen herrschende Einfonnig- 
keit? die uns die meisten Sprachen durch alle Nominalkasus 
hindurch zeigen, nicht den urspriinglichen Sachverhalt zeigt, 
sondern das Resultat einer grofsen Menge lautgesetzlicher 
und analogischer Veranderungen ist, deren Entwicklung sich 
auf eine lange Zeit erstreckt, in der viele M-ufsere Krafte auf 
die Elemente der Sprache eingewirkt haben. Der Sprach- 
foi’scher ist bei der Behandlung dieses Teiles der Sprache 
etwa in der Lage des Historikers, der sich ein ehemaliges 
Schlachtfeld oder die Ruinen einer alten Burg betrachtet. 
Der Historiker entdeckt Schanzarbeiten oder die Umrisse 
eines Schlachtfeldes, er kann den Lauf des Burggrabens be- 
stimmen und feststellen, wo eins der Hauptgebaude gestanden

1 Torp, Den Gmslce Nominal flexion (Christiania 1890), S. 10 ff., be- 
hauptet, die konsonantischen Stamme seien aus o-Stammen kontrahiert:
*ersono-s'> * *(frs(m-s (eρσην); *nero-s >  *ner-s (ά-νήρ). Vgl. auch S. 172,11.
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hat: ohne weitere Ililfsmittel aber ist hier seiner Forschung 
das Ziel gesetzt. Die Verschanzungen ktfnnen ihn nicht lehren, 
Avie die Schlacht hier oder dort gewtttet hat; die Ruinen ver- 
raten ihm nicht Zeit und Zahl der Belagerungen, die sie 
iiberstanden haben. Genau ,so ist es mit der Sprache. Eine 
erratische Form zcigt hie und da, dafs in alter Zeit die Ein- 
fbrmigkeit, die jetzt vorhanden ist, noch nicht existierte: die 
Ursachen aber und den Gang der VerHn der ungen aufzufinden, 
ist in den meisten Fttllen, vorlitutig wenigstens, unmoglich. 
Doch Avissen Avir, dafs die lateinische Einftfrmigkeit, die z. B. 
-tor in alien Kasus von da-tdr zeigt, nicht ursprunglich ist 
(§ 48), und Avir haben gute Grttnde, uns mit einigem ZAveifel 
zu fragen, ob das -0- der -o-StUmme ursprUnglich in alien 
Kasus mit Ausnahme des Vokativs und vielleicht des Loka- 
tive (§ 251) auftrat.

3 4 5 .  Eine Hauptursache der S t a m m v e r s c h i e d e n h e i t  
Avar der Akzent, eine Hauptursache der E i n f o r m i g k e i t  die 
Analogic. Die Aveiteren Sufiixe, die Avir mit Sicherheit der 
idg. Ursprache zusprechen konnen, zeigen Spuren von Ablaut; 
Avenige oder keine sind dem Einflufs der Analogie entgangen. 
Und die Analogie beeinflufst nicht nur die Form der Worter, 
die echon entstanden sind: vielmehr entstehep durch die 
Analogie ganz neue Wtirter. Nur der Grammatiker er- 
kennt die Elemente, aus denen die Wcirter bestehen, die er 
spricht: die grofse Mehrheit der Menschen bilden ein neues 
Wort, indem sie an ein ihnen schon bekanntes ein Ele
ment anfligen, dafs nach ihrer Ansicht die Bedeutung ent- 
httlt, die die Neubildung haben soli. Wenn edeling einen 
edlen (d. i. iuleligen) Mann bedeutet, Avarum sollte man dann 
nicht junge-ling ftir einen jungen Mann sagen konnen (vgl. S. 191 
Anm. 1). Jedes Kind forint ftir sich analogisch neue Wcirter: 
es bildet Mause als Plural zu Mans oder Ochse als Plural 
zu Ochse u. s. av. Die Former) Mause und Ochse verraten 
richtigee Denken, aber mangelnde Kenntnis der Sprach- 
gesehichte.

3 4 β .  I. A u f V e r s c h l u f s l a u t e e n d i g e n d e S U i m m e  
sind in den idg.Sprachen nur in geringem Umfange entwickelt;
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die meisten sind mit dentalen und gutturalen Suffixen gebildet, 
und alle oder fast alle haben Nebenformen auf -o-. Labiale 
Wurzelnomina wie κλωψ (vgl. κλοττο-g), &ρίχρ, φλέψ, 
lat. claps haben sich in den Sondersprachen entwickelt, und 
nirgends sonst giebt es zu ihnen genaue etymologische Aqui- 
valente.

347. St&mme auf Von diesen scheinen nur wenige 
in idg. Zeit zuriickzugehen, obgleich das Griechisehe sowohl 
als das Lateinische eine leidliche Anzahl dieser Bildungen 
aufweist.

ννξ (ννκτ-ός): lat. nox (noct-is): d. Nacht, got. naht-s. 
Vgl. aueh λέβης, άγνοίς: lat. locu-ple-Sj sacer-clos {<*sacf-dds 
<C *sacro-dot-s)1. Das Griechisehe weist keine Bildungen auf, 
die Formen wie lat. comes (W. i cgehen’) gen. com-i-t-i-s, 
seg-es, gen. sege-tAs entsprachen. Aufserdem hat das Griechisehe 
viele -f-St&mme in -d-Stamme verwandelt, moglicherweise weil 
beideGruppen in einigen Fallen dieselbeAssimilationsform zeigen. 
So kommt es, dafs dem lat. nepos nepotis "Nachkomme*, 
^^Enkel’ gr. νέποδες {αλοανδνης) entspricht. Hier ist der urspr. 
Stamm nepot- *nepot- mit einer gr. Negativform von πονς, νηπος 
(vgl. τρί-πος) "fufslos’ vermengt worden, weil Odyss. IV, 404, 
wo der Ausdruck "Kinder Halosydnes’ gebraucht ist, die betr. 
Geschopfe Robben sind, auf die das Epitheton νήποδες ebenso- 
gut passen wiirde2. Das Sanskrit und andere Sprachen be- 
weisen, dafs hier das Lateinische urspriinglicher ist. Andere 
Worter, in denen iin Gricch. das suffixale A- >> -d- uber- 
gegangen ist, sind die Numeralsubstantive δεκάς, πεντάς u. s. w., 
die in den anderen Sprachen einen -ί-Stamm zeigen.

Die Suflixe auf -nt s. § 362 ff.
348. St&mme auf -d- finden sich im Griechischen und 

Lateinischen haufiger, als in irgend einer der verwandten 
Sprachen. Bei weitem die meisten zeigt das Griechisehe, von 
denen allerdings viele, wie schon bemerkt, analogische Um- 
bildungen anderer St&mme sind. Sekundare Bildungen aus

1 -1- in Kompositis ist wahrscheinlich, wie Streitberg behauptet, 
ein Oberrest des Suffixes -ίο- (§ 378).

2 Vgl. jetzt Johannson (L F. IV, S. 144).
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diesem Stammc linden sich in den Adjektiven auf -ωδής -ώόες 
(ποι-ώόης ‘grasig1 u. s. w.), die oft mit auf -ειδής auslauten- 
den Kompositis zusammengeworfen werden, da die Bedeutungen 
beider Bildungcn sich fast decken. Das -d- in i'gi-ς, ερι-δ-ος 
und einigen anderen ist offenbar spHt, denn ein Akk. ερ-ιν zu 
einem -?-Stamin tindet sicb daneben. Vor -d- steht nur -a- 
oder φνγάς, ελπ ίς l. Das Lateinische macht keinen solchen 
Unterscliied. Lat. unbetontes -a- und -e- iielen mit -i- zu- 
sarnmen (§§ 159, 161); doch finden wir aufser so entstandenem 
-*- (cuspi-s, lapi-s u. s. w.) -<?- in tnercPs, -u- in pecu-d-is (§ 50), 
-a- in paln-d-is.

3 4 9 .  Stttmme auf -k- (-£- und -£-). In alien Fallen 
zeigen sich Nebenformen ai^f -o-. Vgl. άλώπηξ (St. *lop(fl·-) 
mit skt. Ιΰρηέά-s2 * 4, μέιραξ (St. *meriaq-) mit skt. maryakd-s, 
lat. senvx (St. ^seneq-) mit skt. sanakd-s. Lat. cervix steht 
vermutlieh fUr *ccr-v>ic-s, hat also wurzelhaftes, nicht suf- 
fixales -A*-.

3 5 0 .  Stftmme auf -g- und -g-). Sehr zweifelhafte 
Beispiele daftir sind αρνιαξ und πτέρνξ. Das letztere halten 
manche8 fUr eine Entwicklung aus einem neutralen Nominal- 
suffix auf -g-, vgl. skt. astg ‘Blut’ : der Ursprung der griecli. 
Formen auf ist nicht klar: φόλα-γξ} σάλπ^ιγξ, λάρ-νγξ. 
Ini Griechischen ist dieses Suffix fUr Wttrtor spezialisiert, die 
den Begriff der Hdhlung enthalten, wenigstens in den Formen 
auf -ιγξ und -νγξ\ σνριγξ ‘Pfeife’, απηλνγξ cH(5hler> 4.

3 5 1 .  II. S p i r a n t i s c h e  St i imme.  Hier brauclien wir 
nur die auf -s auslautenden St&mme zu betrachten. Die 
-s-Suffixe epielen in den idg. Sprachen eine wichtige Rolle. 
Alle Abweichungen von dcm einfachen -s-Suffix lassen sich als 
Ablaut e i n e s Stammes erklttren: praktisch aber sind die 
verschiedenen Stufen zu bestimmten Bedeutungen differenziert 
worden.

1 tln(g ist Umbildung eines urspr, -ι-Stammes. Vgl. den Akk. dee 
Komp, (vfln i-v  und alat. volup (Neutr. dcs -i-Stammes fur *volupe).

* Doch vgl. Darbishire, Proceedings of Cambridge Philological So
ciety, 1893, S. 3.

* Vgl. Meringcr, Beitr. zur Gcsch. der idg. D eclin a tio n , S, 6.
4 Bloomfield, A. J, P. XII, S. 27.
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1. Die Formen auf -o$-7 -es- sind ftir mask, und fem. Nominal- 
formen spezialisiert worden, die -os- und -e$-Formen fur 
neutrale. Ygl. αιδώς, ήώς (horn. <  *auso$) lat. arbos, 
honos mit γένος lat. genus.

2. Die Formen auf -is sind adjektivisch spezialisiert worden, 
wall rend -ως und -og Substantive bilden; vgl. ψευδής 
ψευδές mit ψευδός; δυσμενής δυσμενές mit μένος. Davon 
hat sich im Lateinischen nur e i ne  Spur erhalten in 
degener neben gen-us. Das Adjektivum vetus ist ur- 
sprtinglich Substantivum (§ 138, Anm. 1). Die Analogie 
hat oft eine Stufe im Stamme auf Kosten der anderen 
verallgemeinert. So bildet αιδώς seinen Genitiv nicht 
*αΙδέ(σ)ος, sondern αιδό(σ)θβ, αΐδους. Noch haufiger ist 
dies im Lateinischen; vgl. honoris st. *honeris<C*hone$-is, 
arboris st. *arbes-is, temporis st. iempes-is (Kasusform 
temperi als Adverbium isoliert).

3. Eine sehwachere Suffixform, in der der Vokal durch a 
vertreten ist, findet sich wahrscheinlich in griech. Nomina 
wie κρέας vgl. mit skt. hr avis. Doch ist es bemerkens- 
wert, dafs die meisten griech. Stamme auf -ας mit einem 
-w-Staram in Verbindung stehen. Vgl. χέρας mit lat. 
eorn-u, d. Horn (§ 106), gr. κάρα, χάρνο-ς und χράσ-πε- 
δον. χέρας steht also vielleicht fur *1cern-s. γέρ-ας und 
γήρ-ας, beide verwandt mit γέρ-ων, zeigen vielleicht 
auch Spuren eines -n-, doch sollte hier der Stamm 
auf -nt- endigen.

4. An die schwachste aller Stammformen, namlich -5-, 
wurden, wie es scheint, gelegentlich andere Suffixe 
angefiigt; daher wahrscheinlich die Bildungen χόρ-σ-η 
‘Schlafe’ (aus derselben Wurzel wie χέρ-ας) und δόξ-α 
(d. i. *δόχ-σ-α) 1 u. s. w .; vgl. lat. noxa von derselben 
Wurzel wie nec-o.

3 5 2 .  Eng mit diesem Suffix verwandt sind zwei andere 
Suffixe: -ies- und -ties-. -ies- ist fitr die Steigerung der Ad-

1 Diese -«-Form kann indessen auch fur *cSox-τιμ (i-Suffix § 374) 
stehen.
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jektiva spezialisiert worden, in der es selbstilndig oft den 
Koniparativ und in Verbindung mit anderen Sufiixen, wie 
-to- und -mo-, den Superlativ bildet.

So sind trotz ihrer Unfihnlichkeit ίλάοοω (acc.) und 
leviorcm ( <  *lc(x)uios-) identiseh: ελάσσω steht fur *£-λαχ- 
ΐοο-m, *Ιλασσο-α, with rend leviorcm wie d at or cm aus dem 
Nominativ die lange Suffixform herilbergenommen hat. Im 
Griechischen ist indessen eine Vennengung der -5- und -n- 
Sttixnmc eingetreten: so erklitren sich Formen wie έλάσσον-ος, 
μείζον-ος u. s. w. 7ΐλεί-ονς ( <  *pti-iios-cs) ist mit alat. pleorcs 
im Hymnus der Arval. Brtidcr zu vergleichen, obwohl die 
beiden Formen sich nicht vtillig decken. Das Suffix erscheint 
in Nominativbildungen als -ids, -iosf in Akkusativbildungen 
als -ios-. Es finden sich auch Spuren des -fes-Typus, oft 
in der Form -is-: ίλ(ίχ·ισ·το-ς lat. pluri-mn-s, alat. ploiru-mo-s 
«  *plo-is-ipmo-s). Vgl. ahd. nnhisto, nhd. nachste1.

3 5 3 . Das Suffix *ues- wurde ftir das ptc. pf. act. speziali
siert. Im Nominativ erscheint es als -u0$, -uo.% im Akkusativ 
als -nos-. Seine schwilchste Form war -w$-, woraus diirch An- 
filgung des Suffixes -i- (-id-) ein Femininum gebildet wurde. 
Im Griechischen hat sich das Suffix -uos erhalten, ist aber im
Maskulinum und Neutrum mit den -/-Stflmmen vermischt\
worden (vgl. εΐόως mit είδυ-τος), ein nocli nicht gentigend 
aufgekliirter Vorgang. Der Typus Id via (homerisch γυναίκες 
^εργα tfidvTai) vertritt die ursprlingliche Femininform (skt. 
vidusi) mit schwacher Wiirzelsilbe. Im Lateinischen ist dieses 
Suffix vollig vcrschwunden, denn die Vermutung, cadaver 
und papavcr seien rhotazierte -#e£-Formen, hat wenig fUr 
sich. Im Oskisehen indessen ist nach der jetzt unter den 
Sprachforschern herrschenden Meinung2 die Existenz dieses 
Partizipiums sicher, da das fut. pf. act. damit gebildet ist. 
Die Form sipus (dem Sinne nach =  sciens) wird als ptc. pf. 
act. des Verbums bezeichnet, das im Oskisehen dem lat. sapio

J Thurneyscn {K. Z. XXXIII, S. Γ>51 flf.) erklurt jetzt das Kom- 
parativeuffix als — -i(ojor-, da in den germ. Sprachcn und aucli sonst 
gleichfalls eine Vennengung mit den -n-Stummcn zu bcobacliten ist.

a Nach Job. Schmidt, K. XXVI, S. 372, der zuerst sipus er- 
klilrt hat (vgl. $ 164, Anm. 3).

a »!«>», Oruminntik. 18
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entspricht, da das Perfektum im Oskischen *sepi lautet (vgl. 
lat. capio, cepi), woraus mit der schwachen Form1 des Suf
fixes sipus2 entstanden ist.

354·· III. L i q u i d a s u f f i x e .  Das einzige Liquida- 
suffix ist -r-. Wie in den -s-St&mmen, so giebt es auch hier 
viele Formen: -or, -er; -or, -or; r; γ und vielleicht auch f.

Hier wie in den -s-Stammen sind die langen Formen 
(-or, -er) fur die Maskulina und Feminina mit verschiedenem 
Vokalismus spezialisiert worden, wie man annimmt, je nach 
der Stellung des Akzentes: -er, aber -or3, -or-, -er-, -r und γ 
finden sich gleichfalls in diesen Stammen; -or- und -er- im 
Akkusativ, -r und -γ in den schwachsten Deklinationskasus. 
Die Neutra zeigen -γ {-rf) im nom. sing, (ονΰαρ), oder in 
manclien Fallen vielleicht -f (οζ-ώρ, νό-ωρ4), und sie ftihren 
die schwachen Formen durch. Eng mit diesen Formen ver- 
wandt sind and ere, die in einigen Sprachen -l- als Endsuffix 
zeigen (skt. yalcrt, gr. ήπαρ, lat. jecur). Alle Stamme dieser 
Form zeigen regelm&fsig im Genitiv einen -n-Stamm: skt. 
yalc-n-as, gr. ηη-α-τος (-a- <  -n-), lat. *jec-in-is (vgl. fem-ur 
gen. fem-in-is). Das -r- im griechischen ijna-Tog u. s. w. ist 
eine Schwierigkeit, fur die verschiedene Erklarungen ver- 
sucht worden sind. λΓοη diesen sind zwei glaubwurdiger als 
die anderen:

1. Entweder es trat eine Vermengung der -n- und -nt- 
Stamme ein, die in diesen Formen wirkte, oder

1 Nacli Buck, Der oskische Vokalismus, S. 100. Bronisch leitet es 
von der starken Form des Suffixes ab, wird aber widerlegt von Brug- 
mann, Berichte der Kon. Sachs. Ges. der Wissenschaftcn, 1893, S. 138. 
Gr. Formen wie ίρρηγεϊα (Heraclea) u. s. w. sclieinen zu beweisen, dafs 
die Femininform im Nominativ urspr. -ues-ϊ, in den obliquen schwachen 
Kasus -us- hatte.

2 Osk. i — e vgl. im Anhang.
3 Im Skt. hat der nom. sg. der r- und w-Stamme niemals einen 

Endkonsonanten; skt. svasd — lat. soror (*svesor), sva =  χύων. Die 
einfachste Erklarung dafur ist, dafs im Satze der Auslaut dem Anlaut 
des folgenden Wortes assimiliert wurde, wodurch Doppelformen ent
standen (§ 237J.

4 Schmidt (P h i r a l b ., S. 193) nimmt diese Formen fur Kollektiva.
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2. das Suffix -/os ist au8 ablativen Adverbien wie At-roc, 
ir-ros (§ 309) entlehnt.

In diesen Stflmmen verursacht die Analogie viele Ver- 
bindungen zwischen den -r- und -w-Formen. So liaben wir 
im Lateinischen fttr den Genitiv von jecur *jec-in-isx, jec-or-is 
und jec-tn-or-is, einen neuen Nominativ fcmen neben fem-ur 
und einen neuen Genitiv fem-or-is. Vgl. νδωρ, νδ-α-τος mit 
αίοσ-ίδ-ν-η und vielieieht unda; deutsch Wasser, got gen. 
wat-in-s. σχ-ώρ bildet o/.-a-τός\ anord. sham (schott. shar-n) 
zeigt eine Kombination beider Stitmnie im Nominativ.

3 5 5 . Die maekulinen und femininen Formen auf -tor- 
-ter- sind in grofsem Mafsstnhe zur Bildung der nomina agen- 
tis spezialisiert und aufserdera, zusanunen mit -or- und -er-, 
zu der dor Verwandtschaftsnamen. Die letztere Gruppe gelit 
sicher auf idg. Zeit zurlick. Weniger leicht ist die Geschichte 
der ersten Gruppe zu verfolgcn, weil sehr viele nomina 
agentis in enger Verbindung mit Verbalformen stehen und 
eicli httufig innerhalb der Einzelsprachen entwickelt haben 
kdnncn. Der Typus aber mufs indogermanisch sein.

a. Nomina agentis2.

1 Die Form *jcciim  iet zur Erkl&rung von jecinorie vorauezu- 
setzen.

2 In den g e m . Sprackeu iet dieec Klaeec verechwunden; -er in 
Gartn-er u. e. w. entepricbt lat. -tirio-.

δω^νήρ : dator
δω-τωρ
αχ-τωρ : ac-tor
άρο-τήρ : ara-ior

b. Venvandtschaftsnamen.
πα-τήρ : pa-ter : Va-ter

dor. μα-τηρ : ma-ter : Mu-tter

d v y d -τηρ : Toch-ter
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? i'-ορ1 : sor-or : Schwes-ter
δα-ήρ2 : le-vir : ae. ta-cor (‘Bruder d. Gatten’)

3 5 6 .  N a s a l  s u f f i x e  zeigen sich nur auf -n-\ kein 
-m-Suffix kommt bei der Bildung unserer Worter zur Ver- 
wendung, und die einzigen, die ursprtinglich auf -m- endigten, 
sind die idg. Bezeichnungen fur *Erde’ und cSchnee’ =  gr. 
χ&ών und χιών. Ausl. -m wird im Griechischen regelmafsig 
zu -v} und dieses wird dann im Paradigma verallgeraeinert. 
In Bezug auf das -m- dieser Worter vgl. χθαμαλός Jmm-u-s; 
χειμ-ών, χεΐμ-α, Mcms. Wie in den -r- und -s-Stammen, so 
spielt liier der Ablaut eine grofse Rolle, und die -n- ent- 
haltende Silbe erscheint als en, on, en, on, n, n und viel- 
leiclit unter Umstanden als n. Wie in den -5-StMmmen, giebt 
es hier verschiedene verwandte Suffixe, -men-, -ien-, -tien- 
mit ihren verschiedenen Ablautsstufen. Eng mit den zuletzt 
genannten verwandt sind die Suffixe auf - i i e n t und neben 
-en-y -on- giebt es zahlreiche Formen auf -eni- und -ont-. Alle 
diese Formen hatten, wie es scheint, zu einer bestimmten Zeit 
ein ganzes' Ablautssystem, dessen Einzelheiten in maneher 
Hinsicht schwer zu bestimmen sind, das aber auf alle Falle 
nach demselben Grundsatz wie das System in den -s- und -r- 
Stammen3 gebildet war. Es ist nicht notig, anzunehmen, dafs 
jedes dieser -n-Suffixe einen unabhangigen Ursprung hatte.

1 Von Hesych. mit &υγάτηρ, άνβψιός glossiert. Brngm. (Grdr. II, 
§ 122) nimmt es als Vokativform. Dann ware der Nominativ ϊωρ <  
*sne$-or, mit dem sick lat. soror (§ 201) deckt. In Schicester ist das 
-1· nicht ursprunglich, denn in den germanischen Sprachen trat 
zwischen s- und -r ein sekundares -t-; vgl. Strom (aus derselben Wurzel 
wie ρέω (sreu); skt srotas). Der germ. Nominativ war *svesor, gen. 
*svestr-s.

2 Von einem urspr. Stamm * darner- mit versch. Ablaut; levir ist 
ein Beispiel fiir Volksetymologie, da in dieser Bildung die zweite 
Silbe falsclilich mit vir identifiziert ist. Die Anzalil der 'in idg. Zeit 
zuriickreichenden Verwandtschaftsnamen ist auffallend grofs und ist 
der Gegenstand einer Untersuchung Delbriicks in seiner Schrift Die 
Verwandtschaftsnamen in den indogermanischen Sprachen.

3 Ich seke nickts, was fiir Bartholomaes Ansickt (7l. Z. XXIX,
S. 487 ff.) sprache, dafs das ptc. praes. urspriinglick keinen Ablaut ge- 
kabt hatte.
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Einige von ihnen mbgen vielleicht durch Vermischung des 
Wurzelauslauts rait dem sufiixalen Element entstanden sein, 
wie es gelegentlich in den neueren Sprachen vorkommt (§ 286). 
Jedenfalls aber datiert diese Vermengung, wenn sie Uberkaupt 
vorliegt, aus idg. Zeit.

357. Wie bei den -s- und -r-Stfimmcn, so sind aucli 
liier die verschiedenen Ablautstufen des Stammsuffixes in ver- 
echiedenem Sinne spezialisiert. Neutra erscheinen auf - i j - u^d 
vielleicht auf -ή-, dock giebt es keinen Unterschied, der dem 
zwischen ψευδής, ψευδές und ψευδός entspriiche. Die -w-Suf- 
fixe weisen eine betritcktlicke Bedeutungsverschiedenkeit auf; 
am charakteristischsten ist ikr Gebrauck zur Bildung von 
n o mi n a  a g e n t i s  (-en-, -on-), no mi n  a ac t  i on is (-men-, 
-mon-), F e m i n i n a b s t r a c t a  (-ien-, -ion-), a k t i v c n  P a r t i  - 
z i p i a  (-nt-) und besckreibendcn Adjektiva (-uent-). Bemerkens- 
wert ist es, dafs sick im Grieckiscken wie im Lateinischen 
verhiiltnismiifsig wenig -tt-St&mme finden. Das Lateiniscke ent- 
wickelte eine grofse Anzahl neuer -n-Stftmme, besonders in der 
Form -tion-, ein Suffix, das das ttltere und ausgestorbene Suffix 
-ti- (§ 368) ersetzte; vgl. γνώ-σι-ς «  *γνώ-τι-ς) mit no-ti-o, 
βα-σι-ς (*<C gψ-ti-s) mit con-ven-ii-o u. s. w. Mit den Suffixen 
-men-, -mon- und -uent- verbindet das LateinisoJie das Suffix 
-to-; so entetehen die Suffixe -mento- (cogno-men-tu-m u. s. w.) 
und *-ucnt-to- >  *-ucnso- >  -onso- >  -oso- (formonsus, for- 
mosus). Das Suffix ersckeint immer als -oso- okne Kttcksickt 
auf die Natur des Stammauslautes, an den es antritt, ob er 
nun -a- ist, wie in forma, oder -u-, wie in verbn-m, oder -n-, 
wie in fuligo (fuliginosus). Andere im Lateinischen stark be- 
einflufste Formen sind Bildungen, die dadurck entstehen, dafs 
-on- an die Stammesauslaute -g- oder -d- tritt, mogen diese 
Sttlmme nun einfack oder zusammengesetzt sein; marg-o (gen. 
margin-is)\ cah-g-o (cah-g-in-is) ; card-o (card-in-is) ; test n-do 
(testu-din-is). Dock werden diese neuen Kombinationen wie 
selbstlindige Suffixe bekandelt (vgl. das germ, -ling § 286) 
und bilden neue Wftrter: phmb-Ct-g-o von jdumbu-m, 1an-n-g-o 
von lana; aUi-tudo von altu-s u. s. w. Bei diesen sekundtlren 
Bildungen wird die Form des ursprUnglichen Stammes vollig
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vernachl&ssigt. Vermutliche Entsprechungen zu diesen Bil- 
dungen finden sich in den griechischen, meist poetischen Ab- 
strakta αγβ-^-δ-ών^ τψ,-ε-δ-ών, von denen bisweilen wieder Ab- 
leitungen wie φαγ-έ-δαινα gebildet werden, eine -ja-Ableitung 
von einem moglichen *φαγ-ε-δ-ών.

3 5 8 .  In Bildungen vom Typus στραβ-ών, κηφ-ψ wird
die starke Form im ganzen Paradigma durchgefiihrt. Im 
Griechischen erscheint der Stamm -Qtt)v- in πολύμηνες in seiner 
schwachsten Form im subst. gen. άρν-ός1 der diese
schwache Form in alien belegten Kasus hat. Das Lateinische 
hat nur e in  Wort mit dem schwachsten Stamm im Genitiv, 
namlich caro gen. carn-is. Dafs aber in uritalischer Zeit diese 
schwachen Formen wirklich vorhanden waren, das beweisen 
die anderen italischen Dialekte; vgl. umbr. Gen. no-mn-er (mit 
Rhotazismus am Ende) mit lat. no-min-is «  *no-mn-es). In 
alien -w-Stammen kann unbetontes -in- sowohl ftir -on- als fUr 
-en- stehen. Im Altlateinischen bildet homo seinen Akkusativ 
hemOnem oder homonem. Das Suffix -en- findet sich, wie es 
scheint, im griech. Infinitiv des Typus φέρειν, der jetzt all· 
gemein als suffixloser Lokativ, entsprechend skt. -s-an-i, an- 
erkannt ist. In diesem Falle ware an einen -s-Stamm ein 
-Μ-Suffix getreten: *φερ-εσ-εν >  *φερ-ε-εν >> φέρ-ειν (lesb. 
φέρ-ψ).

3 5 9 .  -men-, -m o n - m n - ,  -mn- (neutr.).
τέρ-μων : ter-mo i
τέρ-μα : iermen f
ποι-μήν
κρϊ-μα : crimen

Imperat.
Infinit.

Im Griechischen und Lateinischen fllhren einige Worter 
wie γ,ευ3·-μών9 ser-mo u. s. w. die lange Form im Paradigma 
durch. Die ziemliche Anzahl paralleler Bildungen wie τέρ- 
μων, τέρ-μα  u. s. w. scheint darauf hinzudeuten, dafs beide

1 Der nom, άρην findet sich auf einer griech. Inschrift (Meister-
hans2, S. Ill) und im Kretischen als J^uq v̂,

|  λεγέ-μεν-αι : legi-min-i
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Formen ursprUnglich zu einem Paradigraa gehfirt haben, und 
dafs dann durch gegenseitige Ausgleichung zwei getrennte 
Paradigmen entstanden sind; vgl. πόθος und πένθος, βάθος 
und βένθος u. s. w. Die Infinitive vom Typus -μεν-αι sind 
offenbar alte Dativformen von -wew-Stttmmen. Wie verschie- 
dene andere im Verbalparadigma gebrauchte Nominal formen 
haben sie nichts an sich, das sie als aktiv oder passiv zu 
eharakterisieren vermochte, und daher kann jede Einzelsprache 
sie beliebig spezialisieren. 1st die oben nacli Wackernagel 
gegebene Gleichsetzung λεγέμεναι =  legimim riehtig, so mufs 
diese Form sorgfiiltig von legimim =  λεγόμενοι des ind. pr. 
pass, unterschieden werden, obwolil die Venvendung der ersten 
als 2. plur. sicher durch die zweite veranlafst worden ist. 
Die Neutra dieser Reihe haben im Lateinischen hiiufig Neben- 
formen mit einem angetretenen -/o-Suffix; vgl. cogno-meny 
cogno-men-tu-m. Damit kann man vergleichen gr. όνομα, pi. 
ονόματα; ob sich aber die -z>Fonnen dieses w-Stammes unter 
dem Einflusse einer Nebenform mit -fo-Suffix entwickelt haben, 
oder ob von einem neugebildeten ablativischen gen. sing. 
όνόμα·τος aus das -τ- durchgefUhrt wurde, ist eine noch un- 
geldste Frage (vgl. § 309).

3 6 0 .  -jew-, -ion-, -m-, -in- (-/a-). >
Die -/n-Form findet sich nur in Sanskritwortern wie balin 

,stark’, in denen das -in- in alien Kasus durchgefUhrt ist. Die 
schwache Stufe des -/ew-Suffixes liegt im Griech. als -in- vor 
nach Brugmann 1 vorhanden in όελφ-ίς gen. δελφ-Ιν-ος, αχ-τ-ίς 

.gen. αχτ-ϊν-ος und andercn mit nom. auf -ις oder -Ik In 
einigen Wtirtern ist daran noch das gewtthnliche Feminin- 
suffix -d- (-η-) getreten. Brugmann vergleicht όω-τ-ίν-η neben 
δώ-τι-ς (§ 27) mit lat. da-iio neben dos. Im Lateinischen ist 
die -/fin-Form im Paradigma Uberall durchgefUhrt, mit Aus- 
nahme des Flufsnamens>4w?o; das Oskische und Umbrischc hin- 
gegen haben die schwHchere Form in der Deklination erhalten. 
AVeder im Griechischen noch im Lateinischen ist das Suffix · 
-ιων-, -ion- sehr gewUhnlich. Im Lateinischen sind viel mehr 
Worter mit diesem Suffix im allgemeinen Gebrauch als im

1 Grdr. II, § 115.
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Griechischen; indessen iiberwuchern die -&on-Formen die ein- 
fache Bildung. Im Griechischen bezeichnen die gewohnlichsten 
mit diesem Suffix gebildeten Worter Bewohner oder Ab- 
kommlinge: ονραν-ίων-ες, K qov-lojv =  cHimmelsbewohner’,
cKronossohn\ Einige \venige zeigen auch diminutive oder 
verachtliche Bedeutung (μαλαχ-ίων1 cWeiehling’ Aristoph. 
Eccl. 1058, ebenso wie lat. homunc-io, pumil-io u. a.). 1m 
Lateinischen hat das Suffix eine allgemeinere Bedeutung. 
Neben den erw&hnten Diminutiven finden sich -Λη-Formen 
in gewohnlichen maskulinen Substantiven: resti-o (resti-s), 
centuri-o u. s. w. Auch feminine Kollektiva und Abstrakta 
werden so gebildet: leg-io, opin-io; vgl. reg-io ‘eine Strecke 
Landes’. Neben manchen steht eine parallele Neutralform 
auf -iocontag-io7 contag-ium; obsid-io, obsid-ium. Das Suffix 
-tion- ist sehr gewohnlich; es hat das alte -fe-Suffix verdrangt 
(§ 368) und wird frei gebraucht, um neue Abstrakta zu bilden; 
vgL station (von einem Nominativ *stati-s) mit station-em. Die 
Anfange dazu mUssen in sehr alter Zeit liegen, weil neben 
dem alten Akkusativ parti-m spaterem partem ein Stamm mit 
anderem Wurzelablaut por-ti-o, acc. por-ti-on-em steht.

3 6 1 . -uen-, -uon-, -ΰη-, -un- (-un-).
Die Formen dieses Suffixes entsprechen denen der -ien- 

Stamme. Es ist selten in den klassischen Sprachen. Ab- 
gesehen von einigen wenigen Formen, wie αιών ( <  aij^oiv, 
vgl. lat. ae-vo-m), ηί-ων cfett’ (vgl. skt. pi-van-) existiert es 
moglicherweise nur noch in griechischen Infinitivformen, wie 
δονναι ( =  δο-^έν-αι, das sich in kypr. Dialekten findet: skt. 
da-van-e1 2). Brugmann findet die schwache Fonn -un- in φρέ- 
άτα, πέρρατα (<< *φρή-^α-τα, homer, φρήατα, *περ-^βα-τα}

1 Dieses Wort sowie όίΐλαρχ-ίων (Arist. Pax 193) sind wahr- 
scheinlich komische Patronjrmika.

2 Brugmanns Ableitung der Substantiva ανδρών ‘Mannerzimmer’, 
Ιππων «PferdestalP von diesem Suffix und seine Grleichstellung von 
-vv- in eiUfwa (Grdr. II, § 116) sind ctwas unwalirsclieinlich. Audi 
einige der oben gegebenen Formen sind zweifelhaft. In aij^div und 
aevo-tn gehort n vielleicht zur WurzeL Nacli Fick war in dofercu u 
ein Teil der Wurzel in idg. Zeit; er vergleiclit dazu (him)) u. s. w.
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Formen mit erweiterten Stiimnien; vgl. ονόμα-τα, lat. cogno-
mcn-ta § 359).

3 6 » .  -ant-, -o n i -w/-.
Dieses Sufiix bildet alle aktiven Partizipia mit Ausnahme 

deren des Perfekts. Im Griechischen finden sieh passive Parti
zipia nach Analogie der aktiven ebenso gebildet, nitmlicli des 
1. und 2. aor. pass.: λν·θ·εντ^ φαν-ειπ-. Auch einige Nominal- 
formen vom selben Typus existieren, gr. odocg, γέρ-ων, lat. 
dews. Im Griechischen sind einige Bildungen, die lautlich 
genau dem ursprtinglichen Suffix -oni-s entsprechen, οόοι'ς und 
Partizipia wie όοι'ς; die gewdhnlichen Partizipial- und Nomi- 
nalformen wie φέρων, γέρων u. s. w. miissen analogisch den 
Formen der -an- und -Ott-St&mme angeglichen worden sein1. 
Dafs zwischen den beiden Reihen eine enge Verbindung be- 
stand, ergiebt sich aus dem tibergang der Stamme aus der 
einen in die andere; vgl. λέων, λέοιπ-ος mit lat. leo, ledn-is und 
mit dem fem. λέαινα «  * *1eiinia), θεράπων, θεράποντος mit 
θεράπαινα. Im Lateinischen sind mit wenigen Ausnahmen 
die schwachen Formen auf und die -en-Formen in der 
Deklination durchgefulirt; aber iens gen. cunt-is «
*eiont-es). Das Neutrum des lat. Partizipiums und Adjek- 
tivums bietet einige Schwierigkeiten. farms und ingens 
(ncutr.) kdnnen nicht das den Nominativ biidende -s-Suffix 
haben. Thurneysen2 meint, lat. -wtf- sei zu -ns- geworden. Wo 
sich lat. auslautendes -nt- findet, z. B. im Verbum, ist es nach 
seiner Theorie nicht ursprUnglich auslautend, vgl. ferunt u. s. w. 
etatt -nti,

3 6 3 .  Die Ablautsstufen sind im Sanskrit wohl erhalten. 
In den klassischen Sprachen hingegen ist viel mehr ausge- 
glichen worden, so dafs vom ursprUnglichen System nur sehr 
wenig Formen erhalten sind. Im Griechischen finden wir 
neben wv, οντος dor. tVrcc? <  *s6nt-es und das Fem. eaaoa 
und viellcieht homer, μέτασσαιa, worin -ασσα <  *$nt-ia; im

1 Brugm. Grdr. II, § 198.
* Archie fur lat. Leccikographic V, 8. 576, in Bczug auf -nt im An- 

eclilufs an IJugge in K. Z. ΧΧΙΓ, S. 385 ff.
* Classical Sm ew  III, S. 4.
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Lateinischen haben wir neben tens, emits offenbar in sons 
unci jpraesens zwei verschiedene Stufen des Partizipiums des 
verb, subst.1 Vermutlich war, wie bei den -r-St&mmen, die 
Deklination in den einfachen und komponierten Fonnen diese:

Nom. *sent$ *prai-sonts
Gen. *snt-es *prai-snt-os.

Das deutsche Partizipium des Pr&sens hat denselben Ursprung: 
got. giband-s, nhcl. geb-end.

3 6 4 .  -uent-uni-.
Dieses Suffix findet sich nur im Arischen, Griechischen 

und Italischen. Es wird als Adjektivsuffix mit der Becleu- 
tung des Besitzes, der Begabung verwandt; χαρί-εις cmit An- 
mut begabt\ Im Lateinischen erscheint es, wie bereits be- 
merkt, nur in. Verbindung mit -to- in den Adjektiven auf 
-osus. Die griech. Maskulinform χαρί-εις zeigt in -εις urspr. 
-uent-s, die Femininform χαρί-εσσα urspr. -unt-ia, das als -ασσα 
erscheinen sollte, clurch den Einflufs des Maskulinvokals aber 
in -εσσα ubergegangen ist. Auch der Ablaut in den casus 
obliqui ist verschwunclen, aufser im Lokativ (Dativ) des Plurals 
χαρί-εσι (<C *-unt-s-i), das aber seinen Vokal wie die anderen 
Kasus geandert hat2. Mit cliesem Vokalwechsel vergleiche 
ποι-μέσι statt *ποι-μασι, φρεσί statt des wirklich einmal bei 
Pindar belegten φρασί.

3 6 5 .  V. VI. Die S u f f i x e  a u f  V o k a l e  und  Di -  
p h t h ο n g e bilden die bei weitem zahlreichste Klasse. Sie

, zerfallen nach ihrem auslautenclen Vokal in
1. -e-Stamme,
2. -w-Stamme,
3. -7- (-*£-)Stamme,
4. -d-Stamme,
5. -o-Stamme.

Von diesen treten die -o-St&rame in der grofsten Verbindungs- 
mannigfaltigkeit auf, da es kaum einen Konsonantenstamm

1 liber diese Erklarung, die die Schwierigkeit der akzentuierten 
nasalis sonans (vgl. § 157, Anm. 2) beseitigt, s. Streitberg, I. F . I, S. 93.

' 2 *χαρι-κβ£ντ·σι, miifste zu *χ«ρ(-Βναι, geworden sein.
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giebt, ncben dem nicht ein durch an das konsonantische Ele
ment angetretenes -o· gebildeter Stamm sttinde. Ebenso stehen 
neben -i- und -tt-Stiimmen and ere auf -io- und -wo-. Aufser- 
dem aber kttnnen i und u Tiefstufen von -ei- und -cw- sein. Hier 
ist nun zwischen den vokalischen und konsonantiscken Stilm- 
men ein bedeutsamer Unterschied zu bemerken. Bei den kon- 
sonantischcn Stftmmen nftmlich erscheint die liingste Form des 
Suffixes im nom. sing., wtthrend die schwftchste Stufe im 
Genitiv, Dativ und Instrumental auftritt; in den vokalischen 
Stammen hingegen zeigt sich die schwache Form httufig im 
nom. sing, und ebenso die st&rkeren Formen im Genitiv. Vgl. 
7rdA-/-c, aber πύλεως (durch Quantittltsmetathese <  πόλη-ος 
<  *πο?,ηι~ος) ; J/d-r-g, aber ι)όίος «  */]όεJ -̂og). Wie aber 
verbal t sichs mit ionisch πύλί-ος (gen.) und Formen wie 
i7Γ7τε/ν, βασι’Λεις? Im ersten Falle zeigt sich im Genitiv die 
schwache Form, im letzten die diphthongische (starke) Form 
im Nominativ mit der langen Form im Genitiv: homer, βασι
λικός «  *βασιλιί%ρ-ος)ι woraus att. durch Quantittltsmetathese 
βαοιλέως wird. Der Ursprung dieser -coSttlnnne wird noch 
komplizierter durch die Thatsache, dais sie in einigen Dia- 
lekten 1 cine Nebenform des Nominative auf -ης haben. Der 
/teoiAefg-Typus scheint auf das Griechische beschrftnkt zu sein.

3 6 β .  1. Die - ί-SttUnme scheinen in alter Zeit ziemlich
selten gewcsen· zu sein. Einige gewohnliche Tiernamen gehen 
auf die Ursprache zurfick (gr. υ - ι ς —  o j w - g ,  lat. 0 1 - / - S ,  engl. ewe), 
ebenso einige andere WOrter wie lat. aurts, lit. aus-l-s. Im 
Griechisehen ist das einzige derartig gebildeteNeutrum die Duai- 
fonn οσσε <  *όκ-/-£. Im Lateinischen sind die Neutralformen 
kaum zahlreicher; aufser mare scheinen sie alle Komposita 
oder neutrale substantivisch gebrauchte Adjektiva zu sein, wie 
prac-sacpe, ovilc, animal (st. *animak). Im Lateinischen ist 
eine weitgehende Vermischung der urspningliehen -s-Stiimme

1 Im Arkftd. und Dorischen. Wackcrnagcl, K, Z. XXIV, S. 295 ff. 
und XXVII, 8. 84 f. versucht sie mit Sanskritfonnon auf -λι/m-, asvayii- 
u. a. zu vcrbinden. Wnhrschoiidicher ist Torps Vermutung (J)cn Graeske 
Xominnlfhxion, S. 102), dais die griocli. c-Formen mit den ureprfingl. 
«•StarmiH'ii idcntisch sind; vgl. γο ^υ ς  mit skt. bharu- u. s. w. Wenn 
'/Λίς <  *(ljcuon (8. 171, II, i, wo V/V't/s <  *3μ no* zu keen ist), warum 
nicht ftucli Inntvg <
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mit clen -i- und -ie-Stamrnen eingetreten; Formen wie plebes 
und sedes haben im Griechischen neutrale -s-Stamme neben 
sich, wenn ihnen wirklich πλή&ος und ί'δος entsprechen. Im 
Gegensatz zu anderen Sprachen fiigt das Lateinische an die 
-?e-Stamme ein auslautendes -s- an, so dais ein nom. sing, auf 
-es fur den Nominativ eines urspr. Konsonanten-, -i- oder it- 
Stamms stehen kann (vgl. § 374). Nach einigen ist die Ver- 
mischung der Konsonanten- und -*-Stamme vom Dativ und 
Ablativ des Plurals ausgegangen, in denen das s der -s- 
Stamme lautgesetzlich schwinden mufste: *sedes-bo$ >  *$ede- 
bos >> sedi-bus, eine ovi-bus u. s. w. ahnliche Form. Die 
Konsonanten* und -^-Stamme wurden vermengt, weil durch 
den starken exspiratorischen Akzent auf der ersten Silbe die 
zweite Silbe zweisilbiger Worter versehwand: *morti-s «  idg. 
^mrti-s) >> mors, * partis  >  pars u. s. w., und eine neue 
Akkusativform der der ersten Konsonantenst&mme analogisch 
nachgebildet wurde. So entstand die neue Form part-em 
neben der alten parti-m, die sich nur als Adverbialform er- 
halten hat. „

3 6 7 .  Im Griechischen trat eine Vermischung der ad- 
jektivischen -i-Formen mit den -ί-Stammen ein: ΐδρις acc. 
ΐδρί-δα (Soph. Fr. 889), wahrend das Lateinische eine selir 
grofse Anzahl von -e-Adjektiven aufweist: com-i-s, rad-is, 
turp-i-s u. s. w. Ein grofser Teil der lat. -i-Adjektiva erklart 
sich indessen aus der Thatsache, dafs die -w-Adjektiva ihre 
Feminina auf -t- (-it) bildeten: idg. *suCidu-s, fern. *suadu-Tt

' (vgl. ήδν-ς, ηδεΐά). Das Lateinische hat die -«-Formen ver- 
allgemeinert und braucht darum suavi-s fur Maskulina und 
Feminina.

3 6 8 .  Das Suffix -ti- ist in der Urperiode der meisten 
Sprachen haufiger, als das einfache -«-Suffix. Im Lateinischen 
ist es ausgestorben, wahrend es im Griechischen haufig als -σι- 
erscheint (§ 133) und oft an eine Wurzel mit Tiefstufe antritt. 
Da indessen der Akzent bald auf der Wurzel, bald auf dem 
Suffix ruht, so variierten wahrscheinlich urspriiglich dem- 
gemafs Wurzel und Suffix. Im Lateinischen tritt nicht selten 
Vermischung der zweisilbigen Formen mit den Konsonanten-
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stltmmen ein (s. oben), und die verlitngerte Form -tion- (§ 360) 
tritt an die Stelle dieses Suffixes. Beispiele s. §§ 25 und 27.

3 6 9 .  In engem Zusammenhang mit diesem stehen die 
Suftixe -tot-, -tail· und -hit-, -Inti-. Hier entstehen die Doppel- 
formen gleichfalls aus einer Vermischung von und Kon- 
sonantensinmmen. Wie es scheint, verdanken die Suffixe ihre 
Entstehung einer Vcrbindung von -ta- und -tn- mit -ti-1. Im 
Griechischen findet sich -inti- nicht, und im Lateinischen zeigt 
es sich nur in wenigen gewohnlichen Formen: juvenius, senectus, 
virtus  serviius. Vgl. -todon- in servitudo u. s. w.

3 7 0 .  Die anderen -* *-Suffixe sind in den meisten Sprachen 
nur spilrlich entwiekelt. Es sind -ri-, -li-, -mi- und -ni-. Im 
Lateinischen hingegen sind ri- und -li- sehr verbreitet. -ri- 
findet sich z. B. in (Γ/.-ρι-ς, lat. oc-ri-s (vgl. acer <  *acrs <C *acris): 
-li- kommt griecli. a l l  e in  nicht vor; vgl. aber π^-λί-λ,ο-ς, 
τ^-?.ί-γ.ο-ς, die noch ein wei teres Suffix aufweisen, mit lat. 
qua-li-s, ta-li-s. Nacli Brugmann2 entsteht das so hUufig in 
Adjektivcn vorkommende -fdi- durch Analogie aus diesen 
Grundformen. Dasselbe Suffix erscheint gelegentlich als -nr- 
durch Dissimilation, wenn bereits ein -?-Laut im Worte vor- 
gekommen ist; daher palma-ri-s <C *palmCi-lis. Aufserdera 
erscheinen im Lateinischen viele Wdrter mit -li-, die in 
anderen Sprachen -lo- aufweisen: vgl. υμα-λός mit lat. simi-li-s. 
-mi- erscheint in wenigen Wortern: Μ-μι-ς (Wurzel *&e- in 
τί-ϋη-μι), φη-μι-ς, lat. vcr-mi-sz.

1 Benfey sail in -tiiti- eiii unabhiingiges Wort aus der Wurzel
*tan-, das nach ilim * Auedelmung> bezcichnct (L. Meyer, Vergl. (rramin.. 
II, S. 532). Eine filmliche Auffassung in Bezug auf -μην- in ποι-μην 
und -τωρ, -τηρ ist neuerdings von Prellwitz (Etymol. Wortcrbuch d. 
grt'cch. Sprachc s. v. «τμήν und li. li. XIX, S. 306 f.) vorgesclilagen 
worden. Ware Benfeys Erklarung richtig, so wiirden wir zu άνδρό-της  
und civi-tax genauc Parallelen im deutsehen Mmm-hett und Btirger-tchaft 
haben, deren Suffixe thatsachlieh urspr. Substantiva sind. Das Griech., 
das seine Vokallaute nicht verliert, scheint auf -tat- als urepr. Form 
hinzudouten: vgl. vto-της mit lat. novi-tas.

- Grdr. II, § 98.
1 Meringer, lieitr. S. 3 hat jungst versucht, diese Formen als 

Suffixamaigamationcn zu behandeln.
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-m- ist im Griechischen sehr selten; ygl. γ,λό-η-ς lat. 
cln-ni-s mit unerkl&rter Abweichung in der Wurzelsilbe, lat. 
com-mu-ni-s, ig-ni-s und einigen anderen. om-ni-s steht wahr- 
scheinlich fur *op-ni-s h

371 . 2. Das Suffix -u- bildete ursprtinglich sowohl Sub
stantive als Adjektiva. Es kommt nicht als sekundares Suffix 
vor. Das Feminin dazu wurde mit (-&-) gebildet, und ira 
Lateinischon sind alle derartig gebildeten Adjektiva zu -i- 
Stammen geworden (§ 367). In zusammengesetzten Adjek- 
tiven zeigt sich bisweilen noch eine Spur des urspriingliehen 
Stammes, so z. B. in acu-pediu-sy venvandt mit ωκ/'-ς, und in 
genu-ini (sc. dentes) ‘Backenzahne’, vgl. γένν-ς. Die -w-Stamme 
konnen jeden Geschlechtes sein, und die Wurzelsilbe erscheint 
in verschiedenen Ablautsstufen. In Bezug auf den Zusammen- 
hang zwischen -r- und -εΐ’-Stftmmcn im Griechischen vgl. § 365. 
Das Suffix -u- erscheint als L&nge und als Ktirze; πηχυ-ς, aber 
οφρΐ-ς. Die Form des Genitivs scheint im Griechischen zu 
schwanken, je nach der Quantitiit des -v-\ daher πήχεος (im 
Attischen vertreten durch πήχεως), aber οφρϊος. Die attischen 
Formen πήχεως, Ιίστεως sind Analogiebildungen. Homer hat 
nur den Gcnitiv auf -εος, der sich im Attischen bei den Ad- 
jektiven crhalten hat: ηδέος u.s. w. Im Lateinischen schwanken 
viele -te-Stamine im dat. und abl. plur. zwischen -w- und -i- 
Forincn, da die Silbe unbetont ist. Der Zusammenhang zwischen 
γόνυ und lat. genu ist schwer zu erkl&ren1 2.

3 7 9 . Von den aus Konsonant +  -u- bestehenden Suf- 
fixen ist -tu- das wiehtigste. Es ist im Griechischen verhaltnis- 
mafsig selten, im Lateinischen hingegen in der Form -atu~, 
die abstrakte Substantiva besonders mit dem Sinne der 
Funktion oder des Amtes bildet, sehr verbreitet: consulatns, 
principatus u. s. w. Die Suptna genannten Infinitivbildungen

1 Br0als Ansiclit, der Plural omnes sei homines in schwaclier Form 
und mit Vcrlust des Hauchlautes, ist umvahrscheinlicli.

2 Joh. Schmidt (Pluralbitdungen S. 50) behauptet, im Lat. sei aus- 
lautendcs kurzes -?< wie ausl. kurzes -/ abgefallen, und das lange -ft 
sei erst spiiter durch den Gcbrauch des kollektiven Plurals statt des 
Singulars wicder eingefiihrt· worden.
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sind Kasus von -/M-Substantiven, die von Verbalstttmmen ab- 
geleitet sind (§ 529). Die gewbhnlichen lateinischen Sub- 
stantiva auf -iu- sind alle Maskulina, entsprechende griecliische 
Formen wie βρω-τΐ-ς, έδ-η-τί-ς u. s. w. alle Feminina. Die 
neutralen Formen ασ·τν, φϊ-τν haben im Lateinischen keine 
Entsprechungen. Von denselben Wurzeln abgeleitete -tu- 
Formen kommen nur selten im Griechischen und Lateinischen 
zugleich vor; doch vgl. J-τν-ς «  *j=£-τν-ς) lat. vi-fu-s, άρ-τν-ς 
lat. ar-iu-s.

3 7 3 .  Brugmann ftlhrt als weitere -w-Suffixe an: -nu- 
(λιγ-νΐ-ς, lat. p 7-wti-s), -ru- {δάκ-ρν, δά/.ρΰ-μα} lat. lacri-ma 
<  *dacru-mal) und -Iu- (9ψλν-ς von dhe ‘saugen’, lat. fi-I-are).

3 7 4 .  3. Das Suffix -7- und -it- war Λveit verbreitet zur 
Bildung der Feminina zu bereits vorhandenen Maskulinst&mmen. 
Die ursprtingliche Form des Suffixes und der Zusammenhang 
zwischen den -7- und -/('-Formen sind keineswegs klar, und 
obgleich viel liber den Gcgenstand geschrieben worden ist, ist 
man noch zu keinen festen Resultaten gelangt. Das Suffix 
erscheint im Skt. im Nominativ als -7- (βϋν'ι ‘Gtfttin’, f. zu 
dz-v-as, lat. div-us, idg. *deiuo-s\ im Griechischen aber als 
-ta : ηδεΊα, &εράπαινα, ovaα. δότειρα, αλήθεια <  
*&εραπν-(α, *sont-ia, *δοτερ-ια, *ά?*η&εσ-[α. Im Lateinischen 
tritt ee in der grofsen Mehrzahl der Formen der ftinften Dekli- 
nation auf: ac-te-s, spcc-iv-s u. s. w. Ilier aber wird die Wieder- 
herstellung der ursprUnglichen Form sehr verwickelt

1. durcli die Thatsache, dais diese Stilmme ein End-s an- 
genommen haben nacli Analogic von St&mmen der dritten 
Deklination, wie ab-tis u. s. w.;

2. dadurch, dafs cine Anzahl eolcher Wflrter Nebenfonnen 
auf -fa- aufweist; vgl. luxur-ie-s und luxur-ia u. s. w. Wie 
aber das Suffix -jo- zu dem Suffix -/- in einem Ablauts- 
verhaltnis zu stehen scheint, so kann -id- vielleicht wie 
-/£- eine Tiefstufe der Form -7- enthalten. Fonnen mit 
langcm -t- findcn sich im Lateinischen nur, wenn ein

1 Die Lesart dacrumis fur lacrumis in Ennius' Grabschrift nemo 
tnc daenimit decoret hat keinc he. Gowfthr und ist nur eino von Borgk 
gemachte Emendation.
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anderes Suffix folgt, wie in vic-iri-x Fein, zu vic-tor; 
vgl. δο-τήρ und δό-τειρα. Einige Gelehrte nehmen an, 
das -td im grieeh. Nominativ sei aus der Akkusativform 
παν heriibergenommen und habe das altere -P  verdrangt; 
andere betrachten -ta als die iiltere Form, et adhuc sub 
iudice Us est Im lat. Adjektivparadigma ist an die 
Feminina ein angetreten, so dafs diese sich nun mit 
den anderen -ί-Stiiimnen vermischen. So ist suavi-s wahr- 
scheinlich etymologisch — ηδεϊα, obwohl es wie ein -i- 
Stamm behandelt und als solcher in jedem Geschlecht 
verwandt wird (§ 367).

3 * 5 . 4. Die -o- und 5. die -fl-Stamme sind nicht von 
einander zu sondern, da die -ά-Formen als Feminina zu den 
-0-Formen verwandt werden, und zwar seit idg. Zeit (§ 291), 
obwohl wahrscheinlich das Suffix -ά- ursprunglich mit dem 
Geschlechte nichts zu thun hatte. Diese Suffixe sind h&ufiger 
als alle andern. Das -0-Suffix ist so verbreitet, dafs schon 
oft die Frage aufgeworfen worden ist, ob es nicht eigentlicher 
als Teil der Wurzel denn als Suffix zu behandeln sei. Und 

. wie bereits envllhnt scheint es kein konsonantisches Suffix 
zu geben, das nicht eine -0-Form neben sich h&tte, und selbst 
Wurzelnomina weisen parallele -0-Formen auf. Nach Torps 
Theorie2 sind die -0-Formen die alteren. So entstand aus 
ursprimglichcm *pedo-s (vgl. skt. padd-m neutr.) eine Form 
*peds, lat. pcs mit einer satzphonetischen Doppelform *pod-s, 
dor. 7ΐώς\ aus einem urspr. Hego-s (vgl. gr. λύγο-ς)

, lat. lex; aus urspr. *bhero-s (skt. bhard- , gr. -φόρο-ς) *bher-s, 
gr. φωρ; von Partizipialformen *dhe-to-s, *bh0uto-s kam *dhet-s, 
bheut-Sy gr. &ής cfreier Ackerbauer’, φως cMann\ Torp schreibt 
diesen Lautwandel der Wirkung des Akzents zu und kon- 
struiert — ziemlich allein unter den Sprachforschern — ein 
ursprimgliches Deklinationssystem, das mit seiner Theorie im 
Einklang steht. Eines dieser Paradigmen geben wir als Bei- 
spiel fur alle, das des Stammes in att. άρσην ion. ερσηνζ. 1 2 3

1 Brugm., Grdr. II, § 109.
2 Ucn Graiske Nominal flexion, SS. 1—18 (vgl. § 344, Anm.).
3 Torp a. a. 0. S. 14. Dieselbe Theorie mit gewissen Abande- 

ruAgen wird von anderen Gelehrten aufrecht erhalten und ist die Grund-
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Sing. Nom. *drsono-s >  *0r$on-s 
Akk. *er$ono-m >  *έτ$θη-ψ 
Gen. *r$eno-s

Plur. Nom. *dr$ono-e$ >  *Srsvn*es 
Akk. *crsono-m$ >  *ersOn-ni$ 
Gen. *fsef9dm

Dual. Nom.i
Akk j >  *erson-e.

3 7 6 . Abgesehen von der Unterscheidung der -o- und 
-tf-Stitmme zur Bezeichnung des Geschlechts, einer Unter
scheidung, die, wie wir bereits § 293 gesehen haben, in den 
klassischen Sprachen nicht vbllig erhalten ist, sind die ge- 
wiihnlichsten Werte der -o-St&mme:

1. der der Klassennamen (gewOhnliche Nomina),
2. der der Adjektiva.

Der gewbhnlichste Wert der -O-St&mme ist der der Wurzel- 
abstrakta.

1.

2 .

gr.
οϊκ-ο-g

φηγ-ο-ς
ζνγ-ό·ν
φνγ-ή
νέ·ο·ς
vi-o-v
vi-a

lat, germ.
vic-u-8 (§ 176 Anm.) ahd. wih, mhd. wich-(grdve,

nhd. Weich-bild u.s.w.) 
fag-u-$ d. Buche
jug-u-m d. Jock '
fug-a
noO-u-s (§ 180)
nov-Urm d. new
nov-a

Das Griechische zeigt eine betr&chtlichc Anzalil von 
Wbrtern, die auf -a endigen, wie ακαν#α, δίαιτα, τόλμα u. s. w. 
Bei ihnen ist an eine Entstehung aus dem Suffix (8 374) 
durch Epenthese nicht zu denken. Vielleicht liegt ihnen eine 
schw&chere Suffixform -a zu Grunde, das ursprlinglich nach 
vorhergehender hochtoniger Silbe auftrat und sich mbglichcr- 
weise auch inWtfrtcrn wie δόξα (vgl.§384), d/ψα, χνϊσα u.s.w. 
findet* 1. Die Analogie von Wttrtern wie τέκταινα, δότειςα,

lage zu Strcitbergs schon erwfthnter Abhandlung Die Entstehung der 
Dehnstufe, I. F. Ill, S. 305-416.

1 Johanneeon, XXX, S. 422 f.
Gi l e s ,  Grnmmntik. 19
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τράπεζα, αίσα, die -7- (-ao-)Suffix hatten, beeinflufste zweifels- 
ohne die -fl-Formen und fuhrte zu neuen Bildungen wie 
πρύμνά neben πρύμνη u. s. w.

3ΤΪ. Die "Kombinationen von -o- mit einem Konsonanten 
besprechen wir in derselben Reihenfolge, wie die konso- 
nantischen Stiimme.

Urspr. -bh +  o- ist in geringem Umfange im Sanskrit 
und Griechischen, stark dagegen im Baltisch-Slaviselien ent- 
wickelt. Aufser vielleieht in morb-u-s1 iindet es sich nicht 
im Lateinisclien. Im Sanskrit und Griechischen ist das 
Suffix meist auf Tiernamen beschrankt; gr. ila -φο-ς (worin 
-a- <C ->?-), t οιφο-ς, κιδάφη ‘Fuchs’ 2; vgl. χό?Μ-φο-ς Ohrfeige’, 
*ρότα-φο-ς ‘Schlafe’, κορυφή ‘Spitze’ und das Adjektiv άργν· 
φο·ς ‘glanzend’ mit einer Nebenform άργύ-φε-ος.

378. Das Suffix -1 +  o- ist sehr gewonlich, besonders 
in Partizipialbildungen. Das deutsche 4  des schwachen ptc. 
praet. ist desselben Ursprungs.

gr. lat. germ.
κλΐϊ-rd-g in-clu-tu-s d. laut (§ 167, Anm.) 
ά-γνω-το-g i-gno4u-s got. un-hmps ‘unbekannt’
ό-ρεχ-τό-g rec4u-s got. raikts, nhd. recht.

Wie das letzte Beispiel zeigt, wird dieses Partizipium 
leicht zum Adjektivum. Das Suffix kann aber auch unmittel- 
bar an substantivische Stamme antreten, wie in ά-γέρασ-το-ς 
‘ungeehrt’ und in lat. in4iones4u-s vom schwachen Stamm von 
honor (vgl. § 351). Das Griechische und Lateinische speziali- 

' sieren die Bedeutung der -/o-Formen von Verbalstammen in 
etwas verschiedener Weise. Im Griechischen entspricht sie 
eher der des lat. Gerundivums, wfthrend sie im Lateinisclien 
wie im Deutschen die eines meist passiven ptc. pf. ist. Aus- 
nahmen wie potus ‘ein Betrunkener’ kommen vor. -fo-Formen 
werden auch substantivisch verwandt; νε-τό-ς cRegen5, φν-τό-ν 
‘Pfianze’, βρον-τη (von βρέμ-ω) ‘Donner’ ; lat. legCi4u-s cGe- 
sandter1, dic4u-m ‘Ausspruch’, mul4a cGeldstrafe5 8.

1 Brugmann, Grdr. II, § 78.
s ITber dieAnpassung des Suffixes vgl. Bloomfield, A.t/.P. XII, S.24f.
8 Ober die Gescliichte der -ίο-Bildungen vgl. jetzt Brugmann, 

L F. V, S. 89 ff.
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gr. lat..
χόρ-το-g hor-tu-s

291

germ.
got. gards lHaus5; vgl. mhd. gartc 

nhd. Garten.

3 7 0 . Das Suffix -to- findet sich auch in Verbindung 
mit -is-, der sclnvachen Form von -ies- im Superlativsuffix 
-isto- (§ 352) und mit -w«- und -ww-, den schwachen Formen 
von -wiew- und -urn- (§§ 359, 361).

3 8 0 .  Ein Suffix -do-, mbglicherweise im griech. κόρυ-δ-ος 
‘Haubenlerche* * (γ.όρν-ς) und Adverbien wie στοιχη-δό-ν *ίη 
Beihen’ u. s. w., liat sieh im Lateinischen stark als Adjektiv- 
suffix cntwickelt: iwii-du-s, stupi-du-s, soli-du-s, flori-du-s u. s. w. 
Entsprechende Sanskritformen auf -del- seheinen darauf hinzu- 
weisen, dais diese Wdrter Komposita sind, deren zweiten Kompo- 
nenten der Stamm desVerbums ‘geben* bildet1. Ob das -do- im 
lat. Gerundivum und Gerundium desselben Ursprutigs ist, ist 
noch nicht entschieden. Keine der vielen in neuerer Zeit 
vorgeschlagenen Erkl&rungen ist Uberzeugend2. Die griech. 
Patronymika auf -ιδη-ς, -ιαδη-ς u.s.w. (Πριαμ-ίδη-ς, Βορεά-δψς) 
und die Formen auf -ιδεός (-ιδοΐς) wie αδε?>φ-ιδονς u. s. w., 
sind zweifelsohne desselben Ursprungs, wie die -do-Stflmme. .

3 8 1 . Das Suffix -fco- ist eicher fiir skt. yuva-ia-s, mbg- 
licherweise im Griechischen vertreten durch ίάχ-ιν&ο-ς (§ 104), 
im Lateinischen durch iuvcncu-s, d. jung. Mit -s- kombiniert 
kommt es als -sio- in einigen wenigen Wortern vor, in denen 
es offenbar mit dem verbalen -si'O-Suffix8 identisch ist, das in 
/5ό-σκω, pn-sco-r u. s. w. auftritt. Gr. βο·σν.η ‘Futter’, δίαλο·ς 
‘Wurfscheibe’ «  *<$/κ-σζο-£ von διχ-εϊν ‘werfeu’); lat. esca 
«  *ed-scn)\ d. Wunsch, ahd. tvunsc «  *tpj‘s1co-) von der 
Wurzel in lat. ven-us. Im Griechischen erscheint -*σκο- ale 
Diminutivbildung: παιδ-ίσχη ‘kleines Mttdchen’ u. s .w.  Den-

1 Anders Victor Henry, Comparative Grammar of Greek and 
Latin, § 163.

* Bis cine ebenso plausible Erkllirung von pando gefunden ist, 
als die von Thurneysen gegebene (<  *pat-no\ erscheint als plausibler 
die Ansicbt, dafs gerundu-s <  *gcront-no-$ oder viclleiclit <  *gero»tno-n 
eutstanden ist. Vgl. § 538, Anm.

• Bnigra., Grundr. II, § 90.
19*



selben Ursprung hat unser Adjektivsuffix -isch in storri-sch, 
miirri'Sch, kindi-sch u. s. w.

3 8 ® . Das Suffix -go- ist weit haufiger, ist aber — ab- 
gesehen von einigen wenigen Wortern, wie griech. &ή-χη und 
lat. sic-cu-s «  *sit-qO’S, worth cdurstiga) sekund&r und wird 
hauptsaehlich zur Adjektivbildung verwendet. Es wird oft 
erweitert zu -igo-, -igo-, -uqo- und -ago-. Die drei letzten 
Formen zeigt das Lateinische viel besser, als das Grieehische. 
Formen auf -g- wechseln mit solchen auf -go- (§ 349). 
Wird eine Substantivform mit dem Suffix -go- gebildet, so 
hat sie oft genau denselben Wert, wie die einfachere Form 
(vgl. lat. senex, gen. sen-is). In Verbindung mit anderen 
Suffixen wie -?o-, -ion- im Lateinischen, hatte es eine veracht- 
liche oder diminutive Bedeutung: Tiomun-cu-lu-sy homun-c-io. 
In der Form -igo- ist das Suffix in vielen Sprachen sehr ent- 
wickelt; im Griechisehen und Lateinischen tritt es an Stamme 
jeder Art an: ανόρ-ιχό-ς, αστ-ιχό-ς (von αστό), άρχ-ιχό-ς (von 
αρχή) u. s. w. In Verbindung mit -t- ist es sehr haufig: σχεπ- 
τιχό-ς u. s. w .; lat. urb-icu-s, fullon-icu-s, modicu-s; substant. 
ped-ica "Fessel·*, vom-ica "Abszefs5 u. s. w., und in Kombination 
mit rus-ticu-s, silva-ticu-Si subst. can-ticu-m. Das deutsche 
Suffix -ig ist desselben Ursprungs, da urgerm. -iga- idg. -igo- 
vertritt. Woher das sekund&re -ιαχο- (lat. entlehnt in Corinth- 
iacu-s) kommt, ist nicht sicher. Es giebt dafur drei Moglich- 
keiten. Es kann kommen 1. von -sa-Stammen, χαρ&α-χος,
2. <C 3· aus einer Vermischung mit Stammen auf-ago-.

3 8 3 .  Fur die Formen mit langem vorhergehenden 
Vokal mogen als Beispiele dienen die lat. Adjektiva am-icu-s, 
ant-icu-s; ccid-ucu-s; mer-acu-s und die Substantiva lect-ica, 
Nas-ica; aer-uca ckiinstlieher Grunspan5, lact-uca cLattich5; 
clo-aca.

Das Grieehische hat nur konsonantische Formen, die den 
obigen entsprechen, und auch diese sind selten. Brugmann 
(Grundr. II § 88) fuhrt an τεερδ-ϊξ ‘Rebhuhn1, χηρνξ cHerold5, 
μεΐραξ cKnabe’ (§ 349) und einige andere, Auch das Lateini
sche zeigt ein paar konsonantische Stamme, meist Adjektiva 
(doch keinen auf -tic·): felix, audax; auch atrox, velox u. s. w.

— 292 —



293

3 8 4 .  Die -5-Suffixe werden selten durch Anffigung eiries 
-o- oder -Suffixes enveitert. In Verbindung mit anderen 
Suffixen, wie sie aller Wahrscheinlichkeit nach in den -ies- 
und -«cs-Formen vorliegen, steht das -s-Suffix am Ende. 
Darum zeigt der Typus -so-, -so-1 nicht viele Beispiele, ob- 
wohl einige wenige Worter wie gr. γενεή «  *γενεσ-ά\ vgl. 
lat. genera-re) , δόξα «  *dox-o-a wenn filr *δοχ-σ-92, lat. 
Auror-a, flor-a «  *ay$6s-rt, flos-ti), wie es scheint IJberbleibsel 
dieser Bildung sind.

3 8 5 .  Die -r-Stfimme liaben durchgiingig -ro-Formen 
neben sich. Die Formen auf -o- und -0- sind darum

а. einf. -ro-, -r<%- mit den Paralielformen -pro- -pra- und 
-ero- era-8;

б. -tero- -tera-;
c. -(ro- tra-;
d. dhro- -dhra-.

3 8 0 .  a. Das Suffix -ro- -ra- mit seinen Nebenformen 
bildet Substantiva und Adjektiva.

gr. lat. germ.
άγ-ρύ-ν (acc.) ag-ru-m (acc.) d. Acker 
έ-ρν&-ρό-ν (acc.) rub-ru-m (acc.) d. rot.

Im Latcinischen geht ein vorangekendes -s- vor -ro- -ra
in -b- fiber; *ceres-ro-m (Stamm von χέρας) wird zu cerebru-m 
(§ 204).

-ero-: ί-λεν&-ερο-ν: Ub-eru-m; -ro- und -pro- nebeneinander 
in ϊρός «  *is-ro-$) und Ιαρός «  *is-rro-s)A. Das -ro-Suffix 
ist im Griechischen sehr hliufig und wird oft zu Neubildungen 
aus bereits vorhandenen Stiimmen gebraucht: όδυνη-ρός, Ισχν- * * * * §

1 Vgl. Streitberg, 7. F  ΠΙ, S. 349.
* S. Johansson, A”. Z. XXX, S. 422 f.
8 Es iet zu beachtcn, dafs alle Stiimme auf Liquida und Nasal 

*4“ -o- und -ft- Formen aufwcisen, in denen, wie cs scheint, der konso- 
nantischen Form der Liquida oder des Nasals die eonantische voran- 
geht. Es ist aber nicht in alien Fallen leicht, zu entschciden, ob der 
vorhergehendo Vokal zum Suffix gchfirt.

4 Dae attische ί(ρός ist nicht klar; vgl. Brugmann, Grdr. II,
§ 74, Anm.
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ρό-g, φοβε-ρό-ς u. s. w. -ero- wird auch als Komparativsuffix 
verwendet, vgl. iv-εροι, lat. s-uper, d. iiber.

3 8 7 .  b. -tero-, ter a das eher aussieht wie die Ver- 
bindung des -to-(-ta-)Suffixes mit -ro- als wie -tro-, eine 
Parallelbildung zu -ter-, wird besonders als Komparativ- und 
Pronominalsuffix gebraueht bei Pronomina, die einen Wechsel- 
fall bezeichnen. In den lateinisclien Pronomina erscheint das 
Suffix meist in schwacher Form: u-tru-m, aber al-teru-m. 
Die Adverbialformen vom Komparativstamm haben gleichfalls 
eine kurzere Form ex-tra, ci-tra u. s. w .; vgl. ex-teri (masc. 
pi.), ci-ter-ior. Im Lateinischen tritt das andere Komparativ
suffix -ies- an -tero- an, wo es in komparativem Sinne steht: 
ίη-ter-ior u. s. w. Vgl. auch das Auftreten der Suffixe in 
umgekehrter Ordnung in άρ-ισ-τερό-ς, sin-is-ter. Einige 
Formen dieser Kombination finden sich im Lateinischen auch 
als Substantiva: mag-is-ter, min-is-ter.

. gr. lat. germ.
εν-τερο-ν in-ter-ior vgl. d. vor-der, fur-der. 
π6-τερο-ν [u-tru-m1]  d. weder, wer u. s. w.

Vgl. auch die pronominalen Adjektiva ήμε-τερο-ς u. s. w. mit 
nosier, ves-ter.

3 8 8 .  c. Das Suffix -tro- (-tra-) findet sich meist beim 
Neutrum und in der Bildung von Klassennamen (gew. Nomina). 
Gr. φέρε-τρο-ν, lat. fere-tru-m; αρο-τρο-ν, ora-tru-m (nach dem 
Verbalstamm veriindert); ρόπ-τρο-ν, engl. rafter (§234 Anm.); 
λέ/.-τρο-ν, vgl. Lager. In Bezug auf Feminina vgl. χΐ’-τρα, lat. 
mulc-tra. In eques-ter, pedes-ter u. s. w. findet sich dieses Suffix 
(nach der -ί-Deklination verandert) als sekundares Adjektiv- 
suffix: *equet-tri-, *pedet-tri 2.

3 8 9 .  rf. Das Suffix -dhro- -dhra- ist gleich dem 
deutschen -ling (§ 286) durch eine auf Mifsverstandnis be- 
ruhende Worttrennung entstanden. Es findet sich in den

1 Die Art des Zusammenhangs zwischen diesem Stamm mit dem 
von πίτερον und toecler ist, wenn er iiberhaupt besteht, noch nicht 
festgestellt.

2 Es ware allerdings auch moglich, diese Formen zu -tero- (§ 387) 
z'u stellen.
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klassischen Sprachen und im Slavischen, nicht aber ini Sans
krit. Seine Bedeutung deckt sich mit der von -tro- -trd 
Dock weist es einige maskulinc Bildungen auf. Gr. ολε-ΰρο-ς 
‘Verderben1 gebraucht Demosthenes bei Μακεδών fast wie 
ein Adjcktivum. Im lat. crc-ber liegt eine Adjektivform 
gleichen Ursprungs vor. Femininfonnen wie illecc-bra, dola- 
bra u. 8. w. linden sich im Lateinischen. Die Mehrzahl der 
so gebildeten Wbrter sind freilich auch hier Neutra: gr. 
κλ^-^ρο-y, lat. cri-bru-m (γ.ρί-νω, cer-no). Einige von den
Formen sind Abstrakta: στέργη-ΰρο-v (meist pi.), pro-bru-m, 
wenn sie aus dieser Quelle geflossen sind.

Die Formen auf -ilo- und -dhlo- scheinen in vielen Fallen 
blofee durcli Dissimilation entstandene Variet&ten von -/ro
und -dhro- zu sein.

3 0 0 .  Die Suflixe auf -lo- zeigen dieselben Typen und 
im allgemeinen auch dieselben Bedeutungen, wie die auf -ro-. 
Doch haben sie keine Ileihe einfacher -1- neben sich. Lat. 
-tlo- >  -clo- (oft -culo-): peri-clu-m und peri-culu-m u. s. w. 
Dieses Suffix ist sorgfkltig von dem zusammengesetzten Suffix 
-go 4- lo- zu untcrscheiden, dais in der klassischen Zeit gleich- 
falls als -culo- erschcint; vgl. cor-cu-lu-m, nxor-cu-la u. s. w. 
Plautus indesscn untersclieidet sie in den meisten Fallen, indem 
er nie -colo- zu einer Silbe verschmilzt und -clo- im allgemeinen 
nur metri causa zweisilbig gebraucht, wie z. B. am Ende 
eines Verses oder Halbverses1. -clo- wird bisweilen durch 
Dissimilation nach einem andern -l- zu -cro- gewandelt: lava- 
cru-m, lu-cru-m (vgl. λν-τρο-ν).

gr. lat.
-lo- πΐ-λο-ς pi-lu-s

ελ-λά (dor.) sella2 
-(lo- ομ-αλό-ς sim-ili-s
-clo- νεφ-έλη neb-ula * 8

germ,

d. Sessel.

d. Nebel (ahd. nebul)·

1 Lindsay, Classical Rcvteto VI, S. 87.
8 <  idg. *scd-lii.
8 Mit Obergang in eine auderc Deklinationsklassc; vgl. χ$αμ-αΙδ-ς 

hutn-ili-8. Von dem Suffix -dhlo- kommt mit demselben Obergang das 
Suffix -fci7t., das im Lat. so stark als adjektivbildendes Suffix vcr- 
treten ist.
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Das Suffix ist im Griecliischen und Lateinischen sehr 
haufig als sekundares Suffix mit einer etwas kerabsetzenden 
oder diminutiven Bedeutung, wie unser -iseh in Jcindisch, 
weib-isch (vgl. kind-lich, weib-lich) u. s. w. ; vgl. παχυ-λό-ς, 
cet\vas dick’ , lat. frigid-ulu-s, "etwas kalt\ In der spateren 
Sprachgeschichte nehmen diese sekund&ren Bildungen oft die 
Stelle primarer Worter ein; so entstehen Formen wie bellus 
(*ben-lo-s, vgl. bene), agellus «  *ager-lo-s) u. s. w. Das 
Suffix wurde sogar redupliziert, wie z. B. in puellula fur 
*puer-lo-la. Desselben Ursprungs sind die grieeh. Diminutiv- 
suffixe auf -νλλιο-, είδνλλιον u. s. w.

3 9 1 .
-tlo- αντλο-ν ex-an-cla-re (grieeh. Lehnwort) 

sae-clu-m1
-dhlo- 2 * * &έμε-&λο-ν vgl. sta-btdu-m.

3 9 2 .  Vor -r- und -Z-Suffixen erscheint bisweilen ein -s-, 
das ursprunglich dem Auslaut einer vorhergehenden Wurzel 
oder eines Stammes angehorte, spater aber als Suffix- 
bestandteil behandelt wird. Dieses -s- ersclieint bisweilen 
lautgesetzlich, wie im lat. ros-tru-m (irod-o), ras-tru-m (rad-o). 
In monstru-m hat es keine derartige Berechtigung. Eine 
Entwicklung dieses neuen Suffixes in -stro- ist das Maskulin- 
suffix -aster in olea-ster, para-sitaster (Ter. Adelph. 779) 
u. s. w ., ein Suffix, das auch ins Deutsche entleknt worden 
ist in Poetaster u. a. Mit -l- Suffix verbunden liegt ein 

' wurzelhaftes -s- vor in ala << *ax-la (vgl. ax-is9 αξ-ων, Achs-el), 
ist aber entlehnt in pre-lu-m << *prem-s-lo-mf scdla << *scand$- 
la (§ 188). Auch vor den -n-Suffixen erscheint oft ein -s- 
(§ 186).

1 In dieser Form findet sick das Wort stets bei Plautus, wie das 
Metrum zeigt (Lindsay, C. B. VI, S. 89).

2 Fennell bekampft in einer Abhandlung (vgl. Cambridge Uni
versity Reportei' 1893/94, S. 485 f.) Brugmanns Ansichten uber die Suf- 
fixe auf -dhro- und -dlilo- und verbindet beispielsweise probrum mit
der Sanskritwurzel pr,?-, so dafs die Urform *pros-ru-m ‘Fleck5,
cMakel· ware.
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3 9 3 . Das Suffix -m o- kommt in einer verh&ltnismafsig 
geringen Anzahl substantivischer und adjektiviscker Bildungen 
vor, die in der ganzen Sprachfamilie ziemlich weit ver- 
breitet sind.
&ν-μό-ς fu-mu-s
<ρορ-μό-ς ? for-ma got. bar-ms; vgl. barmhersig,

Erbarmen u. s. w.1
ανε-μο-ς ani-mu-s
ΰερ-μό-ς for-mu-s (§ 141, 16.) war-m 
φήμη ffima.

Das Suffix ist im Griechischen ziemlich h&ufig, bisweilen 
mit -T- (ίρε-τμό-ς "Ruder’) und -S'- (στα-Θ'μό-ς "Station5) kom- 
biniert2. Im Lateinischen findet sich feminines -ma} in 
einigen wenigen Wortern als primttres Suffix (iru-ma, spti-ma). 
Sekundttr erscheint es in lacri-ma oder durcli Angleichung 
analogisch nach spu-ma3.

3 9 4 .  Oft wird mit diesem Suffix der Superlativ gebildet; 
neben -tcro- im Komparativ steht im Sanskrit und Laieinischen 
-ti\mo- im Superlativ: pos-ter-iory pos-tumu-s. Dock findet sich 
bier in beiden Sprachen auch einfaches -mo-: pri-mus <  *pris- 
tnu-$ (vgl. pris-tinu-s, pris-cu-s) skt. άαέα-ma =  dec\-mu-s. Ahnlick 
ist πρύ-μο-ς "Anffihrcr5 gebildet. Vgl. auch opti-mu-s, pulcher- 
ri-mu-s, humU-li-mn-s, nov-issi-mu-s. Vgl. die got. Forrnen 
aftu-m-ist-s u. a .4 und engl. Bildungen wie fore-m-ost, die aus 
Kombinationen von -uma- mit -ist-t dem Superlativsuffix in 
αρ-ίοτο-ς u. s. w. entstehen. In πν-μα-το-ς steckt mfiglicher-

1 Dae got. Wort bcdcutet ‘Busen\ ‘Schofs*. Diesc drei fihnlichen 
Ableitungen aus dersclben Wurzel wie tfiQ-ω sind ein intercssantes 
Bcispiel fur Bedeutungsentwicklung: bar-ms =  'Tniger'; forma ‘das 
(sich) Tragen' >  ‘Gestalt*, 'Schbnheit* (vgl. formosus); φορμό-ς
1. =  ‘Korb zum Tragcn*, 2. ‘Korbwerk*, ‘Schanzwcrk’, ‘gcflochtene 
Matte' u. s. w. Dock sctzen die romanischcn Sprachen cine Grand* 
form *for-ma voraus, wodurch die Etymologie unsicher wird.

a Das -ο-, das vor -μ- in οσμή neben οδμη erscheint, ist wie in 
einigen andcren fthnlichen Wdrtern nicht lautgesetzlich und tritt erst 
sp&t auf.

8 Bloomfield, A. I. P. XII, S. 27.
4 Braune, Got Gr. § 139 nebst Anm. 1,
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weise dasselbe Suffix, wenn das Wort Solisch und mit ά-πό 
verwandt ist. In lat. Superlativen wie pulcher-ri-mu-Sy humil-li- 
mu-s u. s. w. stehen -ri-mu- und -li-mu- wohl fur -simo-, das 
lautgesetzlich aus -tmmo- nach -i- entstehen mufste, wie in 
pes-simu-s <C *pet-tmmo-s von der Wurzel in pet-o, gr. ττί-πτ-ω. 
Da aber pessimus volksetymologisch mit peior zusammen- 
gebracht wurde, wurde dann -ssimu-s verallgemeinert in 
novi-ssimu-s u. s. w.

3 9 5 .  Die -wo-Suffixe bilden eine sehr grofse Gruppe, 
parallel den zahlreichen Formen der -w-Stamme: -wo- (-nwo-), 
-eno· , -owo-; -meno- [-mono-], -mno-; [-tno-] -tnno-; undim  
Griechischen -ovvo-.

3 9 6 »  Formen mit -wo-Suffixen kommen sowohl sub: 
stantivisch als adjektivisch vor.

, gr*
lat. germ.

τέκ-νο-ν [vgl. tig-nu-m (§ 195)] ahd. degan, mhd.
degerij nhd. Degen1

νπ-νο-ς som-nu-s ( <  *syep-no-s) verwandt mit d.
. Schlaf

άμ-νό-ς ag-nu-·' (§ 140, Anm. 2)
ol-vo-ς (selten) u-nu-s ein
φαει-νό-g vgl. ae-nu-s
«  *φα^εσ-νο-ς) . «  *aies-no-s).

397» Das Suffix -ewo- findet sich im Lateinischen: alat. 
/ dt-ewo-s, klass. b-ono-s; bellus kommt von *6-ew-io-s. Das 

Grieehische zeigt -owo- in Wortern wie Κρ-όνο-ς, &ρ-όνο-ς} ηδ
ονή2. Das Suffix -owo- ist im Deutschen noch in Partizipien 
vorhanden wie ge-bund-en got. bund-an-s, owo- in der ersten 
Silbe von Wahmvitz (und dem nach ihm gebildeten Wahn-

1 das niclits mit der Waffe <Degen> zu thun hat. — Ahniich wie 
die Bedeutung von τέχνον zu ‘Degen* (urspr. =  Diener, wie lat jnier) ver- 
halten sich die von Knabe und Knappe, die ursprunglich beide dieselbe 
Bedeutung wie τέχνον haben.

2 Brugmanns Erklarung von donum als Kontraktion dieses Suf
fixes mit dem Wurzelvokal (Grdr. II, § 67 c.) sehr unwahrscheinlich.
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sinn)f in denen Wahn- <  * *u-ono- mit derselben Wurzel gc- 
bildet ist wie gr. εί-νι-ς, skt. u-nd-s ‘fehlend1*.

8 0 S ·  Das Adjcktivsuffix -mo- ist bisweilen alt, wie in 
φηγ-ινο-ς, lat. fag-inu-s, vgl. d. buch-cn; aber in griecli. Zeit- 
bezeichnungcn wic ίαρ-ι-νό-g liegt wohl eine Neubildung von 
einem Lokativ ε'αρι cim FrlUiling’ vor. Ahnliche Neubildungen 
finden sich auch in anderen Stdmmen; vgl. iyy.oifuov, eigent- 
lich ‘was iv χώμψ gesagt wird’, und lat. aborigines, ‘die Ein- 
wohner ab origine\

8 0 0 ·  Die Form -two- ist als sekundare in den klassi- 
schen Sprachen hauiig und wird zur Bildung von Namen 
lebender Wesen oder mit ihnen verbundener Adjektiva ver- 
wandt2. In den germanischen Sprachen hat es die gleiche 
Funktion und dazu noeh die eines Suffixes fttr Adjektiva, 
die von Stoffnamen abgeleitet sind. Im Lateinischen wird 
das Femininum der Adjektiva auf -7no- gewOhnlich zur Be- 
zeichnung dee Tierfleisches gebraucht: capr-ma (scil. caro) 
‘Ziegenfleisch’ u. s. w ., obwohl es auch anderc Bedeutungen 
hat; vgl. pisc-ina ‘Fischfleisch’, sal-mac ‘Salzgruben\

-Two-alsgew.Adj. ά γ χ ισ τ -lvo -g  1 . [vic-in u -s} vgl. g o ta ito e in s
π ρ ομ νη σ τ-ϊνο -ς) ' \p ercg r-in u -s  [‘ewig’ 

-m o- als Subst.3 κορακ-ηΌ-g vgl. .sobr-in u -s ( <  *sosr-m o-$) 
όελφα% -ινη

vgl. rc g -m a
-m o - als Adj. zu Tiernamen surm u-s, got. stoem, ahd.

----------- m h d.sw fn ,n h d .S ch w cm .

1 Dae Wort Wahti hat nichte mit Wahmvitz oder Wahntinn zu 
thun. Wahntoitz lantct ahd. whnawizzi ‘Veretandloeigkeit* mit kurzem 
a der ereten Silbc; Wahti hingegen iat ahd. wan und echeint aufaer- 
germnni»ehc Vcrwandtc nicht mehr aufwciscn zu kOnnen. Volke- 
ctymologiseh eind die Wftrtcr dann vermengt worden.

* Die Reihenfolge der Entwickelung echeint die zu eein, dafs -Ino- 
zunfichet ein Adjektiv vom cinfachen Stamm bildete, dcascn masc. oder 
fern, dann eubetantiviert wurde. Einige Formen, wie vicinus, peregrinus% 
eind mftglichenveiwe ana einem Lokativ cntwickclt, wie vielleicht auch 
otxiio; (S. 301, Anm. 2).

* Dae Suffix iet hlhifig in Eigennamen: ΦιΙϊιος, Albinus u. e, w.
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4 0 0 ,  Die Formen -meno-, -mono- (die sich im Griechi- 
schen nirgends finden, aber fur gewisse Partizipialformen im 
Sanskrit vorauszusetzen sind) und -mno- stehen mit einander im 
Ablaut. Einige griechiscbe Formen auf -avo- nach Konsonant, 
wie στέφ-ανο-ς, konnten lautgesetzlich fur -ψηο- stehen. Das 
Suffix bildet meist Partizipia des Mediums, obwolil einige 
Bildungen gewohnliche Substantiva sind, meist dann, wenn 
neben ihnen noch ein -men- oder -mow-Substantiv steht; vgl. 
βέλε-μνο-ν cWurfspeer*, στρω-μνη cLager’ (στρώ-μα); πλησ
μονή ‘S&ttigung1; lat. al-u-mnu-s cPflegling\ Vertu-mnu-s, 
col-u-mna (vgl. cul-men); ter-minu-s (termo und termen). Wegen 
der Schwachung der lat. Vokale in unbetonten Silben ist es 
unmoglich, zu entscheiden, ob -mino- fur urspr. -meno- oder 
-mono- oder auch -mtino- steht. Im Lateinischen ist legimini 
der 2. pi. prs. ind. pass., wie es scheint, identisch mit λεγό
μενοι, wahrend man es im Imperativ jetzt als Infinitivform 
identisch mit λεγέ-μεναι erklart (§ 359).

4 0 1 .  Die in gr. -σννο- (μνημόσννος u. s. w.), lat. -tino- 
vorliegenden Suffixe bieten einige Schwierigkeiten dar. Im 
Sanskrit giebt es ein Suffix -t v a n d zu dem.-atw- eine Tief- 
stufe sein konnte (vgl. νπ-νος skt. svap-na-s). In diesem Falle 
mtifsten wir annehmen, dafs beide Stufen einst im Griechischen 
vorhanden gewesen waren, und dafs genau so, wie σέ «  τ ρε) 
analogisch σύ fur τν bildet, auch hier -σενο- «  -τ^ρενο-) ana- 
logisch zu -σννο- statt zu -rwo- umgebildet worden is t1. Hatte 
ein Suffix -tueno- im Lateinischen existiert, so hatte es laut-

'gesetzlich zu -tono- werden mussen, in unakzentuierter Silbe 
dann zu -tino-. Aber alle lat. Worter mit dem Suffix -tino- sind 
Adjektiva der Zeit: cras-tinu-s, pris-tinu-s u. s. w., und im 
Sanskrit findet sich ein Suffix -tana- mit der gleichen Funktion. 
Darum ist die lateinische Form wahrscheinlich mit diesem zu 
verbinden. Im Sanskrit kommt auch eine klirzere Form 
-tna- vor, und aus diesem und anderen Grlinden ist es wahr
scheinlich, dafs das lat. Suffix ftir -tnno- steht. Die Frage, 
ob das Suffix -tno- nicht der Ursprung des lateinischen 
Gerundialsuffixes ist, ist bereits bertthrt worden (§ 194).

1 Brugm., Grdr. II, § 70 Anm.
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Die Formen auf -mcnto- und -yento- sind schon erw&hnt 
(§§ 859, 361).

4 0 2 .  Das Suffix -io- -ia- mit seiner Nebenform -Ho- 
-f/d- ist meist adjektivisch. Es kann behufs Adjektivierung 
an alle Stiimme treten. Einige mit diesem Suffixe gebildete 
Wttrter wie πάτριος, patrius ( <  * *pdtr-iios) stammen zweifcls- 
ohne aus idg. Zeit; die grofse Mehrzahl der Formen dagegen 
hat sich in den Einzelsprachen unabliUngig und zu ver- 
schiedenen Zeiten ihrer Geschichte gebildet. Seiner Natur nach 
ist das Suffix im Griech. meist sekundftr, obwohl einige Formen, 
wie ay-to-g ‘heilig’, σφάγ-ιο-ν Opfer’, lat. stud-iu-m unmittel- 
bar von der Wurzcl abzuleiten sind. Im Grieehischen wird 
das Suffix unkenntlich, wenn ihm vorausgehen

1. τ, z, χ, durch Verschmelzung mit dem zu σσ, att. 
ττ (§ 197), oder

2. d, y, die mit zu Cl werden (§ 197).

Tritt es an einen -o- oder -fl-Stamm an, so geht das 
Stammcharakteristikum verloren, vielleicht, meint Brugmann 2, 
weil die primitren Bildungen auf diese sekundilren Formen 
einwirken: daher αγρ-ιο-ς, τίμ-ιο-ς (τιμή); lat. lud-ius ‘Spieler’ 
(ludu-s), avius (via). Das Suffix zeigte Ablaut; daher alat.

1 Darum αγ-ιο-ς <  *άγ-ιιος.
* G rdr. II, § 6)3, 2, Anm. 8. Einc Entdcckung Broniechs (D ie  os- 

kischcn  t- u n d  e - V o c a k y S. 67 if.) scheint Liclit auf diesen schwicrigen 
Punkt zu werfcn. Dae Oskieche unterschcidct zwischen zwei Stamm· 
gruppcn, die cine vertreten durch den Norn. S ta t is , die andere durch 
den Nom. P u n tiis  (Π ο μ π τ ίίς ) , den die Romcr durch P o n tiu s  wieder- 
geben. Dae Prinzip iet, dafs P rdnom ina  und N o m in a , die von P ra -  

nom ina ohnc -/-Suffix ahgelcitet sind, den Nominativ nur auf -t- bilden, 
wiihrend Formen von einem schon vorlmndencn -/o-Stamm -//- liaben. 
So hiingen also die -/-Formen vom idg. Ablaut ab, die -/t-Forrnen von 
speziell oskischcr Synkope. Wir konnten darnus den analogen Schlufs 
ziehen, dafs rίμ - ιο -ς  die Struktur priinitivcr Bildungen hat, wiihrend 
tifxuiog von δ(χη parallel τ ιμ ή  cine spiltcrc griech. Bildung fiir

darstellt. So ist otx-(« cine friihe Ableitung von ο1χ·ο·ς, wiihrend 
otxtiog die sekundiire Bildung ist. Doch konntc otxtiog cin Adjektiv, 
abgeleitet von einem Lokativ otxu, eein; vgl. t-xei-vog (§ 825, V). drdgtiog 
ist offenbar Analogiebildung.
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ali-s, ali-d, nicht al-iu-s, ai-iu-d, Caecilis neben Caecilius.
. Namen vom Typus Ateius, Velleius u. s. w. scheinen sekundare 

Ableitungen von Atius , Vellius u. s. w. zu sein. Die Auf- 
zahlung der ungeheuern Menge von Suffixen und Suffix- 
kombinationen gehort eher in die Grammatik jeder Einzel- 
sprache, als in eine vergleichende Grammatik.

4 0 3 .  W ie das Suffix -to- -m- dem Suffix -i- parallel 
ist 7 so ist auch das Suffix -no- -ucl- mit seiner Nebenform 
-uuo- -uua- dem Suffix -w- parallel. Einige Worter, in denen 
das Suffix vorkommt, sind bereits § 207 envahnt. Es bildet 
sowohl Substantiva als Adjektiva, und im Lateiniscben und 
den germanischen Sprachen wird es auf die Bildung von 
Farbenadjektiven spezialisiert: lat. fla-vu-s, fiil-vu-s, fur-vu-s, 
gil-vu-s, hel-vu-s; d. fal-b, gel-b, bla-ιι und vielleicht auch 
gra-u (s. § 279).

gr. lat. germ.
cli-vo-s Leite (vgl. Bergnamen wie Morgen-leite) ahd. 

Xcti’fo g  lae-vo-s engl. slow (§ 174) [Kliia.
Att. κενός, ξένος stehen fur *κεν-^ο-ς (vgl. κενε-ός) und 

ξέν-^ρο-ς. Als sekundares Suffix findet es sich in griechischen 
Verbalia auf -ri'o- «  w-ifo-): πρακ-τέος u. s. w., und inog- 
licherweise in Adjektiven auf -αλεο-: ρωγ-αλέο-ς1. Im La- 
teinischen findet es sich in Miner-να vom Stamm *menes~, gr. 
μένος, und in einigen Adjektiven wie cernuos. «  *cers-no~uO’S, 
vgl. gr. κόρσ-η) ckopfuber% menstr-uo-s (vgl. tri-mesir-i-s u. s. w.) 

, cmonatlich\ mort-uo-s ist wahrscheinlich eine Modifikation 
eines alteren *morto-s (idg. =  *mrt0-s) nach Analogie des 
Suffixes in vi-vo-s, da sich Bildungen entgegengesetzter Be- 
deutung oft in dieser Weise beeinflussen. Auch Formen wie 
πάτρως, μήτρως schreibt man gewohnlich dieses Suffix zu. 
Der Stamm ist nicht k la r: *πατρω-κρο·ς (Brugmann), *πατρα- 
j=o-g (Wackernagel) ? Andere sehen in ihnen -ow-Stamme 
(§ 405).

404*. ,Das Suffix -wo- ist im Lateinischen haufig, 
noch haufiger -t l v o Das lange von -ivo- scheint in den

1 Brugm., Grdr. II, § 64.
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-ι-Stttramen entlebnt zu seiu. Die Funktion des Suffixes 
deckt sich mit der von -wo-, so dafs sicli beide bei derselben 
Wurzcl linden; vgl. voc-ivos (und vac^vo-s) neben vacu os, 
cad-ivo-s (spat) neben occid-uo-s, s ia -tivo -s mit s ta - tu a 1.

405. Im Griechisdien lindet sicli das Suffix -a# oder 
-ψ in einerAnzahl von AVOrtern, besonders Eigennamen. Der 
Noni. auf -<o ist, wie es scheint, der altere. Da die griechi- 
sclien Eigennamen ursprttnglich alle aus der ^Composition zweier 
WOrter bcstanden, wie Φιλόστρατος, ζ/ημοαΌίνης u. a., so sind 
Φιλώ, jEavSio u. it. in Wirkliclikeit Kurz- oder Kosenamen 
wie d. Mine fUr Minna oder Kune, Heine, Fritz, engl. Tom, 
Hick u. a. Gewohnliche WOrter sind selten: ηχιί, πει&ίά, πεν&ιά. 
Die Genesis derartiger Formen ist unsicher. Die plausibelste 
ErklUrung2 fUr sie ist die, dafs sie diplithongische StUmme auf 
-Of sind; auslautendes -2 scbwand im Nominativ lautgesetzlich 
und wurde eptttcr aus dem VokatiV auf -0/ wieder eingeftlhrt, 
einem Kasus, der natttrlicherweisc bei den Eigennamen eine 
grofse Rolle spielt. Nacli dieser Tlieorie gehOren diese StUmme 
zu8ammen mit einigen Sanskritstammen, deren Typus sakhd 
‘Freund’, acc. sakhayam ist.

Hierhcr gehoren aufserdem Stamme auf -0# wie z. B. 
das Zahlwort * *dt<0(tf) § 408. Den Dual der -o-Stammc er- 
klart man jetzt gewOhnlich als urspr. Singular eines -0#- 
Stammes (§ 315). Die Flexion entspracbe dann der der 
-of -Formen.

X X III. Zahlw S rte r.
406. Das idg. Zahlensystem ist ursprUnglich dozimal. 

Bisweilen wird es vom Duodezimalsystem durchkreuzt, von 
dem bis auf den hcutigen Tag in der llechnung nach Dutzend

1 Eine anderc ErklUrung gebcn Thurneysen (K . Z. XXVIII, 8.155 f.) 
und von Plant» (Qranmaiik der osl.-umbr. Di alette, § 80), die der Mei- 
nung eind, dafs die Formen auf ·\νο· sekundUre Bildungen mit -j{o- von 
•ti-St&imncn sind, da die Koinbination -ι/j- im Uritnl. zu -jfu- wird; 
Gaiu* c  *Gaiuo* <  ef»at#/oe, divos <  *diu{08 oder *d€iu{os (§ 208).

* Von Job. Schmidt, K. Z. XXVII, 8. 874 ff., und andern gegeben.
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unci Gros noch Spuren geblieben sind. Eine Kombination des 
Dezimal- und Duodezimalsystems findet sich in der Gros- 
hundert =  12 X  10, doch giebt uns, wie es scheint, das 
uns zur Verfiigung stehende Material kaum hinreicbende Be- 
rechtigung, die geistreiche, von Joh. Schmidt aufgestellte 
Theorie anzunehmen, dafs die duodezimalen Elemente im idg. 
Zahlensystem aus dem Sexagesimal system der Babylonier ent- 
lehnt seien, und. dais darum der Ursitz der Indogermanen in 
Asien geΛvesen sein mtisse, und zwar in der Nachbarschaft von 
Babylon1. Die Pronomina und Numeralia gehoren unter die 
stabilsten Bestandteile der Sprache, und die idg. Volker 
stimmen in ihrem Gebrauch der Zahlworter mehr uberein, 
als in dem der Pronomina. Doch sind die Formen der ein- 
zelnen Zahlen in den Sondersprachen oft von denen ver- 
schieden, die wir theoretisch auf Grund der Yergleichung mit 
den Schwestersprachen erwarten sollten. Die Ursache fur 
diese Erscheinung ist, dafs die Zahlworter ebenso in einer 
Reihe stehen, als die Formen im Paradigma eines Nomens 
oder Verbums, und dafs darum fortwahrend die Analogic 
wirken kann. So hat thatsachlich die Reihe der lateinischen
Monatsnamen September, -------, November, December eine Bil-
dung Octember produziert, die allerdings nicht von Dauer war.

A. Grundzahlen.
4 0 7 .  E in s . Eine Wurzel *oi- mit verschiedenen Suf-

lixen findet sich fur diese Zahl in den meisten Sprachen: 
lat. u-nu-s «  *oi-no-s); got. aim , hd. ein. Im Griechischen 
ist es erhalten in ol-vo-g, οϊ-νη cEins auf dem WtirfeP, wurde 
aber im gewohnlichen Sinne durch eig, μία , ev *sm-ia,
*sem) ersetzt. ol-og ‘allein’ steht fur urspr.

4 0 8 .  Z w ei. Idg. 1. *duo und duou, 2. *duuo; in 
Ivomposita, B. *dui-: gr. 2. όνω: 1. δώ-δε/.α (d fw -): lat. 2 .duo: 
d. 1. zivene in., swa, zwo f., zwei η. δυο, die einzige Form, die 
im Attischen inschriftliche Gewahr hat, ist nicht klar. Brug-

1 Die Urheimath der Indogermanen und das ewopciische Zaldsystem 
(1890); vgl. H. Hirt, Die Urheimath der Indogermanen, I .F .  I, S. 464 ff.
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rtmnn vermutet in ihr ein ursprtingliches Neutrum1. *dtii· 
findet sich in gr. όί-ς όί-πονς, lat. bi-s bi-den-s «  *$/«-$, 
vgl. bonus § 397): d. zwier czweimal\

4 0 9 .  D re i. Idg. *1rei-cs, neutr. wahrsclieinlich *trt 
(vgl. § 317 6), Plural eines-ί-Stammes. Gr. τρεϊς (<*Jre/es), 
τρί-α; lat. ires (vgl. ov?s, § 317 a), tri-a; got. preis m. f., prija n., 
ahd. m. dri, f. drto, n. driu\ nhd. die Maskulinform >» drei 
verallgemeinert.

4 1 0 .  V i e r. Grundform unsicher, vermutlich ein Stamm 
*qct#or- mit alien mOglichen Ablautsstufen in beiden Silben. 
Aus den Hojhstufen erkl&ren sich die griechischen Formen 
τέτορες, τεσσαρες u. s. w. (§ 139, Ausn. 1). τρά-πεζα soli aus 
einer Ticfstufenform *qtur- abgeleitet sein, die, wie man sicher 
annehmen darf, nic existiert hat. Dieses wie die drei vorher- 
gehenden ZahlwOrter ward urspriinglich flektiert. Das La- 
teinischc hat die Flexion aufgegeben und den Vokal der ersten 
Silbe in -a- verwandelt, wie man gewohnlich annimmt, mit 
Anlehnung an das ursprtingliche Ordnungszahlwort quarlus, 
in dem das -ar- nach der jetzt herrschenden Meinung aus 
-f- entstanden ist. Betreffs des anlautenden v in vier (got. 
fdwnr) vgl. § 139, Ausn. 3.

411 . F tin f. Idg. *peti,qc, gr. πέντε (§ 139, 16), lat. 
quinque mit Assimilation des Anlauts (§ 139, Ausn. 2) und 
tjbergang von -e- zu -i- vor gutturalem Nasal (§ 161); d. funfy 
got. fintf, ahd. finf, fnnf mit Assimilation des Konsonanten 
der zweiten Silbe (§ 139, Ausn. 3).

4 1 * . S ech s . Hier setzen, wie es scheint, die ver- 
schiedenen Sprachen verschiedeneGrundformen voraus: *sytek-$ 
und *schs reichon fUr alie idg. Sprachen mit Ausnahmo des Ar- 
menischen und Altpreufsischen hin, fUr die *ucJcs2 vorauszu- 
setzen ist. Gr. i '| -< *sye1cs} denn J1εξ und seine Komposita

1 Grundr. II, § 166. Kretschmer (K. Z . XXXI, S. 451 Anm.) liftlfc 
δύο einfach fur den unflekticrten Stamm.

8 llrugm., Grdr. II, § 170.
Oiiloa, Grammatik. 20
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finden sich in mehreren Dialekten. Lat. sex, got. saihs, 
hd. seeks.

4 1 3 .  S i e b e n. Idg. septm, gr. επτά , lat. septem. Die 
germanischen Formen, got. ahd. sibun, nhd. sieben enthalten 
keinen dem -1- entsprechenden Laut, eine Eigentiimliehkeit, 
die man verschiedentlich zu erklaren versucht hat. Am wahr- 
scheinlichsten ist, dafs sie vor dem Eintritt der ersten Laut- 
verschiebung aus einer Assimilationsform von *$eptm ^> *sepm 
entstanden sind, mag sie nun in der Ordinalzahl *septmo ent- 
standen sein, wie Brugmann, oder in der Kardinalzahl, wie 
Kluge und andere wollen. Der Akzent mufs in sehr fruher Zeit 
auf die letzte Silbe getreten sein.

4 1 4 .  A c lit. Idg. *o1ctou, *o1dd, formell ein Dual; gr. 
οκτώ, lat. oclo, got. ahtau, ahd. ahtoy mhd. ahte. Nach Ficlc 
bedeutete das Wort ursprlinglich cdie beiden Spitzen (der 
Hande)5 und ist von einer Wurzel *ok- in οχρις u. s. w. herzu- 
leiten.

4 1 5 .  N eun.  Idg. zwei Formen:
1. gr. ενα-το-ς «  *€ν</=η-το-ς) vgl. ξένος § 403).
2. *neun7 gr. έν-νέα7 erklart1 durch calles gerechnet neun 

und nicht weniger’, mit der griechischen Praposition εν im 
Sinne des spateren ές in Ausdrticken wie ές τρις , ες πέντε 
νανς u. s. w. Lat. novern mit m nach Analogie von decern, 
denn non-us zeigt -n. Got. ahd. mhd. niun, nhd. neun.

4 1 6 .  Z ehn .  Idg. *dehn7 gr, δέκα, lat. decern, got. tal· 
' him7 ahd. zehan. Nach Kluge war die ursprungliche Form

*dekmt2.
4 1  ϊ .  E lf  bis N e u n z e h n .  Diese Zahlen sind im Idg., 

wie es scheint, durch kopulative Komposita ausgedriickt 
worden, die im Lateinischen durchgehend erhalten sind: 
undecim (-im in unbetonter Silbe), octodecim u. s. w., gr. εν- 
δέκα, δώ-δεκα. Elf und zwolf werden in den germanischen 
Sprachen abweichend durch das Suffix -lif bezeichnet: got.

— 306 —

1 ΛΓοη Wackernagel, K. Z . XXVIII, S. 132 ff.
2 Pauls Grundrifs I, S. 404.
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iin -lif, twa-lif, ahd. ein-lif >  mhd, eilif, e ilf, nbd. e lf und 
ahd. ewelif, mhd. ineZ/l Dieses Suffix bringen manche mit 
dem -//A# zusammen, das im Litauischen die Zalilworter vou 
12—19 bildet. 1st diese reclit plausible Gleichstellung richtig, 
so gehen beide auf eine Form *-liq zurfick, in der diegermanischen 
Sprachen das -q- >  gewandelt liaben, wie in f im f (ffinf): 
§ 139, Ausn. 3. Audi ist die Bedeutung nodi niclit ganz 
sicher; dodi scheint es am besten, anzunehmen, dafs das 
Suffix zur Wurzel *leiq- von λείπ^ω, linquo gehOrt, und der 
Sinn ist ‘oins fiber’, ‘zwei fiber’. Die Auslassung des Wortes 
‘zehn’ ist nicht fiberrasdiender, als die des Wortes ‘Pfennig’ 
in unscrm ‘eine Mark aclitzig’ u. s. w.1

4 1 8 .  Von dreizehn bis neunzehn z&hlt der Attiker 
τρεις καί de%a u. s. f ., mit flektiertem ersten Wort in In- 
schriften bis 300 v. Chr. Geht das Substantivum voraus, so 
stchen die Numeralien in umgekelirter Ordnung: άνόράσι όέχα 
επτά, ein System, das sicli aucli bei grfifseren Zalilen be- 
wiilirt2 * * * *. Ffir 18 und 19 zeigt das Lateinische meist eine 
Subtraktionsmethode von 20: duodeviginti, undeviginti.

4 1 9 .  Die Zel iner .  Das griediische όεχάς vertritt ein 
sehr altes abstraktes Substantivum *dehnt (vgl. § 347) von 
Formen, aus denen alle Zehner und Hunderter ^ebildet werden. 
Die erste Silbe wird in dcr Komposition reduziert und ver- 
schwindet. *dhptr und *dkomt- werden so zu gr. -κατ- und 
-xow> ‘hundert’. Got. *hunda-rafi, anord. hundrad, engl. hundred 
bedeutet eigentlich ‘HundertzahP (got. rafjan  ‘zfihlen’).

4 9 0 .  Z w a n z ig .  Eine Dualform, idg. walirscheinlich 
*iiti-hipt-i mit einer neuen Form ffir ‘zwei’, nacli Brugmann8 
von einem Stamm (skt. vi) im Sinne von ‘auseinander’, 
der sich in d. wi-der7 vielleicht aucli in vod-t (einer Parti-

1 Brugm., G rdr. II, § 175, giebt diese Erklarung, leitct aber das
Suffix von in skt. lim pam i ‘anhangen* ab. Kluge identifiziert
germ, - lif und lit. -/t'Aa, vermutet aber, *liqc babe ‘zehn* bedeutet, was
unwabrschcinlich ist (Pauls (hrdr. I, S. 404).

* Meisterhans, Gram m atih der attischcn Inschriften8 S. 126 ff.
• Grdr. II, § 177.

20*
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zipialform) findet. Dieser Stamm erscheint in verschiedenen 
Sprachen, wie es scheint, in verschiedenen Stufen und Kasus- 
formen: dor. cFZ-xar-t, att. εί-χοσι mit -0- nach Analogie der 
folgenden Zehner; lat. vi-gint-ϊ (-#- st. -c- wahrscheinlich nach 
sepiin-genti, in dem es lautgesetzlich eingetreten ist). Got. 
twai tigjtis =  δυο δεκάδες, ahd. zweinzec, zwenzec, nhd. zwanzig.

4 2 1 .  D r e i f s i g  bis N e u n z i g  sind Pluralformen.

30 *tri-lcomt~9 τριά-χοντ-α tri-ginta got.preistigjus,
ahd. drizzug \

40 ? *qetuf-1comt-9 τετρώ-χοντ-α quadra-ginta got. fidwdr tig jus
(vgl. τετταρά- ahd. fiorzug.

κοντά)
50 *jpenqe-fcomt-9 πεντψκοντα quinqua-ginta got. fimf tigjus,

ahd. finfzug.

In der Ursprache scheinen Modifikationen vorhanden ge~ 
wesen zu sein in der reduzierten Form des Zahlworts cvier’ 
(*qetijf) in 'vierzig* und in der Verlangerung des -e- in 50. 
Das letzte erscheint sicher, da diese Verlangerung auch in 
anderen Sprachen auftritt. d in τριάκοντα ist, wie es scheint, 
nach Analogie der folgenden Zahlworter entstanden..

4:®®. Von S e c h z i g  ab (wo sich das Dezimal- und 
Duodezimalsystem kreuzen) entwickeln die verschiedenen 
Sprachen ihre Zahlworter nach verschiedenen Richtungen hin, 
so dafs es unmoglich wird, die Urformen anzusetzen. Das 

/ Griechische und Lateinische bleiben ahnlich, und das Deutsche 
zahlt heute regelmafsig weiter sechzig, siebenzig u. s. w.

Im Griechischen haben εξ-τΓχοντα, εβδομ-ψχοντα, oydo- 
rj-χοντα und ενεν-ή-χοντα «  *εν<Ρεν~) ihr -ψ  dem πεντ-η- 
κοντά entlehnt. Vgl. lat. sex-Ci-ginta u. s. w. Auch eine Form 
δγδώ-χοντ-α ist belegt. Der Ursprung des -/?d- und -yd- in 
den Wortern fur 70 und 80 ist sehr dunkel (vgl. § 432).

. 4 » 3 .  H u n d  ert .  Idg. *1cmt0-m, eine Reduktion von
*dkrnto-m. Gr. έ-κατο-r (wie es scheint =  ‘ein-hundert’, e-

f 1 Die germ. Formen decken sich nicht mit den klassischen.
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vom St. in εις, a- von απαξ u. s. w.): lat. cent-um, d. hundert 
(s. § 419).

4 2 4 .  Die Entwickelung der Formen flir die Hunderter 
bat zu vielen Diskussionen Anlafs gegeben. Jedenfalls sind 
die griecbiscben Formen -to- Ableitungen vom Stamm 
wober dor. -xarto/-, att. -χοσιοι mit von -κοντά- entlebntem 
-ο-* Im Lateinischen sind die Formen Komposita von -centum, 
die, anstatt neutra pi. zu sein, adjektiviscb geworden sind, 
wohl durcb einen syntaktiscben Wandel, durcli den die Kon- 
struktion cso viel hundert Dinge’ statt des partitiven cvon 
Dingen’ aufkam. quadringenti und octingenti haben ihr -m- 
aus seatingcnti entlehnt.

4 2 5 .  T a u s e n d .  Hierfiir baben die arisclien und 
griechischen Zweige eine gemeinsame Form, vertreten durch 
ion. χείλιοι, att. χίλιοι, lesb. χέλλ-ιοι «  *ghes-l-). Lat. milia 
kann nicbt mit μνριοι zusammengeboren. Ein geistreicber, 
abcr nicbt sehr glaubbafter Versucb ist gemacht worden1, es 
mit χίλιοι ale <  *sm-(hyrfia, wortlich ‘ein-tausend’ zu ver- 
binden. sm- kame dann von der Wurzel von *sem- in εϊς, 
und das Wort ware — abgesehen vom Suffix — parallel skt. 
sahasra-tn. s mufste lautgesetzlicb vor m im Lateiniscben 
scbwinden (vgl. minis); aucli h- gebt bisweilcpi verloren, wie 
in (h)anser. Dann verhielte sicb der Sg. zu milia wie omne 
zu omnia. Indessen ist offenbar mille aus *mlli entstanden, 
wie narrare aus *gnarare und terra aus *terd. milia ist der 
rcgelrechte Plural dazu. χίλιοι gebt auf idg. *ghcslioi zurtick, 
eine Form, mit der milia auf keine Weise zusammenzu- 
bringen ist. Das germ. *f>us-hundi, got. pusundi, ahd. dUsunt, 
tiisunt scheint ein allgemeines abstraktes Substantivum mit 
der Bedcutung ‘viel Iiunderte’ zu sein.

B. Ordimugszahlen.
4 2 6 .  Die Ordinalia sind adjektiviscbe Bildungen, in 

den meisten Fallen von denselben Stttmmen abgeleitet, wie 
die entsprecbenden Kardinalia. Die Suffixe der Zahlwbrter 
sind verschieden, da einige von diesen auf -mo-, andere auf

1 Von E. W. Fay (Λ. J. P. ΧΙΠ, S. 226 f.).t

— 309 —
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-to- und manche auf -uo- endigen. Diese drei Suffixe und 
Kombinationen derselben linden sicb in den idg. Spraehen 
sogar bei derselben Wurzel.

4 * * .  E r  ste . Idg. W. *per-, gr. πρώτος (dor. πρατος) 
<  *πρω-^-α-το-ς, lat. prt-mus «  *pris-mu-s, § 394), got. 
fruma m., frumei f., frumo n., auch sup. frumists; hd. eine 
andere Bildung ahd. grist, verwandt mit gr. ηρι.

4 * 8 .  Z wei te.  In jeder Sprache eine unabhangige 
Bildung: gr. δεν-τερο-ς, nach einigen eine starke Form zur 
Wurzel in δύ-ω, nach Brugmann von δεύ-ο-μαι in der Be- 
deutung cabstehend von etwas, in Entfernung befindlich von 
etwas, in der Zeit, im Raum naehstehend’. Lat. secundus von 
sequor hat praktisch die gleiche Bedeutung; das oft ebenso 
gebrauchte al-ter ist aus derselben Wurzel wie al-ms gebildet. 
In alrter wie im got. an-par, hd. an-der, das noch weit ins 
Neuhochdeutsche herein das Wort ftir cz weiter’ ist, aus idg. 
*dn-tero-s, entsteht die Bedeutung cder eine von zweien’, cder 
zweite’ aus dem Komparativsuffix.

4 » » .  D r i 11 e. Hier erscheinen gleichfalls verschiedene 
Bildungen, alle aber vom Stamm Hri- oder Her-, gr. τρί-το-ς7 
horn, τρίτ-ατο-ς; lat. ter-tius (vgl. lesb. τέρ-το-ς)} got. prid-ja 
hd. dritte1.

4 3 0 .  V i e r t e .  Aus verschiedenen Ablautstufen des 
Stammes von ‘vier* im Griechischen, Lateinischen und 
Deutschen mit -to- oder -tho-Suffix gebildet: τέταρτο-ς, quar- 
tu-s (§ 410), ahd. fiordo.

4 3 1 .  F t i n f t e  und S e c h s t e  haben gleichfalls -to- 
Suffix: idg. *penq-to-s, *s(u)eks-to-s, gr. πέμπτος, έκτος mit 
lautgesetzlichem Schwund des -a- zwischen -κ- und -τ- (§ 188), 
lat. quinc-tu-s (quintus), sex-tu-s, ahd. fmfto, sghsto.

4 3 * .  S i e b e n t e. Das Suffix ist in den meisten Sprachen 
-mo. Moglicherweise bestanden drei Grundformen2:

1. *septmo-,
2. *septm-mo-.
8. *septm-t0-.

1 Vgl. Wilmanns, § 138: -dj- >  -U-.
8 Brugm., Grdr. II, 171.
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Die Form *septtn0 erkl&rt mfiglicherweise das Stimmhaft- 
werden der urspr. stimmloscn Konsonanten in griech. $βδομ-ο-ς 
dem dann eine Formenmischung von Η'βδμο- und Η'πταμο- 
zu Grunde liige. Zu dieser zvveiten Form gehfirt lat. septintu-s. 
Das Deutsche zeigt von siebente ab bis zu zwamigste ein 
-fo-Suffix.

4 3 3 .  A elite. Die griechischen und lateinischen Formen
kfinnen init dem einfachen Suffix -0- vom Stamme *oUou-1 2 * 
abgeleitet werden: oydoJF-o-g, lat. octov-u-s. In ογόοος ist
wohl -γδ- aus dem Einflufs des gr. έβδομος zu erkl&ren. Das 
-a in octav-u-s ist schwierig; eine dem griech. ογδοος genauer 
entsprechende Form zeigt sptttlat. octud-ginia ftir *oclov-a 
nacli dessen Analogic die dauerndere Form septud-ginta up» 
sprfinglich gebildet sein mufs8.

4 3 4 .  N e u n t e ,  im Griechischen mit dem Suffix -to- 
gebildet, im Lateinischen mit -0-; mr-ro-c, non-u-s <C *ti()6n- 
*noven- <. *nouti, vgl. nun-dim-m ‘Zeitraum von neun Tagen’ 4.

4 3 5 .  Zehn t .  Gr. -to-, lat. -mo·; di/a-to-g, deci-mu-s 
«  *dctmmo-s). Kluge sieht im Griechischen liur ein ·o- 
Suffix (vgl. § 410).

4 3 6 .  Flir die Ordinalia von 20 bis 100 hat das Grie-
chieche ein Suffix -to-} woraus mit -%ατ- -καστο-ς wird,
im Attiechen mit unrcgelmfifsigem Vokalwechsei -χοστο-g. Das 
lateinische Suffix -simus steht ffir - wie in manchen
Superlativcn; daher vicesimus <  *ui-hnl~tmmo-s, trigesimus 
u. e. w.

4 3 7 .  Die Ordinalia fiber 100 sind im Griechischen wie 
im Lateinischen von den Kardinalzahlwfirtern ebenso ab-

1 Nach Job. Schmidt (K. Z. XXXII, S.325) ist dcrVokal dcrMittcl- 
silbc durch das folgendc -o- bceinflufst, iviihrend ee im έβδίμαΐον (Epi- 
daurus) durch das vorhergehende beoinflufst ist. ίβδομήχονra sollto 
daher, wie ini Herakleischen, ίβιΗμήχονΐη lauten.

* Kluge, Pauh Grdr. I, S. 404.
• Conway (i. F, IV, S. 217) halt ee jetzt fur wahrecheinlich, dafe 

eowohl die griech. als die lat. Form von einem urspr. *okUuo- >  -«F°* 
•iiuo- herzulciten sind, und dafs durch den Einflufs der Kardinalzahl 
-oFo- -«w- entstanden sind, indem die Qual i t i i t  des auslautendeh Vo- 
kals die gricchische, seine Quantitht  die lat Form boeinflufst hat.

4 Bolm sen, Studien rur lat. LautgeBchichtz,  8 . 84.
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geleitet, wie die schon envahnten (πεντακοσιοστός, quin- 
gentesimus u. s. w.). Die Romer fiihlten das adjektivische 
Suffix der Numeralia als -Hsimus und bildeten auf diese Weise 
ceniesimus und hohere Ordinalia. Genau so verallgemeinern 
die Griechen -στο-, das in εικοστός u. s. w. lautgesetzlich ist, 
zu dieser offenbar neuen Bildung.

X X IV . Morphologie des Verbums.
4 3 8 .  Bei der Besprechung des Verbums, bei der Auf- 

spiirung der Gescbichte seiner Formen und der Entwickelung 
seiner Syntax treten dem Sprachforscher grofsere Schwierig- 
keiten entgegen, als er sie auf dem Pfade zur Erforschung 
des Nomens zu iibersteigen hat. In der Nominalbildung zeigen 
die Sprachen der idg. Familie grofsere Einformigkeit, als bei 
ihrer Verbalbildung. Zweifelsohne sind auch Kasus unter- 
einander geraten, und Formen, die ursprtinglich diese Bedeu- 
tung hatten, sind im Laufe der Zeit in jener angewandt worden; 
in jeder Hinsieht aber hat das Verbum ernster gelitten, als das 
Nomen. Die Syntax des Verbums ist gleichfalls schwieriger 
zu entwirren, da die verschiedenen Sprachen in vielen Punkten 
hier unendlich mehr differieren, als in der Syntax des Nomens. 
Dazu kommt, dafs hier das Vergleichungsmaterial viel sparlicher 
ist. Diejenigen Sprachen, die das ursprlingliche Verbalsystem 
am besten bewahrt haben, sind das Sanskrit, Griechische und 
Slavische, so doch, dafs die ersten beiden in den meisten Fallen 
sehr ahnlich sind und, sich erganzend, sowohl die Morphologie 
als die Syntax des Verbums trefflich erlautern. Weit hinter 
ihnen steht das Keltische zuriick, ebenso das Italische und das 
Germanische, obwohl diese letzte Gruppe einige Formen in 
grofser Ursprunglichkeit bewahrt hat. Besonders schwer ist es, 
das Griechische mit dem Lateinischen zu vergleichen. Im latei- 
nischen Verbalsystem ist nur ein verstiimmeltes Bruchsttick des 
ursprtinglichen Schemas erhalten, dessenLocher undRisse durch 
eine wunderliche Formenmischung ausgebessert Λνβι^βη, zu der 
das Material iiberall her geholt wird. Da die neuen Formen 
die alten ursprtinglichen verdrangen, so ist nichts anderes zu 
erwarten, als dafs dieser Formenwechsel auch einen Wechsel



der Syntax nacli sich zieht. Darum sind in syntaktischer Be- 
ziehung nicht leiclit zwoi idg. Sprachen einander untthnlicher, 
als das Griechischc und das Lateinischc.

4 3 9 .  In der idg. Mutterspraehe gab cs Formengruppen, 
d en e n  parallel, die wir Prtfscns, Imperfektum, Futurum, Aorist 
(stark und scliwach) und Pcrfektum nenncn. Das Plusquam- 
perfektum ist wabrsclieinlich eine spUtere Bildung. Audi Kon- 
junktiv- und Optativformen existierten, Avenigstens fUr das P r i
sons und die Aoriste. Vielleieht Avar die Bedeutung in jedem 
Falle von der verschieden, die Avir heute mit alien diesen Formen 
vorbinden, aber die Formen Avaren trotzdem vorhanden. Es 
existierten zAvei Genera, die denen entspraehen, die Avir im 
Griecliisclien als Aktivum und Medium bezeichnen. Selien 
wir uns einmal an, Avie die klassiscben Volker dieses ur- 
sprtingliche Schema umgebildet liaben!

4 4 0 .  Das Griechischc hat die beiden ursprtinglichen 
Genera bewahrt und aus dem Medium, sowie aus neuen 
Formen, die es selbst fiir das Futurum und den ersten und 
zweiten Aorist gebildet hat, ein neues Genus geschaffen: das 
Passivum. Die Typen des Aktivums hat es fast vtillig un- 
angetastet beivalirt, mit Ausnahmc des Futurums und wahr- 
scheinlich des PIusquamperfekturns, obgleieh es die einzelnen 
Formen betrilehtlieh modifiziert hat. Neu geschaffen hat es 
cinen Optativ des Futurums, der nur in indirekter Redo vor- 
Avendet Avird.

4 4 1 .  Das Latcinische hat sein Genussystein vOllig Arer- 
iindert: das Medium als besonderes Genus verschwindet. 
Mflglicherweise zeigt eine Zergliederung einige Spuren davon 
im neuen Passivum mit -r-Suffixcn, die sich nur im Italischen 
und Kcltischen entwickelt liaben (§ 19). Das Aktivum bleibt 
zwar, aber mit solir veriinderten Formen. tJberall hat sich 
ein neues Imperfektum entwickelt. In dreien von den vier 
Konjugationen (nacli der in dor Schulgranimatik gebrituchlichen 
Terminologie) sind Spuren eines neuen Futurums vOllig ent
wickelt nacli den Typen ntna-bo und mont-bo; vgl. Ί -bo und 
alat. sci-bo. Dio andern Futura, ob nacli dem Typus legam, 
leges oder ero odor des veralteten faxo, dixo, sind vermutlich

-  313 —
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alte Konjunktive. Der -s-Aorist und das Perfektum sind un- 
zertrennlich in einem Paradigma verschmolzen. Der Kon
junktiv und Optativ sind in einem neuen Modus unter- 
gegangen, verschiedenen und bis zu einem gewissen Grade 
unsicheren Ursprungs, wahrend einige urspriingliche Kon
junktive ira Futurum und Futurum perfectum erscheinen.

44!S . Wie verhalten sich nun die Verluste und Neu- 
schopfungen der klassischen Sprachen zu denen der ger- 
manischen? Im jetzigen Deutschen ist viel verloren. Wir 
haben z\var noch das alte Prasens und Perfektum in den 
sogen. starken Verben: singe, sang u. s. w. (doch vgl. § 31 f.), 
und auch der Optativ (gewohnlich als Konjunktiv bezeichnet) 
fristet noch ein allerdings ziemlicli kummerliches Dasein; aber 
sonst ist nichts vom Verbum erhalten. Doch zeigen in histo- 
rischer Zeit die germanischen Sprachen viel mehr Reste, als 
heute. Zwar ist von einem Futurum nirgends mehr eine 
Spur vorhanden, aber einige kargliche Reste von Aoristformen 
sind nachweisbar1, und das Gotische hat noch viel von der 
alten Medialbildung bewahrt.

Wir bilden das Passivum jetzt vollig durch Hilfsverba, 
die auch zur Bildung des Aktivs (neues Perfekt, Plusquam- 
perfekt, Futurum und Futurum perfectum) dienen mussen. 
Ein neues Prateritum im Sinne des griechischen Aorists wird 
in alien germanischen Sprachen durch ein Suffix gebildet, das 
unsenn -te in lieb-te u. s. w. entsprieht.

4 4 3 .  Diese analytische Tendenz macht sich auch in 
den modernen Nachkommen der klassischen Sprachen stark 
bemerkbar, indem durch sie das alte Futurum und Perfektum 
sowohl der griechischen als der romanischen Dialekte zerstort 
worden ist. Das Lateinische bereits hatte jeden Unterschied 
zwischen Konjunktiv und Optativ verloren; dasselbe fast gilt 
vom hellenistischen Griechisch. Im Matthausevangelium komrnt 
der Optativ nur einmal vor, und die spateren Attizisten ver- 
Avenden ihn selten und dann oft falsch, d. h. also, er war zu 
ihrer Zeit aus der Umgangssprache verschwunden.

1 Kluge in Pauls Grundrifs I, S. 375.
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4 4 4 .  Die besonderen Kennzeichen des Vcrbums sind:

1. das Augment,
2. die Reduplikation, die sich indessen in geringem 

Mafse auch im Nomen iindet,
3. die Unterscheidung von Genus, Modus und Tempus 

und
4. die Endungen des Aktivums, Mediums oder Pas- 

si vums fur drei Personen und drei Numeri.
Abgeselien von diesen Eigentiimlichkeiten ist in vielen 

Fallen dcr Verbalstamm vom entsprechenden Nominalstamm 
nicht zu unterecheiden, da die Stammsuffixe beider sich oft 
decken.

4 4 5 .  1. Das Augment ist eigentlich kein Bestandteil 
dee Verbume. Ursprlinglich war es wohl eine Verbalpartikel, 
auf die das enklitische Verbum seinen Akzent warf (§ 98). 
Es steht nur bei Formen mit sekundOren Endungen und 
scheint die Funktion zu besitzen, diesen Formen prOteritale 
Bedeutung zu verleihen, da sich Formen mit sekundOren 
Endungen, wie wir spOter sehen werden, oline dieses Aug
ment auch in anderer als prOteritaler Bedeutung finden. Das 
Augment, das in der Ursprache e- lautete, findet sich nur im 
Ariechen, Armenischen und Griechischen. Wird aufser dem 
Augment noch ein anderes Element dem Verbum prOfigiert, 
so tritt das Augment zwischen dieses und das Verbum, z. B. 
χατ-έ-βαλον, es sei denn, dafs das Kompositum in so spezi- 
fischer Bedeutung verwandt wird, dafs man es als Simplex 
ftihlt. In diesem Falle steht das Augment vor der Propo
sition, z. B. χαρίζομαι, εχαιϊεζόμην. In solchen Fallen tritt 
das Augment bisweilen doppelt auf, einmal vor der Propo
sition und einmal vor dem Verbum: άν-έχομαι} ψ-ειχόμην.

Zwei Schichten augmentierter Formen lassen sich im 
Griechischen unterscheiden, wenn die Wurzel mit -s beginnt: 
diejenigen, in dcnen der Vokal der ursprUngliche Wurzel- 
anlaut ist, verechmelzen das e mit dem Augment zu t- (η-), 
wftbrend in Wurzcln, in denen vor c- ein Koneonant ge- 
echwunden ist, das Augment gewflhnlich st- ist. So bildet 
ειμΐ  (< C  *&τ-μί) ήα <  aber ί/τομαι (W. *Seq-) bildet
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ειπόμην «  *έ-σεπόμην) mit dem dem Prasens entlehnten 
spiritus asper. Im ersten Falle ist die Kontraktion uridg., im 
zweiten urgriechisch. έλκω (Wurzel in verschiedenen Sprachen 
verschieden f  * su e lq - oder *uelq~) bildet e l ln o v ,  εργάζομαι att. 
sowohl εϊργαζόμψ als ηργαζόμην. In einigen Fallen indessen 
werden die ursprunglich dureh einen Konsonanten getrennten 
Vokale selbst im Attischen nicht kontrahiert: εάλων, εώίϊονν, 
εωνονμψ. In Wurzeln, die mit i oder v anlauten, wird der 
Vokal zur Bezeichnung des Augmenttempus bisweilen ver- 
langert. Diese Delmung entsteht nicht etwa durch Kon
traktion mit dem Augment, sondern ist Analogiebildung nach 
anderen Augmentformen: daher Bildungen wie ϊχέτευσα, υφηνα.

μέλλον, ηδννάμην, ηβονλόμψ zeigen keine lange Augment- 
form, wie bisweilen gelehrt wird, sondern sind Analogie- 
bhdungen nach η&ελον von ε&έλω.

4 4 0 .  2. Im Verbum linden sich drei Arten der Re- 
duplikation:

L mit dem Reduplikationsvokal
2. mit dem Reduplikationsvokal -e-,
3. mit reduplizierter ganzer Silbe.

Die erste Form ist gewOhnlich auf das reduplizierte Pra
sens beschrankt, die zweite ist besonders charakteristisch fiirs 
Perfekt, die dritte beschrankt sich auf eine kleine Anzahl von 
Verben. Im Lateinischen assimiliert sich der Reduplikations
vokal bisweilen dem Wurzel vokal: mordeo, momordi st. *me- 

' mordi; tondeo, totondi fur *tetondi.
1. gr. ϊ~στα-μεν lat. si-sti-mus

„ ι-ε-μεν „ se-ri-mus «  *si-s9-mos)
2. „ τέ-τλα-μεν „ vgl. te-tul-i

„ πέ-παλ-ται „ vgl. pe-pul-it
„ <?£-<}ω-[κα] „ vgl. de-d-t

3. „ μορ-μνρ-ω „ vgl. mur-mur-o.
Die Formen des dritten Typus sind im Griechischen 

haufiger, als im Lateinischen (vgl. § 480 f). In Formen wTie 
παι-πάλλω , δαίτδάλλω, ποι-φίοσω hat das Griechische einen 
ganz besonderen Typus,' dessen Ursprung nicht bekannt ist.,
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Ein Unterschied zwischen Griechisch und Lateinisch ist 
in Bezug auf die Behandlung von Wurzeln zu bcmerken, die 
init s +  Verschlnfslaui beginnen. Von W. sia- bildet das 
Griechische eine reduplizierte Form *si-si(i (att. ϊ-οτψ) fUrs 
PrUsens, die sich auch lat. ale sisto findet; in alien anderen 
Fallen hingegen setzt das Lateinische beide Konsonanten an 
den Anfang der Reduplikation, nur den einen an den Wurzel- 
anlaut: sie-t-i, spo-pond-i. In diesen Fallen beginnt das Grie- 
cliische seine Reduplikation nur mit -σ-; vgl. &ατα-μεν mit 
stc-ii-mus, ε-σπεισμαι mit spo-pondi, Wie das letzte grie- 
chische Beispiel zeigt, kann der Spiritus asper, der ursprting- 
lich σ- vertritt, verloren gehen und die Reduplikation mit 
dom Augment zusammenfallen. Dies gesehieht aucli in eini- 
gen anderen Fallen, in denen die Wurzel mit Doppelkonso- 
nanz anlautet, wie in i -βλήστη-κα (aber βέ-βλη-κα), ε-%τψμαι 
neben κέ-*τη-μαί u. s. w.

4-47. 3. Dio ursprUnglichen Genera waren, wie bereits 
bemcrkt (§ 439), Aktivum und Medium. Abgesehen von der 
Vorschiedenheit der Pcrsonalendungen, ist der einzige Formen - 
unterschied zwischen beiden

1. der, dafs in unthematischen Verben ohne Stammsuffix die 
Wurzel im Medium haufig in der Tiofstufe erscheint: 
ϊ-στη-μι : ϊ-σια-μαι; δί-δω-μι, : όί-όο-μοα u. s. w ., ob- 
wohl es im Verbum wie im Nomen einige Formen giebt, 
die keinen Ablaut zeigen: δί-ζη-μαι, γ,εϊ-μαι;

2. der, dafs mitStammsuffixen wie -new-, -ntf- gebildete Verba
im Medium schwache Suffixform zeigen: δείκ-νν-μι
(§ 481 e)j δείχ-νν-μαι; vgl. πίρ-νη·μι mit μάρ-να-μαι.

4 4 8 .  Da das Passivum nicht ursprtlnglich ist, wird es 
in jeder Sprache besonders gebildet. Im Griechischen sind 
die einzigen vom Medium verschiedenen ncuen Formen:

1. der Aor. II. auf -ψ ; Ιφάν-ψ  u. s. w. (§ 480 a);
2. der Aor. I. auf -&ψ, wolil eine rein analogische Bil- 

dung nac-h der sekundUren Endung der 2. sing. med. 
(8474ft);

3. das futurum passivi, eine spate Entwicklung aus dem 
Siam me des Aor. 1.: Ι-τιμή-ΰη-ν^ χιμψΟψαομαι; l -λείφ-
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&ψ, λειφ-$ή-σομαι,. In einigen Verben hat das futurum 
medii passive Bedeutung; τιμή-σομαι u. s. w.

4 4 9 ·  Das Lateinische bildet sein Passivum wie das 
Keltische durch Anfugung eines Suffixes auf -r an die alten 
Personalendungen. Diese Bildung ist auf das Italische und 
Keltische beschrankt, und ihr Ursprung ist noch bis zu einem 
gewissen Grade zweifelhaft, obgleich neuere Untersuchungen 
vieles erklart haben. Das Paradigma scheint nicht auf einmal 
ganz entstanden zu sein, sondern der Ausgangspunkt der 
Neubildung war wohl die dritte Person, wie venitur im Sinne 
von cman kommt5, capitur ‘man nimmf, unter Nichtbezeich- 
nung des Satzsubjektes. So ist diciiur urspriinglich identisch 

* mit on dit Einer Pluralform bedarf es nicht, und dieser ur-
spriingliche Zustand zeigt sich noch in der bei Vergil und 
Livius haufigen Konstruktion itur ad silvam u. s. w., wo itur 
auf eine beliebige Person im Singular oder Plural bezogen 
werden kann. Solche von transitiven Verben gebildete For- 
men verlangten naturlich einen Akkusativ, und diesen Typus 
haben die sogen. Deponentia bewahrt. Nun entsteht die Frage: 
gehort das -u- vor dem -r zu diesem oder zu dem vorher- 
gehenden -t-. Da solche Verba im Italischen wie im Kelti- 
schen ihre Perfektformen aus einem -to- Partizipium und dem 
Verbum substantivum bilden \  so ist es wahrscheinlich, dafs 
-tu- als ursprtingliche Medialendung -to zu betrachten ist, an 
die -r antritt. Leicht einzusehen ist nun eine Pluralbildung 
veniuntur nach venitur. Dann thut die Entwickelung einen 

' weiteren Schifitt zur volligen Ausbildung der Passivbedeutung, 
und diese Bedeutung ruft die Bildung eines vollst&ndigen 
Paradigmas hervor durch Anfugung des -r an vokalische 
End ungen: rega-r, regere-r; regi-mu-r, rega-mu-r, regere-mu-r. 
Bemerkenswert ist dabei, dafs die 2. praes. sing, wie plur. 
anderen Ursprunges sind, da sequere (§ 474 a) εττε{ρ)ο ent- 
spricht (sequeris ist Neubildung), und sequimini ein Parti-

1 Thurneysen in Brugmanns Gnmdrifs II, § 1080 Anm. 1. In den 
keltisclien Passivformen ist kein verbum substantivum erbalten; vgl. 
lat. fust hostes u. s. w., ein Typus der so haufig bei Livius als voll- 
standiger Satz vorkommt.
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zipium ist. Die zwciten Personen der anderen Tempora sind 
hiernach gebildetc Analogieformen. Die Geschiclite dieser 
Neubildungen kann natllrlich nicht im einzelnen verfolgt 
werden, weil eie zu einer Zeit vor sich gingen, von der uns 
keine Litteratur erhalten ist, und wahrscheinlich zu einer Zeit, 
in der die Italiker und Kelten sicli nocli spraclilich stark be- 
einflufsten *.

4 5 0 .  4. Fttr die Personen #des Aktivums und Mediums 
sind bestimmte Endungsreihen vorhanden. Innerhalb jeder 
Reihe wiederum zeigen sich zwei bestimmte Gruppen:

1. primiire Endungen,
2. sekunditre Endungen.

Docli findet sich dieser Unterschied nicht in alien Sprachen. 
1m Lateinischen ist keine Spur davon bewahrt, da hier alle 
Endungen denselben Typus zeigen. Diese prim&ren und 
sekundiiren Endungen sind folgendermafsen auf Aktivum und 
Paesivuin verteilt:

1. Primiire Endungen: Indie, praes. und fut., der ganze 
Konjunktiv.

2. Sekundiiro Endungen: Indikativ des Imperfekts, Aorists 
und Plusquamperfekts und der ganze Qptativ.

Das perf. ind. act. hatte cine besondere Reihe von 
Endungen, wenigstens im Singular. In der 1. praes. ind. 
act. ist die direkt an die Wurzel tretende Endung -mi; tritt 
die Endung dagegen an einen Themavokal, so wird sie seit 
illtceter Zeit mit diesom zu -0 vorschinolzen. Daher ist die 
Natur dieses Suffixes im vorliegenden Falle nicht zu bestimmen.

4 5 1 .  Im folgcndcn geben wir ein Schema der Endungen 
des ursprUnglichen Aktivums und Mediums in primttren und 
sekundilren Formen. Die Abweichungen davon, die sich in 
den klassischen Sprachen finden, werden weiter unton be- 
sprochen werden. 1

1 Dor grlifsto Tcil dieser ErklUrung stammt aus einem von Zimmer 
Λ. Z. XXX, ft, 224 IF. vordffentl. Artjkel, docli mit betrilchtlichon 
Modifikationen nach Brugmann (Grdr. II, §§ 1079—1088).
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Aktivum Medium

Primar Sekundar Primar Se
kundar

1. sing. -mi (untliematisch) 
-o (thematisch)

-m 1
’Ψ Ϊ <>Wi ?

2. sing. -si -s -sat (? -»**) -so l
-thes |

3. sing. -ti -t -ta( (? -Uj) -to
1. dual.
2. dual.
3. dual.

-ues-i (-uos-i) 
*thes (-thos)
? -f€S

•ue (-iio) 
-■tom 
-t(im

-uedhai (?- nedhsj) 
?
?

-nedlu 
Λ ?

?
1. plur.
2. plur.
3. plur.

-mes-i (-mos-i) 
? -the 
•hlti \
-nti /

-me (-mo)
-te
-n t\
-nt J

-mcdhdi
?-c?fc +
i -ntaj (? -nUi)
l -vM  (-»»<*')

-medh? 
-dh -j- 
-nto 1

4 5 9 .  In dieser Liste sind eine Form des Aktivums 
(2. plur.) und mehrere des Mediums als zweifelhaft bezeichnet. 
Das hat seinen Grand darin, dafs entweder die Formen so 
selten vorkommen, dafs die Sprachwissenschaft kaum je 
das Ursprungliche mit Sicherheit wird feststellen konnen, 
oder dafs die Formen, obwolil in verschiedenen Sprachen be- 
legt, so stark von einander abweichen, dafs es zweifelhaft ist, 
ob sie alle auf e i n e  Urform zuriickgehen.

Enduugen des Aktivnins.

4 5 3 .  Es ist zu bemerken, dafs die thematischen Verba 
sich nur in einer Person (1. sg. praes. ind. act.) von den 
unthematischen unterscheiden. Die Einteilung ist bequem; 
indessen wird es mehr und mehr wahrscheinlich, dafs der 
Unterschied zwischen den thematischen und den unthematischen 
Formen eher in den Wurzeln als in der Stammbildung zu 
suchen is t1. Im Lateinischen ist er praktisch verschwunden. 
Die einzigen Reste sind die Formen sum und inquam, von 1

1 Ygl. Streitbergs Bemerkungen in seinem Artikel uber den ak- 
zentuierten sonant. Nasal (X F. I, 90 ff.) und seine neuere Abliandlung 
J. 'F. Ill, 305 ff.
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denen die erste im Vokal Spuren eines thematischen Ursprunges 
zeigt: sum <  *s-o~m von der schwachen Form der Wurzel 
es-. Im attischen Gricchisch ist der Unterschied erhalten in 
den Typen φη-μί und φέρω (φέρ-ο-μεν), docli schwindet der 
-mt-Typus sogar schon in klassischer Zeit in Verben wie 
δείκ-νν-μι (δειχ-νν-ω).

4 5 4 .  In der zweiten und dritten Person des Singulars 
unterseheidet sieh das Griechische in seinen thematischen 
Formen von den anderen Sprachen: {ρέρεις, φίρει konnen 
nicht lautgosetzlidi fUr *bhcre-si, *bhere-ti stelien; denn diese 
kilnnten im attischen Gricchisch nur *φέρει (vgl. γενε(σ)ι von 
γένος § 142) und *<ρερε-αι (vgl. *γενε-σι- Stamm von γένε-σι-ς 
§ 133) lauten. Die beste ErkUirung bietet ihre Identifikation 
mit Uhnlichen Sanskritformen, Injunktive genannt (§ 520).

Die entsprechenden Formen des Konjunktivs sind unter 
ihrem Einflufs durch Hinzuftigung des -i-Lautes wie in φερ^ς, 
φερί} und Umformung der urspr. Formen *bhcrZ-si, *bhere-ti 
modifiziert worden.

4 5 5 .  Im Lateinischen sind die Endungen durchaus 
sekundcUr1; doch kttnutc dies aus deni lautgesetzlichen Verlust 
des auslautenden ·/ zu erkliiren sein. In dem eben erwfthnten 
Verbum werden die zweite und dritte Persbn ohne Thema-
vokal gebildet: fers, fert, eine Bildung, die im Sanskrit eine
genaue Entsprechung hat; agis und agit hingegen stelien den
gewUhnlichen Typus dar. Im Gotischen lautete die 2. sg.
gleichfalls auf 4s (bafri-s, ahd. bir-is), die dritte auf -ip 
(bair-ip, ahd. bir-ii) aus, entsprechend urspr. -e-ti.

4 5 0 .  Die 1. dual, hat sich nur im Arischen, Balt.- 
Slavischen und Gotischen erhalten.

4 5 7 . Die 2. dual, hat im Sanskrit ein Suffix -thas} das 
sich wohl im Lateinischen ale -tis (fcr-ti$t ag-i-tis u. s. w.) 
erhalten und somit die eigentlich 2. plur. verdiiingt hat. Die

1 I*t Tlmrncyeens Hclion erwiihntc Thcorie richtig (§ 362, Anin.), 
so niud allc lat. Endungen primiir; -t ist lautgcsetzlich gcechwundeu, 
da echliereendee -nt zu wird.

Oil©*, Orammaiik. 21
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Form des urspr. Suffixes ist nicht ganz sieher; am wahr- 
scheinlichsten ist ~thes mit einer moglichen Nebenform -thos.

4 5 8 .  Die Endung der 3. dual, ist im Sanskrit -tas, 
das vielleicht fur urspr. -tes steht. Das Griecliische hat die 
2. und 3. Person durch die sekundare Form der zweiten 
Person ersetzt.

4 5 9 .  Die 1. plur. scheint urspr. auf -mes-(i) und -mos-(i) 
geendigt zu haben. Das erste findet sich noch in dor. φέρο- 
μες, das letzte in lat. feri-mus. Das att. φέρο-μεν scheint 
eine Modification der sekundaren Endung zu sein. In keiner 
der beiden Sprachen findet sich eine Spur einer langeren, 
auf -ΐ endigenden Form, die sich im Sanskrit und sonst findet. 
Doch ist vielleicht das auslautende -i nur eine im Sanskrit 
angefugte Partikel.

4 6 0 .  Die Form der 2. plur. ist zweifelhaft. Der 
arische Zweig zeigt ein Suffix, fur das -the vorauszusetzen 
ist. Griech. -τε mag den sekundaren Endungen entlehnt sein. 
Lat. -its ist, wie es scheint, eine Dualform (§ 457).

4 6 1 .  Die Endung der 3. pi. ist zweifelsohne -nti: dor. 
φέρο-ντι, att. φέρονσι (§ 133), lat. fer-unt, got. hair-and, rnlid. 
her-ent. Die sonant. Form dieses Suffixes Mst Υασι u. s. w. 
entstehen {*iinti >  Ιασι, daraus nach Analogie von ϊστάντι 
^ίοτάοί) ΐάσι).

4 6 9 .  Die sekundaren Endungen bediirfen keiner langen 
Besprechung, da sie sich meist von den primaren nur durch 
den Mangel des -/ unterscheiden. Die erste Person hat im 
Griechischen fur konsonantisches -m- -v: εφερ-ο-ν9 ε-φψν, fur 
sonantisches -a : ί'δειξ-α. Im Optativ hat φέροι-μι PrSsens- 
endung. Ein paar sekundare Formen bei Euripides, τρέφοιν, 
άμάρτοιν sind nach Analogie der andern Personen gebildet. 
Sekundare Endungen zeigen die lateinischen Imperfekta mom- 
bam u. s. w ., insofern namlich -bam ein sekund&res Tempus 
vom Stamme φύω, lat. fui ist, mit regelmafsigem -6- fur in- 
lautendes -f-.

In der 3. Person verliert das Griechische regelmafsig 
seinen auslautenden Konsonanten: ε-φερε(-τ).
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4 6 3 .  -τον und -τψ  in der 2. und 3. dual, vertreten 
genau die urspr. Formen.

4 6 4 .  Formen in anderen Sprachen (z. B. dera Arischen 
und Baltisch-Slavischen) scheinen zur Annahme einer nieht 
konsonantisch endigendcn 1. plur. zu zwingen. Dor. έφέρο- 
μες, lat. fere-ba-mus sind daher Analogiebildungen nach dem 
Pr&sene, und die att. Bildungen έφέρο-μεν, φέροι-μεν, εδείξα- 
μεν1 liaben das sog. v εφελκνστικόν.

εφέρε-τε und ε-φερον entsprechen lautgerecht dem urspr. 
*d-bhere-te und *d-bhcront.

Endungcn des Mediums.

4 6 5 .  Hicr iet die Siclierheit geringer, als im Aktivum. 
Die Endung der crsten Person bietet einige Schwierigkeit. 
Im Sanskritindikativ crscheint sie einfach als diphtliongisches

das fiir -aj, -ej, -o\ oder stehen kann, w&hrend die 
Endung im Konjunktiv ein langer Diphthong desselben Typus 
ist. Die meisten Gelehrten nehmen an, dais derselbe Di
phthong, der sich im Sanskritindikativ iindet, in dem -T des 
lat. aktiven Perfekts zu sehen ist: tuiudi u. s. w. Dann wilren 
dies Medialformen. Indessen kann diese Anaicht, obwohl all- 
gemein angenommen, beim jetzigen Stand der Wissenschaft 
kaum als mchr denn cine geistreiche Hypo these betrachtet 
werden. Im Griechischen ist die Endung stets -μαι, das fiir 
-tnai oder -md{ stehen kann. Ist die Sanskritform die ftltere, 
so mufs das griech. -μαι durch die 1. sg. act. der unthemati- 
schen Verben beeinflufst sein.

4 6 6 .  Die zweite Person stellt im Sanskrit und Griechi
schen dieselbe Grundform dar, -sai oder -sd%. Im Griechi- 
schen sclnvindet intervokales -σ-, und Kontraktion tritt ein. 
Daher *φέρε-σαι >  φέρϊ) >  φέρει. In klassischer Zeit aber 
stellen die unthematischen Verba die -σ-Formen wieder her: 
τίΰε-ααΐ) δίδο-ααι u. s. w., vielleicht nach Analogic von Formen

1 Diese Form ist schwierig. Es schoint geratencr, das als 
annlogisclic Einschicbung aiizunchtnen, als init Osthoff cin Suffix -tnmen 
zu konetruicrci).

21* ‘ i
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wie γέγραψαι, in denen sich infolge des vorhergehenden Kon- 
sonanten das -o- lautgesetzlich erhalten hatte*. Die ganzliche 
Wiederherstellung der Endung -oca vollzog sich allmahlich, 
und das Neugriechische bildet zu φέρο-μαι die 2. Person 
φέρε-ocu u. s. w.

4 6 7 .  Die urspr. Endung der 3. Person war -tai oder 
-tdi: τί&ε-ται, φέρε-ται.

4 6 8 .  Der 1. dual, des Griechischen entspricht keine 
Form der verwandten Sprache. Sie kommt in der ganzen 
klassischen Litteratur nur dreimal vor (einmal bei Homer, 
zweimal bei Sophokles)1 2. Darum ist sie in der gesprochenen 
Sprache kaum gebrauchlich gewesen.

4 6 9 .  Eben so dunkel sind die 2. und 3. dualis. Die 
griechischen Formen sind wahrscheinlich nicht alt und viel- 
leicht Modifikationen der 2. plur. auf -σ&ε unter dem Ein- 
flufs des aktiven ~τοη: τί&ε-σ&ον, φέρ-ε-σ&ον,

4 7 0 .  Die griech. 1. plur. entspricht, wie es scheint, 
der sekundaren Endung skt. -m alfii. Dann ware εφερό-μεΰα 
urspriinglicher als φερό-με&α, gerade wie εφέρο-με-ν im Ak- 
tivum urspriinglicher ist, als φέρο-με-ν (§ 459). Die poetischen 
Formen auf -μεσ&α entstehen entvveder unter dem Einflufs 
von -σ&α oder durch Angleichung an die -μ^-Form im Ak- 
tivum.

4 7 1 . Die 2. Person war ohne Zweifel urspr. mit skt. 
*dhve verwandt, scheint aber unter dem Einflufs der aktiven 
Endung -τε umgeformt zu sein. Jedenfalls ist es wahr
scheinlich, dafs das -σ- in -σ&ε urspr. nicht zum Suffix ge- 
horte, sondern lautgesetzlich in Formen wie τιεπεισ-§ε u. s. w. 
entstand und dann verallgemeinert wurde. Einige meinen,

1 G. Meyer, Gr. Gr.2 § 466.
2 Die Formen sind περιδώμε&ον II. XXIII, 485, λελείμμεΰον 

EJektra 950 und ορμωμε&ον PhiloU. 1079. In jedem Falle ist einige 
Autoritat fur die 1. Plur. auf -με$α vorhanden, und in keinem ver- 
langt das Metrum -με&ον. Zweifelsohne ist die Form eine Schopfung 
nach Analogie der 2. Person, aber zweifelhaft ist, aus welcher Zeit. Es 
ist darum kaum geraten, sie den Grammatikern zuzusclireiben und 
-με&α dafur einzusetzen (vgl. Jebbs zu Philoctetes 1079).
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die Dualendung -σ&ον entspreche der sekunditren Endung slct. 
-dhvarn. Dann wtire sie aus dem Plural auf den Dual tiber- 
tragen worden unter dem Einflufs von -τον, und -σ&ε wttre 
eine Umbildung nach -rc1.

47®. Die 3. Person endigte urspr. auf -ntai oder 
wobei das *n- im Suffix nach Konsonanten sonantisch wurde. 
Daher die Perfektformen γεγραφαται, τετείχαται u. s. w., wo 
•a- in der vorletzten Silbe ftir -n- steht. (Vgl. sekund. 
ίτετάχ-ατο u. s. Λν.) Das Suffix erscheint analogisch in 
βεβλήαται u. s. w.

Der Konjunktiv schliefst sich iiberall eng dem Indika- 
tiv an.

473* W ie im Aktiv bedarf es auch hier ftir die sekun
diiren Endungen nur weniger Besprechung.

Die Endung der 1. Person ist im Griechischen ·μάν 
att. ψ ψ , das nirgends sonst eine Parallele hat.

4 7 4 . a. Die Endung der 2. Person war urspr. -so, 
das sich in vielen Sprachen erhalten hat. Das Latein hat 
os im Suffix -re der 2. Person bewahrt: vgl. episch £Vrεο 
«  *seqe-so) mit lat. seque-re2 * * * * *. Das -a- zwischen Vokalen ist 
im Ιόίδο-σο u. s. w. analogisch wieder hergestellt (vgl. § 466), 
doch finden sich in der Litteratur bisweilen lautgerechte, 
Formen wie hidov  (st. έτί&ε-σο).

b. Neben dieser gab cs eine andere Endung, urspr, wie 
es scheint -tjtfs (skt. -thas). In Angleichung an Bildungen 
wie i -όό-Βης bildete nach einer geistreichcn Vcrmutung 
Wackernagels8 das Griechische die neuen Formen εόό-&ην, 
ίδό-^η u. s. w., indem es so aue einer einzigen Form ein 
ganz neues Aoristparadigma entwickelte.

1 Brugmann, G rdr . If, § 1063.
9 Die andere Form im Tndikativ sequeris ist eine Neubildung, die

allm&hlicb die -re-Form verdriingte.
* K. Z. XXX, S. 307. V. Henry (Bull Soc. IJng. VH, S. XXIX)

kam selbet&ndig auf dcnselbcn Gcdanken. Henry erkl&rt sehr plau-
sibel die Formen auf -ο&ης durch die Vcrmutung, dafs der Typus im
-fl-Aorist entetanden ist: (γνώα9·ης ·= skt. djMsthtis.
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4 7 5 .  Nach Brugmann1 finden sich die sekund&ren 
Endungen der 3. sg. und pi. in lat. agi-tu-r, agu-ntu-r.

4 7 6 .  Im griechischen Dual sind -a&ov und -σ9άν (att. 
-σ&ην) durch Aktivformen beeinflufst, obgleich -σ&ον die urspr. 
Form der 2. plur. sein kann (§ 471).

Im Medium zeigt der Optativ tlberall sekundare En- 
dungen.

Die Perfektendungen.

4 7 7 . Das Griechische hat besondere Perfektendungen 
nur in den drei Personen des Singulars des Aktivums erhalten. 
In anderer Hinsicht wird die Perfektflexion mit den primaren 
Formen anderer Tempora identifiziert. Das lat. Perfekt ist 
eine seltsame Mischung der urspr. Perfekt- und Aoristflexion, 
die bier in einem Paradigma vereinigt ist.

Die Endung der 1. Person ist -a: gr. old-α, είλήλονδ-α. 
Das Lateinische hat wohl, wie schon erwahnt, mediale Form 
angenommen (§ 465).

Die zweite Person endigte auf -tha, gr. nur erhalten in 
οίσ-&α (lautgesetzlich << *o!d-#a) und dem alten Perfekt ησΰα, 
nun imperfektisch gebraucht. Aus diesem spateren imperfekti- 
schen Gebrauch von ήα-ΰα erklart sich die tlbertragung des 
Suffixes auf andere Impcrfekta, εφησ-&α u. s. w. Die Endung 
scheint im lat. vidis-U erhalten zu sein, dessen Stamm ein 
-es-Aorist ist. Doch lafst sich der auslautende Vokal auchaus 
analogischer Angleichung an die 1. Person erklftren.

Die Endung der 3. Person ist -e\ gr. οΊδ-e. Im Lateini- 
schen tritt daran das gewohnliche -f-Suffix an: vidi-t.

X X V . Die Prasensbildungen.
4 * 8 .  In dem Teile seines grofsen Werkes, der vom 

Verbum handelt, teilt Brugmann alle Formen des idg. Pnisens 
in 32 Klassen, von denen sich 30 im Griechischen finden. 
Doch sind praktisch die Typen einiger von diesen 32 Klassen 
nur auf ein paar Worter beschrftnkt, und darum ist fur 
unsern Zweck eine einfachere Einteilung ebenso moglich als

* Grdr. II, §§ 1057, 1069.
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wUnschenswert. Brugmann Avar der erste, der darauf hin- 
wies, dafs man in die Prlisensbildung gewisse Typen mit 
einordnen mtisse, die gewOlmlich mit andern Tempora des 
Verbums, z. B. dem Futur odor Aorist, identifiziert werden. 
τρ-έ-ω «  *tr-c$-o) z. B. verglichen mit τρ-έμ-ω zeigt eine 
-5-Suffix, das von deni im Futur γ,αλεϊ «  ηαλε-(σ)ει) oder 
Aorist ί'όεα «  *(hieidcsw)1 vorliandenen niclit zu unterscheiden 
ist. Viele Wurzeln finden sich, wie es scheint, in einfacher 
Form, die enveitert wird durch Antreten eines kousonantischen 
odor vokalischen Suffixes, dessen ursprttngliche Bedeutung 
nicht mehr festzustcllen ist. Doc-h sind die Suffixe genau 
den noniinalen Suffixen parallel und lassen sicli in vielon 
Fallen mit ihnen identifizieren. Die Verwandtschaft zwischen 
Substantivum und Verbum ist zu alien Zeiten sehr eng, und 
wie fortwilhrend Nominal- aus Verbalformen, so entstehen 
aucli fortwilhrend Verbal- aus Nominalformen2. Doch sind 
die Einzelheiten der Wurzelerweiterungstheorie noch zu wenig 
auegearbeitet, als dafs diese in einem Elementarbuch behandelt 
werden kttnntc.

4 7 0 . Die verschiedenen Priisensbildungen lassen sich in 
sieben Gruppen zerlegen.

I. Das Personalsuffix tritt unmittelbar an den Stamm.
Unterabtcilungen ergebcn sich hier, je  nachdem das Suffix 

an ein- oder zweisilbige Wurzeln (Wurzeln mit Thcmavokal) 
tritt. Diese Wurzeln konnen wieder redupliziert sein und in 
verschiedenen Ablautstufen auftreten. Der einzige Unter- 
sehied zwischen Imperfekt und zweitem Aorist ist der, dafs 
das Imperfekt, das zum Pritsensstamm gehort, oft ein forma- 
tives Suffix hat, wtthrend der zweite Aorist unmittclbar aus 
der Wurzel mit oder ohne Themavokal gebildet wird. Dcr 1

1 Es konnen sogar zwci Formcn dicscr Art in demselben Para- 
digma vereinigt sein, z .  B .  lat, pr-em-o, i t r - e s - s i  (Danielson in Perssons 
Studien zur Ischre von der Wurzdcrw cite rung und Wurzeka nation,
8. 217, Anm.).

* In Perssons eben erwahnter Abhaudlung ist dicscr Gcgcnstand 
mit bctriichtlicher Ausfiihrliehkeit bclmndelt, und die Suffixe oder 
‘Wurzeldeterminative* werden hier in derselben Wcise klossifizicrt, wie 
ce oben Kap. XXII mit den Nominaleufifixcn gcechehcn ist.
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Unterschied zwischen Aorist und Imperfekt ist syntaktisch, 
nicht formell und manchmal einfach konventionell. Darum 
ist weder syntaktisch noch formell ein Unterschied zwischen 
e-φ ψ  und i'-βην, obgleich wir die erste Form gewohnlich ein 
Imperfekt, die zweite einen Aorist nennen. e-φψ  und ε-λεγ-ο-ν 
(vgl. e-hn-o-v) stehen oft in denselben syntaktischen Konstruk- 
tionen als Aoriste. Andererseits ist εγραφον verglichen mit 
ε'δρακον, εβαλον, εδραμον u. s. w. eine offenbare Aoristform, die 
ins Prasens eingedrungen ist, oder rich tiger gesagt, sie ist 
das Prasens eines Typus, der im Griechischen nur noch in 
wenigen Beispielen erhalten ist. Im attischen Griechisch sind 
alle Nominal- und Verbalformen von dieser schwachen Wurzel- 
form; sonst aber findet sich γρόφος, γροφενς genau so wie 
δρόμος, δρομενς u. s. w. Diese Frage wird uns wieder ge- 
legentlich der Besprechung des Bedeutungsunterschiedes 
zwischen Prasens und Aoristen beschaftigen (§ 545).

II. Zwischen Wurzel und Personalsuffixen erscheint 
eine Art formativen Suffixes auf -η-, Ferner giebt es

III. PrSsentia mit formativem -s-Suffix;
IV. „ -sk- „
V. » n „ -dh- oder -d-Suffix;

VI. n „ -i-Suffix;
VII. n

Die 2. und 7. Klasse konnen Formen mit verschiedenem 
Ablaut und mit Reduplikation haben, doch ist ihre Zahl in 
der 2. Klasse viel geringer, als in der ersten. Das Lateinische 

' zeigt durchgehends viel iveniger Yerschiedenheit, als das 
Griechische.

4 8 0 .  I. Die Personalsuffixe treten an die Wurzel mit 
oder ohne Themavokal.

a. Wurzeln ohne Themavokal und ohne Reduplikation. 
gr. εσ-τι : lat. es-t 

dor. φά-τί 
att. φη ai

ε1·σι : lat. U «

: vgl. lat. fa-tu-r

1 Der urspr. Diphthong ist nach dem lat. Lautgesetz verkurzt, 
j dem zufolge jeder lange Yokal vor auslautendem -t verkurzt wird.
I!
>;

|

I
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Es ist zu beachten, dafs im Verbum wie irn Substan- 
tivum die Wurzel je nacli der Stellung des Akzents ver- 
schiedenen Ablaut zeigt. So ist ini Sanskrit, das liier treu 
die Ursprache vertritt, die 1. Person des Verbum substan- 
tivum 8-M0S, worin s- die schwache Wurzelform ist. Das 
Griechische ftihrt bier die starke Form im Prilsens durch. Doch 
vgl. ψΐ)·μί neben φα-μέν, wobei der Akzent des Singulars nicht 
ursprUnglich sein kann. Ebenso el-μι, aber ΐ-μεν (fUr *1-μέν). 
In manchen Verben liingegen bleibt der Vokal unverilndert, 
z. B. ε-όρω\ Ι'-βη-ν (dor. t -βΰ-ν), ί'-σβη-ν, e-βάλψν, dem im 
Lateinischen Verba entsprechen vom Typus flo fleo
(fle-nius). Diese unveriinderlichen Formen sind nacli Brug- 
manns Vermutung mit Vokalsuffix erweitert. Doch ist dies 
nicht sehr wahrscheinlich. Eher ist wohl anzunehmen, dafs 
dieser lange Vokal Wurzelbestandteil is t1. In Aoristformen 
wurde das Prinzip ohne Zwcifel auf ursprUnglich nicht lang- 
vokalische Formen ausgedehnt: εβάλην, ελ ίπ ψ  (nach Brug- 
niann =  licet) und andere der Art kOnnen Analogiebildungen 
sein.

b. Wurzeln mit Themavokal. Die Wurzel zeigt

I. Hochstufe (trttgt den Akzent) oder

II. Ticfstufe (der Akzent stand ursprUnglich auf' dem 
Themavokal).

I. dor. φέρ-ο·μες  ̂
att. φέρ-ο-μεν) 

„ 7ΐεΙ&-ο-μεν 
w εν-ο-μεν

II. „ αγ-ο-μεν 
„ γράφ-ο-μεν

lat. fcr-i-mus

„ fid-i-mus (§ 175) 
„ nr-i-mm (§ 178)

w ag-i-nius
„ vgl. rud-i-mus.

1 Dies gicbt sogar Peiveon, der Apostel dor < Wurzelorwciterung’, 
a. a. O. S. 212 zu. Vergleichc jctzt aueh Michels, J, F, IV, 8. 58 IF. 
FleO indessen hat im Gcgensatz zu den anderen Personen jles u. s. w. 
-fo-Suffix, wenn ce nicht selbst einc Neubildung nach der thematischcn 
Rcihe Btatt cince iiltercn ist.
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c. Die Wurzel ist redupliziert, aber ohne Themavokal. 
Hier kann wie bei a die Wurzelsilbe je nach dem Akzent 
verschieden sein, oder sie ist unveranderlich.

dor. ϊ-στΰ·τΐ\ r (lat. sistit ist eine thematische Form, wahr- 
att. ϊ-στψσί J l scheinlich analog, aus der 1. plur. entstanden.) 

ϊ-στά-μεν lat. si-sti-mus (wenn ftir *si-sta-mus).

Andere solche Formen im Griecbischen sind δί-δω-μι, 
τί-&7]-μι, ϊ-η-μι, die alle unthematisch bleiben (abgesehen von 
Formen wie ετίδει << *ε-τί-0'η-τ)7 und wechseln im Plural im 
Ablaut des Wurzelvokals δί-δο-μεν7 τί-ίϊε-μεν, ϊ-ε-μεν. Einige 
reduplizierte Wurzeln sind im Vokal unveranderlich, z. B. 
δί-ζη-μαι, (vgl. ϊ-οτα-μαι). Das Lateinische hat den unthe- 
matischen Typus dieser Bildung aufgegeben.

d. Reduplizierte Wurzeln mit Themavokal. Im Grie- 
chischen wie im Lateinischen zeigt die Wurzelsilbe Tiefstufe:

gr. γι-γν-όμε&α lat. gi-gn-i-mus
„ ΐζ-ο-μεν (§ 143) „ std-i-miis.

Vgl. auch μί-μν-ω (μέν-ω)7 πί-πτ-ω (πέτ-ο-μαι)7 τί-χτ-ω 
fur *τυ-τχ-ω (ί'-τεχ-ο-ν)7 ϊ-οχ-ω «  *si-0(jh-O von der Wurzel 
in εχω). Lat. sisto und sero «  si-s-o, § 142) gehoren eigent- 
lich unter c.

e. Aufser den Formen unter c und d mit -e-Reduplikation 
(‘Prasensreduplikation’) giebt es noch eine Reihe von Formen 
mit -β-Reduplikation (cPerfektreduplikation3). Solche Formen 
sind in geringer Anzahl im Griechischen erhalten; im Latei
nischen linden sich nur wenige Spuren davon. Beispiele fur 
unthematische Bildung sind xi^xlv-ih, τέ-τλα-&ι, und είπα 
(== *0̂ e-uq-ni)\ Beispiele ftir thematische Bildung ε-πε-φν-ο-ν, 
έ-σττ-£-το, είπ-ο-ν. Lat. tendo steht moglicherweise ftir *te-tn-o, 
eine reduplizierte Form aus der Wurzel von ten-e-o (vgl. § 194).

f. Eine noch starkere Reduplikationsform (Tntensiv- 
reduplikation*) findet sich in Verben wie ψ-εγχ-α und den 
seltenen Formen ερνχαχον, ψίπαπον.

. g. Der Themavokal erscheint in seiner schwachen Form. 
Zu diesem Typus gehort gr. ε-μέ-ω, skt. vam-i-mi, in denen



-ε- und -#- ureprUngliches -9- vertreten. Im griech. Medium 
erscheint dieser Schwftchungsvokal als -α-: χρέμα-μαι, αγα- 
μαι u. s. w. 1

4 8 1 . II. Wurzeln mit formativem -n-Suffix vor dem 
Personalsuffix.

Von diesen verbalen - n - Stftmmen giebt es mehrere 
Oruppen.

a. Das Suffix erscheint in seiner starken Form als -wa-, 
mit schwlieheren Stufen -n- und wahrscheinlich -wa-2. Die 
Wurzelsilbc erscheint in dcr Tiefstufe, und zweifelsohne 
zeigtc auch das Suffix in den verschiedenen Numeri ver- 
schiedenen Ablaut, gerade so wie die Wurzel in der ersten 
Klasse verfinderlich ist. In fast alien hierher gehorigen 
gricchiechen Verben erscheint als Wurzel vokal -ί-: Υ,ίρ-νη-μι, 
aber κεραω, πίλ-να-μαι, aber πελόω u. s. w. Die wahrschein- 
lichste ErkUirung dieses seltsamen Unterschieds, fttr den ein 
lautgcsetzlicher Grund nicht zu finden ist, ist die, dafs er aus 
Parallelformcn entstanden ist, wie οΜ-νη-μι und (τκεδάω, die 
verschiedenen Wurzeln angchttrcn: die erste nfimlich findet 
sich auch lat. in schwacher Form in scindo, in starker in 
caedo. 7ΐίτ-νη-μι} π(τ·νω und πιτ-νέ-ω verdanken ihren 
Vokal wahrscheinlich dem synonymen πΙ/ντωα. δάμ-νη-μι 
und πίρ-νψμι haben den ursprUnglichen Vokal bew&hrt; di;-

1 War der zweite Vokal in Ιμέω urepr. so mufsten wir als 
seine gr. Vcrtrctung erwarten, genau wie im Medium. Docli kann 
dcr Vokal im Sing, -c-, iin Plural -9- gewesen oder auch — nacli Joli. 
Schmidts Thcoric K. Z. ΧΧΧΙΓ, S. 321 If. — dcin der Wurzclsilbe 
assimiliert worden sein.

8 Die -tii-Formen crschliefst Rrugmann fur das Medium μάρ-να-μαι 
u. s. w., sehr mit Recht, wie es echcint. Denn -»w-Pormcn finden sich 
im Sanskrit. Docli kann man die griech. Formcn auch andcre er- 
klllren: sio konnen nfunlich wie ίόίίξαμίν cine Personalsuffixform mit 
•wiwi- gehabt hahen. Docli scheint selbst bei tfod-uptv die Erklnrung 
dee als Analogiebildung nacli der 1. sg. den Vorzug zu verdicnen. 
Joh. Schmidt hat gczeigt (Feetgruf.κ an ΙΪ. r. Roth S. 184), dafs im Skt. 
zwei Katcgorien von Verben vermengt worden sind, niimlich die Verba 
auf -tui-, -na- und die Verba auf -ncr(j>, -nK Ein Stamm der zweiten 
Klasse findet sich im umbrischon persnimu (§ 665. 6a).

* Dice ist J. H. Moultons Erklftrung (A. J. P. X, S. 284 f.).

—  331 —
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vcc-μαι behalt das Suffix im ganzen Paradigma. Bemerkens- 
wert ist der Umstand, dais eine grofse Zahl der Wurzeln, 
die ihr Prasens mit -wa-Suffix bilden, auch Pormen mit einera 
Suffix -neu- (-νϋ- : e II. unten) bilden, so χ,εράννυμι, σκεδάννυμι, 
πετάνννμι. Im Lateinischen sind diese unthematischen Formen 
von den thematischen verdrangt worden.

b. -w-Stamme, die mit einem Themavokal die Formen 
-no- und -ne- ergeben. Die Wurzel ist

I. stark oder 
II. schwach.

I. Mit starker Wurzelform:
gr. τέμ-νω lat. tem-no
„ πίτ-νω (vgl. oben a) „ vgl. sper-no
„ [ττιλ-νά-ω] „ pdlo «  *pel-no)
„ ?χρί-νω (vgl. § 487 c) „ [cer-no, schwache Form].

II. Mit sehwacher Wurzelform:
Grieh. δάκ-νω «  *dn1c-no von derselben Wurzel wie 

d. Zange; vgl. Beifs-zange), γ,άμ-νω: vgl. lat. tol-lo «  *tl-no), 
li-no, si-no.

c. Verba, die im Griechischen das Suffix -avo- zeigen, 
und die, obwolil im Lateinischen praktisch nicht vorhanden, 
in verschiedenen Zweigen der idg. Familie wohl entwickelt 
sind, bilden wahrscheinlich nur eine Unterabteilung der vor- 
hergehenden Klasse, da das Suffix -nno- eine Nebenform zu 
-no- ist, genau wie beim Nomen (§ 395). Diese langere 
Suffixform findet sich regelmafsig bei natura oder positione 
langer Wurzelsilbe. In dieser Verbalgruppe zeigt sich keine 
Ausnahme von der Kegel; doch zerfallen die Verba in zwei 
Gruppen, je nachdem diese Lange

I. zur Wurzel gehfirt oder
II. das Resultat eines Nasaleinschubs vor ihrem End- 

konsonanten ist.
I. Die Gruppe, deren Wurzel lang ist, besteht grofsen- 

teils aus Verben, die, offenbar von Nomina abgeleitet, ktirzere 
Verbalformen neben sich haben; vgl. χενΰ-άνω (ν.ενΟ'-ω), 
h f t -όνω, (λή&-ω), ίϊηγ-άνω (drjy-ω, vgl. ΰψ-ανο-ν und &ηγ-<ίνη),
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αυξ-άνω (αυξ-ω), wo beide Formen verglichen mit lat. aug-e-o 
schon durch ein -5-Suffix erweitert sind.

II. Die Formen mit ‘infigiertenr Nasal sind sehr gewohn- 
lich: λα-μ-β-άνω, λα-γ-χ-άνω, λα-ν-ΰ-άνω (vgl. oben λη&·όνω), 
a-v-d-cίνω, χα-ν-ΰ-άνω, τζ ν-ν-&-ανο-μαι (vgl. πεν$-ομαί), τν-γ-χ-άνω, 
ΙΗ-γ-γ-άνω} φν-γ-γ-άνω.

Neben alien diescn Formen findet sieh der einfaclie Typus 
in den zweiten Aoristen und in Substantiven. Dafs dieser Typus 
des Verbums nicht ursprlinglich ist, zeigt die Thatsache, dais 
keinc genaue Parallele dazu in irgend einer anderen Sprache 
erscheint. Mit dem Namen ‘Nasalinfix* ist die Erscheinung 
noeh nicht erklflrt* 1. Die Sprache ist, soweit wir sie 
kcnnen, nicht nacli solclien Prinzipien aufgebaut. Viei wahr- 
scheinlicher ist es, dafs wir in diesen Formen Analogie- 
hildungen zu sehen haben, die hier moglicherweise zuf&llig 
einsetzen und sich dann etwa ausbreiten, wie wir es oben bei 
don Perfekten auf -etti gesehen haben, die im Italienischen 
aus einer einzigen Grundform lat. sieii entstanden sind. Viele 
Erkliirungsversuche sind in Bezug auf diese Formen gemacht 
worden: keiner indessen ist befriedigend ausgefallen.

Brugmann findet in manchen Sprachen aucli eine etttrkere 
Form des Suffixes. Er verbindet mit dieser Rfcihe lat. cruenius 
«  *cruu-n-to-s) und Verba wie runcinare neben dem Substan- 
tivum runcina2.

d. Der nttchste Typus des -w-Stammes findet sich bei 
den Verben, bei denen ein Nasal in die Wurzel eintritt, keiner 
suffigiert wird. Dieser Typus feklt im Griechischen fast v5llig: 
σφίγγω und vielleicht ότέ-μ-β-ομαι und -μ-βομαι scheinen 
die einzigen Vertretcr zu sein. Im Lateinischen dagcgen ist 
er sehr hftufig: fi-n-go, ju-n-go, pi-n-go, ia-n-go, pa-n-go, la m-bo, 
ru-m-po, fi-n-do, li-n-quo.

Die Bildungeweiee dieser Reihe ist ebenso schwer zu 
erklttren, ale die der vorhergehenden. Der Nasal wird vom 
Prilsens aus verallgemeinert, wie in fi-n-go} ju-n-go, pi-n-go9

1 Vgl. Brugmann, Grdr. II, § 596, 2, Anm. 2, und Thurncysen,
I. F. IV, S. 78 ff.

8 G rm d r . II, §§ 617, 622.
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la-m-bo. In pre-hendo gehort er sicherlich zur Wurzel. Ygl. 
gr. fut. χείσομαι «  *χένδ-σο-μαι) und ε-χαδ-ον (-χηδ-). Wir 
konnen darum vermuten, dafs die Nasalierung auch hier ur- 
spriinglich nur wenigen Wortern eigen war und von diesen 
aus dann nach und nach auf viele andere tiberging.

e. Unthematische Suffixe auf -neii-, -n u -nw-, -mi-. Dieser 
im Lateinischen verschwundene Typus ist liberall sonst stark 
entwickelt, besonders im Sanskrit und Gi’iechischen. Im 
Sanskrit zeigen die Singularformen stets die diphthongischen 
Formen des Suffixes, im Griechischen nie. Doch sind wohl 
die Sanskritbildungen ursprlinglieher, als die griechischen, so 
dafs griech. -νϋ- fur frliheres -vev- neben -w- steht nach Ana
logue der entsprechenden Formen auf -va- und -va-. Die Wurzel 
erscheint oft in schwacher Form. Im Griechischen werden 
die unthematischen von den thematischen Formen verdrangt.

L Verba mit starker Wurzelform: ορ-νν-μι, δείκ-νν-μι, 
δ-μόργ-νν-μι, ο-ρέγ-νν-μι.

II. Verba mit schwacher Wurzelform: αρ-νν-μαι, πτάρ- 
νν-μαι, horn, τά-νν-ται ( <  *tn-nu-) neben dem haufigeren τανύω.

In dieser ganzen Reihe steht die starke Suffixform liberall 
im Singular des Indikativs, wahrend der Dual, Plural und 
das ganze Medium die schwachen Formen haben. ίκάνω und 
Τίΐχάνω stehen, wie es scheint, fiir *1κ-αν^-ω und *ταχ-αν*Ρ-ω. 
Nach Dindorf schrieben die attischen Dichter stets κιγχάνω.

Etwa zehn oder zwolf klassisch griechische Formen zeigen 
, ein Suffix -ν-ννμι, und zwar

1 . nach kurzem Vokal, wie ει>νν-μι, σβέννν-μι;
2. nach langem Vokal, wie ζώννυ-μι, ρώννν-μι, oder
3. nach zvreisilbiger Wurzel, wie κεράννν-μι} πετάν%>υ-μι, 

Υ,ρεμμάννν-μΐ) οκεδάννν-μι.
Attisch sollten wir nicht ev-vv-μι, sondern εϊ-νν-μι <C *wes-n- 

erwarten, und diese Form findet sich thatsachlich bei Homer 
neben der gewfihnlichen. Brugmann1 behauptet, das -σ- sei 
analogiseh nach ημφίεσμαι u. a. wieder hergestellt worden, 
und das neue εσ-νυψι sei dann zu ev-vv-μι geworden. Ebenso

i K. Z. XXVII, S. 589—593.
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entstanden vermutlieh οβέν-νυ-μι und ζών-νυ-μι aus auf 
auslautenden Wurzeln. Diese Verba wurden dann Muster ftir 
weitere Neubildungen. Keine Form auf -ανννμι ist alt. 
πετάη*νμι findet sich bei Aristophanes, die anderen erwilhnten 
nicht vor Xenophon und Plato, wfthrend γ,ορενννμι und ovo- 
ρενννμι sehr spate Bildungen sind, entstanden aus έχόρεσα, 
ίστόρεσα als Parallelen zu att. άμφιένννμι und ημφίεσα.

f\ Die letzte Gruppe der -M-Stamme ist die der den vor- 
hergehenden entspreehenden thematischen Verben. Hier er- 
schcint das Suffix als -neuo- und -ximo-. Das erste findet sich 
in Γκ-νεο-μαι neben tyuxvw (s. oben ell), in &ν-νέ-ω (Hesiod) 
ncben Οτ-νω und in νπ-ισχ-νεο-μαι neben lοχ-άνω, ισχ-ανάω 
und dem ktirzeren ισχω. Die ktii’zere Form -nuo- findet sich 
in φΰάνω ( =  q>&avj-w)7 φΰινω (— (f&LvJ'io) und τίνω (vgl. 
τι-νν-μενος bei Homer Od. XXIV, 326). Der Wurzelvokal, 
bei Hoiner lang, wird im Attischen verkttrzt, genau so wie in 
ξένος «  ξεν^ο-ς). Lat. minuo lafst sich lautgesetzlicli aus 
beiden Formen des Suffixes erkliiren1.

Vielen -w-Suffixen folgt ein -fo-Suffix (§ 487).'

4 8 * .  III. Verbale -s-Stiimme.
Hier findet sich ein genauer Parallelismus zu den Nominai- 

stiimmen, sofern namlich die unthematischen -)?-Sttoime in den 
drei Formen -cs-, -ds- und -s- auftreten. Die Reihe der the- 
inatischen Verbalformen auf -eso- und -so- ist besser entwickclt, 
als die entspreehenden Nominalsttonne.

a. Unthematieche Formen finden sich im Griechischen 
und Lateinischen nur im Aorist. $δεα lat. videram <  
*(d-)ucid-cs-w. Vgl. auch ε-δειξ-α und alat. dix-ti. Diese 
Formen werden untenn Aorist (§ 502 if.) besprochen werden.

b, Thcmatische Formen finden sich nicht selten im Gi’ie- 
chischen, Scltener sind sie im Lateinischen. Zwischen De- 
nominativen wie gr. τελέ-ω vom Nominalstaram *τελεσ- in 
τέλος (vgl. Ιτέλεο-μαι) und primitiveren Verben wie κλο?-(σ)-ω 
(vgl. νΛ-*λασ-ται) > σπά-(ο)-ω, τρ-ε(σ)-ω und a rf-ω ist kein 
Unterschied zu finden, weil das Suffix hier im Nomen und

1 Brugmann, Grunclr. II, § 649.
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Verbum dasselbe ist. Im Lateinischen sind die Denominativa 
vom Typus τελέω mit den Verba contracta auf -aio- vermengt 
worden; daher gener-are vom Stamme genes-, moder-are vom 
Stamme in modes-iu-s, decor-are, labor-are u. s. w. 1 Das an 
die Verbahvurzel angetretene -s-Suffix, das sich auch sonst im 
Lateinischen findet, ist nach Brugmann2 * vorhanden in quaes-o, 
(<C *quais-so) neben quaer-o, in vis-o, in ces-so, arces-so, beide 
von der Wurzel von ced-o, und in accers-o, das infolge der 
Bedeutungsidentitat mit arcesso venvechselt wird, aber elier 
fur ad-cers-s-o zu stelien scheint, vielleicht mit derselben 
Wurzel, die sich in gr. €7εί-χονρ-ο-ς8 leiner der (zur Hilfe) 
herbeieilt^ und d. JRofs (ahd. hros), wortlich cRenneri zeigt.

Die reduplizierten Formen dieser Klasse, die im Sanskrit 
die Desiderativa bilden, linden sich sonst nur noch im Kel- 
tischen4.

4 :8 3 . IV. Verbale -s7c0-St&mme.
Diese bilden die gewohnlich inzeptiv genannten Verben. 

Sie werden mit einem Suffix gebildet, das wir bereits § 381, 
wenn auch nur selten, als Nominalsuffix angetrolfen haben. 
Brugmann behandelt diese Klasse als Kombination des 
(-es-) der vorigen Gruppe mit den Suffixen -ho- und -qo-b· 
Nach ihm gab es in der Ursprache neben den -Z:-Formen auch 
solche a u f -7ch-. Docli bedarf dies noch n^hererUntersuchungen.

In dieser Klasse herrschen zwei Typen:
a. Die Verba, in denen das Suffix an die einfache 

Wurzel tritt;
b. die Verba, in denen die Wurzel redupliziert ist.

Der zweite Typus findet sich nur im Griechischen und 
Lateinischen.

1 Die Ursache der Vermengung mufs das Vorhandensein von aus 
-s-Stammen entwickelten -ά-Stammen gewesen sein (vgl. ysverj neben 
γένος), die spater bis auf einige Spuren aus dem Lat. verschwunden 
sind: vgl. ciuror-a, flor-a.

2 Grundr. II, § 662.
s Solmsen, K  Z. XXX, S. 600 f.
4 Brugm., Grundr. II, § 668.

' 5 Grundr. II, § 669.
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a. Dieser Typus ist im Griechischen und Lateinischen 
gewShnlich.

Gr.: βά-σχω, φά-σχω, βό-σχω, λα-σκω (fiir *λακ-σκω vgl. 
6-λακ-ο-ν), #νη-σχω besser bezeugt als &νήσχω mit einem 
Suffix -ισκο- wie in ενρ-ίσχω u. s. w. Der Ursprung dieser 
Nebenform ist nicht klar. Docli kann sie nicht von der En- 
dung getrcnnt wcrden, die sick in Substantiven iindet wie 
οίχ-ίσχο-ς, παιδ-ίαχ-η u. s. w. L at.: hi-sco, sci-sco, pa-sco-r, 
po-sco «  *porc-sco; -or- fiir /*; schwache Wurzelform der 
Wurzel in prec-o-r, proc-u-s: vgl. d. for-schen). misceo steht 
fiir *tnic-sc-eid; vgl. μίσγω fiir *μιχ-σχω; -y- erscheint ana- 
logisch nacb μίγ-νν-μι. Im Deutschen sind waschen «  *{iat-sko 
von der Wurzel in Wasser) und tvimschen (§ 331) Beispiele 
dieser Bildung.

In beiden Spracben Iindet sicli einc Reihe inzeptiver 
neben einfacheren Verbalfonnen, in welchem Falle das ln- 
zeptivsuffix meist an das im gewfthnlichen Verbum vorhandene 
Suffix antritt. Besonders bemerkenswert in dieser Verbindung 
sind die inzeptiven Perfekt- und Aoristformen bei Homer und 
Herodot.

εσχε ler war’, vgl. alat. escit (== esi) in den Fragmentcn 
der XII Tafeln; διαγΰείρεσχον, φενγεσχον, λαβεσχον. Diese 
Formen werden nie augmentiert. Im Lateinischen finden sich 
Formen wie albc-sc-cre neben albr-re, turyc-sc-cre neben iurgp-re, 
obdormi-sc-erc neben dormi-re. Der Vokal vor dem -sc- wurde 
friihzeitig als Teil des Suffixes empfunden, das dann in dieser 
neuen Form auf andere Stiimme Ubertragen wurde. Viele 
lateinische Verba mit dem -slco-Suffix sind unmittelbar aus 
Nominalstiimmen gobildet: arbor-esc-ere, flamm-csc-ere u. s. w.

b. Die reduplizierte Form iindet sicli lateinisch in 
einem einzigen Verbum:

disco (<C *di-dc-$co): gr. δι-δά(χ)-σχω. Einige andere 
Verba linden sich im Griechischen, manche darunter sind ge- 
wiihnlich: γι-γνω-οχω μι-μνψοχω, βι-βριύ-σκω; andere sind 
homerisch: τι-τ\(χ)-σχο-μαι, vgl. die Nebenform τε-τίοχετο mit 
Reduplikation auf e, die auch ϋσχω  «  *Λ-Λκ-σκω) zeigt.

O I le a ,  Oramraatik. no
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4 8 4 .  V. Verbale -to- (^9*3tamme.
Persson1 findet dieses Suffix in neunzehn ursprtinglichen 

Formen, darunter lat. ver-to, worin -i- meist als Teil der 
Wurzel betrachtet wird; gr. δατέομαι cteile’ (vgl. da-Ζ-ω), 
πατέομαι (vgl. lat. pa-sco); lat. fateor u. a. Als Pr&senssuffix 
kommt es nur in wenigen WBrtern vor; gr. ττέ'κ-τω, lat. pec-fo, 
d. fechten, lat. plec-to, d. flechten. Formen mit aber ohne 
Themavokal finden sich nur im Arischen2 3.

4 8 5 .  VI. Verbale -dh- und -d-Stamme.
Diese Suffixe erscheinen bisweilen neben einander als 

Erweiterungen einfacherer Wurzeln. So kommen von der 
Wurzel in lat. al-o, gr. άν-αλ-το-ς ‘unersattlich’ die cer- 
weiterten ’Formen αλ-&-ο-μαι, άλ-&-αίνω und άλ-δ-ο-μαι, αλ-d- 
αίνω\ vgl. μαλ-#-ακο'-ς, d. mild mit άμαλ-δ-ννω8. Im Grie- 
chischen ist das Suffix -dh- des Prasens (das morphologisch 
auch den Aor. II. umfafst; vgl. § 479) besonders haufig: 
βρί-ΰω, μι-νί-ΰω, φλεγ-έ-ΰω, πρή-ΰα), εσ-&ω (und εσ-&ίω; 
Wurzel *ed- in lat. ed-o} d. esse); ε-σχε-do-v, e-xia-&o-v. Lat. 
gaud-e-o ist, wie es scheint, =  γη-&έ-ω «  ^-ε-ΰ-εω) 4.
Gr. ελ-δ-ομαι verglichen mit ελ-π-ίζω zeigt ein -d-Suffix (vgl. 
έέλδωρ ‘Hoffnung’). Lat. sallo csalze’ <  *saldo entspricht 
genau dem deutschen Worte.

4 8 6 .  Man konnte noch eine Anzahl anderer konso- 
nantischer Suffixe erschliefsen, wie z. B. ftirs Griechisehe -gh- 
(-%-) in σπέρ-χ-ο-μαι; τρν-χω, vgl. τρν-ω, ψή-χω, vgl. φάω u. s. w. 
Aber keines ninimt eine so bervorragende Stellung ein, wie 
die schon erwahnten, noch sind gewohnlich diese Suffixe auf 
das Prasens beschrankt, obgleich allerdings einige Verba nur 
prasentische Formen aufweisen.

4 8 * .  Verbale -io-StSmme.
Sie bilden eine weit verzweigte Gruppe mit grofser 

Mannigfaltigkeit der Typen. Wie wir in der Nominalbildung

1 Persson, Wurzelenveiterung, S. 28 ff.
2 Brugmann, Grundr. II, § 679.
3 Persson, Wurzelenceiterung, S. 46 f.
4 Persson a. a. 0.
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sahen, dafs -fo- das haupts&chliclie adjektivbildende Suffix 
war, so ist es im Verbum das Denominativsuffix κατ ίξοχψ . 
Es ist im Nomen wie im Verbum haupts&chlich ein. sekun- 
d&res Suffix, Doch wie es im Nomen prim£re Formen gab, 
die es enthielten (§ 402), so ist dies auch im Verbum der 
Fall. Audi liicr hat es wie beim Nomen Ablaut; vgl. lat. 
cap-iunt mit cap-it.

a. Das Suffix tritt unmittelbar an die Wurzel, die I. in 
starker, II. in schwacher Form auftreten kann. Einige Wur- 
zeln zeigen auch III. langen Vokal (vgl. Kl. la).

I. gr. λεύσσω «  *λενχ-(ω) lat. vgl. -spec-io
„ ΰείνω 1 «  *qhen-iO) „ vgl. fer-io

II. » «  *ΧΤ-ΐώ) „ hor-ior
„ βαίνω «  \ψ -ϊβ ) „ venio

ΠΙ. „ δρά-ω „ vgl. no (inf. nd-re).
b. Ein paar Formen mit Intensivreduplikation sind gleich- 

falls belegt; so άίσσω ( <  ^αί-Ζ ίκ-κω ) und πορ-φυρ-ω 
«  *πορ-φυρ-ιω), mit denen Brugmann lat. tin-tinnio, eine 
offcnbar onomatopoetische Bildung, vergleicht.

c. Das -fo-Suffix ist sekund&r und tritt an ein anderes 
Suffix, wie I, -n-, II. -s- oder III. an ein$n wirklich vor- 
handenen Nominalstamm.

I. Nach Brugmann2 sind die griechischen Verba, die 
langen Vokal vor -κ- zeigen, diesen Ursprungs: κρίνω, κλίνω, 
ορίνω, οτρϋνοκ Das Suffix ist im Griechischen in der Form 
-m-ίο- sehr httufig, da mit -aivo- viele lieue Verba gebildet 
werden. Dahcr κρ-α/νω (vgl. Αρ-oVo-g); doch sind die meisten 
derartigen Bildungen aus Nominalstammen auf -w- abgeleitet 
(§ 365 flf.). Bisweilen wird -n- der Wurzel ‘infigiert’ ; πτίσσω  
(*< *πτινσ-(ω), lat. pins-o.

II. Fast alle Formen auf -a-Ho- sind der Bedeutung nach 
Futura: in lat. pru-r-io neben preiiwo, das oft als Beispiel

1 Nach dcr von Conway wieder vorgebrachtcn alten Theorie, dafs 
-**1- lat. >  -nrf- wird, wiirc -fen do  das genauc Aquivalent zu 
Doch ist die Bichtigkcit dieser Theorie noch nicht bewiesen.

* G rundr. II, § 743.
22*
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fur dieses doppelte Suffix angefiihrt wird, scheint das s seit 
idg. Zeit der Wurzel anzugehoren: vgl. skt. prus, got. frius 
cF rost\ Bezuglieh der Futura vgl. § 491 if.

ΙΠ. Der Nominalstamm kann irgend einen der Typen 
vertreten, die wir bereits § 344 if. besprochen kaben. So 
finden wir von einem labialen Stamm χαλέπτω «  *γαλεπ-ιω\ 
von einem dentalen Stamm δεκάζω (δεκαδ-), κορύσσω (κορνίϊ-), 
von einem gutturalen κηρύσσω (κηρνκ-), μαστίζω (μαστιγ-), 
von einem -s-Stamm τελείω (horn.), τελέω (τελεσ-); von -w- 
St&mmen πιαίνω, τεκταίνω, ποιμαίνω, δνομαίνω, nach denen 
viele analogische Bildungen entstehen, wie λευκαίνω, πικραίνω 
m s. w. ; von -r-Stammen τεκμαίρω und parallel zu Formen 
mit thematischem Vokal εγβαίρω (εχ#ρο-)? γεραίρω (;γεραρο-) 
u. s. w. 5 von -e-Stammen μηνίω, κονίω; von -w-Stammen άχλνω, 
με&νω; βασιλεύω, νομεύω; von -o-Stammen φιλέ-ω9 κυκ,λέ-ω 
und viele entspreehende Formen; von -a-St&mmen πειρά-ω9 
τιμά-ω und eine grofse Menge anderer. Wie im Nomen, so 
spielt die Analogie auch im Verbum eine grofse Rolle, und 
die meisten Suffixe treten gelegentlich oder gar haufig an 
Stamme an , zu denen sie ursprunglich nicht gehoren. Die 
-u-Verba scheinen neben den -β-Verben bei Doppelformen mit 
Bedeutungsverschiedenheit wie πολεμέω und πολεμάω im 
Griechischen selbst entstanden zu sein.

Im Lateinischen sind die -*0-Verba weniger versteckt und 
darum leicht zu finden: saep-io; custod-io; mur-io cwie eine 
Maus schreien"; aper-io; nuiri-o (vgl. nutri-x); siti-o, poti-or; 
metu-o; albe-o; turb-o; delir-o.

Der -ίθ-Typus zeigt im Lateinischen trotz seiner grofsen 
Zahl von Formen nur wenig Mannigfaltigkeit im Vergleich mit 
dem Griechischen. Abgesehen von Wurzelverben wie rapio 
zerfallen fast samtliche lateinische -io-Stamme in wenige 
Kategorien. Eine grofse Zahl von denen, die den Infinitiv 
auf -ire bilden, sind Denominative von -2-Stammen, eine zweite 
Gruppe besteht aus onomatopoetischen Bezeichnungen flir 
Laute: glocire, blatire u. s, w.; alle iibrigen fast sind Desi- 
derativa, von denen fast keine aufser esurire und parturire 
gewohnlich und alt sind. Worter vom griechischen Typus
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φιλέ-ω sind verhtfltnismHfsig seltcn. Die Wiirzelverba auf -20-, 
die den Infinitiv auf -ere bilden, etwa 25 an Zahl, haben 
iinmer kurze Wurzelsilbe: fug-io, •mor^ior) jac-iOj quat-io,
sap-io. Die Ursachen der verscluedenen Behandlung, die sicli 
in dieeen und denjenigen Verben zeigt, die den Infinitiv auf 
•ire bilden, sind schwer zu bestimmen. Die einfachste Er- 
klitrung ist wohl die, dafs aufser den Dcnoininativen von -i- 
Stiimmen nur diejenigen Verba ursprtinglich zur sog. vierten 
Konjugation gehdrten, die cine lange Wurzelsilbe batten, so 
dafs das Suffix in diesem Falle als -Ho- erschien. Die Zalil 
der Verba, die sich fonnell genau dein Typus audio an- 
seliliefsen und trotzdcm kurzen Wurzelvokal haben, ist sehr 
gering, und die Entstehung der meisten von ihnen liifst sich 
durch die Analogic anderer, der Bedeutung nach verwandter 
Bildungcn erklitron.

4 -88 . d. Wir kommen endlich zu einer Reihe von Formen, 
die in alien idg. Sprachen aufser dein Sanskrit mit den -fo- 
StJimmen zusammenfallen und, wie bereits erwtthnt, von -0- 
Stiimmcn abgeleitct sind. Dies sind die bald als Kausativa, 
bald als Intensiva, bald als Frerjuentativagebrauchten Formen1. 
Die Form des Suffixes ist -6[o- mit dem Akzent auf dem 
ersten Element, with rend bci den bereits erwitlmtcn Denomina- 
tiven die -/0-Silbc betont ist. Ob das Suffix mit dem Dc- 
nominativsuffix verwandt ist oder nicht, ist schwer zu ent- 
scheidcn; keinesfalls aber knnn eine scharfe Grenze zwischen 
den beiden Klassen gezogen werden. Die Intensiv- oder 
Frcquentativbcdeutung verblafst oft bis zur Bedeutung des 
einfachen Verbums, wcil in der Sprachc das besttindige Be- 
streben herrscht, eniplmtische Forinen selbst da zu verwenden, 
wo sic nicht ntttig sind und infolgedessen die emphatischen 
Formen auf gleiehc Stufe mit den einfachen Ausdrticken zu 
setzen; vgl. lat. volare neben voliiare u. s. w. Abgesehen von 
dem im Sanskrit bewahrton Akzent ist zwischen dem Priisens 
der Intensiva und Denominativa kein fonnellor Unterschied'

1 Del brack, 1. F. IV, S. l!52 f. weist durauf hin, dafs die Kausa- 
tiva in don ariechen Sprachen rcgeltnafsig langen, die Frequentative, 
kurzen Wurzelvokal haben. . , » -



342

vorhanden, obgleieh sie sich da, wo kausative Bedeutung 
vorhanden ist, dem Sinne nach unterseheiden. Doch fuhrten 
die Intensiva ihr Suffix in einer oder der andern Fonn duixh 
(vgl. mon-i-tus), wahrend es sich bei den Denominativen auf 
das Prasens beschrankte. Bald jedoch wurde dieser Untei*- 
schied verwischt. Beispiele solcher Bildung mit kausativer 
Bedeutung sind im Griechischen: φοβ-έω zu φέβ-ο·μαι, vgl. 
φόβος\ σοβέω zu οέβ-ο-μαι (Wurzel *tieg- cfern halten’)·, im 
Lateinischen mon-eo zu me-min-i; noc-eo zu nec-o; doc-eo zu 
disco «  *di-dc-sco). Im Deutschen sind entsprechende Bildungen 
fallen «  fall-jan) zu fallen, setzen (got. sat-jan) zu sitzcn 
u. s. w.

Ebenso gewohnlich ist die Intensivbedeutung: φορ-έω zu 
φέρ-ω, vgl. φο'ρο-g; τροπ-έω zu τρέπ-ω, vgl. τρόπο-ς; σχοηέω 
mit seinem Futur σχέψομαι vom Simplex, vgl. σχοπό·ς; lat. 
spond-eo, vgl. σπένδω; tond-eo, vgl. τένδω cnagen’ *. Substantive 
finden sich im Lateinischen neben solchen Verben nicht, da 
der Wechsel zwischen -e- und -o-Formen beim Nomen und 
Verbum bis auf wenige Beispiele vollig verwischt ist.

In den angefuhrten Fallen erscheint die Wurzel immer 
in der -o-Stufe, doch findet sie sich bisweilen auch in schwacher 
Form. Brugmann1 2 ftthrt an: χν-έω lat. queo (vgl. part. 
in-ci-ens <C *in-cu-iens) und lat. ci-eo crufen5, ein Kausativum 
zu der Foian in xi-to.

Bei den griechischen Dichtern ist es oft schwer, zwischen 
-ω- und -εω-Formen untei’scheiden, z. B. zwischen πίτνω und 
πιτνέω, ρίπτω und ριπτέω, da im Attischen der Untei’schied 
nur durch den Akzent markiert wird: πίτνω oder πιτνώ, 
πίτνειν oder πιτνεΐν u. s. w.

4 8 0 .  Schliefslich ist zu beach ten, dafs in jeder Sprache 
neue, in der Ursprache nicht vertretene Kategorien in den 
Vordergrund treten.

Eine vollige NeuschOpfung ist im Griechischen die kleine 
Gruppe der Desiderativa auf -σείω. Die lat. Formen auf 
•ario (§ 487 c. II) lassen sich nicht unmittelbar mit den

1 Brugmann, Grtmdr, II, § 802.
2 Grundr. II, § 791.
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griechischen verbinden. Die neueste Erklarung ist die 
Waekernagels!, dafs die Verba auf -σείω durch Verschmelzung 
eines Dativs mit einem Partizipium entstanden sind in Formen 
wie oipeioireg ( =  oxpEi Ιόντες) lzur Sicht gehend’, die zeit- 
lich der Pritsensformcn vorausgehen. Andere Desiderativa 
werden mit -ιάω gebildet, wie μα&ψιαω Cich wttnsche Schtiler 
zu sein’ u. s. w. Dieser Typus grttndet sich in erster Lime 
auf Substantiva auf -ιά.

490. Im Lateinischen ist die charakteristiscliste un- 
abhllngige Entwickelung die Rcihe der Frequentativa auf -to 
<  -tciio)) die bisweilen redupliziertes Suffix zeigen: vgl. dic-o 
(primiir), dic-to (sekundHr, gegrUndet auf das Ptc. dic-tu-s), 
dic-ti-tO (tertillr). Diese Verba werden oft nur als emphatische 
Formen des Simplex gebraucht, obgleieh bisweilen wie bei cogo 
und cogito die Bedeutung des Simplex von der des sekundUren 
Verbums vollig verschicden ist. In der spilteren Kaiserzeit, 
als die Sprache im Verfall begriffen war, wurde das Streben 
nach Emphase immer grtffser und mit ihm auch die Zahl der 
Formen auf -to und -tito.

X X V I . Das Futurum .
\

491. W ie weit cin Futurum auf -sio- vor der Trennung 
der idg. Vtflker entwiekelt war, ist unmoglich zu bestimraen2. 
Die arische und baltisch-slavische Gruppe besitzen es jeden- 
falls, aber griechische und lateinische Formen brauchen nicht 
mit ihm identisch zu sein. Die germanischcn Sprachen liaben 
Uberhaupt kein Futurum, sondern entwickeln es, sobald sich 
seine Notwendigkeit fUhlbar macht, mittels der Hilfszeitwftrter. 
Im vcdischen Sanskrit ist die Zahl der -s/o-Futurc sehr klein.

492. Im Griechischen besteht eine enge Verwandt- 
echaft zwischen dem Konjunktiv des -s-Aorists und dem 
Futurum, und wahrscheinlich sind sic dem Ursprunge nach 
identisch. Dann wilren δείξω lat. dtxo formell und inhaitlich 
identisch. Doch kann δείξω auch ein ursprtlnglickes Futurum

> k . z .  x x v n i ,  s. h i  m
• Vgl. E. W. Hopkins, A . / .  P. XIII, 8. 1 ff.
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*deifc-sio darstellen, und da die Geschichte des im Lateini- 
schen nach noch unsicher ist, so kann dixo auch in diesem 
Falle mit δείξω identisch sein. Die sog. synkopierten Futura 
des Griechischen, wie καλίίϊ, βαλώ u. s. w., entstehen aus dem 
Schwund eines intervokalen -σ- nach einem zur Wurzel ge- 
horigen Vokal: χαλβ'-σω u. s. w. Das griechisehe passive 
Futurum -ΰήοομαι, (ληφ-^σομαι u. s. w.) findet sieh nicht 
bei Homer. Es hangt eng mit der Entwicklung des Passiv- 
aorists auf -&η-ν (§ 474 b) zusammen, der dem Griechischen 
gleichfalls eigentumlich ist. Die Formen ίδομαι, πίομαι, χέω, 
die futurische Funktion baben, sind vermutlich Konjunktive 
eines prasentischen Stammes (oder Aor. II.). Das Griechisehe 
entwickelte aufserdem in einigen Fallen unabhangig ein Futur 
aus dem Perfektstamm: 1ϊστήξω, τε&νήξω. Am haufigsten 
kommt dies im Medium vor.

4 9 3 .  Abgesehen von alien Formen wie dixo, faxo wird 
im Lateinischen das Futurum durch eine seltsame Mischung 
aus Elementen verschiedenster Art gebildet.

I. ero ist ohne Zweifel der alte Konjunktiv der Wurzel *es~, 
entsprechend dem homerischen εω. Die Formen des 
futurum perfectum in andern Verben entstehen auf die- 
selbe Weise. So ist videro parallel ^ρειδέω ( <  *ueideso); 
die Bedeutung Avird erst nach der Trennung der italischen 
Gruppe von der idg. Familie auf diese Form spezialisiert.

Π. Wie schon erwahnt, bilden die derivativen Konjugationen 
ihre Futura im Lateinischen durch Komposition mit 
Formen der Wurzel hM-: ama-bo, mone-bo, set-bo.

III. Die Geschichte des Futurums der Wurzelverba wie
t

legam, leges} leget u. s. Λν. ist viel schwieriger. Jetzt 
neigt man der Ansicht zu, dafs dieses Futurum aus 
Konjunktivformen gebildet ist mit zwei verschiedenen 
Suffixen: die 1 . Person mit -ά-, die andern mit -e-1. 
Eine altere Ansicht, in mancher Beziehung plausibler, 
aber aus lautlichen Grunden kaum haltbar, war die, 
dafs die -c-Formen im Lateinischen den urspr. Optativ

' 1 Brugmann, Grutidr. II, §§ 924, 926.
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vertreten: frr-ts =  φέροις u. s. w .; vgl. pomZrium (§ 176). 
Docli liifst sich der Lautwandel -of- *< im Verbum 
kaum verteidigen.

X X V II. Das Perfektum .
4 9 4 .  Der Begriff der eben vollendeten Handlung Avar 

in der Urzeit nicht mit den Perfektformen verkniipft. Die 
urspr. Bedeutung war nur die eines intensiven oder iterativen 
Prfisens, eine Bedeutung, die es im Griechischen noch hiiufig 
zeigt: βέβη-ΥΜ, εστη-κα u. s. w .; vgl. lat. mcmini> novi u. s. w.

Das Perfekt unterscheidet sich von andern priisentischen 
Bildungen

1 . durch seine Reduplikation;
2 . durch seine Vokalstufe;
3. durch seine besonderen Personalsuftixe.

Wie wir gesehen liaben (§ 477), gleiehen sich dieUnter- 
schiede in den Suffixen aus, und die anderen Merkmale sind 
nicht in jedem Falle vorhanden. So hat οιδα, lat. vidi, skt. 
vrda, got. wait, nhd. weifs nie eine Spur der Reduplikation. 
Perfekta wie lat. cdpi, scdi mit langem \ rokal und ohne Re
duplikation echeinen auf die Ursprache zuriickzugehen. Auch 
Unterschiede in Bezug auf den Ablaut sind nicht immer vor
handen l. So haben wir γί-γν-ο-μαι: γέ-γον-α, γέ-γα-μεν; μαίνο
μαι: μέμονα} μέ-μα-μεν\ '/.τείνω: ί'-κτον-α (nicht homerisck), 
t -ν.τα-μεν (wo das Augment die Reduplikation vertritt und die 
Formen mit dem starken Aorist vermengt); 7ΐείΰ-ω: πέ-ποι&-α, 
7ΐέ'τζιϋ-μεν, worin solche Unterschiede noch bewalirt sind, 
obwohl die schwachen Plurale schon in homerischer Zeit aus- 
geglichen sind. Doch bildet die grofse Mehrzahl der griechi
schen Verben in klassisclier, abcr nicht in homerischer Zeit 
das Perfekt mittels eines Suffixes -κα (-χα) unbekannten Ur- 
sprungs und vcrnaehliissigt die urspr. Ablautsverschiedenheit. 
So bildet τείνω τέ-τα-κα, φϋειρω εφϋαρ-κα neben εφ&ορα, 
νέμω νε νέμψ.α, τελέω τετέλεν.α, πείΰω πέπεν/.α u. s. w. Die

1 Das Lat. hat in Bezug auf diesen Untcrsehied keincn Wert, da 
ftlle eeine Vokale in unbetontcr Silbe zu i- geworden eind.
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germanischen Formen (§ 48) scheinen zu beweisen, dafs nicht 
nur die Pluralformen, sondern auch die 2 . sg. Tiefstufe hatte; 
doch bestatigen dies die klassischen Sprachen nicht.

4 9 5 .  Alle Versuche, eine befriedigende Erklarung des 
-κα im griechischen Perfektum zu finder), sind gescheitert1. 
Am natiirlichsten w&re es, seine Entstehung bei den -κ-Wurzeln 
zu suchen, z. B. δλώλεχ-α von ολεκ-ω neben ολωλ-α von ολ- 
λν-μι; doch giebt es fiir eine solche Erklarung keine hin- 
reichende Basis. Bei Homer enden die zwolf simplicia, die 
dieses Perfekt bilden, alle vokaliseh, liquidisch oder nasalisch 
z. B. ε-στψχα , πέ-φν-χα, βέ-βη-χα} χέ-χμη-χα, τέ-&νη-χα, 
βέ-βλη-χα, βέ-βρω-χα. Ebenso ist bei Homer die Zahl solcher 
Formen von sekundaren Bildungen sehr gering; im Attischen 
hingegen bilden alle sekundaren Verben ihre Perfekte auf 
-xa. Zugleich mit den Perfektformen auf -κα sind die Aoriste 
ε-ϋ'ψχα, ε-όω-κα, ψ χ α 2 3 zu betrachten. Lat. fe-c-ϊ scheint dem 
ε-Βη-χα genau zu entsprechen, und darum mochte Brugmann 
den Ursprung der Bildung in einem Wurzeldeterminativ der 
Ursprache suchen, dessen Wirkung sich im Griechischen nach 
der Trennung vom Urvolk weit entfaltet hfitte8.

4 9 6 .  Die aspirierten Perfekta mit φ, χ von Stammen 
auf homogenen stimmhaften oder stimmlosen Verschlufs- 
laut finden sich bei Homer nicht; zu Anfang der klassischen 
Zeit existieren nur πέπομφα und τετροφα. Im 4. Jh. v. Chr. 
werden sie h&ufiger: δέδηχα, ενήνοχα, χέχλοφα, βέβλαφα.

> Offenbar sind sie Analogiebildungen, so etwa entstanden, dafs 
das Perfekt von τρέφω das von τρέπω affiziert und von

1 Ostboff sprach in seinem Buch liber das Perfekt sehr ausfuhrlicli 
fiir die Identifikation des Suffixes mit der Partikel xev, dor. *«, gab 
aber bald diesen Erklarungsversucli preis zu Gamsten einer Verbindung 
mit lat. ce in ce-do u. s. w. (Berliner phil- Wochenschrift, 1885, Ivol. 1610). 
Johansson (Beitrdge zur gr. SpracKkunde S. 91 ff.) nimmt ein Wurzel
determinativ -q- an, etymologisch verwandt mit xiv, χά und wahr- 
scheinlich in der Ursprache eine enklitische Partikel, die an gevusse 
Verbalformen antrat.

2 rjveyxa, das oft in Verbindung mit diesen dreien erwahnt wird, 
yerdankt sein der Wurzel.

3 Grundr. II, § 864.
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*τέ-τροπ-α >  τέ-τροφ-α wandelt. Mediale Formen wie τετρά- 
φαται (3. pi.) kommen sclion bei Homer vor, mtissen aber 
glcichfalls Analogieformen sein1, indem Formen wie γέγραμμαι 
von γράφω z. B. τέτραμμαι von τρέπω in der 3. plur. beein- 
flussen:

γέγραμμαι: τέτραμμαι =- γεγράφαται: x 
χ  =  τετρά φαται.

4 9 7 . Das lat. Perfektum ist ein Beispiel von ganz un- 
gewohnlicher Vermengung des urspr. Perfektums und des 
urspr. -s-Aorists. in Formen wie vidi, cPpi, mo-mord-i (ftir 
*me-mord-i durcli Assimilation des Vokals der ersten Silbe an 
den der zweiten), te-tu-ft u. s. w. haben wir Reste der urspr. 
Perfektbildung, trotzdem die urspr. Personalendung sich ge- 
Hndert hat (§ 465). In dixi, scripsi u. s. w. haben wir Reste 
des -s-Aorists. Die Vennischung trat wahrscheinlich aus zwei 
Ursachen ein: Diese sind

1 . die Bedeutungsidentit&t der beiden Bildungen;
2 . lautliche Identitiit einiger Formen in den beiden Para- 

digmen.
So kdnnte *vides~inos, die 1 . plur. des Aorists, dessen 

Konjunktiv videro ist, lautlich sPdimus ithnlich werden, einem 
ecliten Perfekt, entwiekelt wie skt. sPdimd2. Das -s- in der 
zwei ten Person des Singulars wie des Plurals stammt zweifelsohne 
gleichfalls vom Aorist, wMhrend -ft, das Suftix der 2. sg., eineModi- 
fikation des urspr. Perfektsuffixes -tha sein kann. Die 3. sg. 
vid-i-t schcint das -cSufiix des Perfekts zu haben, verbunden 
mit der sekundilren Endung -t des Aorists, Die Formen der
3. pi. sind Uufserst schwierig. Die Doppelformen vid-erunt 
(deren Paenultima metrisch kurz und lang gebraucht wird) 
und vid-Prc sind vielleicht verschiedenen Ursprungs. Formen 
wie dedrot (~  drderunl) auf Insehriften scheinen zu beweisen, 
dafs die Paenultima des Typus videruni urspr. kurz war 
(vgl. stethrmt bei don Dichtorn). Die Form kann also die 
des -so*Aorists mit deni Suftix -nt sein; <  *nideso-nt. Der 
Typus vidcre hatte vermutlich ein urspr. -r- und ist mit Sanskrit-

* J. Schmidt, K. Z. XXVII, S. 309 ff.
* J. Schmidt a. a. O. S. 328.
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form on der 3. plur. verwandt, die im Aktivum wie im Medium 
-T- zeigen. Viele andere Ansichten sind liber diese Formen 

' geaufsert Avorden; sie zeigen aber nur, dafs unser Material 
zu dtirftig ist, um irgend ein dogmatisches Urteil uber ihren 
Ursprung zu gestatten.

4 9 8 .  Die lat. Perfekta auf -vi und -ui sind vereinzelte 
Bildungen. Schulzes1 Vermutung, dafs die -vi-Formen aus 
einer Verbindung des alien ptc. pf. auf -ves mit dem Verbum 
substantivum (*seves smos >  sevimus, *seves stes >  sevistis; 
die Formen Avaren dann fur alle Personen verallgemeinert 
worden) entstanden sind, und Deeckes2 Wiederholung der 
alten Erklarung, dafs -vi die Medialform von fui ist, ver- 
dienen Avenig Glauben. Auch Brugmanns Erklarung bietet 
ernste SchAvierigkeiten. Nach ihm sind Perfekta Avie plev?\ 
flcvi u. s. av. analogische TJbertragungen von Formen wie mov-i, 
jiw-i, Areranlafst durch den Parallelismus zAvischen motus, 
jidus und pletus, fletus, wahrend genai (nach geni-tu-s) fiir 
*gene-ut stande3.

X X V III . Prateritale Bildungen.

4 9 9 .  Von den Tempora des Prateritums erheischt nur 
eins eine genaue Besprechung: der Aorist. Das Imperfektum 
und das Plusquamperfektum sind in Bezug auf ihre Stainme 
bereits unter den prasentischen Formen besprochen worden.

5 0 0 .  Das Imperfektum uinfafst nach unserer Einteilung 
auch den griechischen zAveiten oder starken Aorist, denn 
ZAvischen solchen Aoristformen und geAvissen Prasensformen 
existiert, Avie Avir gesehen haben (§ 479), kein Unterschied 
als der, dafs sie im Indikativ gewohnlich ein Augment und 
sekundare Personalendungen haben.

Die einzigen Formen, die im Griechischen Beachtung 
verdienen, sind Neubildungen, die die Funktionen des Passiv- 
aorists haben : ε β ά λ ψ ,  ε τ ρ ά π η ν  u. s. av. Diese sind, wie schon

1 K  Z. XXVIII, S. 266 ff.
2 Latcinisclie Schiilgrammatik, S. 146 ff. .
3 Gnmdr. VI, § 875. Vgi. Chadwick, B: B. XX, S. 273. „
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bemerkt, nach der Analogie gewisser Priiterita wie ί'-φη-ν 
und ε-βψν entstanden. Sie sind darum ursprunglich wirk- 
liche Aktiva.

5 0 1 .  Im Lateinischen werden alle Imperfekta rait
einem Suffix -bam gebildet. Jetzt erkennt man allgemein an, 
dafs dieses Suffix von der Wurzel bhil (bheu) abgeleitet ist, 
obwohl seine Lautgesehichte niclit ohne Schwierigkeiten ist. 
Geratener erscheint es, mit Thurneysen 1 in ihm einen alten 
Aorist *bhi(«utn zu sehen, der idg. >> italisch >  *fam
wurde, woraus inlautend -bam werden mufste, als mit Brug- 
mann2 in der Form das Wurzeldeterminativ -a- zu finden. 
Der erste Teil der Bildung ist ein Infinitiv: are-bam u. s. w,, 
alat. sci-bam, nacli deren Analogie ama-bam u. s. w. gebildet 
wurden. seti-bam ist eine sp&tere Bildung als sci-bamy nach 
Analogie der -c-Verben. Lat. cram ist niclit der lautliche 
Vertreter von *β$-ηι7 gr. tay augmentiert -am erscheint in 
cr-am (<C *cs-em) nacli Analogie von -bam*.

5 0 2 .  Die -s-Aoriste spielen eine wichtige Rolle in der 
Geschichte der arischen, griechischen und slavischen Gruppen. 
In den anderen Sprachen sind derartige Formen, wo sie vor- 
kommen, durch Mischung mit urspriinglich von ihnen ver- 
schiedenen Formen verdunkelt (wie im Lateinischen). Das 
-.9-Element, das sich auch als -es- und -as- zeigt, ist, wie es 
scheint, dasselbe, das in Gruppe III der Prasensbildungen 
vorkommt (§ 482). Der Indikativ ist gewbhnlich augmentiert 
und im Griechischen hauptsttchlich ein historisches Tempus.

Wie die Priisensbildungen mit -s-, hat auch der Aorist 
thematlsche und unthematische Formen. Von den letzteren 
kOnnte man der schwachen Form des Suffixes wegen im

1 B. B. VIII, S. 285 ff. Aber selbst in dieser Form ist -<i-schwer 
zu erklSren.

2 Grundr. II, § 583.
8 Nach Bartholoniac {Studien z. idg. Sprachgeschichte II, S. 63 IF.) 

sind cram u. s. w. Entwicklungcn urspr. Aoristformen auf -up mit ciner 
schwaclieren Stufc -ajf- >  -Ϊ-. Lat. -has stilnde fiir *-bhiiai8, -bat fur 
*bhuaitf da -t- in langen Dipbthongcn schwindct (§ 181, Anin.). Alat. 
finis, fuat u. s. w. kommen von einer Ncbenform *bhuypifa *bhwiait mit 
Vcrlust des -p.
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Singular des Indikativs einen langen Vokal oder Diphthong 
in der Wurzelsilbe erwarten, und thatsachlich finden sich 
auch entsprechende Formen im Sanskrit. Doch hat das 
Griechische derartige Unterschiede aufgegeben, wahrend lat. 
rexi, text u. s. w. solche Reste sein konnen. Nach dieser 
Theorie wtirden die Singular- und Pluralformen von der 
Wurzel *deijc folgende gewesen sein:

*deiks-m *difcs-me (vgl. § 464)
*deiics-$ *dtlcs-tt
*deifcs-t *diks-0nt.

Daraus hat das Griechische sein Paradigma εδειξα u. s. w. 
gebildet, indem es die langen Diphthonge lautgesetzlich ver- 
lor, die schwachen Formen des Plurals ausglich und das -a 
der 1. sg. auf die anderen Personen ubertrug. εδειξας fur 
*εδειξ und εδειξε ftir *εδειξ (-Jest lantgesetzl. -les) entstanden 
zweifelsohne durch die Einwirkung der Perfektformen. In 
Formen wie έστησα, ετίμησα u. s. w. blieb -σ- durch den Ein- 
flufs von Formen wie ετρεψα, επεμψα u. s. w. (vgl. § 322), 
in denen -σ- lautgesetzlich erhalten ist; *0-ueidesm hatte zwar 
keine prasentische Form, doch war οίδα isoliert, und die Form 
bildete sich zu *ε-^ειδεα, %δεα, ηδη um. Die homerischen 
Aoriste δεκτό, εμικτο u. s. w. sind -s-Aoriste und stehen ftir 
δέκ-σ-το, εμικ-σ-το u. s. w ., da -σ- lautgesetzlich zwischen 
zwei Verschlufslauten schwinden mufste1.

5 0 3 .  Die thematischen Formen finden sich regelmafsig 
im Konjunktiv: δείξω u. s. w ., und in einigen Imperativen: 
οίσε cbringe’ (vgl. Fut. οίσω), ebenso wie im homerischen cge- 
mischten5 Aorist κατεβήσετο, εδνσετο u. a., dessen Bedeutung 
oft die eines Imperfekts is t2.

Das Griechische entwickelt viele Aoristformen zu Typen, 
die nur prasentisch sein soli ten; darum έκρινα, εδίδαξα, 
ώνόμηνα, ηρπασα sowohl wie ηρπαξα (αρπαγ-) u. s. w.

1 Eine neue Theorie fur diese Aoristformen hat F. W. Walker 
(Class, jRev. VII, 289 ff.) aufgestellt. Er meint, die -s-Formen eines un- 
themat. Konjunktivs und Future, verbunden mit einem -s-Optativ und 
-s-Infinitiv, hatten im 'Graeco-ltalischen5 den -s-Indikativ mit per- 
fektischen Personalendungen hervorgerufen.

2 Monro, Horn. Gramm.2, § 41.
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5 0 4 .  Die st&rkere Form des Suffixes -es- findet sicli 
in dem oben erwithnten }}δεα, in εχορεσ-&ης und anderen 
Formen dieser beiden Typen, wilhrend -os- in ίσχεδασ-ΰης 
u. s. w. (§ 474b)1 erseheint, und gewohnlich im Sanskrit. 
Brugmann2 * erschliefst flir lat. vJdis-tis u. s. w. einen Aorist 
auf -fe-, dessen Existenz jedoch zweifelhaft erseheint.

5 0 5 .  Die tibrigen Prttteritalformen haben sich inner- 
halb der Einzelsprachen entwickelt. Formen wie das Plus- 
quamperfekt gab es ofienbar in der Ursprache nicht.

5 0 6 .  Die griechischen Plusquamperfektformen entstehen 
zweifelsohne unter dem Einflufs von ijdea neben οΊδα durch 
das Antreten des Aoristsuffixes -es- an den Perfektstamm. 
Daher ί-πεποί3-ε{σ)-α, ε-πεποί&η (die Endung ist im guten 
Attischen -η)· επεποί&εας, επεποΐ&ης·, έπε7ζοί&εε, επεποί&ει(ν). 
Der Plural sollte auf *-εσ-μεν, *-εσ-τε, -εσ-αν (wie im Aorist) 
ausgehen, aber aus der 3. plur. werden neue Formen auf 
-εμεν, -ετε fUr die anderen Personen gebildet8. Die langen 
Formen des Singulars ftihren im spiiteren Attischen zu Ver- 
wechselungen, so dafs -ειμεν, -είτε, -εισαν in den Plural ein- 
geflihrt werden und -etv in die 1 . sg. 4 5

5 0 7 .  Die lateinischen Plusquamperfektformen entwickeln 
sich dem Griechischen parallel, indem vidcram oifenbar dem 
ϊ,δεα entspricht. Die Form der Endung -am ist schwierig. 
Die einfachete Erklilrung ist wohl die Annahme einer Ana- 
logiewirkung nacli der Gleichung

ero : vid-cro =  cram : x  
x  =  vid-eram 6.

Die Bildung des futurum perfectum s. § 493.

1 Brugmann, Grundr. II, §§ 836. 840.
9 Gmndr. II, § 841.
• Brugmann, Grdr. II, § 836.
4 Vgl. Rutherford, New Phryn tchus, S. 229 ff. Wackernagel (K . Z . 

XXIX, S. 126) meint, der Plural sei lnutgeaetzlich ζΰαμίν, *ijdtori und 
nnalogiftch rjdtnt gewenen.

5 Bartholomae (Studicn II, S. 118) leitet Formen wie rider-a-8 u. e.w.
unmittelbar von einein Aorietstamm ab (vgl. § «501, Anm. 3).
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X X I X . Die Modi.
5 0 8 .  Seit der Urzeit gab es, abgesehen von den bis- 

her besprochenen Bildungen, zwei Reihen von Formen, die 
besondere formative Suftixe und in dem einen Paradigina ge- 
wohnlich primare, im anderen sekundare Endungen hatten. 
Diese beiden Formengruppen sind Konjunktiv und Optativ. 
In ihnen ist die Formenverschiedenheit leichter zu finden, als 
der Bedeutungsunterschied. Beide Gruppen treten in Funk- 
tionen auf, die der des Futurums eng venvandt sind, ebenso 
aber auch in anderen Bedeutungen, wie Erwagung, Wunsch 
u. s. w. (§ 558 if.). Diese Konjunktive und Optative stehen 
neben den Indikativen der Prasens-, Perfekt- und Aoristtypen. 
In den meisten Sprachen sind sie schon in altester historischer 
Zeit im Aussterben begritfen. Betrachtlich ist noch ihr Be- 
stand im vedischen Sanskrit, doch verschwindet der Kon
junktiv als solcher im klassisehen Sanskrit, wahrend die erste 
Person in imperativisclier Funktion bleibt. Das Griechische 
ist die einzige Sprache, die die beiden Bildungen formell und 
inhaltlich unterscheidet. Alle anderen Sprachen vermischen 
entweder die Formen — so das Lateinische — oder lassen 
eines der beiden Paradigmen fallen — so das Germanische.

5 0 9 .  a. Die Grenzlinie zwischen Indikativ und Kon
junktiv ist nicht immer leicht zu ziehen. Bei Homer sind 
Formen wie άλγτβ-ε-τε, άγείρ-ο-μεν7 άμείψ-ε-ται, haufig nicht 
Futura, sondern, wie der Text ergiebt, aoi’istische Konjunk
tive. Vgl. auch Υομεν {—  att. ΐωμεν), πεποίΰ-ο-μεν u. s. Λν.

Daraus schliefsen wir, dafs die unthematischen St&mme 
ihre Konjunktive ursprunglich mit Hilfe der Themavokale 
o : e bilden, die in anderen Verben den Indikativ bilden. Im 
Attischen sind diese Formen durch andere ersetzt worden, 
aber εό-ο-μαι, πί-ο-μαι, χέω bleiben Futura (§ 492). Im La- 
teinischen gehoren hierher: ero, dixo u. s. w.; vgl. videro 
(§ 493).

5 1 0 .  b. Die Frage nach dem Suffix der thematisehen 
Stamme ist schwieriger zu beantworten. Brugmann mochte

I

1



flir solclie St&mme zwei Suffixe -a- und -ff- (-0- ) 1 annehmen, 
die beide im Lateinischen ersclieinen: fef'-as und fer-es; im 
Griechischen aber erscheint nur -c- (*φέρης, *φέρη, die nach 
Analogie des Indikativs >  φέρτ]ς, (pegy u. s. w. werden), 
wechselnd mit -0- : φέρ-ω-μεν. Docli bestelien noch manche 
andere Ansichten, von denen die herrschende wohl die ist, 
dafs der Typus φέρης der ursprtiogliche und ferns eine Form 
ist, deren -a- einem anderen Typus wie -bam, -has u. s. Λν. 
entlehnt is t2 * * * * *. Dock ist es unwahrscheinlicb, dafs diese Ana
logie den Konjunktiv beeinflufst, Bei den langen Vokalen 
dieser Formen ist es wohl ebenso wahrseheinlich 8, dafs in 
ihnen eine idg. Kontraktion eines Verbal suffixes mit einem 
thematischen Vokal vorliegt, genau so wie wir dies in Kasus- 
formen wie dem abl. und dat. sg. gesehen liaben (§ 310 f.).

Keine dieser Formenanalysen kann gegenwlirtig als end- 
gtiltig betrachtet werden.

Die 3. pi. act. und med. behlllt iliren langen Vokal nach 
Analogie der anderen Personen: lautgesetzlich sollten φέρωντι 
O  att. φίρωσι) und φίρωιtoll vor der Doppelkonsonanz den 
Vokal klirzen.

5 1 1 . 1m griechischen Konjunktiv erscheinen viele Ana- 
logieformen. So finden wir bei Homer:

1. ϋττ-ο-μεν, βλή-ε-τcu, τραπψο-μεν u. s. w., wo das Suffix 
wie in ίδ-ο-μαι, πί-ο-μαι antritt, anstatt mit dem Wurzel- 
vokal zu verschmelzen;

i Grdr. II, § 918.
a Thurneysen, 13. 13. VIII, 2G9 ff. Wackernagcl (K . Z. XXV, 267) 

mcint, die d-Bildungen beginnon mit Formen wie aUr-na-mm, si-std-nms, 
denen dor. όύ-ναμαι, arkad. ϊστά-ται parallel sind.

8 J. H. Moulton (A. J. P. X, S. 285 f.) niinmt fiir den Konjunktiv 
nur ein Moduszeichcn -d- an. Diese, Bildungen traten vor dor Kon
traktion ein, und da der Konjunktiv in untlieinatischen Bildungcn
immer cinen Themnvokal vor -d- hatte, bewahrte cr nur Typen wie 
ueid-o-mos (pf.), *Iei'is-c-the (-s-Aorist), *t$-neu-o-nti (Bras.), worin liberall
das unnkzentuierte Modunzcichcn geseliwunden ist. In thcmatiechen 
Verben mit betontem Themavokal haben wir *uid0-z-tnos, *uid6-j-thc ;>
*uid0mos, 'indethe >  tftdo>ptr, ^ίόηι*. Stand der Akzent auf der 
Wurzel, so behiclt -a- eeinen eigenen Akzent; duller *bhcro-0-mos,
*bherc-(i-thc >  *bhcmmos, *bherathe.

O i l ««, Qramxnatik. 23
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2 . die lange Suffixform an den langen Wurzelvokal an- 
getreten: # 9797, 'yvairjg, γνωωσι, δαμη^ς;

3. Formen auf -ω-, wo nach dem Suffixvokal eine andere
Form zu erwarten ware: δίνωμαι, επίστωμαι statt
δύναμαι, έπίστάμαι (att *δννημαι} *έτνίστημαι) *.

5 1 2 · Das Spezialsuffix des Optativs erscheint in zwei 
verschiedenen Formen:

1 . stark als schwach als -t- bei Stammen ohne Therna- 
vokal;

2 . als -i- bei Stammen mit Themavokal.
Es findet sich darum bei schwacher Wurzelform, die 

im Optativ unthematrscher Stamme regelmafsig auftritt. Sing.
von der Wurzel es^std-ie-m  von W. sia-; pi. *s-t-me, 

*$tdi-m4. Gr. ε ΐψ  «  *es-ie-m mit starker Wurzelform), pi. 
είημεν (spat) nach Analogie des Singulars; σταίψ , pi. σταϊμεν; 
lat. stem (Plaut.) <  *siiem, pi. s-t-mus; stem, pi. stemus. Sehr 
wahrscheinlich ist, dafs amem, amemus u. s. w. Analogie- 
bildungen nach Formen wie stem, stemus sind. dm  kann kaum 
der lautgesetzliche Vertreter von gr. <5onp sein; dieser konnte 
elier in der alten Form du-im <  *duiem (vgl. sim <C *s-iem7 
ed-im <  *ed-iem u. s. w.) zu finden sein.

5 1 3 · Die Formen vom -$-Aorist sind in ursprunglicher 
Gestalt im Lateinischen wie im Griechischen in einigen 
wenigen Beispielen erhalten; εδείψ  «  *<Ρειδεσ-ιη-ν), lat. vi- 
derlm. Doch der gewohnliche griechische opt. aor. wie δει- 
ξαιμι ist eine Neubildung, wie erstens aus seiner primaren 
Endung, zweitens aber daraus erhellt, dafs er den Diphthong 
at hat, dessen a offenbar nach Analogie des a «  m) der 
1 . sg. ind. entstanden ist. Die sog. aolischen Aoristformen 
δείξειας, δείξειε, 3. pi. δείξειαν sind wohl spate Bildungen 
entsprechend dem skt. -sis-Aoi’ist, der aus einer Reduplikation 
des-s-Elements entsteht: δείξειαν <C *δειχσέ(σ)ιαν. Die anderen 
Personen sind wahrscheinlich Analogieformen. Alat. dixim 
u. s. w. vertreten den ursprunglichen Typus genauer. Die 
einzigen griechischen Optative des Perfekts, die den ursprung- i

i Gr. Meyer, Or. Gr.2 § 580 ff.
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lichen Typus bewahrt haben, sind solche wie τε&ναίψ, εατάίην, 
in denen die Wurzel vokalisch auslautet1.

5 1 4 .  Der thematische Typus -j- verbindet sicb mit dem 
thcmatischen Vokal -o- zu einem Diphthongen -op. Der ur- 
spriiiigliche griechische Typus ist *φερ-ο-(-α (-a  <  ψ), φέρ-Οί-ς, 
ffi-ρ-οι u. s. w. ψέροιμν und φέροιεν (st. *φεροιντ) sind Neu- 
bildungen. Dieser Typus findet sich in alien thematischen 
Formen des PrUsens, in den Futuren τταυσοιμι, πανσοίμην 
u. s. w., die indessen speziell griechische Bildungen sind, und 
gewdhnlich im Perfekt, wenn liier der Optativ nicht peri- 
phrastisch gebildet wird wie in πεπανχώς εϊ'ην u. s. w.

5 1 5 .  Im Lateinischen sind nun nocli zwei Formenreihen 
zu besprechen — die imperfektischen Konjunktive tu rb ftrem , 
ridP rem , leg crcm , au ch rem  u. s. w. und die plusquamperfektischen 
tu rb a sse m  (und tu rb a v isse m ), v id is se m , le g lsse m , a u d issem  und 
a u d iv is sc m  u. s. w. Auch einige alte Formen wie tu r b a s s it  u. 
findcn sich. t)ber den Ursprung dieser Formen l&fst sich 
nocli kein abschliefsendes Urteil fkllen.

I. Brugmann meint, sic seien Fragmente des -5-Aorists 
mit dem konjunktivon -(’-Suffix2. In vidP-rP-m  erscheint nach 
dieser Theorie -<?- zuerst als formatives Suffixx in vid-P  und 
dann als Konjunktivsuffix, indem -sc- >>-rP- wird; in v id is -se m  

erscheint dasselbe Konjunktivsuffix an den Aoriststamm an- 
gehlingt: d ix is se m  entsteht aus einer Obertragung der Endung 
von v id is se m  auf d i x i m 3 ; tu rb a s s im  ist nach Analogic von 
fa x im  u. s. w. gebildet.

II. Stolz4 versucht mit diesen schwierigen Formen da- 
durch fcrtig zu werden, dafs er von s ta -r e m  fUr den Kon- 
junktiv des Imperfekts ausgeht, das er mit (ί')στησα identi- 
fiziert und dem Sinne nach als Injunktiv nimmt (vgl. § 520); 
Nach dieser Analogic sind, wie er annimmt, andere Formen

1 Nur Wurzcln, die auf einen Vokal endigen, mit Ausnahme einiger 
Formen wie *Γιρ', tldtlr\v, orhalten ihre unthcniatiechen Formen, die 
andcren wandelu eic in den thematieehen Typus um.

* Grdr. II, S 926.
a Grdr. II, § 841.
4 I  Ait. Gr* § 112.

28*
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gebildet. Formen wie dixissem Bind nach ihm Parallelen zu 
den skt. -s?s-Aoristen, in denen das -5-Suffix offenbar re- 
dupliziert ist. Aber solche Sanskritformen sind selten und 
spilt, so dafs die lateinischen Formen unabhangige Entwick- 
lungen sein mufsten.

III. Eine andere mftgliche Erklarung dieser Formen ist 
die, dafs sie von einem nominalen Lokativ oder Instrumental 
abgeleitet sind mit dem Optativ des verbum substantivum in 
seiner kurzen Form *siem -sent1. Dann waren vide-rem7 
es-sem, Ugis-sem (mit -e- nach Ugl) die urspriinglichen Typen, 
nach deren Analogie andere Formen gebildet worden waren. 
vidl- ist dieselbe Infinitivform, die in vide-bam u. s. w. vor- 
liegt, legis- das suffixlose Substantivum, das sich in leger-e 
« *leges-i7 § 280) findet. Doch bietet auch diese Erklarung 
einige lautliche Schwierigkeiten.

5 1 6 . Wie schon erwahnt (§ 302), war der urspriingliche 
Imperativ gleich dem Vokativ der suffixlose Stamm. Doch 
wurden bereits in der Urzeit gewisse Partikeln diesem Stamme 
suffigiert, denn sonst wurde man hier die LFbereinstimmungen 
in der Entwicklung sonst weit getrennter Volker kaum er- 
klaren konnen. Neben diesen Urformen aber haben die 
meisten Sprachen anderen, nicht nur verbalen, sondern auch 
nominalen Bildungen imperativische Funktion zugewiesen. So 
finden wir in den klassischen Sprachen zum mindesten ftinf 
Schichten imperativischer Bildungen.

r 517· I. Der Stamm
a. ohne thematischen Vokal·,
b. mit thematischem Vokal.

Dieser Unterschied ist im Lateinischen kaum zu belegen, 
indem fast alle Verba thematisch geworden sind.

a. ϊ-ατη, χ,ρήμ-νη, πίμ-πρη, δείχ-νν. Formen wie τί&ει, 
'iec, δίδου sind Analogiebildungen nach Stammen mit Thema- 
vokal. Lat. es cseP gehcirt vielleicht zu dieser Gruppe. Lat. 
ϊ cgeh° <C *ei.

, 1 P. Giles, Transactions of Cambridge Philological Society, 1890,
S. 126 ff.
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b. φέρε, άγε> ι δ ί 1 u. s. w. Lat. fer, age, lege u. s. w. In 
Formen wie rape, rape zeigt sich wohl die reduzierte Form 
des -/o-Suffixes >  e (vgl. mare cMeer’ fiir *mart), und mit 
ihnen sind zu vergleichen sarcl·, fare! , audr u. s. w. (§ 487). 
Die Geschichte der Typen am a, vide ist zweifelhaft; sie kfinnen 
fiir *amaie, *videie stehen oder urspriinglich unthematische 
Formen von den Typen *ama-mi9 *vidc-mi (vgl. § 480, Anm. 2) 
sein. Das letztere ist das Wahrscheinlichere.

5 1 8 ·  II. Mit einem Suffix *-dhi.
Derartige Imperative finden sicli nur im Arischen, Grie- 

chischcn und Baltisch-Slavischen und hier nur bei un- 
tliematischen Stiiinmen. Wahrscheinlich war das Suffix ur- 
sprUnglich ein Adverbium1 2 *. Beispiele sind hiiufig. vlv-fh^ 
vJ-y*lv-&i, τέ-τλα-ΰι, στη-&ι, γνώ-&ι, ι-&ι, aber Ι'ξ-ει, (Aristoph., 
Wolken 633°), Ισ-tfi ΥσΟτ ‘sei’ =  *σ-θΐ, avest.
z-di4, όί-δω-&ι, ιλη-ΰι, ορ-νν-xh u. s. w. Aus zweiten Aoristen 
wie τράπγΓ&ι, φάνψ&ι wird es auf den neuen aor. I. pass, 
mit Dissimilation des -U- >  -zr- nach vorhergehender Aspi- 
rata tibertragen: λείφ&η-ιι u. s. w.

5 1 9 . III. Mit dem Suffix *-tr>d, dem Ablativ des Pro
nomens *to-. So wlirde *bhdrc-tod urspriinglich geheifsen liaben 
‘bringe von dem’ ; ‘bringe her’. Dieser Typhs beschr&nkt 
sich auf Sanskrit, Gricchisch und Italisch. Er kommt unter- 
schiedslos vor bei

a. unthematischen und
b. thematischen Stttmmen.

a. eo-τω, lat. es-io; Ί-τω, aber lat. 1-to ( <  *ei-iod); με-μά-τω, 
lat. mc-men-to. In den unthematischen Formen ist der Stamm 
wo miiglich schwach.

b. φερέ-τω, aber lat. ferto, viclleicht unthematisch; άγέ-τω, 
lat. agi-lo u. s. w.

1 Der Akzcnt der ffinf oxytonierten Imperative t\n(, CkSi, ίύρί, 
Ιδ ί,  λ α β ί  iet der, den soleho Imperative urspriinglich im Satzanfange 
trugen (Brugm., Grundr. II, § 958).

8 Brugm., Grundr. II, $ 959, nach Thurneyacn.
8 Von manchen Gelchrten angezweifelt, Veitch {Greek Verbs) 

nimmt es ale PriUena mit futur. Bedeutung.
4 /σ- ^  urspr; vor -dht nach Thurueyecn, K. Z. XXX, S. 851 ff.
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Dafs diese Former) ftir die 2. und 3. Person stehen konnten, 
ist eine nattirliche Folge des urspriinglichen Wertes des Impe
rative, der, da er keine Personalendungen hat, fur jede Person 
stehen kann und praktisch eine Interjektion ist.

5 2 0 .  IV. Der Injunktiv, d. h. unaugmentierte Indikativ-
formen mit sekundaren Endungen, gewahrt die Mogliehkeit, 
einen Dual und Plural zum Imperativ zu bilden. So scheinen 
gr. 9ές, δός, ες, σχές die 2 . sg. soleher unaugmentierter Formen 
zu sein; doch ware fur die ersten zu er-
warten. Eine lateinische Form desselben Typus ist die Kon- 
junktion vel <C *vel-s, worth Cwunsche!5 Nach Brugmann1 
gehort lat. fer zu derselben Gruppe, und er vermutet, dafs 
nach Analogie dazu die, due und fac gebildet sind. Doch 
lassen sich alle vier auch als gewohnliche Imperative mit 
Abfall des auslautenden -e erklaren; vgl. hie << *hi-ce, sic 
u. s. w.

Entsprechende Medialformen werden in beiden Sprachen 
regelmafsig fur den Imperativ gebraucht: επεο (fWou), lat. 
sequere << *seqe-$o.

5 2 1 .  V. Nun entwickelte der Imperativ noch ent
sprechende Formen fur die 3. Person. Die Form mit -tod, 
φερέ-τω, ferto wird selbst dauernd zur 3. Person, und durch 
ihren Einflufs Avird der Dual des Injunktivs im Griechischen 
aus φερέ-τψ  >> φερέ-των (ein sehr seltener Typus), Im Plural 
scheint φερόντων, die einzige gut attische Form bis auf Ari- 
stoteles, aus einem Injunktiv *φέρον entstanden zu sein durch 
Antreten des -τω-Suffixes und der Endung der 3. plur., so 
dafs auf diese Weise gleichsam ein Plural zu φερέ-τω ge
bildet wird. Das lat. fer-unto ist die entsprechende Form 
ohiie auslautendes -n. Die 2 . plur. agito-te u. s. w. im La-
teinischen zeigen, wie das -fod-Suffix im Paradigma fest ge- 
worden ist. Der spatere attische Typus φερέτω-σαν ist eine

1 Ghrunik. II, § 505 und § 958 Anm. Danach ist fer der laut- 
gesetzliche Vertreter eines *bher-s >  *fer durch Assimilation, wahrend 
lat. fers 2. sg. praes. eine analogisclie Neubildung nach anderen 2. Per- 

' sonen auf -s ist. Doch vgl. Solmsen, Studien z. lat. Spr. S. 185.
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Pluralisierung des Singulars φερέτω durch das Suffix -σαν, 
das zu dieser Zeit aucli auf anderem Gebiet eindrang, wie 
z. B. im hellenistischen ίλάβοσαν filr ελαβον.

5 2 2 .  Etwae schwieriger ist die Erkl&rung der grie- 
chischen Medialformen. φερέσ&ω schcint nach der Formel 
entstanden zu sein:

φέρε-τ-ε : φερε-σ&-ε =  φερέ-τ-ω : x
χ  =  φερέ-σΰ-ω.

φερέσΰων, φερεσ&ωσαν entstehen aus dem Singular ebenso 
wie φερόπων. In Bezug auf die griechischen Formen filr die 
2. sg. des -s-Aorists, sowohl act. als mod. δεΐξαι), ist
zu bemerken, dafs δειξαι die 2. sg. aor. ined. (vgl. Brugmann
S. 1280) und δεϊξον Akkusativ eines o-Stammes ist (Brugra.
S. 1414, § 1088, 8).

5 2 3 .  Die lat. Formen der 8. Person des Passive scheinen 
einfach die aktiven Formen mit angetretenem Passivzeichen 
zu sein: ferio-r, agito-r; ferunto-r, agnnto-r. Die 2. plur. 
legimini u. s. w. win! jetzt allgemein als Infinitiv fin impera- 
tiven Sinne betrachtet, wie so oft im Griechischen. Dann 
wilre legimini identisch mit den homerischen lntinitiven auf 
-μεναι, λεγέ-μεναι und verschieden von der 2 . plur. praes. ind., 
die ein Partizip — λεγόμενοι ist. Die Singul&rform auf -minO 
(prae-famino u. s. w.), die sich im Alat. findet, scheint eine 
daraus entstandene Analogieform zu sein.

X X X . Verbalnomina.
5 2 4 ·  Obwohl die Bildung der Verbalnomina (der In

finitive und Partizipien) bereits an ihrer Stelle gclegcntlich 
der Besprechung der nominalen Stammbildung behandelt 
worden ist, stcllen wir hier aus praktischcn Grlinden kurz 
die Formen zusatnmen, die sich in den klassischen Sprachen 
linden.

Der Inilnitiv.

5 2 5 .  Der Infinitiv ist einfach eine erstarrte Nominal- 
form, die aus ihrer Verbindung mit den andcrn Nominalformen 
des gleichen Typus heraustritt und dann allmiihlich andere
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Funktionen ubernimmt als die, die ihr als Nominalform ur- 
sprunglich zukamen. In den idg. Sprachen kann jede Kasus- 
form mit Einsehlufs des Nominative als Infinitiv gebraucht 
werden. Doch beschranken sieh die klassisehen Sprachen 
auf wenige Kasus. Das Griechische gebraucht Dativ und 
Lokativ, das Lateinische aufserdem den Akkusativ. Im 
Lateinischen heifsen die Akkusativformen Supina; doch unter- 
scheiden sie sich von den anderen Infinitiven nur durch die 
Beschrankung ihres Gebrauchs bei Verben der Bewegung 
(vgl. § 333, 1 , d). Infolge seines Ursprungs ist der Infinitiv 
unabhangig von den genera verhi, und darum mufs die Spe- 
zialisierung besonderer Fonnen auf dieses oder jenes Genus 
verh&ltnismafsig spat eingetreten sein.

5 2 6 .  Dativformen sind im Griechischen alle Infinitive 
auf -ai, und zwar

I. von unthematischen Stammen wie ιστά-vcu, φά-ναι, 
δούναι ( <  do-j=ev-ai) , aus deren letztem (einem -wen-Stamm) 
oder einem ahnlichen der Typus entstanden zu sein scheint, 
nachdem das J 2 verschwunden war. Er ist dann auf andere 
Formen libertragen worden1 2, einschliefslich der Perfekta 
γεγον-έναι, πεπανκ-έναι u. s. w.;

II. von -^6̂ -Stammen wie in den homerischen Infinitiven 
auf -μεναι: δόμεναι;

III. von -s-Stammen wie im ersten Aorist δεϊξαι u. s. w .

Die Medial- und Passivformen gehoren entweder unter
I., wenn sie Passivaoriste sind: φανηναι, λειφ&ήναι, oder haben 
eine besondere Bildung

IV. auf -&ai oder ϊστα-σ-ΰαι, λείπε-σ-&αι, δείκνυ-σ-
&αι; λύσα-σ-9'αι, λνοε-σ-&αι; πεφαν-&αι, τετράφ-$αι u. s. w. 
Die einfachste Erklarung der Formen auf -σ&αι ist die 
Bartholomaes, dafs Formen wie λέγεσ-&αι Komposita sind, in- 
dem λέγες- ein suffixloser Lokativ, -&ai Dativ eines Wurzel- 
nomens identisch mit der Wurzel in τί-ΰη-μι ist2.

1 Gr. Meyer, Gr. Gr.2 § 597. In Jo^ivcu, kypr. dvfavot, kann das 
J z, wie Hoffmann meint, zur Wurzel gehoren.

2 Rhein. Mus. XLV, S. 151 ff. Brugmann erklart diese Formen 
etwas anders, indem er annimmt, dafs der Typus beim Stamme eifag-
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5 5W. V. Homerisclie Formen vom Typus δό-μεν sind 
suffixlose Lokative.

VI. Der gewtjhniiche Infinitiv auf -etv ist sckwer zu 
erklilren. Wie es scheint, liegt in ihm eine Kontraktion des 
Themavokals -e- mit dem -e-Vokal eines Suffixes vor; ob 
dieses Suffix aber -yen oder -sen war, ist nicht bekannt. Das 
letzte ist indessen wahrscheinlicher, denn dann kann man die 
Bildung mit der Sanskritbiidung aus -san-i identifizieren, und 
aufeerdem bietet die frtihe \ rokalkontraktion weniger Schwierig- 
keiten.

5 2 8 . I. Der lat. inf. praes. endigt auf -re und ist 
der urspr. Lokativ eines -s-Stammes, so dafs das verbale 
regere genau dem nominalen gencre «  *genes-i) entspricht.

II. Die Geschichte des Perfektinfinitivs ist nicht bekannt. 
Alte Formen wie dixe1 vertreten vicllcicht denselben Typus, 
wie gr. δεϊξαι, doch ist die Geschichte von Formen wie 
legissc, rexisse, vidisse, amasse und am avis sc, audivisse u. s. w. 
ebenso dunkel als die der entsprechenden Konjunktivformen 
des Plusquamperfektums.

III. Die Formen des inf. fut. act. sind sehr umstritten. 
Bis vor kurzem war die vorwiegende Ansicht die, dafs das 
sog. ptc. fut. eine Ableitung von den -tor St&mmen sei, die 
sieh im Nomen finden, dafs z. B. rcciflrus eine Ableitung von 
rector sei. Doch mufste man zugeben, dafs der Lautwandel 
■or >  -or- durch die Parallele qw'jg: fur nur ungentigend ge- 
stUtzt war, und viele andere ErklKrungsversuclie sind gemacht 
worden. Postgate2 weist darauf hin, dafs der Infinitiv mit 
der indeklinabeln Form durum alter ist, als der mit dem 
deklinabeln Partizip und schliefst daraus, dafs eine Form 
wie facturum aus der Kombination von fadu  und einem 
Infinitiv auf -om des verbum subs tan tivum entstanden ist, der 
zwar nicht im Lateinischen, dafhr aber im Oskischen und 
Umbrischen erhalten ist. Dieser Infinitiv *es-om wlirde zu *cr-om

in tMta-iUu oingesetzt hat und dann auf andere Formen als -oHta 
ubertragen worden i»t (Grdr. II, § 1093, 8).

1 Zu -e (statt -i) vgl. jetzt Solrnsen, J. F . IV, S. 240 ff.
8 I. F . IV, S. 252, eine Ausarbcitung frQherer Arbeitcn iu d. Gass, 

Rtv. V, S. 301 und sonst.
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(mit lat. Rhotazismus) und verschmolze mit dem vokalisch 
auslautenden vorhergehenden zu einern Worte.

5 9 9 .  IV. Zu diesem hypothetischen lat. Infinitiv, der 
der Akkusativ eines -o-Stammes ware, haben wir im sog. 
Supinum eine lebendige Parallele, das der Akkusativ eines 
-tu-Stammes ist; und

V. wird der Lokativ desselben -fw-Stammes bei Adjektiven 
gewisser Klassen verwandt: facile dictu.f wortlich: Cleicht im 
Sagen\

Wie die andern Infinitive, so hat aueh das Supinum auf 
-wm nichts, was es als Aktivum, das Supinum auf -u nichts, 
was es als Passivum charakterisieren konnte. Eo ambulatum 
ist wortlich: Cich gehe spazieren’, facile didu geht von der 
Bedeutung "leicht im SageiF zu Cleicht zu sagen’ iiber.

3 3 0 .  VI. Der inf. praes. pass, ist ein alter Dativ. a g i  

<< *af)-ai. Der inf. praes. hat in alien Konjugationen dasselbe 
Suffix, obwohl es in den Derivativen wie das Aktivsuffix -re 
analogisch angefligt zu sein scheint. Der Zusammenhang 
zwischen diesem Infinitiv und dem Passivinfinitiv auf -ier 
(amarier u. s. w.) ist unsicher. Die wahrscheinlichste Erklarung 
ist die, dafs der Infinitiv auf -ier eine Mischung von Infini- 
tiven auf -ϊ- und -ere ist, unter Verkurzung des zweiten zu 
-er. Diese von Stolz1 vertretene Ansicht ist indessen nicht 
allgemein angenommen. Die andern passiven Infinitive 
sind im Lateinischen periphrastisch: esse mit dem passiven 
part. pf. und fur das Futurum das Akkusativsupinum mit 
dem inf. praes. pass, von eo, wie actum iri u. s. w. Doch 
ist diese Form selten.

VII. Nach der neuesten Ansicht ist legimini} die 2. plur! 
imperat., ein Infinitiv (§ 523).

3 3 1 .  VIII. Unter die Verbalnomina ist auch das 
Gerundium zu rechnen. Ob diese Nominalform die urspriing-

1 Lat Gr.2 § 117. Brugmann ist der etwas unwahrscheinlichen
Ansicht, dafs das -er in solchen Formen die unakzentuierte Pniposition 
ar (in ar-vorsum, ar-fuere, ar-biter) ist, die dem Infinitiv suffigiert wird, 
wie im Deutschcn zu· priifigiert wird.
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liche war, aus der das gerundive Partizipium sich entwickelte, 
so dais z. B. agendum zu agend-us, -a, -urn gewandelt wurde, 
oder ob das Gerundium nur das Neutrum des zum Sub- 
stantivum erstarrten Partizipiums ist, ist noch strittig. Von 
den Sclnvierigkeiten, die die Bildung bietet, ist bereits die 
Rede gewesen (§ 194).

Partizipien.
5 3 2 .  In den idg. Sprachen werdcn Partizipien aus einer 

betriichtlichen Anzahl verschiedener Stiimme gebildet, und 
hier zeigen die klassischen Sprachen eine grofsere Verwandt- 
scliaft als gewohnlich.

5 3 3 .  I. Das hiiufigste Suffix fur aktive Partizipien 
ist -nt~. Der Stamm hatte urspr. Ablaut, doch ist derselbe 
in beiden Sprachen fast verschwunden (§ 363). Die Bildung 
des ptc. praes. ist in beiden klassischen Sprachen gleicli:

φέροιτα: ferentem ποόα: pcdem.
Das Latcinische hat natUrlich kein ptc. aoristi oder 

fut. vom Typus λίαας und λνσων. Die gricchischen passiven 
Partizipien derTypen φανείς und λυθείς sind wie die tibrigen 
Bildungen speziell griechische Entwieklungen.

5 3 4 .  II. Das Suffix des ptc. pf. activi war urspr. 
-yios- init AJdaut (§ 353). Es ist noch erhalten in griech. 
είδώς, ειδνία , wird aber in den obliquen Kasus des masc. 
und neutr. mit einer -r-Bildung Λ"crmischt: είδότα , ειδότος 
u. 8. w. Das ptc. pf. act. ist im Lateinischen vollig verloren, 
im Oekischen dagegen als Element der Tempusbildung 
(§ 665, 3) erhalten (§ 353).

5 3 5 .  III. Das Suffix aller medialen Partizipia im 
Griechischen ist -μενο- (§ 400). Dieses Suffix oder seine 
Nebenform -mono* findet sich in der im Lateinischen fiir die 
2 . pi. praes. pass, gebrauchten Form, nach deren Analogic 
dann andere gebildet werden (§ 49).

5 3 β ·  IV. Die Formen auf -/ο-, die im Lateinischen als 
regelrechtcs ptc. pf. pass, erhalten sind, habcn ursprlluglich 
mit dem Perfektum nichts zu thun. Das Griechische hat viele 
Bildungen mit derselben Bedeutung Λνίβ das lat. Gerundivum
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erhalten, doch sind in beiden Sprachen einige alte Formeti 
wie κλντός, inclitus und andere rein adjektivisch. Dem Sinne 
nach eng mit den griech. -το-Formen verwandt sind die 
Formen auf -τε^ρο- (§ 403), mit denen wieder die isolierte 
Form im lat. mortuus verbunden werden kann.

5 3 7 .  V. Die Formen fur das ptc. fut. act. in lat. 
acturus u. s. w. sind wahrscheinlich aus dem inf. futuri ent- 
wickelt.

5 3 8 .  VI. Das lat. Gerundivum auf -ndo- ist bereits 
besprochen (§ 194). Seine Bildung und Geschichte sind noch 
in das grofste Dunkel gehullt1.

X X X I . Syntax des Verbums.
5 3 9 .  Schon § 438 ist darauf hingewiesen Avorden, dafs 

uns die Verben mehr morphologische Schwierigkeiten bereiten, 
als die Nomina. Dasselbe gilt von ihnen in Bezug auf die 
Syntax, teils weil das Verbalsystem der verschiedenen Sprachen 
so stark umgebildet ist, dafs eine Vergleichung weniger leicht 
ist, teils auch, λλγei 1 die Bedeutungsuntersehiede hier feiner 
sind, als beim Nomen. Wir diirfen nattirlich nicht erwarten, 
im Verbum die schlichte Einfachheit der lokalen Kasus vor- 
zufinden, und wie wir sehen Averden, gehen die Bedeutungen 
der verschiedenen Modi und Tempora so stark in einander 
liber, dafs es fast unmoglich wird, unterscheidende Grenz-

' linien zwischen ihnen zu ziehen.

1. Gebrauch der Genera.
5 4 0 .  Das Passivum (§ 448) ist in jeder Sprache be- 

sonders entwickelt und liegt darum eigentlich aufserhalb des 
Gebietes der vergleichenden Syntax. Im Grieehischen hat es 
sich, Avie wir gesehen haben, aus dem Medium entwickelt

1 Eine ausgezeiclmete Materialsammlung fur das Studium der Ge- 
schicbte des Gerundiums und Gerundivums findet sich in der Ein- 
leitung zum II. Bd. von Robys Latin Grammar. Doch ist der Kom- 
mentar dazu in mancher Bcziehung A^eraltet. Die neueste der vielen
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untcr Bildung einiger' neuer Formen, die die Silbe -&η- 
enthalten; ini Lateinischen ist es aus Aktiv- oder Medial- 
formen mit Hilfe eines Suffixes -r- (-wr) gebildet, das an die 
Personalendungen antrat, ursprtinglich aber, wie es scheint, 
niir in der 3. sg. existierte (§ 449). Im Sanskrit ist das 
Passiv ein -jo-Stamm, der sich nur dadurch von dem ge- 
wbhnliclien Typus unterseheidet, dafs das -fo-Suffix stets be- 
tont ist. Einige Sprachen, wie das Littauische, vermeiden 
passive Konstruktionen. In den seltenen Fallen, in denen 
sie vorkommen, bildet es sie mittels des verbum substantivum 
und des Partizipiums1, iihnlich wie das Deutsche, das sie 
auch durch das Partizipium mit Hilfe des Hilfszeitworts 
werden bildet. Das Littauische hat auch das urspr. Medium 
verloren und daflir aus dem Aktivuni gebildete Reflexiva 
eingcflihrt, die durch ein suffigiertes Reflexivpronomen ent- 
stehen, eine Methode, die die illtere Sprachwissenschaft auch 
fUr die Bildung des lat. Passivums in Anspruch nahm2.

541. Der Unterschied zwischen transitiver und in- 
transitiver Bedeutung hdngt in jedem Falle von dem Wesen 
der Wurzol ab.

542. Das Medium ist meiglieherweise eine spktere 
Bildung als das Aktivum8. FUr seine Becleutung giebt es 
vielleicht keinc bessere Erklilrung als die, dafs es urspr. 
eine Art reflexiver Funktion hat, so dafs die Handlung des 
Verbums gegen das Agens gerichtet ist, obwohl das Agens 
selten als direktes Objekt erscheint4. So ist λ ο ΐ μ α ι  ‘ich 
wasche mich’ eher eine Ausnahme als ein typisches Beispiel. 
Aus der reflexiven Bedeutung lllfst sich in vielen Fallen die 
intransitive leicht ableiten; vgl. π ά ν ω  ‘lasse aufhoren1, π α ύ ο μ α ι

kurzlicli Uber diesc Formen vorgebrachten Ansichten ist die von 
L. Horton Smith (A. J. 1\ XV, 194 ff.) und Lindsay (Latin Language 
S. 544), die das ersto Element nls einen akkusativischcn Infinitiv mit 
dem angetretenen Suffix -do in luci-du-s n. h. w. betraehten.

1 Kurschat, L it  Gramm. § 1131.
* Diese Annalimo wurde aufgegeben, als der Beweis der Identitiit 

der kelt. und ital. Formen erbraeht wurde, denn im Kcltischen golit 
« niclit in r uber.

* Brugmann, Gr. Gr,8 § 150.
* Monro, Π. G.s § 8.
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classe mich aufhoren3, ch(5re au f 5 φαινω czeige% φαίνομαι 
czeige mich5, Cerscheine\ Es ist bemerkenswert, dafs im 
Griechischen wie im Sanskrit die Verba des Denkens und 
Fiihlens meist Media sind, wie man es naeh der Definition 
erwarten mufs.

2. Verbaltypen1.
t

5 4 3 .  Wie es scheint, existierten in der idg. Ursprache 
zwei syntaktisch deutlich verschiedene Verbaltypen. In der 
einen Reihe drltckte die Wurzel Dauer wahrend einer wahr- 
nehmbaren Zeit aus, in der andern einen augenblicklichen 
Vorgang, Selbstverstandlich kann nun ein duratives Verbum 
im Prasens nicht aus einer Wurzel gebildet werden, die eine 
augenblickliche Handlung bezeiehnet. Andererseits kann keine 
Wurzel, die eine kontinuierliche Handlung ausdriickt, im Aorist 
stehen. Daraus ergeben sich

1. die Reihe der Defektiva, die ein Prasens, aber keinen 
Aorist — oder einen Aorist, aber kein Prcisens haben2;

2 . die Reihe der Komposita mit Prapositionen, die die Be- 
deutung eines Simplex mit einem geringen Unterschiede 
von der einfachen Form haben. Diese Reihe entwickelt 
sich in den Einzelsprachen besonders, da die pr&positio- 
nale Bedeutung zu der Zeit noch unentwickelt war, in 
der die Urgemeinschaft aufhorte (vgl. § 340).

So finden wir im Griechischen und Lateinischen, dafs 
φέρω =  fero mit der Prasensbildung beginnt und endet, wah- 
rend der Aorist (im Lat. das Perfektum) von einem anderen 
Verbum gebildet wird: ψεγχα, tuli. Im Griechischen ist 
οράω auf das Prasens beschrankt, δΐδον auf den Aorist (οΊδα 
hat eine andere Bedeutung), und viele andere Beispiele liefsen 
sich daftir anfiihren. Aus demselben Grunde wird der Aorist 
aus einer anderen Stammform gebildet, wenn das Pr&sens des 
Verbums durative Bedeutung hat; daher διδόναι cgebend

1 Vgl. dazu Vf. in Streitbergs Anzeiger (Beiblatt der L  F.) fur 
1895, S. 92 ff.

2 Da im Lat. Perfektum und Aorist zusammengeworfen sind, so 
mussen wir bier dem Aorist das Perfektum substituieren. Zweifels- 
ohne sind einige Verba auch aus anderen Grunden defektiv.
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sein’ , d. i. (wie attisch gewohnlich) cdarbieten% δούναι 
‘geben*; τολμάν ‘mutig sein’ (Zustand), τλψ αι ‘ertragen* (bei 
einer bcs. Gelegenheit). Vgl. aucb ίγιγνόμψ  Cich war im 
Zustand des Wordens’ mit εγενόμην ‘ich wurde’.

544·. Die zweite Reilie scheint im Griechischen weniger 
weit entwickelt zu sein, obwohl es in attischer Prosa neben 
zi&vtj'Aa nie *άποτέΰνγλα , stets αττο#ν/;σκω, nie *#ν#σκω 
heifst. Der Zwock der Verwendung des Kompositums ist 
in dicsem besondercn Falle wohl der, der inzeptiven Funktion 
des Suffixes cntgcgenzuwirken. Vgl. auch φενγειν ‘fliehen’ 
und Υ.αταφενγειν ‘entwischen’, lat. scqui und consequi1.

Flir die klassischen Sprachen ist dieser Gegenstand noch 
nicht gehdrig ausgearbeitet worden2. Diese doppelten Typen 
sind am besten in den slavischen Sprachen bewahrt, wo sie 
in zwei gesonderten vollstRndigen Verbalbildungen bestehen. 
Wenn in diesen Sprachen die Verbalidee nicht von dem sub- 
sidiHren Begriff der Vollendung begleitet ist, so heifsen die 
Verba ‘Imperfektiva* und kttnnen zwiefacher Art sein:

a. einfach durativ: abulg. biii ‘schlagen’ ;
b. iterativ: abulg. bivati ‘wiederholt schlagen’.

1st aber die Verbalidee von dem subsidiiiren Begriff der 
Vollendung begleitet, so heifsen die Verba ‘Perfektiva’ und 
kttnnen gleichfalls zwiefacher Art sein:

a. einfach perfektiv: u-biti ‘durch Schlagen tflten’ ;
b. iterativ perfektiv: u-bivati ‘durch wiederholtes

Schlagen tbten’ (bei mehreren Objekten oder Sub- 
jekten gebriiuchlich)8.

In der Urgeschichte der gernmnischen Sprachen zeigt sich 
dieselbe Erscheinung4, und bis zu einem gewissen Grade zeigt

1 Briigmann, Or. O r*  S. 179.
* Mutzbauer geht von Curtiue’ Verglcichung dee Pr&eene mit einer 

Lime, dee Aoriete mit einem Punkte aue und hat das Thema teilweiee 
fur dae liomeriechc Grieehiech in ecinen Orundlagen der <jricch. Temjni·*· 
bhre (Trflhner 1898) auegearbeitet.

* Leekicti, Ilandbuch der aHbuigarischen Sjirnchc2, § 149.
4 Vgl. Streitberg, Pcifektive u nd m perfekiive A liion xart im  Gcr- 

manifichen (Abdruck aue P. B . B.).
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sie nocli heute das Englische, das durch Umschreibung ein 
duratives Prasens bildet: 1 am ivriiing ‘ich bin schreibend’, 
wUhrend das gewohnliche Prasens perfektiven Sinn hat. In 
den slavischen Sprachen wird diese perfektive Form, die 
momentane Handlung ausdriickt, als Futur gebraucht. Darait 
ist unser Prasens ich Icomme zu vergleiehen im Sinne von 
ich werde Icommen, wie noeh im Gotischen das Prasens tiber- 
liaupt fur das vollig fehlende Futur gebraucht wird; vgl. 
dazu die genaue griechische Parallele des futurischen ειμι.

3. Gcbrauch (ler Tempora.

5 4 5 .  Die obige Untersuchung hat einiges Licht auf 
den Zusammenhang zwischen Prasens und Aorist geworfen. 
Nun ist es klar, dafs, wenn sicli Prasens und Aorist von 
demselben Verbum linden, die erste die durative, die letzte 
die perfektive oder momentane Form ist. Ebenso klar ist das 
Verhiiltnis zwischen Aorist und Futur. Wahrend έσ-9ίω und 
πί-νω durative Formen sind, sind id-ο-μαί und πί-ο-μαι per
fektive oder Aoristformen, die als Futur gebraucht werden.

Im Gegensatz zum Slavischen linden wir im Griechischcn 
kaum durative und perfektive Prasentia nebeneinander von 
demselben Verbum, obgleich γράφω und die Nebenform τράπω 
(neben τρέπω) Beispiele fur auf das Prasens ubertragene ent- 
sprechendc Aoristformen sind. Ein Beispiel dafur, dais dura
tive und perfektive Formen gesonderte Verben bilden, liegt 
vielleicht in έ'ρχ-ο-μαι und άρχ-ο-μαι vor, deren Bedeutungen 
sicli genau so verhalten, wie βαίνω und έ'βψ in dem ho- 
merischen βη δ'Ιέναί ler brach auf, zu gehen’ 1.

5 4 6 .  Bci dor Prufung der Tempussyntax mtissen wir 
uns immer des Umstandes bewufst sein, dafs Tempora im 
heutigen Sinne des Wortes sich verhaltnismafsig spat ent- 
wickelt haben, und dafs z. B. das griechische Plusquam- 
perfektum in homerischer Zeit nicht wie im Lateinischen 
relative Zeit bezeichnet. Dor plusquamperfcktische Sinn wird

1 Im Ablaut zu ϊ ρ χ ο μ α ι  und ά ρ χ ω  steht ο ρ χ α μ ο ς  (hom.).
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gewdhnlich durcli eine Aoristform ausgedrtickt: ΐ4ρναιος <P 
ονομ to γάρ ΰέτο itotvia μψηρ (Odyss. XVIII, 5) cAr- 
naios war sein Name; denn diesen hatte ihm seine hohe Mutter 
gegeben*; η (Πηνελόπεια) δJ οντ ά&ρήσαι δύνατ άντίη ο ντε 
νοησαι | tfj γάρ ΪΑ&ηναίη νόον ετρ(Χ7ΐεν (Odyss. XIX, 478 f.)
csie konnte n ich t------ , denn Athene lia tte------ gewandt5. Das
Imperfekt eines Kompositums mit perfektiver Bedeutung kann 
ebenso gebraucht werden: ν.αί ο\ Ιών εν νηνσιν ίπέτρεπεν
οιχον απαντα (Od. II, 226) lUnd er h a t te -------sein ganzes
Haus ihm zur Aufsicht iiberwiesen’.

Das gricchische Plusquamperfekt ist einfach eine aus 
einem Periektstamm entwickelte aoristisehe Form. Das sog. 
futurum perfectum im Grieehisehen hat nur die Bedeutung 
eines gewohnlichen Future1, obwohl es im Zusammenhang 
mftglich wird, es gelegentlich wie das lateinische futurum 
perfectum zu ttbersetzen. Die Idee der relativen Zeit, die 
Idee, dafs die Zeit einer Handlung von der einer andern, 
ob in der Vergangenheit oder der Zukunft, abhtingen kann, 
ist der Urgeschichte der idg. Sprachen vdllig frernd. Wir 
kdnnen iiberhaupt von keiner Form, prUsentisch oder prtl- 
terital, beweisen, dafs sie irgend eine bestimmte temporale 
Beziehung enthalten hatte. '

5 4 J .  l)as PrRsens kann im Grieehisehen entweder per- 
fektiv oder durativ sein, wie wir bereits gesehen haben. 
Dieser perfektive oder momentane Wert, der im Grieehisehen 
die eigentlichc Bedeutung des Aorists ist, darf nicht mit 
einem anderen Werte vcrwechselt werden, den einige Prii- 
eentia haben, die eher einen Zustand als einen Fortschritt 
oder eine Handlung bczeiclmen. Diese PrRsentia haben den-

1 Solche Formen nelimen nuturlieh (liesdben Bedeutungsschat- 
tierangen an, wie die Stammforin, von der sie kominen; μεμνηαομαι 
'ich werdc micli erinncrn>, όιατκπολίμησηαι «der Krieg wird voruber 
sein* u. e. w. mit der Idee des Zustandcs, die das Pcrfekt involviert 
(§ 549). Das Futurum des Passive ist erst naeh Homer ale Parallel- 
bildung zum Passivaorist entstanden: (-τιμήβη-ν, τψη9ή-αομ«ι u. s. w. 
Im Aktivum iindet sieli kaum eine Spur eines iibnlielien Unterschieds; 
ϊξω ist. das priisentische Futur zu Ιχω , αχήσω das aoriet. Futur zu 
ί-αχον. Vgl. Kuhner-Blaes, Gricch. Gramm. II, § 229, 2 Anm. 3.

Ο ί ί ο ι ,  Grammatik. o a
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selben Wert wie viele Perfekta. ηηω und οίχομαι sind dafiir 
gute Beispiele im Grieehisehen. Abgesehen von Yerben wie 
sum ist es schwer, im Lateinischen einfache Perfektpr&sentia 
zu finden, w&hrend Komposita wie advenio in perfektisehem 
Sinne liaufig sind. Im Grieehisehen giebt es noch einige 
andere Verba , die einen Zustand ausdrucken, deren Be- 
deutung perfektisch ist: ηχώ , κρατώ, ηττώμαι. Das ur- 
sprungliche Prasens hatte, wie es scheint, drei W erte1. Es 
wurde namlich gebraueht:

I. von dem, was zu alien Zeiten wahr ist,
II. als Futurum und

III. anstatt eines historisehen Tempus (histor. Prasens).

I. ov% άρετα κακά έργα.
Od. V ni, 329.

Bose Thaten gedeihen nicht.

Quod sibi volunt, dum id impetrant, boni sunt
Plaut. Capt. II, 1. 37 (233).

Solange sie erhalten, was sie begehren, sind sie gut.

II. Bei Homer findet sich der futurische Gebrauch des 
Prasens in ε ιμ ι, νέομαι und ein paar anderen Verben, ist 
hingegen bei ihm viel seltener als im Attischen2.

ον γάρ όήν μνηστήρες άπέσσονται μεγάροιο, 
άλλα μάλ* ηρι νέονται.

Odyss. XX, 155.
Denn nicht lange mehr werden die Freier vom Saale 

abwesend sein, sondern werden sicher am Morgen 
kommen.

1 Brugmann, Berichte der Ttgl. sacks. GeseUschaft de f t '  Wissenscliaften 
1883, S. 169 if., eine Abhandlung, der melirere der folgenden griecli. 
Beispiele entlehnt sind.

2 Eine Unterart dieses Future ist der Gebraucli in Orakeln und 
Weissagungen, wie bei Herod. VII, 140 ο ύ τ ε  τ ι  -  λ ε ί π ε τ α ι ,  ά λ λ '  ά ί ά η λ α  

π έ λ ε ι  * κ α τ ά  γ ά ρ  μ ι ν  ί ρ ε ί π ε ι  π υ ρ  τ ε  κ α ϊ  ο ξ ύ ς  ' Λ ρ η ς .  Der Seker sielit die
' Ereignisse der Zukunft vor sich entsteken. Vgl. Schillers Kassandra, 
Str. 5. 13 ff.
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si αντη η πόλις ληφ&ησεται, Ι’χεται η πάσα Σικελία,
Thuc. VI, 91.

Wenn diese Stadt genommen sein wird, ist ganz Sizilien 
in ihrem Besitz.

Quam mox navigo in Ephesum?
Plaut. Bacch, IV, 6. 6 (775). 

Wie bald fahre ich nach Ephesus?

quae volo simul imperabo: poste continuo exeo.
Ter. Eun. ΙΠ, 2 . 40 (493).

Zugleich werde ich befehlen, was ich brauche: dann gehe 
ich gleich.

ΙΠ. Das hietorische Pr&sens findet sich nicht bei Homer, 
ist aber spit ter hiiufig in Prosa und Poesie. Warum Homer 
es nicht gebraucht, ist schwer zu sagen, denn tiberall sonst 
ist diese Konstruktion stark entwiekelt und fast sicher be-

f

reits indogermanischl.
κελεύει nipxpai ανδρας κ. τ. λ.

Thuc. I, 91.
Er befiehlt (d. i. befahl) ihnen, Leute zu senden.

κείνη μεν ω?,εσέν νιν ίς Τροίαν % άγει.
Eur. Hecuba 266.

Sie richtete ihn zu Grunde und nalim ihn mit nach Troja 
(ύστερον Ίΐρύτερον).

Das Beispiel aus Euripides zeigt, dafs das historische 
Prllsens und ein echtes Prilteritum in derselben Konstruktion 
gebraucht werden kiinnen. Vgl. damit die Inschrift auf dem 
Grabc des Lucius Cornelius Scipio Barbatus, Konsul 298 v. Chr.

Taurasia(m) Ci$auna(tn) Satnnio cepit subigit omne(m) Lou- 
canatn opsidesque abdoucit,

accedo ad pcdiscquas. quae sit rogo. 
sororetn esse aiunt Ctirysidis.

Ter. Andr. I, 1 . 96 (123).
Ich gehe zu ihren Begleiterinnen. Ich frage, wer sie 

ist. Sie sagen, sie sei Chry8i8, Schwester.

1 Brugm., Gr. Gr* § 156.
24*
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IV. Homer und die spateren griechisehen Schriftsteller 
gebrauchen oft das Pr&sens mit einem Adverbium der Zeit 
statt eines Prateritums, eine Konstruktion, die ein genaues 
Gegenstiick im Sanskrit hat, und die man darum fur indo- 
germanisch halt.

τίπτε Θέτι ταννπεπλε ιζάνεις ήμέτερον δώ 
αΐδοίη τε φίλη τε ; πάρος γε μεν ον τι Οσμίζεις.

11 XVIII, 386.
Warum, Thetis mit dem Schleppkleid, kommst du in 

unser Haus, du ehrwtirdige und liebe ? Friiher warst 
du kein haufiger Gast.

Vgl. κριέ πέπον, τί μοι ώδε διά σπέος εσσνο μήλων 
ύστατος; ον τι πάρος γε λελειμμένος ερχεαι οιών.

ΟΑ. IX, 448.
Der einzige Unterschied zwischen Prasens und Imper- 

fekt ιΏ dieser Konstruktion ist der, dafs das letztere aus- 
drucklich die Zeit der Handlung mit dem Sprecher ver- 
bindet1. Beide werden zusammen gebraucht 11. XIII, 228 f.:

αλλά Θόαν} καί γάρ το πάρος μενεδήιος ήσ&α, 
δτρννεις δέ καί άλλον, ο&ι με&ιέντα Χδηαι.

54-9· Das Imperfektum ist vorwiegend das Tempus der 
Erzahlung. Formed ist es vom starken Aorist nicht zu unter- 
scheiden, und in der Bedeutung gehen Aorist und Imperfekt 
auch bis zu einem gewissen Grade in einander liber. Im 

' Griechisehen finden sich Aorist und Imperfekt von demselben 
Verbum oft an derselben Stelle in genau derselben Verbindung, 
so dafs es mufsig wM,re, irgend welchen Unterschied zwischen 
beiden suchen zu wollen2. Das Imperfekt der Verba des

1 Bmgmann a. a. 0 .
2 Z. B. J7. YII, 303 Hektor όώχε ξίφος άργνρόηλον, wahrend 305 Ajax 

ζωστήρα δ (δον. Monro erklart in seiner Ausgabe δίδου als cgab zu 
gleicher Zeit\ als 'Gregengabe*. GoodAvins Bemerkung (Moods and 
Tenses, 1889, § 57) verdient angefiilirt zu werden: «Der Fundaraental- 
unterschied der Tempora, der der Form inharierte, blieb; nur kam es 
vor, dafs eine der zwei besonderen Formen die Bedeutung aus- 
driickte, die bier ebensowobl notig war . . . Die Griechen brauchten 
wie andere Werkleute ihre besten Werkzeuge niebt bei jeder Ge-
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Sagens und Befehlens wird oft aoristisch gebraucht. εχλνον 
(formell ein Aorist) braucht Homer regelmiifsig so, wie sich 
ergiebt:

1. aus einer gnomischen Verwendung in ος xe &εοϊς έπι- 
πεί& ψαι, μ άλα τ  εχλνον αυτόν 1L I, 218 cwer den 
GOttern gehorcht, dem leihen sie aufmerksamcs Gehdr’, 
und

2. aus seiner Verbindung mit dem Aorist τον μάλα μεν 
χλνον ηδε πί&οντο, II. XIV, 133: ‘sie horten auf ihn und 
gehorchten ihm \ Das lateinische Imperfektum wird in 
der Iiauptsache wie das griechische gebraucht.

I. Das Imperfektum ist ein historisches Tempus der 
kontinuierlichen Handlung.

εν&α δέ πολλδν μεν μεθν πίνετο, πολλά δέ μήλα 
εσ&αζον παρά &ϊνα κ. τ. λ. Od. IX, 45.

Da wurde viel Wein getrunken, und sie schlachteten 
viele Schafe am Strande.

In tonstrina uf scdebam, me infit percontarier.
Plaut. Asin. II, 2. 76 (343).

Ale ich in der Barbierstube safe, begann er mich auszu- 
fragen.

Bemerkenewert ist, dafs Plautus in der Erz&hlung, wie 
hier (infit% schnell zum historischen Priisens tibergeht. Lange 
Berichte im historischen Prfisens siehe Amphitruo I, 1. 50 
(250) ff,, Curculio II, 3. 50 (329) if. Damit vergleiche man 
die abweichende Behandlung der langen Erziihlung bei Homer, 
z. B. Od. IX.

II. 1st das Priisens eines Verbums gleiclibedeutend mit 
einem Perfektum, wie άρχω, νιχώ, lat. regno u. s. w., so hat 
das Imperfektum eine entsprecliende Bedeutung: ηρχβ lwar 
Archon’, Ivlxa ‘hatte erobert’, regnabat ‘war Kdnig’ ; ηχε ‘war

legenheit.’ Die Wahrlicit dieser Bcmerkung bewciet 11 II, 42—46, wo 
cr heifet, Agamemnon M w t  χιτώνα and βάλλ(το ψαρός, abcr (δήσατο 
xaka 7rfdila, vermutlieli cine langwicrigerc Operation ale die im Imper
fektum gegebenen. Hier entschicd wahrecheinlich das Mctrum don 
Gcbrauch.
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gekommen, war da5, ωχετο cwar gegangen, war fort5. Ygl. da- 
gegen die Aoriste ήρξα u. s. w., die oft inzeptiv sind (§ 552II) b

III. Das Imperfekt drtickt oft den Yersueh aus, etwas 
zu thun, eine Funktion, die es der allgemein progressiven 
Bedeutung des Tempus verdankt. Im Griechischen ist dieser 
Sinn speziell in εδίδονν Cich bot dar5, Cversuchte zu geben5 
haufig, ebenso in anet&ov Cicb versucbte zu uberreden5.

ως τρίετες μεν ελη&ον εγώ υμΙ επει&ον ΙΑχαιονς.
Od. XIX, 151.

. So lag ich drei Jahre lang verborgen und versuchte die 
Achaer zu tiberreden.

in exilium quom iret reduxi domum.
Nam ibat exulatum.

Plaut. Merc. V, 4. 19 (980).
Als er ins Exil gehen wollte, fuhrte ich ihn nach Hause 

zuriick; denn er versuchte wirklich zu gehen.

5 4 9 .  Das Perfekt war ursprunglich hinsichtlich seiner 
Syntax nur eine besondere Art des Prasens. Es war eine 
Intensivbildung und hatte mit der Zeit nichts zu thun.

I. Das Perfektum unterscheidet sich vom durativen Pra
sens dadurch, dafs es einen Zustand, eine Idee ausdriickt, 
aus der sich der Begriff des Perfekts als Tempus der voll- 
endeten Handlung leicht entwickelt. οίδα Cich weifs5 (vgl. 
lat. novi), nur vom Zustande des Wissens gebraucht, unter- 

/ scheidet sich so von γιγνώσκω, das den Vorgang des Zum- 
Wissen-Gelangens bezeichnet. Ebenso unterscheidet sich 
ΰν^σκει cer liegt im Sterben5 von zed'vrjKe cer ist tot5 (daher 
τε&ναίης bei Homer cmogest du tot sein5); vgl. μομνήσκω 
Cich erinnere5, μέμνημαι Cich habe mich erinnert5, Cich ent- 
sinne mich5 (lat. memini), κιάομαι Cich erwerbe5, κεκτημαι

1 In den attischen Inschriften werden Daten durchs Imperfektum 
gegeben: Π α νδιονϊς  έπρυτά νενε , Ιάγνρριος Κ ολλντευς έγρα μμά τευε, Ε ΰ -
κλείδης ήρχε, Κ α λλ ία ς  ”9 .α $εν  έπεστά τει. Eine Beziehung auf vergangene 
Ereignisse hingegen wird dureh den Aorist ausgedruckt: χρόνον , oaov 
'έκαστος ηρξεν (377 V. Clir.), ol β ο νλεντα ϊ καλώς καϊ δικαίως Ιβούλενσαν  
κα ϊ Ιπ ρ υ τά ν εν σ α ν  (287 ν. Chr.). Meisterhans, Gramm, d. att. Insclir.2 
§ 86, 2.
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Cich besitze’ u. s. w. όλωλα, lat. peril, actum est drttcken die 
vollendete Handlung aus: Cich bin verloren’, ‘es istaus5 u. s. w.

Dais die Verschiedenbeit zwischen Perfekt und Priisens 
ursprUnglich eher in der Wurzel als ini Tempus zu suchen 
ist, beweisen Stellen wie

ελΰεϊν eg Μενέλαον εγώ ν.έλομαι καί άνωγα
Od. Ill, 317.

Ich rufe und befehle dir, zu Menelaos zu kommen, 
worin beide mit kaum merklicber Bedeutungsverschieden- 
heit kombiniert sind. Andere Beispiele, die den Parallelismus 
zwischen Prftsens und Perfekt belegen, sind

τράπεζαι σίτον καί κρεαον καί οίνου βεβρί&ασιν
Od. XV, 333.

Die Tische sind beladen mit Brot, Fleisch und Wein.

ον τ  οι έγών ί'ρριγα μάχην οίόέ κτύπον ίππων.
I I  XVH, 175.

Keineswegs fttrchte ich die Schlacht und das Drbhnen 
der Rosse.

Dieselbe Bedeutung zeigt, wenn auch seltener, das pf. med.:

οι da ώς μοι οόώδνσται κλντδς έννοσίγαιος
Od. XV, 423.

Ich weifs, wie selir mich der bertthmte Erderschtttterer 
hafst (vgl. lat. odi).

Nur in selir wenig Fallen liifst sich das homerische P r i 
sons mit unserem Prftsens Ubersetzen, und dann involviert es 
immer ein duratives Resultat1. Manche derartige Verba, wie 
z. B. die genanntcn βεβρί&αοίν und ερριγα, haben bei Homer 
Uberhaupt kein PrUsens.

Der Zustandj den das Perfektum ausdriickt, wird von 
den attiechen Schriftstellern oft dem Vorgang entgegengestellt, 
den das Prftsens bezeichnet.

ον βονλενεσ&αι ώρα. άλλα βεβονλενσ&αι
• Plato Or it ο 46 A.

Nicht zur Beratung ist es Zeit: ihr sollt bereits beraten (ent- 
_____  schloeeen) sein.

1 Monro, 11. G* § 28.
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οντοι, ην δ3 έγώ, τί βουλενεσ&ον τζοιεϊν; ονδέν, εφη ο 
Χαρμίδης, άλλα βεβονλενμεΰα.

Plato Gharmides, 176 C.
cWelche That beratet ih r? 5 ‘Keine. Unser Entsehlufs 

ist bereits gefafst.’
Nunc illud est, quom me fuisse quam esse nimio mavelim.

Plaut. Capt. Ill, 3. 1 (516).
Dies ist ein Augenblick, in dem ich lieber existiert haben 

(d. i. tot sein) als existieren mochte.

II. Es ist bemerkenswert, dais das Perfekt bei Homer 
haufig intransitiv ist, in der Bedeutung dem praes. med. ent- 
sprechend, wahrend das aktive Prasens eine Art Kausativum 
bildet; vgl. ίσταμαι, %στψ*α cstehe% ϊίστημι csetze, lasse stehen’ ; 
άραρίσΥΛΟ ‘befestige3, άρηρε cist fest5, ορννμι chebe, lasse sich 
erheben3, ορωρε ces hat sich erhoben3.

Ιΐλεξάνδροιο εϊνεκα νεϊκος ορωρεν.
II. ΠΙ, 87.

Um Alexanders willen hat sich der Streit erhoben.

5 5 0 .  Das griechische Plusquamperfektum ist einfach das 
augmentierte Prateritum zu Prasentien des Perfekttypus. Bei 
Homer steht es wie das Imperfekt als erzahlendes Tempus. 
Zu alien Zeiten ist dies der Wert der Prateritoprasentia: 
οιδα, novi Cich weifs% %δη, noveram Cich wufste5. Wie bereits 
bemerkt (§ 506 f.) sind die Plusquamperfektformen etymo- 
logisch eng mit den Aoristformen venvandt. Die griechischen 

/ Formen, die nur in der 3. Person vorkommen und bisweilen 
als verbindendes Glied zwischen Perfektum, Imperfektum 
und Aorist dargestellt werden1, lassen sich anders erklaren. 
Es sind γέγωνε, άνηνο&ε und επενήνο&ε. Die beiden letzten 
identifiziert Curtius in seinem Griecli. Verbum mit dem redu- 
plizierten Typus έμέμηκον, zu dem auch, wofern echt, έγέγωνε 
(11. XIV> 469) zu stellen ist. γέγωνε findet sich viermal formell 
als Perfektum, doch stets in der Redensart οσσον τε γέγωνε 
βοήσας. Ein Aorist in ders^ften Stellung liefse sich ver- 
teidigen, und keine Stelle notigt uns, έγεγώνει als Plusquam
perfektum zu lesen, w&hrend einige Stellen zu beweisen

1 Wie z. B. von Kruger {Dial. 53, 3, 4).
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sckeinen, dafs ίγέγωνε und γέγωνε dieselbe Form sind und 
sich nur durcli das Vorhandensein und Nichtvorhandensein 
des Augments untersckeiden; vgl. σμερδαλέον ό'εβόησε, γεγωνέ 
τε πασι ΰεοϊσι. Od. VIII, 305.

5 5 1 . Das lat. Plusquamperfektum ist etymologisch eine 
Aoristform (§ 507), und einige Spuren seines urspr. Wertes 
scheinen sieli noch im Austausch zwischen Perfekt und Plusquam- 
perfekt zu finden, da auch das lat. Perfekt teiiweise aoristi- 
seken Ursprungs ist (§ 497). Der Gebrauch des Plusquam- 
pcrfekts ftir die Perfektform ist nacli D raeger1 ill ter, als das 
Umgekchrte, da er sick bei Plautus findet, wiihrend die Ver- 
wendung des Perfekts ftir das Plusquamperfekt erst in klassi- 
seller Zeit beginnt2.

Nenipe obloqut me iusscras,
Plaut. Ourc. I, 1 , 42.

Du befahlst mir dock, zu widersprecken.

Quosque fors obtulit (== obtulcrat), irati interfecere.
Liv. XXV, 29, 9.

Sie erscklugen in ikrer Wut alle, die dcr Zufall iknen 
in den Weg ftikrte.

\
Vgl. Properz I, 1 2 , 1 1 : non sum ego qui fueram mit dem 

non sum qualis cram des Horaz (Od. IV, 1 , 3).
In der Liviusstelle entsteht die Plusquamperfektbedeutung 

aus dem Zusammenhang, wie im grieeh. plusquaraperfektiscken 
Gebrauch des Aorists (§ 546).

5 5 * .  W ie wir bereits geseken liaben (§§ 500, 502), giebt 
es zwei Aoristtypen. Die Formen, die im Aktiv des grieehi- 
schen Verbums auf -or endigen, sind etymologisck betrachtet

1 llistorische Syntax I8, S. 258.
8 Narh Blase (Gcschichte (leu Plwnjuamperfekts im Ijatcimschcn\ 

(lessen Ansiehten inich niclit tiberzeugen, sind alle Funktionen des 
Plusquamperfekts ale absolutes Tempua split und beginnen mit f'ueratnt 
das durcli eiuc Vennengung so gebrauebt wird, da in einigen Bcispiclen 
fui und cram identiseh sind. Diosc Ansieht ersehieno nur dann ale 
haltbar, wenu man beweisen kiinnto, dafs das lat. Pluequamporfekt 
niclit aus der Ursprache nbstainmte, sondern eine speziell lateinische 
Entwieklung zum Ausdruek relativer Zeit wiirc.
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nur augmentierteTempora perfektiver Prasentien. Die Formen, 
die ein -s-Suffix enthalten, sind anderen Ursprungs, haben 
eine andere Flexion und sollten folglich auch andere Be- 
deutung zeigen. Doch ist es noeh nicht gelungen, zwischen 
ihnen und den starken Formen irgend einen solehen Unter- 
schied naclizuweisen.

I. Die am besten belegte Aoristfunktion ist die Bezeichnung 
eines einfachen Ereignisses in der Vergangenheit. Dock zeigt 
der Aorist mit Ausnahme seines Indikativs keine andere pra- 
teritale Bedeutung, als die, die sich aus dem Zusammenhang 
ergiebt, und dielnjunktivformen des Griechischen (σχές u. s. w.), 
Lateinischen (vel § 520) und Sanskrit beweisen, dafs diese 
prateritale Idee im Augment und niebt in der Verbalform 
enthalten ist. Im Griechischen ist nicht einmal das Vor- 
handensein des Augments in alien Fallen imstande, dem 
Verbum eine prateritale Bedeutung zu yerleihen, denn der 
gnomische Aorist, der eine zu alien Zeiten gliltige Wahrheit 
ausdriickt, ist gewohnlich augmentiert: ρεχ&έν δέ τε νήπιος 
εγνω1. Ein ahnlicher Aorist findet sich in fast alien Fallen2 
in den homerischen Beispielen, aufser wenn Dauer bezeichnet 
werden soil.

Π. Wenn das Prasens eines Verbums einen Zustand 
ausdriickt, so involviert sein Aorist gewahnlich den Gedanken 
des Eintritts in einen Zustand.

άρχω Cich bin Archon’ ; ήρξα, Cich Avurde Archon, gelangte 
zum ArchontenamP *, βασιλεύει, cer ist Konig0 ; εβασίλενσε, 
cer wurde Konig’ ; ΰαρσέϊ, cer ist tapfer"; έ&άρσησε, cer fafste 
MuP.

καί τότε δη ΰάρσησε καί ηνδα μάντις άμνμων.
I I  I, 92.

Da fafste denn der untadelige Seller Mut und sprach.
Ebenso ist der Aorist, wenn das Perfektum einen Zustand 

ausdriickt, haufig der Bedeutung nach Perfektum oder Plus- 
quamperfektum. So haben wir von κταομαι, dessen Prasens 
aus Homer nicht zu belegen ist, das Perfektum εκτημαι oder

' 1 S. Platt, Journal of Philology XIX, S. 217 ff.
2 Ausnahmen s. bei Monro, H . G.2 § 78 (2).
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χέχτημαι eich besitze’, aber έχτησόμην Cich habe erworben’ 
oder Cicli hatte erworben’, je nach dem Zusammenhang.

επέσσντο ΰυμός άγήνωρ . . .  
κτήμασι τέρπεσ&αι, τα γέρων Ιχτήσατο Πηλευς' 
ον γάρ εμοί ψυχής αντάξιον, old' οσα φασιν 
*Ίλιον έκτήσ&αι, είναιόμενον πτολίε&ρον 
το πριν έπ ειρήνης πριν έλ&είν νιας 'Αχαιών.

11. IX, 398.
Mein edles Herz begehrt, die Besitzungen zu geniefsen, 

die der greise Peleus erworben hat: denn nicht gleich 
dem Werte meines Lebens ist alles, was Ilion je besessen 
hat u. s. w. (το πριν εχτήσ&αι, vgl. πάρος ον τι ΰαμίίεις  
§ 547, IV).

V gl
σίτον δε σφιν ένειμε Μεσανλιος) ον §α σνβώτης 
αυτός χτήσατο οίος άποιχομένοιο άναχτος.

Ο λ  XIV, 449 f.
Und Mesaulios verteilte unter sie Speise, die der 

Sauhirt selbst erworben hatte.

III. Der oben aus 11. IX , 398 zitierte Aorist ist offen- 
bar als Prttsens gebrauclit, und diese Funktion besitzt er 
nicht selten. Nach Monro1 bezeichnen solche Aoriste ceinen 
Kulminationspunkt, der in unmittelbarer Vergangenheit oder 
vielmehr im Moment des Sprechens erreicht ist’. Unter 
anderen ftihrt er dafUr II. Ill, 415 an: τώς δέ σ άπεχ&ήρω 
ως νυν έχπαγλ* ίφίλησα cund ich dazu komme, dich zu kassen, 
wie ich dich jetzt vorziiglich liebe (dazu gekommen bin, dich 
v. zu lieben)\

In der attischcn Poesie ist eine betrUchtliche Entwicklung 
dieses Gebrauchs zu bemerken, wobei αιιέπτυσα , ε/tέγνεσα 
u. tt. als Prtteentia verwendet werden:

άπέπτυσ εχ&ρον φωτός έχ&ιστον πλέχος.
* Arist. Pax 528.

Ich verachte des ekelhaften Burschen ekelhaften Schild.

In der guten Prosa hingegen fehlt diese Konstruktion.

1 H. G* § 78 .
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Aoristkonstruktionen wie in illius immensae ruperunt 
horrea messes Virg. Georg. I, 49 finden sich nicht im Alat. 
und sind wahrscheinlich Nachahmungen der griechischen Kon- 
struktion.

IV. Die Idee des Beginnens in der Vergangenheit und 
Kulminierens in der Gegenwart bringt uns auf den vielleicht 
ursprtinglichsten Gebrauch des Aorists, namlich den, das 
e b e n  Vorgefallene auszudrucken. Das ist die gewohnliche 
Funktion des Aorists im Sanskrit; auch im Slavischen kommt 
sie vor. Die lateinische Perfektbedeutung hat sich vielleicht 
unmittelbar aus diesem Gebrauch entwickelt.

Ζ ε ίς . . .  ος πριν μέν μου νπέσχετο καί κατένενσεν (un-
bestimmte Vergangenheit)

. . .  ννν όέ κακήν απάτην βονλενσατο, καί με κελενευ 
δνσκλέα °^4ργος ικέσ&αυ.

11. II, 111 ff.
'‘hat jetzt ersonnen’ 1 u. s. w.

V. Das Griechische teilt mit dem Slavischen eine Ent- 
wicklung der Aoristbedeutung in der Richtung nach dem Futur. 
Die gewohnliche Erklarung, dafs sich der Sprecher in die 
Zukunft versetzt, wenn er den Aorist so venvendet, ist kaum 
notig, da, wie wir bereits gesehen haben, die perfektiven oder 
Aoristprasentia anderer Sprachen h^ufig futurische Bedeutung 
haben.

ευ μέν κ αί&υ μένων Τρώων πόλυν άμψυμάχωμαυ 
ώλετο μέν μου νόστος, άτάρ κλέος άφ&υτον ίσταυ.

I I  IX, 412.
Wenn ich bleibe . . .  ist es aus (wird es aus sein) mit 

meiner Ruckkehr.

qui si conservatus erit, vicimus.
Cic. Fam. XII, 6.

Wird er gerettet, so haben wir gewonnen (werden 
wir gewonnen haben).

5 5 3 .  Die lat. Passivformen mit fui und fueram statt 
sum und eramy die bei Livius und spater so haufig sind, sind 
im Alat. verhaltnismafsig selten. Nur vier Beispiele sind aus 1

1 Vgl. Monro, H. G.2, § 76.
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Plautus bclegt1, von denen drei Deponentia, eines Passivum 
sind: miratus, obliius, opinatus, vectus, alle mit fut, Die Ver- 
schiedenheit hilngt mdglicherweise bis zu einem gewissen 
Grade von dialektischen Eigen tumlichkei ten der Schriftsteller 
ab. Zwischen diesen und den gewohnlichen Formen lftfst sich 
kein bestimmter Bedeutungsunterschied nachweisen.

Bemerkonswert ist, dais ini Griecliischen der Aorist, im 
Lateinischen das Aoristperfekt in diesem plusquamperfektischen 
Sinne nacli Wtfrtern gebraueht werdcn, die nachdem bedeuten, 
wie ineiy postquam u. s. w.

Anm. Die folgcndc Stelle aus 11. VI, 512—516 ist gceignet, die 
liomcriechc Syntax des Pratcritums zu veranschaulichen:

ως νΙος Πριάμοιο Πάρις χατά Περγάμου άκρης 
τενχισι παμψαίνων ώστ ηλέχτωρ Ιβίβηχει 
χαγχαλόων. ταχ&ς όΐ πόδ(ς η(ρον' α?ψα ά* ϊπ π τα  
*,Εχτορα δϊον h e τμιν tuUhffov^ evx άβ fytelUv 
ύτρέψία*? fx Χ&ρηζ, odt y οάριζί γνναιχί.

xei ist hier formed Plusquamperfektum, der Bedeutung nacli 
Imperfektum und parallel zu φίρον im Tempus der durativen Hand- 
lung im Priiteritum; her μ tv ist Aorist zur Bczeichnung des augen· 
blicklichcn Ereignisscs, wiihrcnd ΰάριζί fonnell ein Imperfektum, der 
Bedeutung naeh Plusquamperfektum ist, da die I landing im Verhiiltnis 
zu der in dcr ubrigen Stelle ausgedruckten Zcit bereits voriiber ist.

5 5 4 .  Wcder im Griechisehen noch im Lateinischen lassen 
sigh die Futura richer mit dem idg. Futurum identifizieren 
(§ 491 ff.). Die Futura beider Sprachen sind zum grofsten 
Toil Konjunktive, und ihre Besprechung gehdrt darum unter 
die dor Modi.

5 5 5 .  Das futurum pcrfectum ist keine urspr. Bildung. 
Bei Homer werden die Formen des fut. pf. immer und im 
Alat. htfuhg wie gewdhnliche Futura gebraueht; hdchstens 
kdnnte man den Unterschied machen, dafs die Formen des 
fut. pf. etwas emphatischer sind2. Im Griecliischen sind die 
Aktiva zu alien Zeiton selten.

1 Draegcr, If, G.2 I, S. 276. Die Liste ist sichcrlicb unvollstUndig.
* Vgl. Goodwin, Mood* and Tenses (1889), § 83, und furs Lat, 

F. Cramer, Archiv f, lat. Lex. IV, S. 594 ff.
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* τόνόε δ* εγών ετζιδντα δεδέξομαι οξέυ δονρί.
Μ. V, 238.

Wenn er mich verfolgt, so werde ich ihn mit meinem 
scharfen Speer empfangen.

έμοί δέ μάλιστα λελείψεται, άλγεα λνγρά
H. XXIV, 742.

Und mir besonders wird herber Kummer bleiben.

Erum in obsidione linquet, inimicum animos auxerit1.
Plaut. Asin. Π, 2, 14 (280).

Er wird seinen Herrn in der Belagerung lassen und 
den Mut seiner Feinde vermehren.

Capiam coronam mi in caput, adsimulabo me esse ebrium.
Atque illuc sursum eseendero: inde optume aspellam virum.

Plaut. Amph. Ill, 4, 16 (999).
Ich will einen Kranz aufsetzen, mich trunken stellen 

und dort hinaufklettern; von dort werde ich den 
Helden am besten vertreiben.

Die Idee der relativen Zeit ist indessen im Lateinischen 
gewohnlicher, als im Griechischen, und selbst bei Plautus ist 
sie die herrschende.

4. Gebrauch der Modi.
5 5 6 .  Wie wir bereits gesehen haben (§ 302), ist der 

Imperativ eigentlich kein Modus, und dey Infinitiv besteht 
aus Substantivformen, die auf den verschiedenen Typen des 
Verbalstamms aufgebaut sind. So bleiben also nur Konjunktiv 
und Optativ. Die ursprungliche Bedeutung dieser Modi 
und die Geschichte ihrer Entwicklung ist die schwierigste 
von den vielen schwierigen Fragen der vergleichenden Syntax. 
Seit der Veroffentlichung von Delbriicks eingehenden Unter- 
suchungen liber die Syntax dieser Modi im Sanskrit und 
Griechischen2 hat seine Theorie den allgemeinsten Beifall

1 Diese parataktische Konstruktion ist interessant, weil das fu- 
turum perfectum das Resultat einer zukunftigen Handlung ausdriickt 
(linquet), wahrend im gewohnlichen hypotketischen Satz die Reihen- 
folge umgekelirt ist: si in obsidione erum liquent, immicorum animos 
augebit.

2 Syntaktische Forschungen, Bd. I.
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gefunden. In der ktirzesten Form besagt sie, dafs der Kon- 
junktiv Willen, der Optativ Wunsch ausdrUckt. In spiiteren 
Untersuchungen hat Dclbriick seine Ansicht einigermafsen 
modifiziert1 und giebt jetzt die Unmoglichkeit zu, alle syntak- 
tischen Funktionen des Konjunktivs auf den ursprtinglichen 
Begriif des Widens zuriickzufUhren oder auf das Verlangcn, 
dafs etwas gesehehen soil oder nicht soli, ebenso wie es un- 
raoglich ist, alle Funktionen des Optative atis der urspriing- 
lichen Idee des Wunsches zu erklilren.

Einige Gelehrte nehmen im Gegensatz zu Delbrtick an, 
dafs der Konjunktiv ursprUnglich und wesentlieh eine Form 
war, bestimrat, das Futurum zu bezeichnen, die das Griechische 
ererbte mit ihren Unterteilungen, einem absoluten Futurum, ne- 
giert durcli oi, und einem hortatorisehen Futurum, negiert durch 
μ/}, und die es in abldingigen Siitzen gebraucht2, wilhrend der 
urspr. Optativ, schon che er ins Griechische eintrat, eine 
schwache Futurform war, wie er mag gehen und mag er gehen% 
woraus sich auf der einon Seitc seine potentiale und futurisch 
konditionale Funktion, auf der andern sein Gebrauch in Er- 
mahnungen und WUnschen erklilrt. Diese syntaktischen 
Funktionen waren natUrlich alle bereits fest, noch bevor sich 
eine Gelegenheit hot, irreale Kondition oder unerreichten 
Wunsch auszudriieken 8.

5 5 7 . Die Ilauptschvvierigkeiten, die sicli der Losung 
der Frage cntgegenstellen, sind diese:

1 . Die einzigen Sprachen, die diese Modi noch aus- 
eiuanderhalton, sind die arischen und das Griechische. Aber 
bereits in vedischer Zeit beginnt das Sanskrit den Unter- 
sehied zwischen den Modi aufzugcben, und in klassischer 
Zeit ist der Konjunktiv vcrschwunden. Das Altpersische und 
Avestische aber sind nicht in der Lage, diese vom Sanskrit 
gelasssene LUcke auszuftdlen. Obwohl das Lateinische 
Optativ- und Konjunktivformcn besitzt, hat es sic dock syn- 
taktisch vOllig ausgeglichen. Das Armenische, Germanische

1 VKl. S. F. IV, S. lir.ff.; V, S. 302.
e Goodwin, Mood a and Tenses (1889), 375.
8 Goodwin a. a. O., S. 388. I)cr ganzo Anliang, aue dem dieso 

Hemerkungen ontlehnt sind, verdient genauee Studium.
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und Baltisch-Slavische haben den Konjunktiv praktisch ver- 
loren, das Irische hingegen den Optativ. Das Griechische 
ist also die einzige Sprache, die diese Formen als getrennte 
Modi lebendig erhalten hat.

2 . Obwohl das Sanskrit mit dem Griechischen in Bezug
auf den Modusgebrauch im ganzen iibereinstimmt, bleiben 
dennoch einige ernste Sehwierigkeiten zu beseitigen. So ist 
z. B. die Gescliichte des gr. negativen ov bei gewissen Typen 
des Konjunktiv s und Optativs vbllig dunkel, denn noch keine 
sichere Etymologie von ov ist bis jetzt gefunden. In kor- 
respondierenden Satzen steht im Sanskrit die alte idg. Negativ- 
partikel ηά. So scheint also das Griechische diese Modi bis 
zu einem gewissen Grade umgebildet zu haben. Die feinen 
syntaktischen Eigenheiten dieser Modi mit %ev und av scheinen 
spezifisch griechische Entwicklungen zu sein: keineefalls
findet sich anderswo etwas Ahnliches.

3. Fur Goodwins Theorie liegt die ernste obwohl nicht 
untiberwindliche Schwierigkeit vor, dafs jede bestimmte 
Scheidung der Modi aufgegeben ist. Doch konnte man den 
gleichen Einwurf auch gegen Delbriick erheben; weist er doch 
selbst darauf h in1, dafs Wille und Wunsch sich in dem 
hbheren Begriffe des Verlangens treffen, und dafs der einzige 
Unterschied zwischen ihnen der ist, dafs der Wunsch sich 
auf das ganze Gebiet des Erreichbaren und Unerreichbaren 
erstreckt, wahrend der Wille die Erreichbarkeit voraussetzt. 
Man konnte auch betonen, dafs flir verschiedene Stamme und 
Personalsuffixe, durch die sich beide Modi unterscheiden, 
wohl auch ein wichtiger Bedeutungsunterschied vorauszu- 
setzen is t2.

4. Die Bedeutungsschattierungen, die diese Modi aus- 
drucken, sind oft so fein, dafs die personliche Gleichung die 
Klassifizierung der Thatsachen stark beeinflussen mufs. Wahr- 
scheinlich wird man zu keiner befriedigenden Losung des 
Problems kommen, bis die Ausdehnung und die Natur der

1 S. F. I, S. 16.
2 Die Thatsache, dafs das Sanskrit im Konjunktiv sekundare Suf

fice zeigt, beweist keineswegs das Gegenteil, da die Formen sich seit 
der iiltesten Zeit dem Verfall nahern.
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Entwicklung der subordinierten Stltze mit Einschlufs der in- 
direkten Rede innerhalb der Ursprache genauer als bis jetzt 
bekannt ist

5 5 8 .  Ist uns somit vorl&uiig eine dogmatiscke Fest- 
stellung der Ileihenfolge der Entwicklung dieser Modus- 
funktionen aus Mangel an Material unmoglich, so konnen 
wir dock die syntaktischen Funktionen des Konjunktivs 
unterscheiden, die das Sanskrit und Griechische tiberein- 
stiramend zeigen. Er steht

I. bei Bezeichnung des Willens (ich will, du sollst, er soli);
II. in interrogativen Sfttzen, ob eigentlich oder rhetorisch, 

und
III. als allgemeines Futurmn.

5 5 0 .  I. In unabhilngigen S&tzen kann die 1. sg. bei 
Homer gebraucht werden

a. mit alH aye, bisweilen mit folgendem δη, oder
b. oline Einleitung nach einem imperativischen Satze.

Im Plural steht sie nur mit α λ ί aye (0fy oder άλΧ άγετε. 
Die Negation ist μη, iindet sicli aber in der ersten Person 
sehr seltcn. >

Sing.
α. άΏΐ ay iyiov, dg aelo γεραίτερος εύχομαι είναι, 

ίξείπω xai πάντα όιίζομαι.
11 IX, 60.

Dock will ich jetzt, da ich alter bin, als du , sprecken 
und alles crzHhlen.

b. Sam e με υττι τάχιστα, πνλας Ιΐίδαο περήσω1 2.
I I  XXIII, 71.

Bestatte mich so scknell als mtfglich, ich will die Tkore 
des Hades durchschreiten.

1 Vgl. jetzt Hermann (K. Z. XXIII, S. 481 IF.), der der Ansickt ist, 
es sei kein Bewcis fur die Existenz subovdinierter Sfttze im Idg. zu 
erbringen.

2 Aus solcheu Konstruktioncn entwickelt sicb der Finalsatz leicht 
durcli Hinzufugung cine* deiktischen Pronomcns ως, όντως im ersten 
und eincs anaphorischeii fra u. s. w. im zweiten.

O i l · · ,  Gr&mmatik. 25
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• Plur.
αλλ αγε νυν ιομεν.

Od. XVII, 190.
Doch wollen wir jetzt gehen.

άλΧ aye δή φραζώμε^ όπως εσται τάδε έργα.
Od. XVII, 274.

Doch wollen wir nun uberlegen, wie das anzufangen ist.
In Konditionalsatzen ist diese Konstruktion stark aus- 

gebildet.
εί έμοί ον τίσονσι βοών έπιεικε αμοιβήν, 
δνσομαι είς 'Λίδαο καί εν νεκνεσσι φαείνω.

Od. ΧΠ, 382.
Wenn sie mir fur meine Kinder nicht befriedigenden 

Ersatz leisten, will ieh in Hades’ Behausung tauchen 
und den Toten leuchten.

Die negative Form der ersten Person ist wie gesagt selten. 
μή σε, γέρον, κοίλ^σιν εγώ παρά νηνσί κιχείω.

I I  I, 26.
Alter, ich will dich nicht wieder bei den gehohlten 

Schiffen antreffen!

Die affirmative Form des Konjunktivs des Willens ist 
in der ersten und zweiten Person sehr selten. Dafs sie ein- 
mal fur die 2. Person bestanden haben mufs, beweist ihre 
gewohnliche negative Form, der Konjunktiv mit μή, und die
3. Person lafst sich in sicherer Lesart belegen.

φέρ, ώ τέκνον, νυν καί το τής νήσον μά$?]ς.
Soph. Phil. 300.

Komm, Kind, erfahre nun auch die Natur der Insel.

το δε ψάφισμα το γεγονδρ από ταρ βωλαρ . . .  άνατε&ή εν 
το ίαρδν τώ J ιδρ τώ 'Ολνμπίω1.

Eleische Inschrift, Cauer2 264, Collitz 1172.
Der vom Rate gefafste Beschlufs soil im Tempel des 

olympischen Zeus aufgestellfc werden.

1 Delbriick, S . F . IV, S. 117, der die Sophoklesstelle aufgiebt, 
,weil der Text im allgemeinen unzuverlassig ist. Wahrscheinlich liegt
hier eines von Sopliokles’ haufigen spraclilichen Experimenten vor, 
analogisch nach φέρε μκϋω  ausgcfuhrt.
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Einige Stellen, in denen gewijhnlick xiv oder av gelesen 
wird, grenzen hart an die 2. Person dieses Typus.

ij 'κεν έμφ νπ6 όονρι τνττεϊς άπδ ΰνμδν δλέσσης.
11 XI, 433.

Von meinem Specre getroffen sollst du dein Leben 
verlieren1.

Die gewbhnliche Aoristkonstruktion der 2. Person mit 
μη bedarf keines Beleges. Es kann kaura bezweifelt werden, 
dafs diese Venvendung alter ist, als die Entwicklung des 
Aoristimperativs. Die Regel, dafs ein Priisensimperativ oder 
ein Aoristkonjunktiv in negativen Befehlen zu verwenden sind, 
scheint ira Altlateinischen ebenso zu gelten, wie imGriechischen: 
ne time, μ ή φεύγε; ne dixeris, μ ή λέξης2.

Die 8. Person hat eine sehr emphatische W irkung in 
Satzen wie

otx εσ& οιτος άνηρ ,οίδ* εοαεται, ουδέ γενψαι.
Od. XVI, 437.

Einen solchen Mann giebt es nicht, noch wird es ihn 
geben, noch kann es ihn geben.

\

5 6 0 .  II. Der i n t e r r o g a t i v e  Konjunktiv ist in 
Poesie und Prosa am gewOhnlichsten in der ersten Person.

ώ μοι iyw, τ ί  πά&ω;
Λ  XI, 404.

Weh mir, was soil ich thun? (eigentiich: was soli aus 
mir werden?)

Dieser Gebrauch ist genau der des Futurum s; vgl. τ ί  πά&ω; 
τί δέ δρω; τ ί δέ μήσωμαι; Aesch. S. c. Τ. 1057 mit τ ί 7ta$to; 
τ ί δέ μησομαι; Soph. Track. 973. 1st das Futurum der alte 
Aoristkonjunktiv, so sind μησωμαι und μησομαι natUrlich nur 
verechiedene Bildungen von demselben Aoriststamm.

1 ‘l)u wirst* wiirdc fiir den Zusammcnhang zu niatt sein. 
a Dies war geschricben, bevor Elmer (A, J . 1*. XV, 133 ff.) durch 

einfachc AufzUblung der Bcispielc das dictum Madvige widerlegte, das 
50 Jahre als unumsthfslich gegolteu hat. Zwischen Tercnz und Liviue 
koimncn nur elf Bcispielc vom Typue ne dixeris vor, Ciceros Bricfo 
nicht mit gerechnet.

25*
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Das einzige Beispiel der 2 . Person in dieser Konstruktion 
(πώς ovv ετ είπης οτι συνέσταλμαι κακοίς; Eur. H. f. 1417) 
ist moglicherweise korrupt und wird meist zu αν ϋποις  
emendiert.

Die dritte Person ist ziemlich h&ufig, besonders bei den 
Rednern.

τί εΐπη τις; Demosthenes XXI, 197. 
τί ποήσωσιν; Dem. XXIX, 37.

Vgl. aueh ωμοί εγώ, τ ί πάθω ; τί νυ μοι μηκιστα γένηται; 
Od. V, 465.

In Bezug auf den negativen Typus vergleiche das haufige 
τ ί πάθω; τ ί  μη πάθω; und πότερον μη φράζη, παραμυθίας 
δέ ουδέ εν προσδιδψ; Plato Legg. 719f .

5 6 1 .  III. Der f u t u r i  s c h e  Gebrauch des Konjunktivs 
ist mit und ohne Partikeln bei Homer haufig.

οι) γάρ πω τοίονς Χδον άνέρας ουδέ ϊδωμαι.
11 I, 262

Nie sah ich noch solche Manner und werde sie auch 
nimmer mehr sehen.

εί δέ κε μη δώωσιν, εγώ δέ κεν αυτός ελωμαι.
11 I, 137.

Geben sie mir sie niclit, so werde ich mir sie holen.
Die zweite Person kommt kaum vor, denn die Stelle 

II. XI, 433 hat eirie andere Bedeutungsschattierung. Die
3. Person ist am haufigsten in der Redensart

καί ποτέ τις είπησι.
jΠ. VI, 479 und sonst.

Und einst wird man sagen . . .
In anderen Satzen wird es mit av oder κεν verbunden. 

Die feinen Bedeutungsunterschiede zwischen beiden gehoren 
in die speziell griechische Grammatik, da sie sich erst im 
Griechischen entwickelt zu haben scheinen.

5 6 9 .  Die syntaktisch ursprttngliclien Funktionen des 
Optativs scheinen denen des Konjunktivs parallel gewesen zu 
sein. Wir konnen unterscheiden

I. seine Verwendung im Wunschsatz;
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1L seine Verwendung im Fragesatz, wo er im Griechischen 
gewdhnlich von civ begleitet ist;

ΙΠ. eine potentiale Verwendung, die sich auf Pr&sens, P ra
ter itura und Futurum beziehen kann.

Die Negation im Wunschsatz ist μ ή 1, iin Potentialsatz 
ov. Die Partikeln vJv und civ stelien nicht im ersten, aber 
gewdhnlich im zweiten und dritten Falle. Wunschsatze werden 
oft durcli Partikeln wie εϊΰε, εϊ γάρ u. s. w. eingeleitet.

5 β 3 ·  I. Die Natur des Wunsches ist versehieden, je  
nncli dcr Person.

1. Person:
εϊ& ως ηβώοιμι βίη τέ μ οι εμπεδος εΧη.

Od. XIV, 468.
Ware ich doch jetzt jung und meine Kraft stark!

Vgl.
μη μην άσπονδί ye και ακλειώς άπολοίμην.

11 XXII, 304.

Die zweite und dritte Person werden besonders bei 
einer Art Suggestion oder Ermahnung gebraucht.

εΧ τινά π  ον Τρώων εξάλμενος ανδρα βαλοισ&α.
11 XV, 571.

Mdchtest du doch herausspringen und einen Troer werfen!

άλΧ eX τις και τονοδε μετοιχύμενος καλέοειεν.
11 X, 1 1 1 .

Wenn ilinen doch einer nacheilte und sie riefe!

5 6 4 .  II. Der Optativ ohne civ kommt im attischen 
Grieehiech so eel ten interrogativ vor, dafs viele Gelehrte die 
Stelien, wo dies geschieht, emendieren oder al« Anomalien be- 
handeln mtfchten2. Doch enthalten sie nur eine alte, im 
Griechischen selten gewordene Konstruktion.

1 Im vedisehcn Sanskrit iindet sicli m l  nur ein oinzigcs Mai mit 
dem Optativ. Sonst herrecht bier durchgiingig die Negation nd (Dei- 
bruck, S. F. V, S. 337).

* Goodwin, Moods and Tenses § 242. Die Beiepiele diescr lion- 
etruktion sind beeondcre beliandelt von A. Sidgwick in Anhftngen zu 
seiuen Ausgnben dc» Agamemnon und der Choephori und auefuhrUcbcr



τεάν, Ζευ, δυνασιν τις άνδρών υπερβασία κατασχοι;
Soph. Antig. 605.

Weleher menschliche Frevel, o Zeus, vermag deine 
Macht zu beschranken?

ka& όπως 'Λλκηστις ες γήρας μόλοι;
Eur. Ale. 52.

1st es mOglich, dais Alkestis das Alter erreicht?

ουκ εσ& όπως λέξαιμι τα ψευδή καλά.
Aeseh. Agam. 620.

Es ist mir unmoglich, eine falsche Erzahlung schbn zu 
machen.

Mit der letzten Stelle lafst sich vergleichen ουκ εσ$ ός 
σης γε κυνας κεφαλής άπαλάλκοι, 11. ΧΧΠ, 348, eine Κοη- 
struktion, die allerdings eine andere Geschichte hat. Die 
homerische Konstruktion entsteht nicht aus dem interrogativen 
und deliberativen Gebrauch (vgl. den Konjunktiv § 560), 
sondern aus dem

5 6 5 .  III. a l l g e m e i n  f u t u r i s c h e n  o d e r  p o t e n 
t i a l  en Gebrauch. Unter diesen konnen wir auch den konzes- 
siven Gebrauch mit einreihen; vgl. unser zauderndes er mochte 
geJien, das, obwohl auf dieselbe Zukunft bezuglich wie er mag 
gehen und er wird gehen, eine grofsere Entferntheit der Moglich- 
keit des Gehens ausdriickt. Diese Konstruktion ist der Gefahr 
der Verinischung mit den Wunschsatzen besonders in der zweiten 
und dritten Person dermafsen ausgesetzt, dafs beim potentialen 
Optativ schon in homerischer Zeit av und κε die Regel sind, ob
wohl sich noch eine gewisse Zahl alter Konstruktionen erhalt. 
Die aus dem Attischen angefuhrten Beispiele sind meist sehr 
zweifelhaft; doch sind sie alle Optative von Verben des Sagens 
und scheinen mit dem Konjunktivtypus είπrj τις (§ 561) ver- 
wandt zu sein; καί &άσσον rj λίγοι τ ις 1 εξηρτυμένας | πώλους 
παρ αυτόν δεσπότην εστησαμεν, Eur. Hipp. 1186.

in einer Abhandlung in der Class. Review VII, S. 97 ff. Halls ein- 
gehende Dissertation (Transactions of American Philological Association 
1893, S. 156 ff.) kann micli nicht iiberzeugen.
' 1 Weckleins Emendation λόγοισιν, obwohl durch I . T. 836 ge-
stiitzt, scheint unnotig.

—  390 —
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5 β β .  Der Untcrschied zwischen Siitzcn dieses Typus 
mit und olme civ ist, wenn iiberhaupt vorhanden * *, selir fein. 
Vergleiche

a.

b.

ahnq τοι xal χείνφ ί.γώ παραμν&ησαίμην 
τη Υμεν fj χεν δη σν, Κελαινεφες, ηγεμόνευες.

11 XV, 45.
κοί δ* αν τοις αλλοισιν ίγώ παραμν&ησαίμψ 
οΥχαδ' αποκλείειν.

11 IX, 417.

Monro Ubersetzt in seiner Ausgabe der Ilias den Optatiy 
unter a durch ‘ich bin bcreit, dir zu raten’ als Ausdruck 
einer Konzession; den unter b durch Cicli wtlrde raten*. Doch 
zeigt die Konstruktion in anderen Sutzen keine konzessive 
Bedeutung: οϊ: τι *αγ.ώτερον ίίλλο πάΰοιμ ι, 11, XIX, 321, 
‘icli kOnntc nichts Schlimmeres erdulden’ ; χερμάδιον λόβε, c 
ον δίο γ (ίιδρε cptροιεν, 11. V, 302, ‘den zwei Manner nicht 
tragen ktfnnten’.

5 0 7 . Die attisclie Verwendung der Indikativformen 
zum Ausdruck von Wlinschen odcr Bedingungen, die nicht 
melir zu erftillen sind, ist bei Ilomer noch nicht vflllig ent- 
wickelt. Formcn von ωφελον wcrdcn nur fUr Wtinsche ge- 
braucht, deren ErfUllung unmttglich ist, und im Nachsatz 
konditionaler Siitze derselben Art wird der Optativ mit xf, 
obwohl selten, statt des gcwohnlicheren ind. praet. mit a v2 
verwandt.

v.ai vv γεν tv i f  ιατόλοιτο) . . . . εί μη αρ δξν νόηοεν,
II  V, 311.

Er wtlrde umgckommcn sein, wenn sic ihn niclit schnell 
bernerkt hiltte.

5. Der latemiechc Konjunktiv.

5 6 8 .  Das Latcinische ist in vorliiKtoriecher Zeit der- 
artig verstttmmelt worden, dais sein Modussystcm zum Zwecke

1 Goodwin (M . T. § 240) behnndelt die Optative olme xl odor nr 
einfach als Ausnahmen von der allg. Hegel.

* Goodwin, Μ . T. § 440.
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der Vergleichung mit andern Spraehen, wie bereits er- 
wahnt, wenig Nutzen gewahrt. Nur zwei Glieder der Kon- 
junktivreihe lassen sich unmittelbar aus den idg. Formen 
herleiten: das Prasens und das Perfektum (Aorist). Die 
gewohnlich Imperfektum und Plusquamperfektum genannten 
Formen mussen innerhalb des Lateinischen entwickelt worden 
sein. Ob man sie als Modifikationen urspr. Aoristtypen oder 
als Komposita mit dem verbum substantivum betrachtet 
(§ 515): sie haben nirgends genaue Entsprechungen, nicht 
einmal in den ubrigen italisehen Dialekten. Die periphrastischen 
Formen, die ein ptc. fut. enthalten, sind spateren Ursprungs.

5 6 9 .  Die Gesehichte des Prasens- und Perfekt-(Aorist-) 
konjunktivs ist leidlich klar. Die Konstruktionen beider sind 
in ausgedehntem Maise den griechischen parallel. Beide 
Konjuriktive zeigen dieselbe enge Verwandtschaft mit dem 
Futurum ; der Perfekt-(Aorist-)Konjunktiv ist mit einer Negation 
zusammengesetzt, genau wie der griechisehe Konjunktiv des 
Aorists; μη δείξης: ne dixeris; ne dixis istuc1, Plaut. Asin. 
V, 1, 12 (839).

3 7 0 ·  Grofsere Schwierigkeiten bereiten uns das Per
fektum und das Plusquamperfektum. Ihre Verwendung bei 
Plautus ist in vielen Hinsichten verschieden von der in der besten 
klassischen Zeit ublichen, wahrend die Formen im spateren 
Latein beim Ubertritt ins Romanische einen wichtigen Be- 
deutungSAvandel durchmachen. Das Plusquamperfektum nimmt 

; die Stelle des conj. impf. ein, walirend dieser durck den 
Verlust seiner Endungen mit dem Infinitiv zusammenfallt und 
verschwindet. Die Namen des Imperfektums und Plusquam- 
perfektums werden auf diese Formen auf Grund einer ihrer 
syntaktischen Hauptfunktionen in klassischer Zeit ubertragen. 
Aber auch zu dieser Zeit ist das sog. Imperfektum in irrealen 
Bedingungen ein Prasens: si velim, possim ist der haufigere 
Typus bei Plautus, si vellem, possem bei Cicero: der Be-

1 Es ist zu bemerken, dafs dixeris und dixis etyniologisch Opta
tive sind. Im Alat. besteht nicht die feine syntaktische Unterscheidung 
zwisclien Negation mit dem Imperativ des Prasens und 2. conj. aor., 
die im Griechischen gilt.
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deutung. nach sind beide identisch. Auf der andercn Seite findet 
sich das Plusquamperfektum als Aquivalent zum Imperfektum 
wie zum Pcrfektum (Aorist). Dock mufs die Geschichte in 
beiden Fallen verschiedcn sein. Wenn das Plusquamperfektum 
als Aquivalent eines Imperfektums gebraucht wird, so erinnern 
wir uns sofort an die Geschichte des griechiscken Indikativs 
des Plusquamperfektums. Zweifelsohno war aucli liicr die Ent- 
wicklung dieselbe; das sog. Imperfektum wird aus einem dura- 
tiven PrKsensstamm gebildet, das sog. Plusquamperfektum 1st 
offenbar aus einem Perfcktstamm gebildet, woraus man 
schliefsen kann, dafs es nicht einen Prozcfs, sondern einen Zu- 
stand ausdrticken wird (§ 549). Die Idee der relativen Zeit Utfst 
sich nicht aus Ciceros cu m  M e  h o m o  a u d a c is s im u s  c o n s c ie n t ia  

c o n v ic tu s  r e t m m s e t , p a t e f c d  ( C a t . I I , 6, 13) entnehmen; 
r e t i c u is s c t  heifst: ‘als er still g e w o r d c n  war1, d. h. ‘als er 
sehwieg’, denn das Plusquamperfektum eines inzeptiven 
Verbums entspricht genau dcm Imperfektum eines durativen 
Verbums1. Andererseits ktfnnen, da das lat. Perfektum zu- 
gleich die Funktionen eines Aorists zu vertreten hat, die Formen 
des Konjunktivs des Perfektums eine prilteritale Bedeutung 
haben, und darum finden wir bei Plautus Konstruktionen wie 
a u d iv i  u t  e x p u g n a v is s e s  r e g c m q u c  P tc r e la m  o c c id c r is ,  A m p h . II, 
2, 114 (746), worin die beiden Sdtze einander parallel sind.

Da diesc Frage nur die Geschichte des Lateinischen 
beriihrt, so kann sie hier nicht eingehender erortert werden. 
Doch solltc die Entwicklung der Konjunktivformen und 
ihres Bedeutungswandels in historischer Zeit eins der wich- 
tigsten Kapitel in d e r  lateinischen Grammatik bilden, die 
noch geschrieben werden soil.

1 Vgl Fotli (Itoehmers fiom artische S tudien  II, S. 313), der dies zu- 
erst ins riclitige Licht gesetzt lint. Blase (Geschichte <1. P h is  qua v iperfe lis
S. 32) polemisiert dngegen, mit Unrecht, wie mir schcint.
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A . Die Alphabete der klassischen Sprachen.
Die haupte&chiichste neuere L ittcratur fiber den Gegenstand ist 

die folgende: Taylor, The Alphabet II; Kirchhoff, Studicn zur Geschichte 
des griech. Alphabets*; E. S. Roberts, Introduction to Greek Epigraphy; 
Hinricbe in L, Larfeld in 2. Aufl. dee I. Bd. von I. Mfillers Handbuch; 
Schlottmann in Riehms JJandwdrterbuch des biblischcn Altertums s. v. 
Schrifl und Schriftzcichen; Paulye Real - Encyklopadie s. v. Alphabet; 
Lindsay, The Latin Language; von Plants (f. d. ital. Alpliabete) in 
seiner Grammatik der oskisch-umbrischcn Dialekte.

5 7 1 . Wo das Alphabet auch entstanden sein mag: zu 
den Griechen kam es zweifelsohne von den Phtiniziern. Das 
phflnizische Alphabet, niit dera hebrfiischen identisch, bestand 
aus 22 Buchstaben. In seiner illtesten Form, soweit wir sie 
zurUckverfolgen und ann&hernd sicher datieren kftnnen, er- 
seheint es inschriftlich auf dem moabitischen Stein, dessen 
Bruchstlicke sich jetzt im Louvre befinden. Dieser Stein, 
1868 in den Iluinen des alten Dibon entdeckt, beriehtet den 
Triumph Meschas, Konigs von Moab, liber seine Feinde. Die 
Zeit der Abfassung ist etwas spiltcr als 896 v. C hr.1 Die 
Buchstaben dieser lnschriften zeigen eine Uberraschende 
Ahnlichkeit mit denen alter griechischer lnschriften. Doch 
war die Schreibkunst zweifelsohne den semitischen Stiimmen 
Westaeiens viele Jahrhunderte vor Meschas Zeit bekannt. 
Die Griechen mlissen das Alphabet von den Phbniziern er- 
halten haben, wilhrend beide noeh in lebhaftem Handels·

1 Mescba war Ahab, dem K5nig von Israel, tributpflichtig and 
erhob sich nach deeeen Todc (2, Κΰη. I ll, 4, fi).
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verkehr standen. Dieser aber war bereits im elften Jahr- 
hundert v. Chr. im Schwinden woraus wir schliefsen konnen, 
dafs die Kunst des Schreibens den Griechen mindestens seit 
dem zwolften Jahrhundert bekannt war.

5 Ϊ 2 .  Das von den Phoniziern entlehnte Alphabet war fur 
grieehische Zwecke nicht sehr geeignet. Es hatte keine Vokal- 
zeichen und besafs einen Uberflufs an Hauch- und Sibilanten- 
zeichen. Die Zeichen fur Aleph, He und A jin2 wurden darum 
fur die Vokale a, e und o verwandt, wfthrend Jod) das Zeichen 
fur i, zum Zeichen ftir den Vokal i herubergenommen wurde. 
Die grieehische Behandlung dreier von den vier Sibilanten, 
des Zajin ( =  frz. z) , Samehh (s), Sade ($, stark im Hinter- 
gaumen gebildetes s) und Sin (sch) ist weniger sicher. Das 
Zajin blieb an der Stelle, die es im phonizischen Alphabet 
inne hatte, aber mit dem Werte ζ (§ 118) und einem aus 
Sade verderbten Namen. Gr. σ folgt ρ genau wie im he- 
braischeri Alphabet das Sin in^dem JReS} wahrend σίγμα, 
wenn es nicht einfach mit σίζω verwandt ist und "ZischlauP 
bedeutet, wie eine Ableitung vom Samehh aussieht. Das 
Samehh folgt dem Zeichen ftir N  und hat auf dem moa- 
bitischen Stein eine Form die der des gewfthnlichen grie- 
chischen £  sehr ahnlich ist. In den griechischen Inschriften 
finden sich zwei dialektisch verschiedene Zeichen fur σ, nam- 
lich (bisweilen M) und Σ. Die Form des Sade, auf alten 
hebraisolien Gemmen und Mtinzen von rechts nach links ge- 
schrieben V]? hat grofse Ahnlichkeit mit dem griechischen 
wenn es, wie gewohnlich auf alten Inschriften, wie der se- 
mitische Buchstabe von rechts nach links gesekrieben wurde. 
Das Sin erscheint auf dem moabitischen Stein als V/, das 
man mit Σ identifiziert, Buchstaben, deren Winkel in alten 
und kunstlosen Inschriften sehr verschieden sind.

1 Das ist die gewohnliche Ansiclit. Beloch (Bhein. Museum XLIX, 
S. 113) riickt das Datum des phonizischen Einflusses auf Griechenland 
bis ins 8. Jh. lierab.

, 2 Die liebr. Namen der semit. Buchstaben finden sich zu Anfang
der §§ des 119. Psalms, der eine akrostichische Diclitung ist.
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5 9 3 . Das phdnizische Alphabet schlofs mit T · Alle 
griechischen Buchstaben nach τ sind daruin Entwicklungen 
innerlmlb des Griechischen. v ist das iilteste dieser neuen 
Zeichen. Man idcntitiziert es wohl am bestcn mit dem phO- 
nizischcn Vau, das an sechster Stelle stand und den W ert w 
(u) hatte. Auf dem moabitischen Stein hat das Van eine dem 
Y  schr iihnliche Gestalt. Nocli wahrscheinlicher wird diese 
Annahrac, wenn wir beachtcn, dafs das Joel genau so be- 
handelt wurde. Kin ncues Zeichen *F, das wir seiner Form 
wegen Diyamna nennen, ersetztc dann das Vau mit dem Werte a 
(S 171). Ob dies Zeichen eine Anlchnung an das vorhergehendo 
E  oder eine Modifikation des urspriingliehen Zeichens fiir Vau 
war, ist schwer zu entscheiden. Einige Formen des Vau auf 
alten liebrJlischen Gemmen lassen die letztere Annahme als 
wahrscheinlich erscheinen. Der siebente und aclite Buchstabo 
(Chcth und Ttth) des phonizischen Alphabets werden fttr den 
rauhen liauch (damals H geschrieben) und Θ gebraucht1, 
Der einzige andcre Buehstabc im phonizischen Alphabet, der 
von den gewOhnlichen Formen des griechischen Alphabets ab- 
weicht, ist Qoph, das vor dem Zeichen Rc& steht. Dieses 
Zeichen hat sicli in einigen Dialcktcn erhaltcn, dangc noch z. B. 
im Korinthischen vor o- und v-Lauten; vgl. das lateinische Q, 
das derselbe Buchstabe ist.

In Bezug auf die griechischen ςη, χ , i/>, to, deren Ursprung 
nun noch zu bestimmen bleibt, sind die Ansichten sehr ge- 
teilt. Einige behaupten, φ sei aus den Formen des Qophy 
χ und ψ aus Nebenformcn des phonizischen T  und Γλμ ent- 
wickelt. Andcre hervorragende Gclehrte vertreten viele andere 
Ansichten, die uns im nUehsten Paragraphcn bcschrtftigen 
werden. £1 ist wohl nur cine Modiiikation des O, die spiltestens 
etwa 800 v. Chr. in Milet den langen 0-Laut bezeichnete. 
Dock ist zu bedenken, dafs diese Moditikationcn und Ad- 
ditionen das Work einer betrHchtlichen Zcit waren, und dafs, 
wilhrend abgelcgene und weniger fortsclirittliche Gegendon 
lango mit dem urspriingliehen Alphabet zufrieden waren} in

1 Der erstc Schritt ziun («cbniudi des TH h  als & war die Schroi- 
buiig f#i/t der zweite, « nllein zu gcbruuchen.
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clem PH, KH, ΓΣ die Funktion der spateren einfachen Zeichen 
c/>, χ, ψ verrichteten, belebte Handelsstadte wie Milet das 
tiberkommene Alpliabet schnell verbesserten.

574·. Bei den Griechen1 * * * * * lafst sich der Gebraucli zweier 
getrennter Alphabete untersclieiden, die sich in den meisten 
Fallen decken, aber in der Darstellung von ξ} χ und xfj oder 
vielmehr in dem W ert, den sie den Zeichen X  und Ψ bei- 
legen, untersclieiden. Von dem einen Typus ist das grie- 
chische Alphabet abgeleitet, wie es gewohnlich geschrieben 
wird, wahrend das lateinische Alphabet und die Alphabete 
Westeuropas im allgemeinen Vertreter des anderen sind. Diese 
Alphabete unterscheidet man gewohnlich als das ostliche und 
das westliche. Das westliche war im Gebraucli in Euboa und 
dem ganzen kontinentalen Griechenland aufser Attika, der 
nordostlichen Kiiste der Peloponnes und Kolonien wie Ker- 
kyra und Syrakus, die ganz oder teilweise aus diesem Gebiet 
kolonisiert waren. Die westlichen Kolonien mit Ausnahme 
der genannten bedienten sich gleichfalls dieses Alphabets. 
Das ostliche Alphabet herrschte in Kleinasien und auf den 
meisten lnseln des Agaischen Meeres; nur Kreta, Melos und 
Thera behielten lange Zeit ein primitiveres und wcniger voll- 
kommenes System bei. Das westliche Alphabet stellte, wie 
das Lateinische zeigt, x  nach V (v) und brauchte dafiir das 
Zeichen X, das im Ostlichen Alphabet fur χ stand, xp oder 
eine lokale Form I7 wurde fur χ verwandt. Die Kombination 
7ia blieb gewohnlich oline besonderes Zeichen, obwohl in Ar- 
kadien und Lokris dafiir ein neues Symbol durch eine senk- 
rechte Linie durch die Mitte des Zeichens X geschaffen wird.

1 Ein Zweig der gricch. Familie, das Kyprische, bediente sich
nicht eines Alphabets, sondern cines Syllabars derselbcn Art wie die,
in der die Keilinschriften vieler asiatischer Volker abgefafst sind.
Dieses Syllabar machte keinen Untcrschied zwischen stimmlosen Ver-
schlufslauten, stimmliaften Verschlufslauten und Aspiraten; daher konnen
die beiden Zeichen to-te τότε} τόδf, τώδε, δύτ€, δόΰη, το δη u. s. w. be-
deuten. Eine and ere sehr primitive Art des Schreibens ist von A. J. 
Evens in Kreta entdeckt worden (Journal of Hellenic Studies XIV, 
S. 270 if.).
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Im tfstlichcn Alphabet, wie es liier beschrieben wurde, 
gab es noch einigc Abweichungen von dor heutigcn Form dor 
griechischen Buchstaben. H  stand noch fUr den spirilus aspcr, 
nicht fllr η, E  flir c, η und don ‘uncigcntlichcn* Diphthongen 
ci, dor durch Kontraktion en^teht (£ 122); o blicb nach Ein- 
ftlhrung des Ω ale Zeiehen fUr o und nichtdiphthongischeB ov. 
Die kontinentalen Ionier vcrloren die Aspirata sehr zeitig 
und verwandtcn Hy das in dieser Anwendung nun nicht mehr 
niitig war, als Zeiehen fUr η. Das vollstitndige ionische 
Alphabet, das das jetzt gebrHuchliche ist, wurde zuerst 
403 v. Chr. offiziell in Atlien angenommen, obwohl es natlir- 
lich dort viel eher im allgenicinen Gebrauch w ar1.

5 7 5 . Dem Alphabet der in Magna Graecia angesiedelten 
Griechen entlehnten die Etrusker, Homer, Osker, Umbrer und 
die kleinen italischen Stihnmo das ihre. Es kann kaum 
zwoifelhaft erscheinen, dais die Etrusker es zuerst annahmen 
und es den Oskern und Umbrern Ubermittclten. Die Formen 
der latcinisehen Buchstaben, die in vielen Punkten stark von 
den gewOhnlichen gricchiselien abweiehen, sind fast giinzlieh 
einc Erbschaft vom griechischen Alphabet der chalkidischen 
Kolonien, in denen sich Buchstaben linden, flic sieh genau 
mit den lateinischen decken, mit Ausnahme des P  und G. Im 
llltesten Latein aber ist die Form des P  wie im Chalkidischen 
IT, und wahrschcinlich wurde das G an Stelle des nutzlosen 
L* 312 vor Chr. von Appius Claudius Caecus omgeflihrt. Die 
Entlehnung des Alphabets mufs vcrldiltnisrnilfsig zeitig statt- 
gefunden habon, da man in alien diesen Dialekten anfilnglich 
von rcchts nach links schrieb,

5 7 0 . Die inneritalisehen Alphabete zerfallen in zwei 
Gruppen, von denen die cine das Lateinischo und Faliskischo,

1 Em hoi erwulmt, dufs on, abgo*olion von den besprochenen 
grnfHon IIuuptimterHchieden dor beiden Alphabet·*, noch eim* Menge 
lokaler Abweichungen gab, die es deni Oelehrton gcHtatten, die alteren 
liiHchriften mit grofper Sirherlieit Hirer lleimnt ztizuwcinen. Schwic- 
riger wird di*»H nach Kinfiihrung den ioiiischen Alphabet*. Wir tnfiHHcn 
uriH danu nuf lokaldialcktiHche Formen Htutzen, die aber auch Hcit dein 
Oberliiindtichtncn der χυη’ή (§ 04) mehr und mehr verHchwindcn.

O i l c e ,  20
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die andere das Etruskische, Oskische und Umbrische ver- 
treten. Der Hauptunterschied zwisehen beiden ist der, dafs 
im ersteren der f-L aut durch das alte Vauzeichen F  aus- 
gedruckt wird, w&hrend in der zweiten dafur ein 8-ahnliches 
Zeichen steht. Der historische Grund dieses Unterschieds ist 
nicht bekannt. In der altesten lateinischen Inschrift, die sich 
auf einer zu Praneste gefundenen Spange befindet und 1887 
bekannt wurde, findet sich FHEFHAKED fur das spatere 
fefacid geschrieben. F H  flir den f-Laut scheint zu beweisen, 
dais zur Zeit der Abfassung (wahrscheinlich im sechsten vor- 
christlichen Jahrhundert) F  noch seinen alten Wert u besafs, 
und dafs das hinzugefiigte H  clie Stimmlosigkeit andeuten 
soil, wie das kerkyraische P H  fiir ρ (§ 119). Als man aber 
V fiir u und u venvandte, wurde F  gleiehfalls allein fiir den 
spateren Wert gebraucht. Viele Gelehrte behaupten, die 
andere Gruppe hatte ihr f-Zeichen aus dem z w e i t e n  Gliede 
der Gruppe F H  entlehnt, und zwar zu einer Zeit, in der H  
noch seine alte geschlossene Form [] besafs; denn ein kunst- 
geiibter Steinmetz konnte die beiden Rechtecke leicht in 
Halbkreise verwandeln1.

5 7 7 . Der Hauptgrund, warum man selbst das la- 
teinisclie Alphabet unter Durchgang durch das etruskische 
vom chalkidischen herleitet, ist die Vermischung der Zeichen 
fiir stimmhafte und stimmlose Verschlufslaute, die das Etrus
kische nicht unterschied. Doch ist diese Ansicht unwahr- 
scheinlich, obgleich sie auch erklaren wiirde, wie das grie- 
chische gerundete γ (G) im Lateinischen den Wert K  an- 
genommen und dies Zeichen selbst aus alien Stellen verdrangt 
hat, ausgenommen einige stereotype Formen im Amtsstil.

578. Ahnliche, aber zahlreichere Spuren etruskischen 
Einflusses zeigen die umbrischen, oskischen und faliskischen 
Alphabete. Das faliskische hat wie das etruskische kein 
Zeichen fur B. Das etruskische hatte kein D, ebenso wenig 
das umbrische, und die oskische Form H ist offenbar eine 
Neubildung nach der Form fiir r, die mit dem d vermischt

1 Im Umbrischen ist dieses geschlossene H mit seinem gewohn- 
liclien Wert in der Form Q  erhaiten.
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worden war. Eine noch wichtigere Ahnlichkeit mit dem 
Etruskischen zeigt sich darin, dafs weder das Umbrische noch 
das Oskischc ursprtinglich ein Zeichen fUr o batten; fUr ur- 
spriingliche 0- und «-Laute stand Uberall V. Spliter unter- 
schied das Oskische die o-Formcn durch einen Punkt zwischen 
den Schenkeln des y, V. Audi die aus ursprttnglichem e 
entstandenen i - Laute unterschied es durch ein besonderes 
Zeichen (- *. Zwei weitere Buclistaben hatte das Umbrische, 
crstcns *1 zur Bezeichnung einer besonderen Aussprache des 
urspriinglichen d, die in umbrischen Monumenten im la- 
teinischen Alphabet durch rs ausgedrtickt wird, und zweitens 
d, zur Bezeichnung der palatalen Aussprache des 7c vor c 
und t, in lateinischer Orthographic durch b bezeichnet. Jetzt 
findet man dafttr oft die Transskription r oder d und ς,

5 9 9 .  Die Aspiratazeichen waren in den italischen 
Alphabcten UberflUssig, obgleich das Umbrische das #  in der 
Form Θ erhalten hat. Doch wurden aus ihnen einige 
rdmische Zahlzeichen abgeleitet. M  =  1000, das auf alien 
Inschriften als <£ erscheint mit vielen Varianten, die durch 
Offhung der Seitenkurven entstehen2, ist wohl oline Zweifel <p, 
wahrend die Iliilfte des Zeichen» (i>) 500 bedeutet. Aus dem 
Etruskischen ist ersichtlich, dais @ die Grundform war, aus 
der das Lateinische C =  100 entwickelte in Anlehnung an 
den Anfangebuchstaben von centum, als man den ursprling- 
liclien Wert vergessen hatte. Aus dem chalkidischen χ , ge- 
schriebon ] , entstand durch Abllnderung der Winkel 1, L 
das Zeichen fUr 50. X =  10 findet sich ira Etruskischen, 
Oskischen und Umbrischen sowohl als im Latcinischen. Ob 
es das chalkidische ξ war — denn als Buchstabe findet sich 
x  italisch nur im Latcinischen und Faliskischen —, ist un- 
sicher. Sei es entstanden, wic es wolle: V =  5 ist oflenbar aus 
seiner Halbierung entstanden entsprechend seiner Bedeutung. 1

1 In Minuekel werdeu diene Zeichen nach Conway moist u, i gc- 
druckt. Dcutliclier iet Mommsens Transskription durch it, t.

* Nach Mommsen (/firine* XXII, S. 601) gebrauehten die ROmer 
M nur als Abkurzung fur m ilk , im'Ua, nie ale Zahlzeichen. Durum ist 
es falsch, 2000 durch MM auszudrucken.

26*



B . Die griechischen Dialekte.
Hauptsachlichste Materialsammlung: Corpus Inscriptionum Grae- 

carutn; die Sammltmg der grieeli. Dialektinschriften, die von Collitz iinter 
Mitwirkung yieler anderer Gelelirten herausgegeben wird; Cauers De
lectus Inscriptionum Graecarum propter DiaJectum memorabilium2 1883 
and Bechtels Inschriften des ionischen DialeJdes. Yon den wichtigsten 
Abhandlungen seien erwahnt: Meister, Die grieeli. Dialekte, ein Werk, 
von dera zwei auf Ahrens, De Graecae linguae Dialedis, fufsende Bande 
erschienen sind; der erste (1882) behandelt das Aolische (vgl. § 621), 
der zweite (1889) das Elische, Arkadische und Kyprische. Hoffmann, 
Die griechischen Dialekte (2 Bdd, 1891 u. 1893), die dasselbe Gebiet, mit 
Ausnahme des Elischen und Bootischen, noch ausfuhrlicher behandeln. 
H. W. Smyth, The Greek Dialects (nur das Ionische behandelnd) 1894. 
Eine niitzliche Ubersicht fiber das Dorische giebt Boisacq in seiner 
handlichen Zusammenstellung Les dialectes dor tens 1891. Die nord- 
griechischen Dialekte behandelt H. W. Smyth (A. J. P. VTI, 421—445). 
Eine ausgezeiehnete IJbersicht fiber alle Dialekte giebt Pezzi in seiner 
Lingua Greca Antica (1888), der ich vieles verdanke.

5 8 0 .  Die Natur Griechenlands befordert das Entstehen 
und die Fortentwicklung λήβίβν Einzeldialekte. Hohe Berg- 
rucken trennen Thai von Thai, wodurch das Bestehen einer 
grofsen Anzahl kleiner, politisch unabh^ngiger Gemeinwesen 
ermdglicht wird, von denen jedes haufig mit den nachsten 
Nachbarn in Fehde lebt. Besondere politische Verbande 
haben das Bestreben, ihre Spraehe gleichartig zu gestalten; 
bilden sich hingegen aus einem Gemeinwesen zwei gesonderte 
politische Yerbilnde, so trennen sich mit ihnen auch allmah- 
lich Spraehe und Sitte (vgl. § 64).
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5 8 1 . Die Rasse eines Volkes bietet nocli keinen SchlUssel 
fOr seine Sprache, denn im Laufe der Zeit kOnnen viele Ur- 
saclien die Aufgabe der Muttersprache bewirken. So nahraen 
die nordischen Besiedler der Normandie einen franzosischen 
Dialckt an, und nach ihrer Niederlassung in England gaben 
sie ihn allmfthlich wieder zu Gunsten des Englischen auf. Das 
Englische gewinnt immer mehr Raum auf kcltischem Boden. 
Darum kann sich ein Volk ethnologisch fast vollig rein er- 
halten, obwohl es dureh politische Umst&nde gezwungen oder 
aus Selbstinteresse seine Sprache aufgiebt. Wenn darum die 
Gescliiclite auch keine ganz zuverliissige Zeugin fur sprach- 
licbe Thatsachen ist, so konnen dock Sprache und Geschichte 
einander oft in die IlUnde arbeitcn.

5 8 » .  Die peloponnesischen und die phthiotisehen Griecben 
in Thessalien, die den Zug nach Troja unternahmcn, sind 
dem Homer als Achiier bekannt; hingegen sind ihm Volker- 
schaften, die spater eine grofse Rollc spielen, wie die Dorier, 
Aolier und Ionier, nicht viel mehr als blofse Namen. Nach 
griechischer Tradition wurde etwa 80 Jahrc nach der Zer- 
str>rung von Troja die Peloponnes von einern von Norden 
und Nordwesten kommenden Volke, den Doriern, erobert. 
Wie die Normanncn in England, so setzten sich hier die Dorier 
als erobernde Kaste fest; docli hielten sich in den von ihnen 
untcrjochten Litndera die Achiier toils als Freie ohne po
litische Rechte, teils als Sklaven. Nach Herodot (VIII, 73) 
Avar das Volk im Innern der Peloponnes — die Arkadicr — 
in seinen Bergfesten durch den Eroberungszug unbehelligt 
gcblieben. Darum mlissen wir vor allem bei den Arkadiern 
nach dem achilischcn Dialekt anfragen. Kypern war von der 
Peloponnes und besonders von Arkadien aus kolonisiert 
worden, und nach Ausweis der Inschriften sind die Dialekte 
eng verwandt. Der Zwcig der Achiier, der in Phthiotis an- 
silssig war, breitete sich gleichfalls nach Kleinasien aus, und 
darum linden wir zwei grofse sprachlich sehr iilinliclio Dia- 
lektgebiete, niimlich Thessalien in Nordgriechenland und 
Aolis im nordwestlichen Kleinasien. In Btfotien lindet sich 
ein ilhnlichcr Dialekt, der indessen viel Dorisches enthillt. 
Die alto Sage weiet auf eine ithnliche Mischung bin, wenn
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sie erzahlt, dais die aus Arne in Thessalien vertriebenen 
Bootier ins kadmeische Land herabstromten. Diese Bootier 
miissen Dorier gewesen sein, und Doris, wovon der Stammes- 
name abgeleitet ist, liegt im Herzen des Berglandes zwischen 
Thessalien und Bootien. Daher sollten wir in den Dialekten 
Nordwestgriechenlands und denen der peloponnesischen Dorier 
Ahnlichkeiten erwarten. Dock liegt zwischen der sagenbaften 
Trennung der peloponnesischen von den nordlichen Doriern 
bis zu erhaltenen Quellen eine jahrhundertelange Lucke in 
der Dberlieferung. Unter den so getrennten Stammen horte 
der Verkehr auf, und darum konnten grofse und viele 
sprachliche Unterschiede zwischen ihnen entstehen. Diese 
Unterschiede sind so betrachtlich, dafs einige der besten Ge- 
lehrten in den beiden Dialekten zwei deutlich geschiedene 
Gruppen sehen. Die Bewohner des nordlichen Elis waren 
nach Herodot Atoler, also Glieder, die sich spater von der 
Spracheinheit getrennt hatten, die nordlich vom korinthischen 
Meerbuseii blieb.

Die Athener ruhmten sich und ihre Vorfahren als Auto- 
chthonen in Attika. Sie waren als Ionier bekannt und identi- 
fizierten sich in Bezug auf ihren Ursprung mit auf Euboa 
und einigen anderen Inseln, sowie auf einem langen Kusten- 
strich Kleinasiens ansassigen Stammen.

5 8 3 .  Wir konnen darum drei HauptstMmme unter- 
t scheiden:

1. die A c h a e r ,  bestehend aus Arkadiern und Kypriern 
auf der einen Seite, Aolern von Kleinasien und Lesbos, 
Thessaliern und (teilweise) Bootiern auf der andern;

2. die D o r i e r ,  ursprunglich ans^lssig im Norden des ko
rinthischen Meerbusens, am machtigsten aber ΛτβΓίΐ'βίβη 
durch ihre kriegerischen Stammesgenossen in Sparta, 
Argolis und Korinth;

3. die I o n i e r  in Attika, Eub5a, den Inseln und Ionien.
Diese Stamme schickten im Laufe der Zeit Kolonien nach 

dem Schwarzen Meer, Nordafrika und den europaischen Ktisten 
des westlichen Mittelmeers; einige italische, wie Cumae, sind 
in sagenhafter Zeit bald nach dem trojanischen Krieg ent-
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standen, andere, wie Amphipolis in Thrakien oder Thurii in 
Suditalien, gehiiren der Mitte der historischen Zeit an.

5 8 4 .  Die Kenntnis jedes Dialektes schbpfen wir a us 
drei Quellen, die aber in manchen Fallen alle versagen. 
Dicec Quellen sind:

1. die Litteratur;
2. die Schriften der Grammatiker und Lexikographen;
3. die Insehriften.

Keine der beiden ere ten Quellen ist absolut glaubwtirdig. 
Denn vor der Erfindung der Buchdruckerkunst mufsten die 
Sehreiber fortwJlhrend dialektische Spuren verwischen, da sie 
natiirlich aus Unachtsamkeit Formen ihrer eigenen Dialekte 
denen dee Originals unterschoben, auch wohl unbekannte 
Formen falseh lasen und demgcmiifs falsch schrieben. Wurdo 
eine solelie fehlerlmfte Handscbrift nun ihrerseits wieder ab- 
geschrieben, so war es natiirlich, dais die dialekti^ehen Felder 
sich stark vermehren mufsten. Daraus ergab sich endlich, 
wie z. B. in den Wcrken des syrakusaner Matheinatikors 
Archimedes, ein fast vOlliger Schwund dcs dialektischen Ele
ments; daher auch das Auftretcn zweier ilufserst abweichender 
Rczensionen desselben Werkes. So ist z. B. die Abhandlung 
des Ocellus Lueanus Dc Rcrum Natura attisch erhalten, wiih- 
rend Stobilns sie dorisch zitiert. Aus demsclben Grunde ist 
es noeh bis zu einem gewissen Grade fraglich, wie Iierodot 
das lonische behandeltc, da die Handschriften in Bezug auf 
Vokalkontraktion u. s. w. bedeutend von einander abwcichen.

5 H 5 . Freilich giebt es cine noch schwcrer zu erklilrende 
Quelle des lrrtmns. Ein grofser Toil der griechischen Dia- 
lektlitteratur ist poetisch, und oft ist es schwer zu bestimmen, 
wie weit der Dichter sclber den Dialekt geJlndcrt hat, wio 
weit der Sehreiber. Ein spilterer griechischer Dichter wird 
von der homerischen Diktion beeinflufst scin. Er konnte ein 
daraus cntlehntes Wort, <las besser in seinen Vers pal’st, ver- 
wenden oder konnte, obwohl or den Dialekt genau kannte, 
eine konvcntionelle, aber niclit wirklieh gesproehene Form ge- 
brauchen. Dartlbcr, dafs Theokrit konvcntionell schrieb, ist 
man licute niclit mehr ini Zweifel; wie weit aber frliheve
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Lyriker eine solche Kunstsprache verwenden und wie weit 
die Mundart ihrer Vaterstadt, ist eine schwierige Frage.

586. Nieht mehr Glauben verdienen die Grammatiker, 
denn sie arbeiteten oft mit ungeniigendem Material und 
schrieben ohne geniigende Sicherheit einzelne Formen be^ 
sonderen Dialekten zu. Aufserdem sind ja naturlieh ihre 
Werke denselben Gefahren beim Abschreiben ausgesetzt, wie 
die Litteraturdenkmaler. Darum sind die einzigen glaub- 
wlirdigen Dialektzeugen die auf dauerndem Material, wie 
Stein und Metall, von den Sprechern des Dialektes selbst 
eingegrabenen Insehriften, die uns erhalten sind. Aber selbst 
hier ist das uns zur Verftigung stehende Material nicht 
immer sicher, und die Echtheit und Entzifferungsmethode der 
Insehriften mufs nach den Regeln festgestellt werden, nach 
denen diese Dinge bei litterarischen Werken bestimmt werden.

Arkadisch.
587. Unsere Quellen fur die Kenntnis dieses Dialektes 

sind Insehriften und Glossen mit arkadischen Wortern. Die 
meisten Insehriften sind kurz oder bestehen nur aus Eigen- 
namen. Zwei langere Insehriften sind aus Tegea erhalten; die 
eine enthalt einen Baukontrakt und ist 1860 zum erstenmal 
ver6ffentlicht worden; die andere, 1888 veroffentlichte betrifft 
das Weiderecht in der Nachbarschaft des Tern pels der Athena

1 Alea. Nach dem Alphabet, das den Ubergang vom ho- 
merischen zuin ionischen bildet, ist die zweite etwas alter 
und gehort vermutlich der ersten Halfte des 4. Jahrhunderts 
v. Chr. an. Die erste hingegen, obwohl in ionischem Dialekt 
geschrieben, zeigt charakteristischere Ziige der Schreibung in 
engerem Raum, und darum geben wir sie hier zum Teil 
wieder.

588. Die Hauptcharakteristilca des Dialekts, die dieser 
meist mit dem Kyprischen gemeinsam hat, sind die folgenden.

I. a. -κ£- in der Proposition εξ wird zu ς vor folgendem 
Konsonanten: εσδοτήρες.

b. -m  >  -νσι: κρίνωνσι. Vgl. Ιεραμνάμονσι dat. pi.
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c . Ursprtingliches g let vertreten durch ζ  und d, deren 
Aussprache unsicher (wohl d) ist: ζίρε&ρον, εσδίλλοντες. Vgl. 
attisch βάρα&ρον, βάλλοντες.

d. ε vor v >  i in der Proposition iv.
e. Auslautcndes o >  v: d/rr. Die alte Genitivendung 

άο >  αν.
f. -οι erscheint statt -αι in der 3. sing. m ed.: γίνητοι 

u. 8. w. Spitzers Erkliirung des -τοι als durch gewOlinliche 
sekundftre Endung beeinflufst ist die glaubwiirdigste.

II. a. Einige Stilrame auf ~ης zcigcn starke Form der 
AVurzelsilbe, Λνο das Attische die schwache hat: Σω-κρέτης,
with rend att. Σω·κράτης ein hat.

b. SUimnie auf ·ης, ob -s-StHmine odcr -cw-StOmme wie 
ιερής ( =  ίερειχ,’), werden wie -i;-Stiimine fiektiort (§ 50).

c. Der alte Genitiv dcr maskulinen Stiimine auf -tf, horn. 
Ιϊτρειδαο, erscheint als -at*, und analogisch folgen ilirn die 
fern. tf-Sttimme οικίαν u. s. w.

d. Die Verba eontracta auf -αω, -ίω, -όω flcktieren nach 
der -^t-Konjugation, die vielleicht urspriinglichcr ist, als der 
-ω-Typus: αδιχίντα, ποίντω.

e. Der Lokativ hat den Dativ verdriingt: εργοι. anv  
und ίξ  regieren den Lokativ, in -eg  —  ε π ίξ  den Genitiv, 
η ος <C *ηοτς und iv so wohl den Lokativ ale den Akkusativ 
(vgl. lat. in).

ε ϊ  x α ν  τ ι γ ίν ε τ α ι  τ ο ίς  ίρ γ ώ ν α ις  τ ο ίς  Ιν τ ο ί  α υ τ ο ί  
ερ γο ι f όα α  7τερί το  εργον* α π ν ίσ ( & ) ω  δ ε  ο α δ ικ η μ έ ν ο ς  

τ ο ν  α δ ικ ίν τ α  ιν  α μ ε ρ α ις  τ ρ ισ ϊ } α π ί  τ α ί  α ν  το  ά δ ί ’ 

-χ η μ α  γ ίν η τ ο ι , Υ στερον δ ε μ η ' κ α ί ότι α γ  κ ρ ίνο )να ι 

ο ι εσ ό ο τη ρ ες , κ υ ρ ία ν  έσ τω . Ε ι  δ ε  7τΥ)λεμος δ ια -  

- χ ω λ ία ε ι  τ ι τ ω ν  έ ρ γ ω ν  ιώ ν  ε ο δ ο ί ϊε ιτ ω ν  η τω ν  

η ρ γ α α μ ε ν ώ ν  τ ι  φ ϊ ϊ ί ρ α ι ,  ο ί τ ρ ια κ ό σ ιο ι  δ ια γ ν υ ν τ ω ,  

τ ι  δ ει γ ίν ε σ Ο α ι'  ο ί  όε α τ ρ α τ α γ ο ι ττόοοόομ  π ο ίν τ ω , 
ε ί  χ  α ν  δ ία τ ο ί  α ίρ εις  π ό λ ε μ ο ς  r jra t δ χο)?*ν[ω]ν η  ί -

-φ & ορ κ ώ ς τ ά  έ ρ γ α , )Μ ψ υ ρ ο π ω λ ίο ν  ιό ν τ ο ς  κ α τ ν  τ ά ς  

π ό λ ιο ς ’ ε ί  δ ί  τ ι ( ς )  ίρ γ ω ν η ο α ς  μ η  ίγ κ ε χ η ρ ή κ ο ι τ ο ίς
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Ιρ/Οές, δ δέ πόλεμος διαχωλνοι, άπνδόας [τ]δ άργύριον,
το αν λελαβηχώς τνγχανη, άφεώσ&ω τώ εργω
εί x αν χελενωνσι οΐ έσδοτήρες. Εί δ3 α[ν] τις έπι-
-αυνίστατοί ταϊς έσδόσεσι των έργων ή λνμαίνψ 
-τοί χατ εί δέ τινα τρόπον φ&ήρων, ζαμιόντω 
οί έσδοτήρες, όσαί αν δέατοί σφεις ζαμίαι, χαί 
αγχαρνσ[σόν]τω ίν έπίχριαιν χαί ίναγόντω 
ίν διχαστήριον το γινόμενον τοϊ πλη&ί τας 
ζαμίαν. Μή έξέοτω δέ μηδέ χοινάνας γενέβ&αι
πλέον ή δυο επί μηδενΧ των έργων· εί δέ μή, όφλέτω 
εχαστος πεντήχοντα δαρχμάς' έπελασ(α)σ$ων 
δέ οί αλιαοταί' ίμφαίνεν δέ τόμ βολόμενον επί τοϊ 
ήμίσσοί τας ζαμίαν. Κατά αυτά δέ χαί εί χ αν [τ]ις
πλέον ή δυο έργα εχη των ιερών ή των δαμ[ο]σίων 
χατ εί δέ τινα τρόπον, ότινι άμ μή οί άλιαοτα[ΐ\ 
παρετάξωνοι ομο&νμαδον πάντες, ζαμίώ[σ]($)ω 
xa tf εχαοτον των πλεόνων έργων χατν μήνα
πεντήχοντα δαρχμαϊς, μέστ α ν ..................
τα έργα τά Ίίλέονα.

Hoffmanns Text (Bd. 1, S. 25). Ygl. Collitz, Ό. I. No. 1222.
άπνδόας, ptc. aor. vom Stamm in kypr. doftvcu. σφεις, acc. pi. 

μέστ Sv, vgl. thessal. μέσποδι, horn, μέσφ ήοϋς J7. YIII, 508, wo die 
richtige Lesart vielleieht πέσπ ist.

Kypriscli.

5 8 9 .  Wie bereits erwahnt, sind die kyprischen In- 
schriften nicht im griechischen Alphabet, sondern in einem 
Keilschriftsyllabar verfafst. Dieses ,Syllabar wurde zuerst 
1871 von George Smith erkl&rt. Seitdem ist viel Material 
gesammelt worden, und viele — meist deutsche — Gelehrte 
haben die Entzifferung und Erklarung der Monumente ge- 
fordert. Der Mangel jeglicher Unterscheidung der stimm- 
haften und stimmlosen Verschlufslaute und Aspiraten, der 
Schwund der Nasal e in Verbindung mit Konsonanten und 
die Schwierigkeit, Konsonanten verbindung durch Silben- 
schrift auszudritcken, machen die Lesung der kyprischen In- 
schriften zu einer sehr schwierigen Aufgabe. Vgl. die folgen- 
den Zeichen und ihre Erklarung:
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I

ta $e tc o e mi τάς &εώ εμι 
ta se pa p i a τάς Παφία[ς] 
sa ta sa ho ra u Στασαγόραν 
e ml· to εμι τώ
sa ta sa to ro Στασά(ν)δρω.

Die unten gegebene Stelle ist auf beiden Seiten einer 
Bronzetafcl eingegraben, die in Edalion aufgefunden wurde. 
Sie ist die Jftngste kyprische Inschrift. Meister setzt sie etwa 
ins Jahr 389, Hoffmann etwa 449 v. Chr.

5 » 0 .  I. Das Kyprische stimmt mit dem Arkadischen 
in alien charakteristischen Lauten mit dem Untersehied ttbei'- 
ein, dafs

a. εξ in ihm vor Konsonanten niclit zu ες wird. Im 
Ubrigen vgl.

b. ίχο(ν)σι (oder vielleicht εχω(ν)σι),
c. ζάς =  att. γης,
d. ΐο(ν)σι ( <  *e(ff)om),
e. γενοιτυ und viele Eigennamen. Ein Beispiel fttr einen 

auf -rot endigenden Medialoptativ ist niclit vorhanden. Doch 
hat das Kyprische auch vom Arkadischen abweichende Eigen- 
ttimlichkeiten.

a. Zwischen t und v und folgendem Vokal bezeichnet es 
den Ubergangslaut (§ 84) t/ ατηραν, ΥΜτεσχει\Ρ(=ιι)ασε. Das 
Umgedrehte findet sich in εί\Ρρητάσατν fttr i j -ρ-,

b. v wurde niclit >  U wie im Attischen, denn in den 
Gloesen wechselt es mit ο : μοχοϊ =■- μνχοι.

c. Formen wie pa ta fUr πάντα sind aus der altpers. 
Orthographic zu erklttren. Hier wurden niimlich gewisse 
etwas reduziertc Nasale deswegen niclit geschriebcn, weil aus 
ihrer Bezeichnung grUfsere Mifsdeutungen entstehen konnten.

d. αΧλων =  άλλων zeigt, wcnn richtig erklUrt, dafs die 
Assimilation von -/*- nach der Trennung der griechischen Dia- 
lekte eingetreten ist. Das Arkadische hat άλλος.

H. a. Der gen. sing, der -o-Stttmmo lautete in einigen 
kypriechen Stud ten wie in Edalion auf -ων aus. Der Ur- 
sprung des -v ist unbekannt.

-  4 1 1  —
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h. -v wird nacli sonantisehen Nasalen an Akkusative wie 
ί^ατηραν (vgl. hom. ίψήρ) und ά(ν)δρία(ν)ταν angehangt.

1. ”Ote τά{ν) πτόλιν 3Ήδάλιον κατέβοργον Μάδοι κάς 
Ιίετιηβες, ί(ν) τώι Φιλοκνπρων β έτει τώ 'Ονασαγό|ροα>, βασι
λείς Στασίκνπρος κάς ά πτόλις ^Ηδαλιτ^βες άνωγον 5Ονάσιλον 
τδν ΌνασικνπΙρων τον βατήραν κάς τδς κασιγνήτος ijaa&ai τδς 
ά(ν)&ρώπος τδς 1(ν) τάι μάγιαν ίκ\μαμένος άνευ μισ&ών' κάς 
παι είβρητάσατν βασιλεύς κάς ά τζτόλις *Ονασί\\λωι κάς τοΐς 
κασιγνήτοις ά(ν)τί τώ μισ&ών κά ά(ν)τί τα νχήρων δοβέναι εξ 
τώι | βοίκωι τώι βασιληβος κάς εξ ται πτόλιβ ι άργνρω(ν) 
τά[λαντον] | τά[λαντον\ τ, δνβάνοι νν ά(ν)τι τώ | άργόρων τώδε 
τώ) ταλά(ν)των βασιλείς κάς ά πτόλις3Ονασίλωι κάς τοΐς κασι- 
γνήτοις άπν ται ζάι ται βασιληβος τά 1(ν) τώ) Ιρώνι τώι 
Ι4λα(μ)πριήάται τδ(ν) χώρον \ τον ι(ν) τώι ελει τδ(ν) χρανόμενον 
3/0(γ)κα(ν)τος άλβω κάς τά τέρχνιήα τά έπιό(ν)τα || πά(ν)τα εχεν 
πανώνιον, νβα ΐς  ζάν, άτέλψ ' η κέ σις 'Ονάσιλον ί) τδς | κα- 
σιγνψος η τδς παΐδας τώ(ν) παίδων τών 5Ονασικνπρων έξ τώι 
χιόρωι τώιδε | εξ δρνξη, ίδέ παι, ο εξ δρνξη, πείσει 3Ονασίλωι 
κάς τοΐς κασιγνήτοι\ς η τοΐς παισί τδν άργυρον τό(ν)δε' άργνρω(ν) 
τά[λαντον] | τά[λαντον\ ι κάς 3Ονασίλωι οΐβωι, άνευ τίδ(ν) κα- 
σιγνψων τώναΐλων, έβρητάσατν βασιλείας κάς ά πτόλις 
δοβέναι ά(ν)τί τά νχήρων, τώ μισ&ίυν άργνρωζν) πε[λέκεβας] | | | |  
πε[λέκεβας] | | |  δί[δραχμα] *Η[δάλια]' ή διάκοι νν βασιλείς κάς 
ά πτόλις 'Ονασί— [

2. -λωι ά(ν)τι τώ άργυρωζν) τώδε άπν ται ζάι ται βα-
σιλήβος τά ί{ν) Μαλανίήα\ι ται πεδηαι τδ(ν) χώρον τδ(ν) 
χρανζόμενον 'Λμψίήα άλβω , κάς τά τέρ\χνήα τά επιό(ν)τα 
πά(ν)τα, τδ(ν) ποεχόμενον πδς τδ(ν) ρύβο(ν) τδ(ν) Λρνμιον κάς 
πδ\ς τάν ιερηβίήαν τάς 'Αβάνας, κάς τδ(ν) κάπον τδν ί(ν) 
2ίμ(μ)ιδος άρονρα\ι, τδ(ν) Λιβεί& εμις ό 'Αρμάνενς ήχε άλβω, 
τδ(ν) ποεχόμενον πδς Πασαγόρα\ν τδν 'Ονασαγόραν, κάς τά 
τέρχνιήα τά έπιό(ν)τα πά(ν)τα εγεν πανωνίος ν\βαΐς ζάν, ατέλι^α 
ιό(ν)τα. ή κέ σις 'Ονάσιλον ή τδς παΐδας τδς 3Ονασίλων έξ τάι 
ζάι τάιδε ΐ  έξ τώι κάπωι τώιδε έξ όρνξη, ο έξ ορυξη,
πείσει 3Ονασίλωι r τοΐς παισί τδν άργυρον τό(ν)δε' άγνρω\ν 
πε[λέκεβας] 1111 πε[λέκεβας] \ \ δί[δραχμα] 3Η[δάλια\ ίδέ τά{ν) 
δάλτον τά(ν)δε, τά βέπιήα τάδε ίναλαλισμένα, \ βασιλείς κάς
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α π τ ό λ ις  x a r ix h ja v  t(v )  τά (ν ) & ιον τα ν  Ι4& ά να ν τάν π ε ρ  
*Η\δάλιον, σ νν  ορ χο ις  μ η  λνα α ι τά ς  ^ ρ η τ α ς  τά σ δε ihF aig  ζάν. | 
”θ π ι  σ ις  χ ε  τάς *Fρήτας τά σ δε λύση , a v o a ija  .Fot, γ έν ο ιτ ν ' τά ς  
χε || ζας τά σ δ ε χά ς  τος χ ,άπος τόσδε ο ί 'Ο να σ ικ νπ ρ ω ν  π α ιδ ε ς  
καί τώ (ν) π α ίδ ω ν  ο ι  π α ^ δ ε ς  εξο (ν )σ ι a L F e i , ο ϊ  (ν) τώ  Ιρώ νι 
τώ ι 'Η δ α λ ιη ^ ι  ίω (ν )σ ι.

Hoffmanns Text (lid. I, S. 69). Vgl. D . 1. No. 60.

χάς =  xaf. ίχμαμένος (ace. pi.) «getroffen*. νχηρων (gen. fem.) — 
ίπιχιίρον, v wahrsehcinlich <  *ud, vgl. να-τιρος. ζαΐ =  yrj. α λ^ω  (acc.) 
‘Tennc’ (Η.), ιέρχνόα =  φυτά, vj^aig ζάν, Bedeutung unsiclier, vielleicht 
‘auf iroincr\ n iton  =  att. titan , ΐναλαίισμένα part. pcrf. pass, von 
ligaMvitv, ‘darauf ge8chricbcn>. Die pronominalen Formen παι (enklit. 
Partikel), on<, o#c (=  rif) sind bcmerkcnswcrt.

[Anm. Ilicr wic in anderen Inschriftcn bezeichncn runde Klam- 
mern zweifelhaftc oder beschiidigtc, eckige Klammern nnlesbare oder 
verlorene und vom Herausgebcr erganztc Buchstabe».]

Aolisch.

5 9 1 .  Das Aoliechc im weitesten Sinne umfafste drei 
Dialekte:

1. den thessalisehen Dialekt mit Ausniihnve von Phthiotis, 
das durch doriscben Einflufs seit Homers Zeiten mit den 
Dialcktcn Nordwestgriecbenlands verwandt geworden ist;

2. den Dialekt von Lesbos und der gegcniiberliegendcn 
Kiiste Kleinasiens und

3. den Dialekt von Bbotien.
Von diesen ist die Muiulart von Lesbos und der gegen- 

Ubcrlicgendcn kleinasiatiscben KUste die reinste, weil sie wie 
die kyprisehe weniger mit andern in Berllhrung kam. Thes- 
salien wurde von einigen wenigen edlen Familien, wie es 
scheint, florischen Ursprungs, bcherrscht, die einen Feudalstaat 
bildcten, wilbrend die frUhcren Einwobner zu Sklaven herab- 
gesunken waren und /rm'orcr/ biefsen. Im Bbotisehen finden 
sieb nocb inelir doriscbe Element?.

5 9 9 .  Die Quellen fUrs Tbessaliscbe sind Inscbrifton 
und einige Bcmerkungcn der Grannnatiker. Filrs lesbiscbe 
und asiatisebe Aolisch baben wir einc grofse Zahl von In- 
sebriften, vicle Fragmente lyriscber Poesie von Sappho und
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Alkaios * 1 und eine betrachtliche Menge grammatischer Litte- 
ratur. Fur das Bootische besteht die Hauptquelle in in- 
schriftlichem Material. Audi einige Fragraente der Dichterin 
Korinna sind erhalten. Die Grammatiker verweehseln das 
Bootische haufig mit dem lesbischen Aolisch. Das Bootische 
des Aristophanes (.Acharner 860 ff.) und anderer komischer 
Dichter ist wahrscheinlich nie korrekt gewesen und durch 
die Hand der Abschreiber noch obendrein verderbt worden.

Die folgende Stelle aus Ficks Ilias (I, 1—16) sei als 
Versuch gegeben, das Aolische der homerischen Zeit wieder 
herzustellen (§ 650). Fick hat jetzt eine etwas yerschiedene 
Rezension veroffentlicht in B. B. XXI, S. 23 ff.

Maviv άειδε, φέα, Πηληϊάδα ΙΑχίληος 
ολλομεναν, a μυρι Λχαιοισ αλγε ε<τηχε, 
πόλλαις δ*ίφ&ίμοις ιρύχαις ™Λ^ιδι προΐαψε 
ηρώων, αυτούς δε J-ελώρια τευχε χύνεσσι, 
οϊώνοισί τε παΐσι, Αίος δ* έτεληετο βόλλα, 
εξ ώ δτ( τα πρώτα διεστάταν ερίσαντε 
^Ατρείδας τε f c ίναξ άνδρων καί δΐος ΙΑχίλλενς.

τις τ αρ σφωε &έων εριδι συνέηχε μάχεσ&αι\
Λάτως χαι Αίος νιος. ο γάρ βασίληι χολώνεις 
νονσσον άνά στρατόν ώρσε χάχαν, δλέχοντο δέ λαοί, 
ώννεχα τον Χρυσήν ατίμασε άράτηρα 
ΙΑτρέίδας* ο γάρ 7]λ$ε ΰόαις επί νάας ^Αχαιών 
λνσόμένος τε &νγατρα φέρων τ  άπερέσσι άποινα, 
στεππατ εχων εν χέρσι J1εχαβόλω ΙΑππόλλωνος 
χρυσέωι αν σχάπτρωι xai ^Ρλίσσετο πάντας ΐΑγαίοις, 
ΙΑτρείδα δέ μάλιστα δύω, χοσμψορε λάων.

1. T h e s s a l i s c h .

5 9 3 .  Der unten gegebene Auszug ist eine Antwort der 
Bevolkerung von Larissa auf ein Schreiben Philipps V., Konigs 
von Makedonien. Das Original, zuerst 1882 veroffentlicht, ist 
von betrlichtlicher Lange und enthalt zwei Schreiben desKbnigs

i ##
1 Das Aolische des Theokrit ist Kunstsprache mid kann nicht als 

Dialektquelle dienen.
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rnit Antworten und einer grofsen Reihe Unterschriften. Das 
Datura ist etwas sp&ter als Philipps zweites Schreiben, das 
vom Jahro 214 v. Chr. datiert. Das Alphabet ist ionisch. Die 
iiltesten Inschriften sind viel kleiner. In dieser Inschrift sind 
des Ktfnigs Schreiben in der κοινή, die Antworten im Lolcal- 
dialekt abgefafst.

I. a. In der 3. pi. raed. erscheint -ντο als εγενον&ο 
(vgl. d. BOotische).

b. Urspr. 0 (ω) erscheint als ον: χονραν, παίζουν, ονς.
c. Urspr. a (>;) erscheint als ει: βασιλεΐος, χρεισίμονν

( =  XQWH^v).
d. ai in Verbalendungen erscheint als -ε ι : βέλλειτει 

( =  βουλψαι), εσσίσ&ειν (== εσεσ&αι).
e. Ausl. d erscheint als ε in όιε (δια)] vgl. 3. pi. ενε- 

ψανίσσοεν, εδονκαεμ (ausl. μ ftir ν durch Assimilation vor μα-) 
mit b5ot. i&iav.

f. κίς =r- att. τις . Nach Hoffmann erhielt sich der pala- 
talisicrte g-Laut bis zur Trennung der Dialekte mit einein 
tsch- Uhnlichcn Lautwcrt.

g. Statt der Ersatzdehnung, wic sie im Attisclien auftritt, 
werden Nasale und Liquiden verdoppelt. κρεννεμεν (=  κρΙνειν), 
άιτυστελλαντος ( =  α7τοστειλ-). Vgl. κνρρον <  *κνριον.

IL a. Alle Infinitive enden auf -ν: δεδύσ&ειν, εμμεν.
5. Als Dcmonetrativum ό-νε =  att. οδε, doch mit Flexion 

beider Elemente: τονννεονν.
c. Statt des Genitivs steht in -o-Stilmmen dor Lokativ: 

χρόνοι.
d. μα (violleicht <  *nw) =  δέ. Es koinmt mit andorem 

Ablaut wohl auch in μεσηοδι ( =  ¥ως) vor, das wahrscheinlich in 
μεσ-ηοό-ι zu zerlegen ist, da nod clier das Pronomen lat. 
quod, als derselbe Stamm wic in ηεόά u. s. w. ist.

Πανάμμοι τα Vma in  ίκάδι σι'νκλειτος 
γενομένας, άγορανομεντονν τονν ταγοΐν ηάν- 

-τονν, (ΐΗλίπηοι rot βασιλεΐος γράμματα πεμφαντός ποτ τος 
ταγός καί τάν ηύλιν, άι[*]κι ΙΙετραΐος καί Ιίνάγκιπηος καί
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ΐΑριστονοος, ονς άτ τάς πρεισβ[εί]ας έγένον#ο , ένεφανίσσοεν 
αντον, πόκκι καί ά άμμέονν πόλις διέ τός πόλεμός πο· 

-τεδέετο πλειόνονν τονν κατοικεισόντονν μέσποδί κε ουν καί 
έτερος έπινοείσουμεν άξιος τοϊ παρ άμμε 

πολιτεύματος, ετ τοϊ παρεόντος κρεννέμεν ψαφιξάσ#ειν 
άμμε, o(i!)g κε τοίς κατοικέντεσσι παρ άμμε Πετ#[α-] 

-λο£ν καί τονν άλλονν <:Ελ[λ]άνονν δο#ε! ά πολιτεία—τοίνεος 
γάρ σνντελεσ&έντος καί σννμεννάντουν παν- 

•τονν διέ τά φιλάν&ρονπα πεπείστειν άλλα τε πολλά τονν 
χρεισίμονν έσσέσ#ειν και έ(α)ντον καί τα πόλι καί 

τάν χονραν μάλλον έξεργασ#εισίσ#ειν—, έψαφιστει τά πολιτεία 
πρασσέμεν περ τονννεονν, κατ τά ο βα

σ ιλ ε ίς  έγραψε, καί τοίς κατοικέντεσσι παρ άμμε Πετ&αλονν 
καί τονν άλλονν cΈλλάνονν δεδόσ#ειν τάν πολι

τε ία ν  καί αντοίς καί έσγόνοις καί τά λοιπά τίμια νπαρχέμεν, 
αντοίς πάντα? όσσαπερ Λασαίοις, φυλάς έλομέ- 

-νοις έκαστον, ποιας κε βέλλειτει* το μά ψάφισμα τόνε κνρρον 
εμ[μ]εν καπ παντός χρόνοι καί τος ταμίας έσδό- 

-μεν όνγράψειν αυτό έν στάλλας λι&ίας δνας καί τά ονόματα 
τονν πολιτογραφεί#έντονν καί κατ#έμεν 

τάμ μεν ΐαν έν τό ιερόν τοϊ 'Απλοννος τοϊ Κερδοίοι, τάμ μά 
άλλαν έν τάν άκρόπολιν καί τάν όνάλαν, λίς κε γι- 

-ννειτει, έν τόνε δόμεν.
Hoffmanns Text (Bd. II, S. 21). Vgl. D. L  No. 345.

άτ τάς =  άπό της , Ιτ τοϊ — Ιπι τον. Λασαίοις wahrscheinlich 
kein Feliler, denn Hesy chius hat Λάβαν' την Λάοιααν. όνάλαν =  άνά- 
λωμα. yw vuvu  von γί-νν-μαι, dem Sinne nach =  γίγνουαι.

2. L e s b i s c h  u n d  k l e i n a s i a t i s c h e s  Aol i sch .

5 9 4 .  Keine Inschrift ist sehr alt; die ersten von einiger 
L&nge, deren Datum festgestellt werden kann, gehoren ins
4. Jakrhundert v. Chr. Beide hier gegebenen Inscliriften 
stammen wahrscheinlich aus dem 3. vorchristlichen Jahr- 
hundert.

I. Die beiden bemerkenswertesten Kennzeichen des echten 
A'olischen sind :
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a. die βαρντόνησις und
b. die ψίλωσες.
Ira Gegensatz zu den anderen griechischen Dialekten 

zieht das Aolische seinen Akzent in alien Wflrtern aufser 
Pritpositioncn und Konjunktionen so weit wie mdglich von 
der letzten Silbe vor. Daher αΥτοισι, Ιρος (att. Ιερός), έπαί- 
vtflai, ολίγος, τετάγμενος u. s. w ., so dais alle Wdrtcr Bary- 
tona werden; denn die langen einsilbigen Oxytona anderer 
Dialekte sind hier zirkumtiekticrt: Ζεις , 7ΐτώξ u. s. w. Die 
iΙ'Ιλωσις ist der vtfllige Verlust dcs Spiritus asper, ein Verlust, 
der Ubrigens fttr das kleinasiatische Ionisch gleichfalls sicker ist.

c. Dae Digamnm tindet sicli auf keiner Inschrift nach
EinfUhrutig dcs ionischen Alphabets. Es scheint im Wort- 
inlaut frOhzoitig verschwunden zu sein, war aber nach dem 
Zeugnis der Grammatiker anlautend gcblicben und erscheint 
als β: βραχέα =  att. έ>(χχη, βρίζα =  ρίζα u. s. w. Folgte ein 
Konsonant, so verschiuolz das .Ζ1* mit vorhergehendem Vokal 
zum Diphthongen: δένω =  att. δέω «  *det'(r-w), εχευα
«  *ίχεισ-φ).

d. Die Grammatiker berichten, im Lesbtschen sei ζ σδ 
geschrieben worden, einc Angabe, die die Inschriften nieht 
besUitigen, und die nur darauf hinzudeuten scheint, dafs die 
lesbische wie die klassisch-attischc Aussprache des ζ (§ 118) 
von seinem spilteren Werte verschieden war, der in lateinischer 
Transskription als -ss- erscheint: atticisso u. s. w.

c. Nasale und Liquide werden verdoppelt, wenn ein 
anderer Konsonant a, /, <f assimiliert ist: εμεννα, ενεμμα,
εστελλα, χέρρας ‘Ilttnde* «  *%ερο-), aber ίρσεν; φάεννος, αμμες, 
γέλλιοι (vgl. att. χίλιο ι); χρίννω, αναγγέλλω, χέρρων (< . *χέριων 
‘geringer*); ξέννος, ηέρρατα (Ιιοηι. πείραια <ζ -ρ./7-).

/*. Die splitcre Assimilation des auslautenden -vg und un- 
ursprlinglichen -vg- ruft in der vorhergchenden Silbe eincn un- 
echten Diphthongen Iiervor: αι, ει, ο ι: ταις γράφαις (acc. pi.), 
είς praep. sehr hilutig «  *lr-g), ϋέοις (acc. pi.); nom. raasc. 
von Partizipien <  -nts: ctxovaaig, δείχνεις, ΐψοις ( <  -ο-πς) ; 

: φαισι φασί), προτίΰειαι, ίχοισι, γράφωισι (Konj.).
O i l e · ,  OrAinniAUk. 27
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παϊσα «  ^παντια), μόισα (att. μούσα), und im fern. der Parti- 
zipia: γελαίσας, νπάρχοισα u. s. w.

g . o zeigt enge Verwandtschaft zu a und v in ον =  άνά 
(auch thessalisch), στρότος — στρατός und einigen anderen 
Wortern (vgl. das Bootische), aber άπν (wie im Ark ad. und 
sonst), όννμα (όνομα), aber πρότανις (— att. πρύτανις).

II. a. Die Verba contracta erscheinen als Verba auf -μι: 
χέλαις cdu lachsP, κάλημι, στεφάνωμι. In alien drei aolischen 
Mundarten erscheinen Zwischenformen zwischen der -μι- und 
-ω-Flexion in den Typen -ηω, -ww, die sich auch im Pho- 
kischen finden.

δ. Das ptc. pf. wird dekliniert wie das ptc. praes. (vgl. 
homer, κεκλήγοντες): πεπρεσβενκων. Dies gilt auch fur das 
Thessalische und Bootische.

c. Die 3. plur. imperat. act. und med. hat kurzen Vokal: 
φέροντον, έπιμέλεσ&ον, woftir es keine befriedigende Er- 
klarung giebt.

d. εστι und εσσι werden beide als 3. plur. von εμμι 
gebraucht.

1. Dekret von Mytilene:

Περί cov oi στρόταγοι προτί&εισι προσταξαίσας τ(ά)ς [βόλ-] 
[-λ]ας και οι πρέσβεις οι άποστάλεντες εις Λίτω[λίαν\ 
[ά]παγγέλλοισι και δόγμα ήνικαν παρ τώ κοίνω Λίτ\ωλων\ 
[ττ]£ρί τάς οίκηιότατος και τάς φιλίας, ως κε διαμέν[ωσι]
(ε)ίς τον πάντα χρόνον καί μήδεις μήτε Λίτώλων μή[τε]
[τ]ών κατοικήντων εν Λίτω λίαι μήδενα Μντιληνάων ά[χη] 
μηδάμο&εν όρμάμενος μήτε κατ άρρνσιον μήτε προς [̂ 4μ~] 
[-φι]κτνόνικον μήτε προς άλλο έγκλημα μηδέν* δεδοχ&αι τώ δά- 
[-μ]ω έπαίνησαι το κοϊινον των Λιτώλων καί τοίς προέδροις κα[ί] 
(.1Ί)ανταλέοντα τον στρόταγον, ότι εννόως εχοισι προς το(ν) 
δαμον τον Μντιληνάων, καί έπιμέλεσ&αι αυτών τάν βόλ- 
-λαν καί τον δάμον καί ταίς άρχαις αεί ταίς καίΗσταμέναις 
ως ά τε φιλία καί ά οίκηιότας ά υπάρχοισα προς Λίτώλοις 
διαμένει εις τον 7τάντα χρόνον7 καί α ί κέ τίνος όενωνται π(α)[ρ) 
τάς πόλιος, ω£ έσται άυτοισι πάντα εις το δυνατόν* έπαίν(η~)
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•σαν δε καί τοίς πρέσβεις Εννομον Θηρίαον, Μελέδαμον Α(β)[άν-] 
•τειον γ,αί στεφάνωσαν αντοις ίν  τοις Λνοννσίοισν χρνσ[νω] 
στεφάνιο κατ ονόματος ,  ότι των τε πο[λ]ίταν τννας των £ [ ο ν - ]  

(·τ)ων ίν  Πελοπονάσω ίλντρώσαντο καν επρασ(σ)ον7 h r i  τά
m *-]

-πεμφ&εν, προ&νμως. Τό δε φάφισμα το ντο καν το παρ  
Αίτώλω[ν\

(γ)ράψαντας τοί(ς) ίξετάσταις ει(ς) στάλλαν & έμεναν εις το ίρο[ν] 
τώ 1>4σκλαπίω7 τον δε ταμίαν τον επί τάς διονκέσιος δόμε· 
•ναι αιτοισι, τό τε ανάλωσαν εις τοίς αίχμαλώτοις καί εις ίρ[α] 
δράχμαις τριακοσίαις ΐΛλεζανδρείαις, τό δε άνάλωμα τοντ[ό\ 
[ε]μμεναν εις πόλιος σωτηρίαν. *Εγραψε Φαέστας Ενσάμενο(ς).

Hoffmanns Text (Bd. II S. 61).

2. Von Mcthymna:

Βασιλεύοντος Πτολεμαίω τώ | Πτολεμαίω καν Βερενίκας 
(λέων | ενεργέταν, ά/ά&α τνχα7 ίπ ί  πρντάνιος | Αρχία εδοξε 
τώ κοίνω τών Πρωτείο ν' | ίπειδη Πραξίκλης Φνλίνω δει χ3 εις | 
χελληστνάργας τάν παίσαν επιμέλειαν εποιησατο, όπως κε τοίς 
<λ\έ]{οισι τοίς πατροηοισι αν έλνσιαν ον[ν]\τε?>ίσ&ειεν καί α χέλ- 
λ\στνς | εν παίσα γίνηται Ιπιμελεία κα[ί] | εις ταντα πάντα εκ 
τών ίδιων εγο\ράγησε άξίως τών {λέων καί τάς | χελληστνος’ 
άγάίϊα τνχα ίφάφισ&αι* | Ιπεί κε σνιτελέη ά χέλληστνς | τοίς 
{λ έ οι σι τά Ιρα, δ ίδιον αίτιο καί | εκγόνοισι [δνμοιρνα]ν καν 
σάρκα πεντά\μναιον άπ[ν τώ β]όος τώ {λνομένω τώ | J i i  τώ 
~ώ[τηρι], έως κε ύιόωσι, καί άνα\καρνσσην αντοις, ότν α χέλ· 
?»ι,στνς | στέφανοι ΙΊραξίκλην Φιλίνω καί εκγό\νοις διμοιρία καν 
σάρκν βοεία πεντα\[μ]ναίω σνντελέσσαιτα τά Ιρα τοίς | (λέονσν
κατ τον νόμον καί τάς χβλ!ληστνος ίπιμεληϊλεντα αξίως..........

Hoffmann II S. 73; 1). L  No. 276.

3. Bt to t i sch .

5 0 5 .  Wilhrcnd das Bdotische dem Verluste des *F 

grofscn Widcrstand cntgegensetzt, hat ce sein Vokalsystem 
mehr als irgend ein anderer griechischer Dialekt ge&ndert. 
Die bdotische Art, seine Laute mit dem ionischen Alpha
bet darzuatcllcn, crmOglicht tins eino genaue Feststellung der 
Auespraehe.

27*
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I. a. v bleibt u, im ionischen Alphabet ov geschrie- 
ben. Wie im Englischen scheint dieses u nach dentalen 
Verschlufslauten, λ und v einen ;-(i-)Laut vor sich entwickelt 
zu haben; anders wenigstens dlirften sich Formen wie τνούχα 
( =  τνχη), Πολιον-ξενος (Πολύ·) schwer erklaren lassen.

b. e ( =  att. η) wurde sehr geschlossen gesprochen und 
im ionischen Alphabet ει geschrieben: πατείρ , μείτε, άνέ- 
&€ΐκε.

c. Der Diphthong αν wird in Tanagra αε (vgl. d. L at.!),
sonst η geschrieben, woraus zuletzt εν (d. i. geschlossenes e) 
entsteht: Λεσχροίνδας, Λυοανίαε ( =  cm) ;  γ,η, Ήσχονλος
(=  Λϊαγνλος)\ Θειβεΐος.

d. Ahnlich wird ov erst >> οε und gegen Ende des 3. Jh. 
v. Chr. >  v ( =  u) : Κοέρανος, Λιοννσοε ( =  ον) ; λνπά (— λοιπά), 
Ούγιας (—  οΙκίας), τνς βονωτνς (ον in der Wurzelsilbe er- 
halten, im Suffix geslndert).

e. Diphthong. εν^>1: κνμένας ( =  ν,ειμένας), τίσν (— τείσεν 
cwird bezahlen’), ηί (=  αεί), ε ist in den meisten Gegenden 
sehr geschlossen; daher &ιός st. &εός.

f. Flir ζ steht δ im Anlaut, δδ im Inlaut: δώνε (=  ζωη 
Konj.)? γραμματίδδοντος.

g. Wie im Att. erscheint -τ τ wo das Ionische -σσ- ha t: 
πέτταρα att. τέτταρα. Das Bootische hat dagegen -ττ- fur

t att. -a- in δπόττα ( =  δπόσα) u. s. w.

Π. Wie im Thessalischen erscheint -r#- statt -rr- in den 
Verbalsuffixen; παραγνννων&η (=  παραγίγνωνταν), δαμιών&ω 
(=  ζημνονντων 3. pi. imperat. von ζημιόω) mit folgendem aus- 
lautenden ·ν wie haufig in dorischen Inschriften; άποδεδόαν- 
&v (pf.).

1. Aus Orchomenos.

°^4ργοντος εν 'Ηρχομενυ Θννάρχω μεν\νδς Ϊ4λαλκομενίω, εν 
δε J -ελατίη ΜεΙνοίταο 'Λργελάω μεινδς πράτω , ομο\λογ[ί]α 
Ενβοίλυ J-ελατνψ) χή τη πόλν ’ΕρΙχομενίων επνδεν χεχόμιστη 
Ενβω\\λος πάρ τάς πόλιος το δάνειον άπαν | κάτ τάς ομολογίας
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τάς τεΰείσας ΘνΙνάρχω άρχοντος μεινος Θειλονΰίω, | κη οντ 
οφειλέτη αντν ετι ov&iv πάρ τάν | πόλιν, άλΧ άπέχι πάντα 
περί παντός || κη άποδεδόαν&ι τη πόλι τυ εχοντες \ τάς ομο
λογίας' είμεν ποτιδεδομέϊνον χρόνον Ένβώλν επινομίας Εέτια | 
πετταρα βονεσσι οονν Ίππνς διακα\τίης *Είκατι} προβάτνς σονν
?}γνς χεάλιης' άρχι τώ χρόνω ο ενιαυτός ό μετά | Θύναρχον άρ- 
χοιτα Ερχομενινς. Ι4πο\γράφεο&η δέ Εν βώλον κάτ ενιαυτόν | 
Ίκαστον 7τάρ τον ταμίαν κη τον νομώ\ναν τά τε καύματα των 
προβάτων κη || τάν ηγών κη τάν βουών κη τάν Ίππων κη | κά 
τι να άσαμα ϊων&ι κη τό πλεί&ος' μεί | άπογραφέσ&ω δε πλίονα 
των γεγραμ\μένων ίν τη σουγχωρείσι, *Η δέ κά τις [π\ράττει]τη 
το έννόμιον Εϊ'βωλον, όφειλέτ|[ω ά πό]λις των 'Ερχομενίων «ρ- 
γουρίω | [urag] ίτετταράκοντα Ενβώλν κα& εκασ\τον ενιαυτόν 
κη τόκον ψερέτω δρα[χμάς | (Wo] τάς μνάς εκάστας κατά μεΐνα | 
[Ρκασ]τον, κη εμ7τρακτος ΐοτω Ενβώ[λυ || ά πόλις] των Εργο μ εν ίων,

Cauer2, No. 298; 7λ I. No. 489 Ο.

ηγνς =■ αϊγοις^ attisch αΐξί. ϊων&ι — ϊωντι, att. άοι·

2. Αιιβ Tanagra. ν

Νικίαο άρχοντας μεινος ΐ4λαλκομενίω εκ[τη] άπιόντος, | 
ίπειΙ·άψιδδε Είκτειμων, Θιόπομπος Εννόμω ίλεξε, δείδόχ&η τυ 
δάμυ' προξένως είμεν κη ενεργέτας τάς πύλιος | Ταναγρηων 
Φιλοκράτψ Ζωΐλω , Θηραμένην Λαματρίω , || 04ιιολλοφάνην 
ΐΑ^ανοδύτω Ι4ντιοχειας των 7ΐόδ Λάφνη , αυτώς | κη εογόνως, 
κη είμεν αυτνς γάς κι Συκιάς εττπαοιν κη | S ιοοτίλιαν κη 
άοψαλίαν κη άσουλίαν κη πολεμώ | κη Ιράν ας ϊώσας κη κατά 
γάν κη κατά κάλανταν, κη τά | άλλα πάχτα καίϊάατερ τυς άλλυς 
προξέννς κη ευεργέτης.

Cauer*, No. 370; 1λ 1. No. 952.

πόό .ΐάφνη *=» n o t  Λ ·. fn n a a tv  =  {μ-, Ιωσας «= att. ο"αης,

590. Die clrei Dialekte zeigen folgendc Obercinstira- 
mungen:

a. Statt den Nainen dee Vaters im Qenitiv zu geben, 
wie es offiziell ini Attischen geschah (Λημοσ&ένης Λημοο- 
%λένους u. e. w.), bilden sic liHutig aus dem Namen des Vaters
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ein Adjektivum: Μνασιγενεϊος. Das Thessalische bildet so 
auch cΗρακλείδαιος% wahrend die beiden anderen Dialekte 
die Namen auf -δας wie das Attiscbe behandeln, also Jtoa- 
κορίδαο.

h. Das ptc. pf. endigt auf -ων.
c. In konsonant. Stammen endigt der dat. plur. auf -εσσι.

Die nordwestgriechischen Dialekte.

5 9 7 .  Sie zerfallen in folgende Gruppen:
1. Lokrisch.
2. Phokisch mit Einschlufs des Delphischen.
3. Akarnanisch, Anianiseh, Atolisch, Epirisch und 

Phthiotisch.

5 9 8 .  Allen drei Gruppen gemeinsam sind folgende 
Eigentumlichkeiten:

a. Die Konsonantenstarame bilden ihren dat. pi. nach 
Analogie der -o-Stamme auf -oig: άγώνοις, τινοις ( =  τισί), 
άρχόντοις, νικεόντοις (Verbum auf -έω, nicht -αω), ετεοις τετ- 
τάροις. Solche Dative finden sicli auch im Elischen, Ar- 
kadischen und Bootischen. Das Phokische und Lokrische von 
Opus haben mit dem Atolischen eine Form auf -εσσι gemein:

t Κεφαλλανεσσι.
b. Die Partizipien der Verba auf -έω haben im PrOs. des 

Mediums das Suffix -έμενος, nicht -όμενος: καλείμενος. Vgl. 
das att. Substantiv το βέλεμνον (— βαλόμενον).

c. Die Proposition ev regiert den Akkusativ und den
Dativ (Lokativ): εν Ναύπακτον, εν το ιερόν, ev το e&vog.
Diesen Gebrauch zeigen aber auch viele andere Dialekte.

1. L o k r i s c h .

. 5 9 9 .  Im Gebiete der ozolischen Lokrer sind zwei lange 
Inschriften aufgefunden worden, die eine ein Gesetz zur 
Regelung der Beziehungen zwischen Opus und einer von da
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nach Naupaktos ausziehenden Kolonie, die andere ein Vertrag 
zwischen Oanthea und Chaleion. Beide stammen aus dem
5. Jh. v. Chr., doch lassen sie sieh nicht genauer datieren. 
Canon Hicks (Manual o f Grech Historical Inscriptions Nr. 63) 
setzt die erste etwas zweifelhaft ins Jahr 403, in die Zeit, als 
die Atliener aus Naupaktos vertrieben waren. Die meisten 
Gelehrten aber stinnnen ftir die erste Hiilfte des 5. Jh. Die 
Merkmale des illteren Dialekts, in dem diese Inschriften ver- 
fafet sind, sind die folgenden:

I. a. ε >> a vor ρ: πατάρα ( =  πατέρα), άμαράν (— ημερών).
b. Willktirlicher Gebrauch des h: ο ε (η) , aber Ιιαγεν

( =  αγειν).
c. -σ#- >  -στ-: χρίσε at (== χρησ&αι), Ιιελίσιω (=ελέσ&ω).
(1. Htfufigce Vorkoinmcn Λτοη ? und J 1: lici'foiQov,

sFSifαδε'ϊότα (von άνδάνω), .Forty Πόρνον. ,F0tv betrachten 
manclie als verschcntlich fUr Εοτι =  η οτι.

Letzter Teil der lokrischen Inschrift aus Naupaktos.

Z. | Tovg ini*Foi9ovg εν Νανπαχτον τάγ δίχαν πράδνφον 
Ιιαρέσται ποτοις ό ι/.αστϊρας, Ιιαρέσται xai δόμεν έν *Οπύεντν 
Υ.ατά <Κέ(τ)ος αιπαμαρύν. Ηο9\ρδν τον Ηυποχναμιδίον πρό
σταζαν χαταστάσαι, τον Ηο9ρδν τδπι<Ε\\οί9ρ xai τον έπ ι^οί^ον  
το Λο9ρρ} Ιιοιτινές xa f  πιατεσειπιμοιεσ\. — Η. Ηοσσ\τις χ 
απολίπς πατάρα xai το μέρος τον χρεμάτον το πατρί, έπεί 
X | άτιογένεται, έξείμεν απολαχεϊν τον έπί^οι9ον εν Ναν- 
παχτον. j —Θ. ΙΊοσσιις χα τα ./Γέ^ α δ ^ο τα  διαψΙΙειρε τέχνρ 
xai μαχανρ καΐι μιρ, οτι χα μέ άνφοτάροις δοχέε, Ho7to\>riov 
τε χιλίον π λ έ^ ρ  xai N a fn a x iio v  τον InuFoi^ov πλέΟρ, 
άτιμον είμεν xai χρέψατα παματοηαγεϊσται. Τονχαλειμένρ 
τάν διχαν δόμεν τον άρίχόν, έν τριιί^οντ άμάραις δόμεν} αν χα 
τρι(ί9οντ άμάραι λεί π οντίαι τάς άρχάς’ αν χα μέ διδο έν- 
χαλειμένο τάν διχαν, ατιμ\ον είμεν xai χρέματα παματοφα- 
γείστat. Τδ μέρος μετά J -o j/.ιατάν διομόσαι 1ιύρ9ον τον 
νόμιον* έν νδρίαν τάν ψάφιξ\ξιν είμεν. Και τδ &έΟμιον τοις 
Ηνποχναμιδίοις Ηο9ροις ταν\τά τέλεον είμεν Χαλειέοις τοΊς 
σνν Ιίντιφάτρ ·Ροιχετα7ς.

Cauer8, No. 229; J). 1. No. 1478.
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Zwischen langen und kurzen e- und o-Lauten wird nicht 
unterschieden. Der spiritus asper wird noch mit Π  geschrieben. 
Die zwischen f  - - - - f  eingeschlossenen Buchstaben in Zeile 5 
sind noch nicht erkl&rt.

Der Inhalt ist kurz folgender: Die Kolonisten in Naupaktos
miissen im Falle eines Rechtshandels mit einem Opuntier den Fall vor 
das Tribunal der Mutterstadt bringen, und zwar innerhalb eines Jalires 
von der Beleidigung an. Sie haben das Recht eines λ̂ βΓίιοι-β vor 
andern Rechtsfallen (noodfiov). Die Magistratspersonen des Jalires 
(so erklart Hicks die zweifelhaften Buchstaben) sind in den betreffenden 
Landern π ρ ο σ τά τ« ι ,  ein Opuntier fiir einen Kolonisten und umgedreht. 
Ein naupaktischer Kolonist, der seinen Yater in Opus zuriicklafst, soli 
nach seines Vaters Tode erbberechtigt sein. Wer diesen Vertrag zer- 
stort — es sei denn mit Zustimmung beider Parteien — wird seiner 
Rechte und Outer beraubt (vgl. die Zulu-Redensart <aufgegessen werden’ 
zur Bezeichnung derselben Sache). Jede Magistratsperson mufs einer 
Klagerpartei einVerhor gewaliren, es sei denn, dafs ihr Amt innerhalb 
von 30 Tagen erlischt: sonst treffen sie dieselben Strafen. Die Partei 
(το μέρος f) mufs mit Verwunschungen gegen sich und ihren Hauslialt 
schworen, dafs sie die Wahrheit spricht. Die Abstimmung geschieht 
durch Stimmsteinchen. Dieselben Bestimmungen gelten fur die Kolo
nisten von Chaleion mit Antiphates.

2. P h o k i s c h  mi t  E i n s c h l u f s  des  D e l p h i s c h e n .

6 0 0 .  Die grofse Mehrzahl der Inschriften sind Ur- 
kunden in Delphi liber Freilassung von Sklaven.

Π. a. Der gen. sg. der -o-Starome endigt auf -ov, der 
acc. pi. auf -ovg.

b. Der nom. pi. steht ftir den acc. in einer der altesten 
delphischen Inschriften in der Form δεχατέτορες (μνας), eine 
Besonderheit, die sich auch im Elischen und Achaischen iindet.

c. Verba auf -ηω und *ωω: συλήοντες, άπαλλοτριωοίη, 
μαστιγώων.

Aus Delphi.

ρχοντος Θαρρ[ε]θ£(?) μηνος Παναγνρίον ώς ί4μφισσεϊς\ 
αγοντι, εν Λελφοϊς δέαρχοντοςΛαμοστράτονμψός | Ποι,τρθ7νίον) 
άτνέδοτο Τέλων καί Κλητώ, σννενδοχέον\τος ιον νίον Στρατω- 
νος, τφ  Ιάττόλλωνι τω Πν&ίψ σώμα || άνδρείον φ ονομα Σώσος,
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το γένος Καππάδοκα , τιμάς άρίγνρίου μνάν τριών, κα&ώς 
έπίστενσε Σώσος τψ &εψ τάν | ώνάν, έφ ωτε έλεί&ερος είμεν 
Υ.σΙ άνέφατντος από | πάντων τον πάιτα χρόνον. Βεβαιωτήρ 
κατά τον νόμον καί κα\τά τό σνμβολον Φιλό>ξενος J ωρο&έου 
Αμφισσενς. Α  δε προ'^ερασία cuvet ά γενομένα Σώσου τψ  
Απύλλωνι έπι άργον\τος ίν Αελεροίς Θρ[α]συκλέος καί τά έν
τζ( cuvcf 7Γοτιγεγραμμε\να, υίσστε παραμεϊναι Σώο ον πάρει Τέλωνα 
καί ΚΛψώ ας | κα ζώωντι, ατελής καί άρμενα έστω. Μάρτνροι 
οι ιερείς | τον ’Απόλλωνος Πραξίας, Ανδρόνικος καί ό αρχών 
Πνρ ρίας ’Αρχελάου καί ’Αμφισσεις Χαρίξένος ’Εκεφνλον, | 
Πολίκριτος, ’Αριστόδαμος Καλλικ,λέος, Ενίλνδαμος Πο\λνκρίτον, 
Αωρόίϊεος Ύιμασίου, Αημήτριος Μονίμου. Τάν | ώνάν ερνλάσ- 
σοηι οί τε ιερείς Πραξίας καί Ανδρόνικος καί 'Αμφισσεις 
Πολνκριτος, [Α'αρ/]ξεν[ο^] || ’Εκεφνλον.

Cauer2, No. 219.

3. A t o l l  sch u. s. w.

β ο ΐ .  Ale im 3. Jh. v. Chr. der tttolische Bund wichtig 
wurdc, ecliuf or, wie es sclieint, eine feste offizielle Sprache 
mit weniger ausgesprochenen Eigenlieiten als'der lokale Dia- 
lekt. Das ist vcrschwunden, und der Einflufs dcr κοινή 
ist zweifellos. Die konsonant. Stilmme aber bilden den Dat. 
Plur. noch auf -οις.

6 0 2 .  Eng verwandt mit den Dialckten N.-W.-Griechen- 
lands sind die Dialekte von Acbaia und Elis in der Pelo- 
ponnes. Nach Hcrodot. V III, 73 geliOrten die AchUer zu 
domsclbon Stain me wie die Arkadier, waren aber von den 
Doricrn aus ibrer Iieiinat verdrilngt worden. Elis liillt cr 
fllr iltoliseli. Jedenfalls gehOrt aber dcr aeliiiische Dialekt 
zur nordwestl. Gruppc. Vermutlieh ffilirtc das Anwachscn 
des acliiiischen Bundes im 3. Jl». v. Chr. wie bci den Atolcrn 
gleiehfalls zur Bildung eines vom Lokaldialekt etwas ver- 
echiedenen AmUstils. Spezielle Cliaraktorietika fehlen ihm. 
Das erwilbnenswertoste, den Gcbrauch des Norn. plur. konso- 
nantischer Stilrame statt dos Akkusativs, tcilt es mit dem 
Delphischen, Phtliiotiscben und Elischen.
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Aus Delphi, das nach 293 v. Chr. unter atolischem
Einflufs stand.

2τραταγέοντος Τιμαίον εδοξε τοϊς | Αίτωλοϊς* μη&ένα των 
εν ζίελφοίς συνοίκων άτελέα είμεν, εί κα μη δο&ή[ι] παρά | 
τας πόλιος των Αελφών ατέλεια, καί εί || τινοις εμπροσ&εν 
ατέλεια γέγονε | μη δόντων των πολιτάν, υποτελείς | ειμεν 
κα&ώς καί οι λοιποί σύνοικοι.

Cauer2, No. 235; D. I. No. 1409.

Elis.
6 0 3 .  Der oft als ganz isoliert behandelte elische Dia- 

lekt verdankt seine Besonderheiten der Mischung seiner Be- 
volkerung und der Thatsache, dafs neben einem starken Ele
ment desjenigen Dialektes, den das Arkadisehe und Kyprische 
reiner vertreten, Bestandteile aus dem Dorischen des Nord- 
westens ebenso wie aus dem der Peloponnes eingedrungen 
sind. Der Dialekt ist nicht einmal im ganzen Elis gleich- 
mafsig.

I. a. Urspr. e-Laute, ob lang oder kurz, waren im Elischen 
sehr offen. e wird a geschrieben nicht nur vor ρ wie im 
Lokrischen, sondern hie und da auch an anderen Stellen. 
e erscheint als a;

*βάργον, φάρην (φέρειν), σκενάων (— σκευέων), άποτίνοιαν, 
ενσαβέοι ( =  είσεβοίη) ;

J1ράτρα (— ρήτρα), πλα&νοντα, χραίδοι ( =  χρήζοι), 
βασιλάες, φαίναται7 δο&αϊ ( =  δο&ή), εα (=  είη).

δ. δ scheint schon in den altesten Inschriften zum Spi- 
ranten d geworden zu sein, der gewohnlich ζ geschrieben 
wird. Doch kommt auch δ vor: ^ειζώς (=  είδως), ζίκαια, 
ζέκα, ζαμον ( =  δήμον). Andererseits erscheint att. ζ elisch- 
boot. und sonst in dor. Dialekten als δ: δικάδοι (δικάζοι),
u. s. w.

c. Ausl. g >> ρ. Zwischenstufe war ohne Zweifel das un- 
vermeidl. Stimmhaftwerden des ausl. ς vor anlautendem stimm- 
haften Konsonanten. So ist τοϊς δέ wie toizde auszusprechen. 
Der Wandel -ς >  ρ findet sich auch sonst, ζ. B. im Lako-
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geschrieben: τοιρ J 1αλείοις.

d. Ini. intervokales 5 schwindet: εποίηα (== έποίησά). 
Obwobl sich dieser Lautwandel auch in anderen Dialekten 
findet, zeigt er sicli im Elisehen nur beim -σ-Aorist und selbst 
bier nur selten.

e. #  war, wie es scheint, nicht raehr ih, sondern p (§ 75); 
daber ποηασσαι <C ποιήσασ&αι.

f. Ersatzdehnung im acc. plur. der -0- und -a-St&mme 
findet sicb bisweilcn in -οις und -αις wie im Aolischen. Es 
ist mOglich, dais bier eine Vermengung von Dat. und Akk. 
vorliegt.

II. a. Bei Konsonantensttimmen steht der nom. plur. fur 
den acc,, wie im Delphisehen und Achaischen: πλείονερ,
χάριτερ.

b. Ebenso bilden die kons. Stiimme den dat. pi. auf *oig: 
χρήματος άγώνοιρ. Ahnliche Formen finden sicli (auf einer 
Inschrift) fUr den gen. und dat. dualis: νπαδνγιοίοις ( =  νπο- 
ζνγίοιν\ doch ist der Text zweifelbaft), αντοίοιρ ( =  aircolv) 
indem -oig an das Dualsuffix antritt.

1. Aus Olympia. Abfassungszcit vor 580 v. Chr.

^ράτρα τόϊς ιΡαλείοις. Πάτριάν &αρριν xai γενεάν xai 
ταϊτο, | αί ζέ rig χατιαρανσειε ,βάρρενορ *Ραλείο. Α ί  ζέ με- 
πι&ε7αν τά ζί\χαια ορ μέγιστον τέλος tyoi xai τοι βασιλάες, 
ζέχα μναις χα | chtozivoi J2έκαστος τον μέπιποεόντον χα(ιή&ιταις 
τοι Ζ ί * Ολύμπιοι. *Ειζένηοι ζέ χ έλλανοζίχας, καί τάλλα 
Ιίχ,αια έπενπ\έτο ά ζαμιοργία' αί ζέ μενποι, ζιφνιον άποτινέτο 
έν μαστράϊαι. Α ί  t[^] τις τον αίτια&έντα ζιχαιον ι μόσχοι, ίν 
τάί ζεχαμναίαι χ ε\νέχο[ιτ]ο, αί J 1ειζυς ίμόσχοι* χαί πάτριάς 
ο γροφενς ταί?[τ]ά χα πάσχοι. | [Τ)νι V [cue]/ χ εοι υ πίναξ 
ίαρός *Όλννπίαι.

Cauer (S. 176, 2. Aufl.) setzt dies folgendermafsen in 
attieche Formen um:
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CH ρήτρα τοϊς *Ηλείοις. Φρατρίαν ΰαρρειν καί γενεάν καί 
τά αντον1 | el δή τις κα&ιερενσειεν άρρενος ’Ηλείον. Εί δε μή 
έπι^εϊεν τά δίΥκαια ος μέγιστον τέλος εχοι καί οι βασιλής, 
δέγνα μνας αν | άποτίνοι έκαστος των μή έπιποιονντων κατα- 
& ντους τψ d i i  (τψ) *Ολυμ\\πίψ. Μηννοι & αν ο ελλανοδίκης, 
καί τά άλλα δίκαια μηνυ\έτω η δημιουργία* εϊ δε μή μηννοι, 
διτζ)>.ονν άποτινέτω εν εν$νν\αις. Εί δε τις τον δικαίων αίτια- 
&hnra ιμάσσοι, εν τη δεκαμναίφ (ζημία) αν έ\νέχοιτο, δί είδώς 
Ιμάσσοι* καί φρατρίας δ γραφείς ταντά αν πάσχοι. | δί$
αδέ αν δ£*; ο πίνας ιαρος (εν) Ολυμπιφ.

Der Sinn ist an vielen Stellen zweifelhaft, und niclit einmal der 
Zusammenhang ist sieher. Blass (D. I. Nr. 1152) giebt als mogliche 
Erklarung die Vermutung, dafs die Inschrift einen Schutzbrief fiir 
Patrias, einen γραμματβύς, entbalt. Die Formen Ιπένπoc, Im vnho, 
ενποι werden verschieden erklart. Sie scheinen mit der Verhangung 
einer Strafe zusammenzuhangen; Bucheler vergleicbt lat. inquit, Brug- 
mann (Grdr. II, § 737) nimmt ein Verbum *πα-ιω ceintreiben> (<  *fai-a-%d) an.

2. Aus Olympia. Zeit: etwa 500 v. Cbr.

Id J1ράτρα τοίρ J1αλείοις και τοϊς ΕνΙιΕαοίοις. 2υνμαχία 
κ ε(ΐ)α εκατόν ^έτεα , | άρχοι δε κα τοΐ. -di δέ τι δέοι αΐτε 
J-έπος αΐτε ^Flagyor, σννε(ϊ)άν κ άλ(λ)όλοις τά τ  άλ(λα) καί 
τταΙΙρ πολέμο* αί δε μά συνε(ϊ)αν, τάλαντόν κ | άργυρο άποτί- 
νοιαν τοΐ d i  'Ολυνπίοι τοί κά\(δ)δαλέμενοι λατρεϊόμενον. Λ ί  
δέ τιρ τά γΐράφεα ταϊ κα(δ)δαλέοιτο αΐτε Jzέτaς αΐτε τ\ελεστά 
αΐτε δαμος, εν τέπιάροι κ ένέ^οιτο τοΐ ’νταντ έγραμ(μ)ένοι.

Cauer (S. 179, 2. Aufl.) setzt dies folgendermafsen in 
attische Formen um:

avCH  ρήτρα τοϊς 2Ηλείοις καί τοϊς Ευ\αψοις. 2υμμαχία 
ειη εκατόν ετη , | αρχοι ο αν τοσε. Ει οε τι οεοι είτε έπος 
εΐτε | έργον, σννεϊεν άν άλλήλοις τά τ άλλα καί πέίρί πολέμου* 
εί δέ μή συνεϊεν, τάλαντόν άν \ αργύρου άποτίνοιεν τψ d i i  
(τψ) 'Ολύμπιψ οί κατα\δηλονμενοι λατρενόμενον. Εί δέ τις τά 
γράμματα τάδε καταδηλοϊτο είτε ετης είτε τίελεστής είτε 
δήμος, εν τη έπαρρι άν ένέ$οιτο τψ ενταύθα γεγραμμένψ (lies 
τη ένταυΰα γεγραμμένη).
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Der Name ties Volkes. das mit den Eleern den Vertrag schliefst, 
ist nicht sicher. Blass (D. J. I, S. 336) moclitc 'ΐΐραψοις *Bewolmer von 
Hernia* lesen. Das auslautende -ς von TtXtaru fchlt Λνοΐιΐ nur durch 
Versehen. In der letztcn Zeile liost Blass τοΓ ταύτη (γί)γρα(μ)μένοι.

Doriscli.

6 0 4 .  Die dorischen Dialekte herrschen auf der ganzen 
Peloponnes (mit Ausnahme von Arkadien, Elis und Achaia) 
und einigen Inseln, wie Melos und Thera, Kos, Rhodos, im 
itgliischen Meer. Die lilngste erhaltene griechische Inschrift ist 
im dorischen Dialekt von Gortyn in Kreta abgefafst. Auch 
in viclen Kolonien herrscht das Dorische; Kyrene von Thera 
(wilhrend Thera einer Sage naeh von Lakonien aus koloni- 
siert Avar); Kerkyra, Syrakus und seine Kolonien von Korinth; 
Tarent und seine Kolonie Heraklea von Lakonien; Megara, 
Hyblaea und Selinus, seine Kolonie, von Megara; Gela und 
Agrigentum von Hhodos her.

Die littcrarischen Denkmitler verdienen, wie Avir bereits 
sahen, hinsichtlich der Sprache keinen Glauben. Das Dorische 
in den ChOren der att. Tragodie ist rein konventionell und 
bestcht moist in der Beibehaltung des urspr. a ftir att. η.

6 0 5 .  Einige Erscheinungen sind allgeraein dorisch:
I. die 1. pi. act. cndigt auf -μες;

Π. das passive Futur Avird durcli aktive Suftixe gebildet; 
ΙΠ. nach den Berichten der Grammatiker liatte das Dorische

ein besondcres Akz.entuationssystem. Die hauptsilch-
lichsten Abweichungen von dem der andercn Dialekte
schcincn geAvesen zu scin:
a. die einsilbigen Worter batten den Akut, avo sie im 

Att. den Xirkumflex trugen;
b. ausl. -a/, *o/ Avurden wie lange Silbcn behandelt;
c. die 3. pi. act. der Prilterita A v a r  auf der vorletzten Silbe 

betont, Arermutlieli nach Analogic der andcren Per- 
sonen: ίλνααμντ, ϊΧίοατε, Ιλνοαν;

(h in einer Anzuhl von Fiillcn ebirul ein analogischer 
Akut, wo das Attische den Zirkumflex hatte: παίδες,
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γυναίκες, καλώς (adv.), w&hrend von anderen ana- 
logisch die Endsilbe zirkuraflektiert ward, wo das 
Attische den Akut auf einer anderen Silbe hatte: 
7rαιόών, πάντων.

Dock sind die auf uns gekommenen Nachrichten, selbst 
wenn sie richtig sind, zu spUrlic-h, als dafs wir dieses Akzent- 
system vollig durchfiihren kftnnten. Die meisten neueren 
Gelelirten akzentuieren darum auch dor. Inschriften nach 
attischer Weise.

606. Die von Ahrens angenommene Einteilung des 
Dorischen in eine dialectus severior und eine dialectus mitts fufst

I. auf dcr Kontraktion von ο +  ο >  ω und ε +  ε >> η in 
der ersteren, >  ov und ει in der letzteren, und

II. auf der Ersatzdehnung zu ω, η oder ου, ει.

Doch sind diese Unterschiede nieht, wie Ahrens meinte, 
geographisch, sondern chronologiseh, da die illteren Inschriften 
die ‘strengeren’, die spiltercn infolge des Einflusses der κοινή 
die cmilderen’ zeigen.

1. L a k o n i s c h .

!

607. Aufser den Inschriften haben wir fiir das Lakonische 
die Fragmente des Alkraan, den Vertrag Thuk. V, 77 und das 
Lakonische in Aristophanes’ Lysistrata 1076 ff., aufserdem 
eine betr&chtliche Anzahl von Glossen. Doch sind diese 
Quellcn wenig glaubwiirdig.

a. Auf den iiltesten Inschriften ist wie in anderen gr. 
Dialektcn intervokalcs -<x- erhalten, wandclt sich aber nach 
Boisacq zwisclien 450 und 400 zu h. Doch sind die In
schriften mit intervokalom -σ- nicht ganz sicher lakonisch.

b. Der Wandel der Aspirata 0 zum Spiranten (oft durch 
σ bezeichnet, d. i. wohl =  / )  geliort, wenn wir den Inschriften 
glauben, in eine sp&tere Zeit. Ist diese Eigenttimlichkeit spat, 
so sind die Worte τώ οιώ θύματος (— του fteov θύματος) 
Tliukyd. V, 77 den Abschreibern zuzuschreibcn, cbenso die- 
selben Formen bei Aristophanes und Alkman.
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c. Att. erscheint als -dd-: γνμναδδομαι.
rf. Aus Hesychius ist zu entnehmen, dafs das Lakonische 

wie das Btfotische v — u bewalirt liatte: ζονγωνερ ( =  ζύγωνες). 
Dieses Wort zeigt den Rhotazismus, den das spittere Lako
nische mit dem Elischen teilt. Von vielen der spftteren 
lakonischen Inscliriften nuifs man annehraen, dafs sie nicht 
den cchten Dialekt geben, denn unter den Romern bcgann 
sich eine archaisierende Tendenz geltend zu machen. Fremder 
Einflufs zeigt sicli nocli frUher in der Substitution von -μεν 
f(ir -μες als Endung der 1. plur., in der Kontraktion o +  a >  ω 
(statt a): altlakon. πρατος f. πρώτος, und in anderen An- 
nitherungen aus Attisclie.

1. Inschrift aus Tegea. Zeit: frtiher als das folgende Denkmal. 
Pick hillt die Inschrift nicht fUr lakonisch, sondern fttr

achilisch.

ΞονθΙιρ παργ.α(θ)θέχα τρ ΦΤλ.αχα\!ο τ*ετραχατίαι μναϊ 
αργύριο, Εί μΐέν κα ζυε, αντος άνελέσθο} αΐ δε κ|α με ζόε, 
τοί ('jvtoi άνελόσθο τοί γνε[σιοι, επεί κα (()εβάσοντι πέντε 
ΤέτεΙα · εΐ δέ κα μέ ζόντι, ταί θυγατέρες >| [ά]νελόσθο ταΐ 
γνεσιαι' εΐ δέ κα με | L[d]ra, τοί νόθοι άνε?ώσθο* εΐ δέ κα | 
μέ νόθοι ζωπι, τοί άσαιοια π ο θ ίφ ς  άνελόσθο' εί δέ x άνφι- 
?.έγοίπ\(ι} τ)οί Τεγεόται διαγνοντο χά{τ) τον θεθμον.

Cauer8, No. 10 b.
Iη)ιalt. X., ein Spartanor, l»at im Tompel der Athene 400 SiIbcr- 

mincn deponicrt, die or, wenn er leben bleibt, wieder an sich nohmcn 
kattn. Stirht er, so sollen Bcine lcgitimen Sohne die Sunnne crhcben 
5 Jahre nach erreichter Mannbarkeit; wcnn dicse sterben, seine legi- 
timeu Ttichter und in Erinangelung dieser seine illegitimeu Sohne, in 
Erniangclung dieser die naehsten Vcrwandten. Das Schiedsrichteranit 
ubernehmen in Zweifelsfall die Tcgcaner.

2. Weihinsclirift des Dmnonon fllr seinen grofsartigcn Erfolg
im Wagenrennen.

Λαμόνον |  άνέθεχε(ν) Ι4θαναια\ι] |  Πολιάχρ 
17 χάΐιας l τανιά ία  ονδές |( ηέ7ΐοχα τον ννν. |

Τ ά δ ε iv ix a h e  .]α μ \ό ν ο ν \  | το  αντρ τ ε θ ρ ίπ π ο [ ι]  αντος  
άνι ά γ ιο ν  | έν Γ α ια Τ ό χ ο  τετράγ.ι[ν] || καί Ι ίθ ά ν α ια  τετ[ρ ά χιν] |
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κέλενίιννια τετ[ράκιν\ \ και flohoidcua Λαμόνο[ν] ένίκε'Ελει, 
καί 6 κέλ[εξ I άμ]α, αυτός αηοχίον || ενίαεβοΐίίαις 'ίπποις | δ- 
7ετάκιν εκ τάν αυτό \ 'ίππον κεκ τό αν[τ]ό 'ίππ[ο\ ) καί Ποίιοίδαια 
/Ιαμόνον | [έ]νίκε Θενρίφ όκτά[κ)ι[ν] || αυτός αηοχίον έν\1ιεβόΙιαις 
'ίπποις | εκ τάν αυτό 'ίππον | κεκ τό αυτό \ίπ7ΐο* | κεν ί4ριοντίας 
ενίκε II ζΙαμόνον όκτάκιν | αυτός άνιοχίον \ ένΐιεβόΐιαις 'ίπποις \ 
εκ τάν αυτό 'ίππον | κεκ τό αυτό 'ίππο , καί II ό κέλεξ ενίκε 
c[αμά]* καί ζΕλενΤιύνια Λαμ[όνον] \ ενίκε αυτός άνιοχίον | ενίιε- 
βόΐιαις 'ίπποις | τετράκιν. || Τάδε ενίκαϊιε. [Das tibrige ist 
fragmentarisch und unverstandlieh.]

Cauer2, No. 17 b.

2. H e r a k l e i s c h .

6 0 8 .  Die beiden herakleanischen Tafeln wurden 1732 
im Bette eines lukanischen Stromes gefunden. Sie sind aus 
Bronze und enthalten eingehende Bestimmungen uber Ver- 
mietung von zu einem Tempel gehorigen Grundstucken. Sie 
stammen etwa aus dem Ende des vierten vorchristl. Jh. Der 
Dialekt ist nicht rein, und das Alphabet ist ionisch, trotzdem 
es ein Zeichen fur J2 hat, das indessen nicht im Inlaut vor- 
kommt. Die Zahlworter erscheinen bald in dorischen, bald 
in hellenistischen Formen. Die beachtenswertesten Eigen- 
heiten sind:

I. Willkiirl. Gebrauch des spiritus asper: 'ίσος, ο'ίσοντι, 
' οκτώ, εννέα (unter dem Einflufs von επτά).

II. a. Der dat. plur. der Partizipia auf -nl· erscheint als 
-ντασσι: πρασσόντασσι, εντασσι (von einer Nebenform εντες 
=  οντες).

b. Das aktive Perfektum bildet seinen Infinitiv auf 
-τ/μεν: πεφνκενκημεν. In Bezug auf die Vokalkontraktion ist 
das Herakleische eine dialectus severior.

Aus der ersten herakleischen Tafel.

Toi δέ μισ&ωσαμένοι καρπενσόνται τον αεί χρόνον, ας κα 
πρωγγυως ποτάγων\τι καί τό μίσ&ωμα άποδιδώντι πάρ J-έτος 
αεί Πανάμω μηνός προτερείψ* καί (αϊ) κ εμπροσθ'α | άποδί-
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νωντι, άπαξόΐ'τι ές τον όαμόσιον $ογον καί παρμετρησόντι τοϊς 
σιταγέρταις τοΊς ι επί των fertiov τφ δαμοσίφ χο*ι μεατώς 
τώς χοΐς χριΰάς κοΰαράς δοκιμας, οϊας κα α γά ) φέρει. Ποτά- 
ξόντι δε πρωγγνοις τοϊς πολιανύμοις τοις αεί έπ ί των J 1ετέων 
εντασαιν πάρ || πενταετηρίδα ως κα έΰελύντες τοί πολιανύμοι 
δεκοίνται, και αΐ τινι χα άλλφ | παρδώντι τάν γην, αν κα 
a h o l μεμιαΰίοσοίνται, η άρτνσωντι rj σποδώνται τάν ε\πικαρ- 
πίαν, αν a h a  τα παρέχονται πρωγγνως ο/ παρλαβόντες η οίς 
χ άρτνοει η οι πριίαμένοι τάν έτηκαρπίαν, αν a χαί ο έξ 
άρχάς μεμιοΐ/ω μένος. cΌστις δέ κα μη ποτάγει πρωγγνίως η 
μη το μίσθωμα άποδιδφ χάτ τά γεγραμμένα, τό τε μισ&ωμα 
διπλεϊ άποτειοεϊ το επί τώ *Ρέ\\τεος χαί το άμπώλημα τοϊς τε 
πολιανόμοις και τοϊς σιταγέρταις τοϊς αεί έπί τώ JFέτεοςΛ 
οσσφ κα | μείονος άμμισ&ω&ή πάρ πέντε J-έτη τά ττρατα, οτι 
κα τελέ&ει ψαφισ&έν άμα παν τφ  πράτφ  | μια&ώματι, χαί 
τά ίν τφ γζ< πεφντευμένα χαί οίχοδομημένα | π ά π α  τάς πόλιος
εσσονται.

Kaibel, hiscr. Siciliac et JtnUnc, No. 645; Caucr2, No. 40.

Die obige Stellc ist dem Eingang oines Pachtkontraktes ent- 
nommcn, tier sieli auf die ‘heiligen Grundstiicke des Dionysos* bezieht 
und nacb cinem Gesetz der Herakleaner vom Staate und gewisscn 
obrigkeitliclien Personen, den noltavojtoi, abgescblessen wurdo. Der 
Paebtkontrakt lautet auf Eebenszeit. Den Pachtcrn stclit die Nutz- 
niefsung ho lange zu, als sie Sieherhcit stellen mid den Zins jahrlich 
am ersten Tage des Punamos (September) cntrichten. Dresclien die 
Piich ter vorber aus, so babeu sie das gefordcrte Mafs gutcr reiner 
Gerste, wie sic die Grundstiicke produzieren, zmn Staatsspcicher zu 
bringen und es mit dem StaatHscbeffel vor den fur das Jahr be- 
stiminten Beamten nusztimessen. Die Burgschaften inusscn ullc fiinf 
Jahre den Beninten vorgelegt werdon, die sie naeh Gutdiinkcn an- 
nelimen otler nbweisen kdnnen. Wcnn ein Pachter die Grundstucke 
weiter verpaehtet, verpfilndet oder die Ernte vcrkauft, so hat der 
neue Piiehter oder Pfandnebiner oder Kiiufer der Ernte die Verant- 
wnrtlichkciten des ersten auf sieli zu lielmien. Unterlafst es ein Pacbter, 
die Burgschaften vorzubringen oder den Pneht zu zahlen, so wird er 
zur Zahlung des doppelten .JahrespacliteH, Howie beini Wiederverpaehten 
zu einer fiinf Jahre lung zu zahlcnden Strafe verurteilt, deren llhho 
durcli Volksbeseldufs festgosetzt und im Verhiiltnis zu dem Vcrluet 
bemeseen wild, der bei dt*r Wietlerverpaehtung eintritt (da man von 
den Gruudstuckcn anuimmt, dafs sie ausgenutzt sirnl und dnruin au-

O U o n , Ut nmmat i k .  ou
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fangs ftir eincn gcringeren Bctrag verpachtot wcrden miissen). Allen, 
was der sttumige Zahler auf dem Grundsttick gopfianzt und gebaut hat, 
vcrfiillt dem Btaate,

3. Me s s e n i c n .

βΟ Ο . Λ us Andania in Messenicn stammt eine lange 
Inschrift, die sakrale Ritcn zu Ehren der Kabeiroi behandolt; 
docli iat sic zu spilt (Ί. Jh. v. Clin), ale dafs sie flir den Dia- 
lelct Wert liiittc. Der Vcrtrag von Phigalea au« dem 3. vor- 
christl. Jli. zeigt iitolische Einflilssc.

Die Vokalkontraktion zeigt noch den dorischen Typue. 
Die bemerkenswertesten Eigenheiten einrl:

a. Die 3. pi. der Konjunktive endigt auf -ψ τ ι , niebt 
(j)vtl: προτιϋψ τι, 7ορογραφψη.

b. Die Partikcln (iv und κα werden beide in der an- 
danischcn Inschrift verwandt.

4. A r g o l i s  und  Λ gin  a.

O lO . Argolis besafs aufser Argos noch anderc wichtige 
Stildte: Mykenai, Troizen, Tiryns, Ilermione und Epidauros. 
Vom Tempel des Asklepios zu Epidauros ist in den letzten 
Jahron cine grofse Anzahl interessantor Inschriften gefunden 
wordon. Die illtesten argolischen Inschriften sind zu kurz, 
als dafs sie viol dialektischen Wert bosilfsen; dock konunt 
in ihnen noch das P  vor: hcoLFehe zeigt denselbcn vor- 

/ hilltnismiifsig Hpilten tlliergang von intorvokalem -o- >  -A-, 
den wir bereits im Elischen und Lakonischcn boobachten 
konnten. in einigen dor illtesten Inschriften lindet sich auch 
das Koppa.

I. a. Ausl. -vg ist erhalton wie im Kretischen: τονς 
υιηνς} ytiyivaiavg. Ebenso findot sich inlautendes -ra- in 
<mavaav aus Mykenai und άγώναανς aus Nemca.

b. -ol)- wird in Epidauros geschrieben, wie biswoilen 
im Kretischen: Ίϋμονίκα, odor -<7-: ί.γκατοιντρίξααοα, wold 
mit dem Luutwort / .

' II. a. Verba des attischon Typue ·ζω bilden ihren Aorist 
auf -ooa: f.dUaaoav·
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b, In Epidauros findet sich σνντί&ησι ale 2. Person.

c. In Epidauros findet sich der Infinitiv h t i  & ή ν — επι&εϊναι.

Voin Tempel des Asklepios zu Epidauros.

*Ανήρ τούς τάς χήρος δακτύλους άκρατεΐς εχων πλάν | ενός 
α[</>]/κβτο π  οι τον &εον ϊχέτας. Θεωρών δε τονς έν τώι ιαρώι | 
[π]1νακας απιστεί τοις ιάμασιν καί νποδιέσυρε τα έπιγράμ- 
μα|[τ]α. 'Εγχα&ενδων δε οψιν είδε' εδόκει υπό τώι ναώι
άστραγαλίζον\[τ]ος αυτόν και μέλλοντος βάλλειν τώι άστραγάλωι 
Ιπιφανέντα | [r]ov &εόν εφαλέσ&αι έπϊ τάν χήρα και έκτ είναι 
ον τονς daxrr|[A]ot’£, ώς δ* άποβαίη, δοκειν συγκάμιρας τάν 
χήρα κα& %να εκτείνειν | [τ]ών δακτύλων, έπει δέ πάντας 
Ιζεν&νναι, ίπερωτήν νιν τον &ευν, || [ε]ί ετι άπιστησοϊ τοϊς 
έπιγράμμασι τοϊς έπί τώμ πινάκων τών | [κ]ατά τό [ί]βροι>, 
αϊτός <Γ ον φάμεν' οτι τοίννν εμπροσ&εν απιστείς | [α]/;το[Γ]£ 
ο(τκ] έοΐσιν άπίστοις, το λοιπόν έστω τοι φάμεν, άπιστος | 
\ά όι}Ίς]. Ημέρας δέ γενομένας νγιής εξήλίϊε. — Αμβροσία ίξ  
sfVavav | \ύίτερό]πτ[ι\λλος. Λ ΐτα  ΓΧ6τ[ις] ήλ&ε 7ioi τον &εόν. 
Περιέρ;τουσα δέ | [κατά τ\ό [ία]ρον τών Ιαμάτων τινά διεγέλα 
ώς απίθανα καί fid/Wjjfra έόν\τα γωλούς και τυφλούς υγιείς 
γίνεσϊϊαι Ιννπνιον ιδόν\[τας μο]νον. *Εγκα&εύδουσα δέ οψιν
είδε* έδυκει οι ο ίϊεός έπιστάς | [είπείν], οτ[ι] υγιή μεν νιν 
ποιησοί, μισίϊόμ μάιντοι νιν δεησοί άν\[Οέμεν 6]ΐ£ τό Ιαρόν νν 
άργύρεον1 νπόμναμα τάς άμαΜας' εϊπαν\[τα δέ (?) ταϋτα] 
άνσχίσσαι ον τον όπτίλλον τον νοσονντα και φάρμ[α\\κόν τι 
Ιγχέ]αι. Ημέρας δέ γενομένας [ν]γιής έξήλ&ε.

1). J. No. 3339. Vgl. Cnvvadias, F o u illr s  (V Jip id a u rc, S. 25. 
Prellwitz in J). h  bctont n o t ,  docli aclicint π ο (  den Vorzug zu ver- 
dicnon. Nach η π ιο ιο ς  lieet Caw. ov[o/j«J.

5. M e g a r a  und  s e i n e  K o l o n i e n  S e l i n  us  u n d
B y z a n t i o n.

Oil. Die Inschriften sind nicht alt, und der Megarer 
in Aristoph. Achamrrn 729—835 ist kein glaubwlirdigcrZcuge. 
Zwischen Bttotien und Megara bestand cine enge Verbindung, 
die den megarensischen Dialekt wenigstens in Aigosthena be-

28*
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einflufst hat. Das bereits erwahnte1 σά μάν; Acharner 757 
zeigt einen Plural

Aus Megara, 3. Jh. v. Chr.

’Επειδή ’Λγα^οκλής ίΑρχνδάμον | Βοιώτνος εννονς έών δια- 
τελεί | καν ενεργέτας τον δάμον του | Μεγαρέων, άγα&άι τνχαι, 
d€dd||%#ca τάν βονλάν καν των δόμων | πρόξενον αυτόν ειμεγ καί 
έκ\γόνους αντον τάς πόλιος τάς | Μεγαρέωγ καττόν νόμον* είμεν | 
δε αυτών καί οικίας εμπασνν || καί προεδρίαν εμ πάσν τοϊς 
άγώ\σιν οϊς ά πόλις τί&ητι. ’Λγγραχρά\τω δε το δόγμα τόδε 
δ γραμμα\τεύς τον δάμον εν στάλαν λι&ί\ναι, καν άν&έτω εις 
το ’Ολυμπνεϊον. || Βασιλεύς Πασιάδας' εστρατά\γουν Ανοννσνος 
Πνρρίδα, Ααμε\ας Ματροκλέος, ίΑντίφνλος Σμά\χου, Μνασί&εος 
Πασίωνος, *Ερκίω[ν] | Τέλψος. Γραμμα[τενς] βούλας || καν 
δόμον "Ιππων Παγχάρεος.

Cauer2, No. 106; D. I . No. 3005.

6. K o r i n t h  m i t  s e i n e n  K o l o n i e n  K e r k y r a ,  
S y r a k u s  u. s. w.

6 1 2 .  Der Dialekt der Bukoliker Theokrit, Bion und 
Moschos, den man oft als Syrakusaner Dorisch bezeicbnet, ist 
zu klinstlich und eklektisch, als dafs er irgend ein ge- 
sprochener Dialekt sein konnte. Der Dialekt Theokrits in 
seinen dorischen Idyllen scheint, falls der handschriftlichen 
tjberlieferung zu trauen ist? mehr dem auf der Insel Kos 
und ihrer Nachbarschaft gesprochenen zu ahneln, als irgend 
ein anderer. Die Werke des Archimedes sind zu jung, als 
dafs sie den Dialekt genau wiedergeben sollten, und auch 
hier ist die tjberlieferung fehlerhaft.

6 1 3 . Die alten Inschriften von Korinth und seinen 
Kolonien sind geringer an Zahl und kurz.

I. a. Im friiheren Dialekt sind J 2 und ? erhalten; ξ und 
ψ  werden χσ, φσ geschrieben: Χσάν&ος, εγραφσε.

b. Das Kerkyraische zeigt stimmloses ρ in ρΗοΕαίσν und 
vielleicht ein ahnliehes M  in ΜΗενξνος, wakrend J 2 als Gleit- 
laut steht in άριστεν<Ροντα u. s. w.

. 1 § 197, Anm.
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c. Im Kerkyrttischen und Sizilischen erscheint λ vor Den- 
talen als v: ivS-ov (Kerkyra) =  ίλ&ών} Syrakusan. Φ ιλίας  
u. s. w. =  Φιλτίας.

d, Im Sizilischen tritt Metathese des Anlauts von σψέ 
ein: tpi u. s. w. Die Imperat. des 2. Aorists endigen auf -or, 
λήβον fUr λαβέ u. s. w.

II. Die Perfekta werden im Sizil. wie Pr&sentia flek- 
tiert; vgl. δεδοίχω, πεπόν&εις, δεδνχειν (Inf.) bei. Theokrit, 
άναγεγράφονται bei Archimedes.

a. Aus Korinlh.

Λ ^ενια  τόδε [σάμα], τον ολεσε πόντος emu [<$&;].
CAuer*, No. 71; D. I. No. 3114. 

dieselbe Wurzel wic im attischcn Λιινίας* Bcaehtenswert 
let die Quantit&t dcr Mitteleilbc.

β. Aus Kerkyra.

a, Σα μ a τόδε 'Λρνιόδα Χαρόπος' τον δ'ολε\σεν *ΪΛρες
βαρνόμενον παρά ναυσ\ιν Ιπ* Ιάρά&ΰοιο ρίχο,βαϊοι 
πολλό\ν αριοτει^^οντα κατά ατονό^ εσ{ά)αν α^υταν. >

Cauer2, No. 84; D. I. No. 3189.
βαρνήμίνον: § 206. Blass in J). J, licet ηριστίυτοντα, indem cr in 

dem zweiten τ einen Fclilcr vermutet.

(Wahrschcinlich a. d. 4. Jh. v. Chr.)

6. Πρυτανις Στρατών, | μεις ψυδρευς, αμερα τε\τόρτα h t i  
δεχα, προοτάτας | Γνά&ιος Σωχρατευς. || Πρόξενον ποεϊ a a lia  | 
Jiovvotov Φρυνίχου | ΐ49ψαϊον αυτόν xai | ίχγόνους, δίδωτι 
δε xai I γας και οιχίας εμπασιν. || Ύαν δε προξενιάν γράψαν\τας 
εις χα?*χόν άν&έμεν | el xa προβονίοις xai 7τρο\δίχοις δοχΐμ 
χαλώς εχειν. Jiovvaiov || Φρυνίχου | 'Ail·ηναϊον.

Caucr*, No. 89; Ζλ / . No. 3199.

y. Aue Syrakus, gefunden in Olympia.

Ηιαρον b J εινομίνεος | xai τοι Σνραχοσιοι | t{t J i  Τίρ(ρ)αν 
από Κύμας.

Caucr*. No. 95; D. / .  No. 3228.
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7. K r e t a .

614. Unter alien dorischen Dialekt$n ist der alte kre- 
tisehe auf der grofsen Insckrift von Gortyn der merkwiirdigste. 
Das Datum ist unsicher, wahrscheinlich aber nicht spater als 
das 5. Jh. v. Chr. Andere kretische Inschriften sind jiinger 
und weniger charakteristisch. Ein paar scliarf ausgepragte 
Ahnlichkeiten zeigt der Gortyner Dialekt mit dem arkadisch- 
kyprisclien, die das Resultat von Dialektmischung sein konnen. 
Schon zur Entstehungszeit der Odyssee (XIX, 175 if.) bestand 
die Bevolkerung von Kreta aus verschiedenen Elementen:

aXXij d3 άλλων γλώσσα μεμιγμένη* εν μεν Αχαιοί, 
εν d3 'Ετεόχρητες μεγαλητορες, £ν δε Κνδωνες,
Λωριέες τε τριχάιχες διοί τε Πελασγοί.

615. I. α. -τι- wird inlautend >  -ττ- wie im At- 
tischen, Thessalischen und Bootischen: δ-πόττοι (ο-ττόσοι),
Ιάττη « Dat .  des ptc. praes. yon είμί. Aber -ντι- 
>  -να-: εχονσαν (=  εχονσαν).

b. Att. ζ erscheint anlautend als δ in δόός ( =  ζωός). In 
den Dialekten anderer kretischer Stadte findet sich τ- oder 
ττ- im Anlaut von Ζευς, Zijva, in Dreros Τηνα geschrieben, 
auf einer Mitnze (Trijva). Inlautend findet sich -dd- in d/- 
χαδδεν (διχάζειν).

c. Die Lautgruppe -ws bleibt im Inlaut wie im Auslaut: 
μενσί (dat. pi. von μην), έπέσπενσε (-νδσ-), επιβάλλονσι (dat. 
pi.), εχονσαν, τιμάνς, ελεν&έρονς, χατα&ένς (ptc.). Aber ge- 
wolinlich τος, τάς (acc. pi.) vor anlautendem Konsonanten 
(§ 248).

d. In der Inschrift von Gortyn werden die Aspiraten 
von den stimmlosen Verschlufslauten nicht unterschieden: 
7tvXagy αντροτρον, χρεματα. Doch wird nicht kombiniertes & 
geschrieben. Spirantisch wurde es, wie es scheint, und 
assimilierte sich einem vorhergehenden σ in άπο-<Εειπά3'&ο 
( =  είπάσ&ω), δπνιέ&&αι und δπνιέ&αι u. s. w.

e. Assimilation eines Endkonsonanten an den Anfangs- 
konsonanten des folgenden Wortes ist sehr hSufig: τεατεδ δόε
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( =  πατήρ ίω^), τά& ΰνγατέρας, ταιδ δέ, τιλ  λ\ ( =  τις λ%) 
*(wenn) jcmand wlinscht\

f. Nacli Angabe der Gramraatiker wurde λ vor einem 
anderen Koneonanten im Kretischen zu v: εν&εϊν ( =  ελ&εϊν), 
avxvova (— αλκι'ονα), αίνος ( =  άλσος). Doch best&tigen die 
Inschriftcn diese Angabe nicht.

g. ε wird vor Vokal im Kretischen wie in einigcn anderen 
doriechen Dialektcn zu i: δνοδεχα.Ρετία, ομολογίοντι (Konj.), 
χαλίον (Ptc.), πραξίομεν (Fut.).

II. a. Der acc. pi. der KonsonantenstHmme lautet auf 
-ανς aus nacli Analogie der Vokalst&mme: μαιτνρανς ( =  μάρ
τυρας), έπιβαλλόντανς u. 8. w.

b. Andcre kretische Inschriften zeigen bisweilen -εν statt 
-ες im nom. pi.: άχονσαντεν, άμέν (cwir’).

c. In einigen Konjunktiven ist ein -Λ-Vokal durchgeftthrt: 
δύναμαι,  νύνάται.

Aus Gortyn. Der Tcil der Tafel IV, dei\vom Eigentum
der Eltcrn handelt.

τον πατέρα τον | τέχνΟν xal τον χρϊμάτΰν χ\αρτερον ίμεν 
τάδ δ αίσιος, || χαί ταν ματέρα τον f o r  αν\τάς χρεμάτΰν.

ας χα δόΰντι, | με έπάνανχον εμεν δατί\&9αι. αΐ δέ τις 
αταΰείέ, άποδ\αττά&9αι τη άταμίνρ, aj|t ίγρότται. t δέ % 
άπο&άνε τις, | (σ)τέγανς μέν τάνς Ιν πάλι κ(|α τι χ έν ταις 
(σ)τέγαις ένϊ, αίΐς χα με ^Ροιχενς έν^οιχέ ίπ\ί χόρφ .FoixiOv, 
y.al τα πρόβατα κα||ί χαρτα[ι]ποδα, α χα μ ϊ J 1οιχέος ί, | ίπ ι  
τοΊς νιασι ίμεν, τά δ' άλ\λα χρεματα πάντα δατεΰΰα\ι χαλδς, 
χάϊ λανχάνεν τής μ\έν νι ννς, δπόττοι χ ΐΰντι, drjjo μοίρανς 
.Ffxaatov, τάδ d|t ίϊυγατέρανς, οπύτται κ* ι'ονίτι, μιαν μοίραν 
.Ρεχάσταν ^[ι*|^]αΓε[ρα].

αί δέ χαι τά ματρ[6]ϊα, ? | χ άπο&α[ίΐ\ι, £ττε[ρ] τά 
[πατρόΐ] [j έ\γράττ\αι. αί δέ χρεματα μ ΐ εΐ\ε, στέγα δέ, λαχέν 
τά& $ Ιγρότται.

αί δέ χα λ?!ι ο πατϊρ δοδς Ιον δόμεν talc όπνιομένφ, 
δότΟ χατά x j | d  ίγ  ραμμένα, πλίονα δέ με. |
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OTeujc όέ πρό&&* εδόκε ε εττέσ\πενσε, τ α ν τ  ε'γ.εν, α λ λ α  δε 
μ ϊ || άπολαν[κά]νεν.

Baunacks Text, Inschr. ν. Gortyn, S. 102.

In h a lt  der S te lle :  Der Vater soli seine Kinder und sein 
Eigentum in Hinsicht auf die Teilung derselben unter diese beauf- 
sichtigen; die Mutter beaufsichtige ilir eigenes Gut. Wahrend der 
Lebenszeit des Vatcrs ist eine Teilung nicht notig ·, wenn aber eines 
seiner Kinder mit einer Geldstrafe belegt wird, so mufs es seinen An- 
teil erhalten, wie geschrieben stelit. Bei einem Todesfall sollen die 
Hauser in der Stadt mit aliem Inventar, die Hauser ausgenommen, in 
denen ein J^oixtvg (adscriptus glebae) wohnt, der auf dem Grundstiick an- 
siissig ist, und Scliafe und Vieh mit Ausnahme der dem foixeug  gehorigen 
in den Besitz der Solinc ubergchen; alles andere Eigentum soli ehr- 
lich geteilt Averden, und zwar so, dafs die Sohne je zwei, die Tochter 
je einen Anteil erhalten. Wird das Eigentum der Mutter geteilt bei 
ihrem Tode, so sind dieselben Eegeln wie beim Tode des Vaters zu 
befolgen. Ist kein anderes Vermogen da, als ein Haus, so erhalten 
die Tochter ihren gesetzlichen Anteil. Giebt der Vater zu seinen Leb- 
zeiten der Tochter eine Mitgift, so darf diese die bereits angefiihrte 
Hohe nicht iibersteigen. Hat er einer Tochter vorlier eine Summe ge- 
gegeben oder versprochen, so mufs sie diese Summe erhalten, erhalt 
aber dann keinen Toil mit den anderen.

8. Me l os  u n d  T h e r a  m i t  s e i n e r  K o l o n i e  Ky r e n e .

616. Die altesten Inschriften von Melos und Thera 
, sind in einem Alphabet abgefafst, das keine besonderen 

Zeichen ftir r/>, χ, ip, ξ hat, die darum *h oder ?A, 
κσ geschrieben werden. ε +  ε und ο +  o werden ε und o 
geschrieben. Das Digamma scheint verloren zu sein. Kyrene 
bewahrte einige dieser Eigentumlichkeiten noch lange, nach- 
dem die Mutterstadt Thera bereits das ‘mildere* Dorisch an- 
genommen hatte.

a. Aus Melos. Zeit: wahrscheinl. erste Halfte des 6. Jh. v. Chr.

παΐ 'Εγ,7ΐ1ιάντ$ δέκσαε τόδy άμενπΐιες αγαλμα.
σοΙ γάρ ετεενκίιόμενος τοντ έτέλεσσε γρύπΐιον.
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β. Aue Thera. Naraen yon Felsengrilbern. Zeit: wahrscheinl.
7. Jh. v. Chr.

ΘΗαρνμάκΙια. Κριτοπίινλο (Genitiv). Πραχσίλα ημί.
ΦΗαρνμα^Ηος έποίε.

Eine lange interessante Inschrift — das testanientum Epi- 
ctetae — ist gleichfalls erhalten, docli ist sie zu jung, um stark 
dialektisch zu sein.

9. R h o d o s  m i t  s e i n e n  K o l o n i e n  G e l a  u n d
A g r i g e n t u m .

6 1 7 . a. Die Infinitive des Prlts. und Aorists enden auf 
•μειν: δομειν,  είμειν.

b. Der Perfektinfinitiv endigt auf ειν: γεγόνειν.

c. Einige -aw-Verba erscheinen ale solche auf -εω: 
τι μουντές u. s. w.

6 1 8 .  Es iet charakteristisch fiir Rhodos, Kos, Knidos 
und andere benachbarte Gebiete, dafs sie εο >  εν kontra- 
hieren: ποιενμενος,  Θενχλης u. s. w. Docli findet sich dieselbe 
Kontraktion httufig aucli im sptttcren Ioniseh.

a. Von Kamiros auf Rhodos. Zeit: vor Alexander d. Gr.

’Εδοξε ΚαμιρείσΓ τάς χτοίνας τάς Καμιρίων τάς | ίν τφ 
νάσψ και τάς ίν άπείρψ αναχράψαι πάσας | καί ίχΰέμειν 
ίς το ιερόν τάς Ιϋϊαναίας ί(ν) στάλφ | It# ivy  χωρίς Χάλκης' 
ίξημειν δε και Χαλκήταις || άναγραηημειν, α ϊ κα χρηζιοντι) 
ελεσΰαι δε άνόρας | τρεις αίπίκα μάλα, ο'ίιινες ίπιμεληϊϊησενντι 
ταί\τας τάς πράξιος ώς τάχιστα και άποδωσεΐνται | τψ χρ^ζοντι 
ίλαχίστον παρασχείν τάν στάλαν | και τάς κτοίνας αναχράψαι 
και ίγκολάψαι εν τq στά·}(^ καί στάσαι ίν τψ ιερψ τάς Λΰάνας  
καί περί βόλι βώ\σαι ως εχη ως ισχυρότατα καί κάιλλιστα* τά δέ 
τείλενμενα ίς ταντα πάντα τον ταμίαν τταρεχειν.

Caucr*, No. 176 (teilw.).
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β. Von Agrigentum. Gefunden in Dodona.

[Θεός] Τνχα άγα&α. | 
π]ροστάτα Λεν\[χ]άρον, άφΐγ,ομένω\ν €Ιπ- 

ποσ&ένεος, Τεί\[αιο]ς, cΈρμωνος, 2ελί\νιος9 edo- 
ξε τόϊς | Μολοσσοϊς προ\ξενίαν δόμειν | τοίς 
Λκραγαντί\\νοις.

Cauer2, No. 200.

I ο η i s c h.

6 1 9 .  Es ist nicht notig, diesen Dialekt ausfuhrlich zu 
behandeln, da er seinen Eigentumlichkeiten nach bekannter 
ist, als andere Dialekte obne Litteratur. Seine litterarischen 
Denkmaler tiberragen weit an Wichtigkeit die in ihm ab- 
gefafsten Inschriften.

6 9 0 .  Gewohnlich sagt man, Homers Gedichte seien in 
altiotiischem Dialekt abgefafst; doch ist der uns iiberlieferte 
epische Dialekt sicherlich das Kunstprodukt einer Dichter- 
schule und nicht der genaue Vertreter einer jemals-wirklich 

* gesprochenen Mundart. Denn kein gesprochener Dialekt 
konnte zu derselben Zeit folgende drei Formen des Genitivs der 
-0-Stamme nebeneinander gebrauchen: -oio, -oo und -or, die 
drei verschiedene Entwicklungsstadien reprSsentieren. Die 
uns wirklich tiberlieferten Formen passen haufig nicht ins 
Metrum, zum Beweise dafur, dafs sie Umschreibungen ver- 
alteter Formen sind. εως und τέως sollte im Homer meist 
ήος (vgl. dor. ας) und τηος geschrieben werden; δείδια steht 
fur δέδ<Ρια] ΰείομεν, στείομεν sind irrtiimliche Formen fur 
&ηομεν, στήομεν. Aufserdem ist es durchaus nicht sicher, 
dafs die urspriinglichen Lieder, von denen Homer eine Be- 
daktion darstellt, uberhaupt ionisch abgefafst waren. Fick 
glaubt mit vieler Wahrscheinlichkeit, dafs diese Lieder ur- 
sprunglich aolisch waren, und dafs sie, als Ionien Griechen- 
lands litterarischer Mittelpunkt wurde, ins Ionische umgesetzt 
wurden, so zwar, dafs quantitativ vom Ionischen differierende 
Formen unberlihrt blieben. Etwas Ahnliches findet sich in 
der angelsachsischen Litteratur, aus der die northumbrischen



Dichter Caedmon und Cynewulf nur in westsiichsischer Um- 
schrift erhalten sind.

6 2 1 . Zwischen Homer und dem spiiteren Ionischen des 
Ilerodot, Hippokrates und ihrer Zeitgenossen liegt das Io- 
nische der Dichter Archilochos von Paros, Simonides von 
Amorgos, Hipponax von Ephesos, Anakreon von Teos, Mim- 
nermos und Xenophanes von Kolophon. Wahrscheinlich 
schlossen diese sich eng an die Mundarten ihrer Heimats- 
stildte an, obwohl in der elcgischen Poesie nicht ohne eine 
gewisse Beimischung cpischer Formen.

6 2 2 .  Nach Iierodot (I, 142) wies das (istliche oder 
asiatieche Ionisch vier Mundarten auf. Doch ist uns nicht 
genug Material Uberliefert, um diese Nachricht kontrollieren zu 
kbnnen. Man kann darum das Ionische geographisch einteilen in

1. das kleinasiatische Ionisch, in den grofsen Zentren Milet, 
Ephesos, Chios, Samos und den anderen ionischen 
Niederlassungen und ihren Kolonien gesprochen;

2. das Ionische der Kykladen: Naxos, Keos, Delos, Paros, 
Thasos, Siphnos, Andros, Ios, Mykonos, und

3. das Ionische von EubOa.

6 5 3 .  Charaktcristisch fUr das gesamte Ionische ist, dafs es
1. alle a η wandelt,
2. das Digamma, aufser in wenigen sporadischen Beispielen, 

verliert.

6 5 4 .  Das (5stl. Ionisch hat den spiritm aspcr vtfllig
verloren. Das ostl. Ionische und das der Kykladen stimmen 
tiberein in der Kontraktion von -κλέης >  und in der
Bildung des Genitive der -i-$Ulinmc auf -ιός (st. -tdog). Das 
Ionische der Kykladen und das von Euboa haben den spiriius 
asper bewahrt; in Euboa wird noch geschricben und
der Gen. der -/-Stiimme auf -ιόος gebildet. Die beiden 
letztereu Charakteristika gel ten auch ftlr das Attischo. Im 
Dialekt von Eretria hcrrscht der Khotazismus: οπόραι, παρα- 
βαίνωριν u. e. w.

6 2 5 .  Die merkwOrdige und noch nicht aufgeklllrte Er- 
seheinung, dafs das Ionische Formen auf κο-, von dem

— 443 -
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idg. Stamm q o q a - bildet, wahrend alle anderen Dialekte 
no- und 7nj-Formen daftir haben, ist auf die Litteratur be- 
schrankt, und noch kein einziges Beispiel einer inschriftlichen 
κο- oder κ^-Form ist entdeckt worden.

6 2 6 .  Die litterarischen Zusammenhange zvvischen dem 
lonischen und Attischen sind oft falsch aufgefafst worden. 
Die Formen, die die Tragiker und Thukydides mit dem Io- 
nischen gemein haben, z. B. -σσ-, wo Aristophanes, Plato und 
die Redner -ττ- haben, sind aus dem lonischen enilehnt, das 
vor der Machtentfaltung Athens der speziell litterarische Dia- 
lekt war. Das attische Griechisch hat nie -σσ-Formen be- 
sessen, die es spater zu -ττ- gewandelt hatte.

1. Aus Milet. In den Ruinen des alten Theaters ge- 
fundenes Fragment.

............ντων, λαμβάνειν δέ τά δέρματα κ[αί] τα άλλα γέρεα.
"Ην εν ϋ{νη]ται, λά[φε\ται γλώσ]σαν> δσφνν, δασέαν, ώρην. 
ην δέ ηλέω ΰ ν ψ α ι, λάψεται a n  έκαστου όσφνίν, | δασέ]αν καί 
γλώσσαν καί κωλην μίαν από ηάντων. καί των άλλων &εών 
των | [έν]τεμενίων, όσων ίεράται 6 ίερέως, λάψεται τά γέρεα τά 
αυτά καί κωλην αί'τί||[τ]^ς ωρης, ημ μη βασιλεύς λαμβάνηι. "Ην 
δέ ενστδν #νηι η π ό λ ις , λάψεται γλώσ\σαν, όσφύν, δασέαν9 
ώρην. "Ην ξένος Ιεροποιηι τώι ΙΑπόλλωνι, προιεράσ&αι τώ[ν] | 
αστών ον αν &έληι 6 ξένος, διδόναι δέ τώι ϊερεϊ τά γέρεα 
άπερ η πόλις διδοι 7ΐ[άν'τα] χωρίς δερμάτω[ν], π[λην] τοίς 
Ιάπολλωνίοις . . . .  Bechtel, I. L  No. 100.

Bechtel erklart ώρη als ωμοπλάτη und zitiert einen Scholiasten zu 
Odyssee XII, 89: τούς  *Ιωνάς λέγειν φασϊ την χωλήν ωρην χαϊ ώραίαν.

2. Aus Keos (heute Tzid). Zeit: etwa Fnde d. 5. Jh. v. Chr.

Οϊδε νό[μ]οι περί τώγ κατ[α]φ$ι[μέ]νω[ν * κατά | τά\δε 
&ό[πτ]εν τον ΰανόντα* εν | έμ[ατ]ίο[ις τρ\ι]σί λενκοίς, στρώ- 
ματι καί ένδνματι [καί | έ]πιβλέματι — έξέναι δέ καί έν 
έλ[ά]σ[σ]οσ[ι — μ||ε] πλέονος άξίοις τοίς τρισί έκ[ατό]ν <ϊ[ρα|χ]- 
μέων. έχφέρεν δέ έγ κλίνηι σφ[ε]νό\[ποόι κ]\αί μέ καλνπτεν, 
τά d5 ολ[ο]σχερ[εα] τοϊ[£ εματ]\ίοις. φέρεν δέ οίνον επί το
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ση[μ]ά M e [πλέον] | τριών χών καί ελαιον μέ πλ[έ]ο[ν] έ[ν]ο[ς, 
τα όέ || άγ]γεία άποφέρεσ&αι. τόν $ανό[ν]τα [de φέρεν | κ]ατα- 
κεκαλνμμένον σιωπηι μέ[χ]ρι [Ini το | σ]ημα. προσφαγίωι 
[χ)ρϊσ&[αι κ]ατά [τ]ά π[άτρι\α* τ]ήγ κλίνην από το[ν] σ^μ]α- 
[τ]ο[ς κ]αί τ[ά] ο[τρώ\μ]ατα εσφέρεν ένόόσε, τψ  όέ νστεραί[ηι 
όι^μ]ρραίνεν την οίκίην [ε]λεί'[#]ερον &αλ[άσση\ι] πρώτον, επειτα  
[άλ]ν[κ]νη[ώι] ο[£ε]/, τη[λον στ\ά]ντα* επην όέ όιαρανΰηι, καθ
αρήν εναι την οικίην, καί &νη &ίεν ίφ[ίστια], | τάς γυναίκας τάς 
[/]ora[a]£ [ ]̂ττί τό κ̂ <}(θ£ | ά]πιέναι προτέρας τών . . ανόρών 
άπο [τον || σ]ηματος. έπί τώι ξϊανόντι τριηκόσ[τια μέ | π]οιεν. 
μέ νποτι&έναι κύλικα νιτο τ[ηγ κλί\ν]ην, μεόέ τό νόιορ έκχεν, 
μεόέ τά καλλι'(σμα]Ιτα φέρεν επί τό σήμα. οπού αν [&]άνηι, 
ί[πήν έ)\ξενεχ&ϊι, μέ Ιέναι γυναίκας ττ[ρό]ς τ[ήν οί]\\κίην άλλας 
ε τας μιαινομένας* [μ]ια[ίνεσ&\α]ι όέ μητέρα καί γυναίκα καί 
«(^[λφεάς κ|α]ί [ι&]νγατέρας, ττρ[ό]ς όέ ταντ[α]ις μέ [πλέον π\έ]ντε 
γυναικών, παιόας 0έ [όνο, &]νγ[ατέρας | α]νειριών, άλλον όέ 

Moi’S [μ]ια[ινο μ έθνους] λονσαμένο[νς] π[ερί πάντα 
τον χροίτα | νόατ]ος [χ]νσι κα[#αρ]οί$ εναι ε ......................... ι
• · · · · η . νυ . . . .  τ  . . . .  \ ..................... ... .................

Dittcnbergers Text, SyUogc lnncriptionmi Graecarum,
S. 654.* Vgl. I ; J. No. 43.

J{ wird verwiuult fur ureprfingl. ά , K fur urspriingl. £ und fur 
den unechten Diphthongen; doeh beaehte man die Diphthonge Οάνψ 
und fitnQttvOijt, wo -ft zu envarten ware.

3. Von Oropus. Im Dialekt von Erctria. Verfafst zwischen 
411 und 402 v. Chr. oder 387 und 377 v. Chr., den einzigen 
Abschnitten der Zeit, in die sie gehOrcn kann, in denen Oropus 

ein unabhftngiger Staat war.

Θεοί. | Τόν ιερέα τον ΐΛμφιαράον φοιτάν είς τό ίεροΊν 
έπειόάν χειμών παρέ?Μει μέχρι άρότον ώρ\ης, μη πλέον όια- 
λείποντα η τρείς ημέρας, καί || μένειν έν τοί \εροί μη ελαττον 
η όέκα ημέρα\ς τον μηνός έκαστον.

Και έπαναγκάζει ν τον ν\εωκόρον τον τε ιερόν έπιμελείσ3αι 
κατά τον νόμον καί τών άφικνε(ο)μένων είς το ‘ιερόν, |

'j 4 v όέ τις αδικεί έν τοί ‘ιεροί η ξένος η όημότ\Ιης, ζημιοντω 
υ ιερενς μέχρι πέντε όραχμέων | κυρίως, καί ενέχυρα λαμβανέτω
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τον εζημιωμ]ενον' αν δ* εκτίνει το άργνριον, παρεόντος τον | 
Ιερέος έμβαλ(λ)έτω εις τον ΰησανρόν.

Λικάζειν δέ τον Ιερέα, αν τις Ιδίει άδικη&εϊ η των £φων η 
των δημοτέων εν τοϊ ιεροί, μέχρι τριών | δραχμέων, τα δέ μέζονα, 
ήχοι ικάστοις αΐ δίκ\αι έν τοΐς νόμοις εΐρηται, έντον&α γινέσ&ων.

Προσκαλεΐσ&αι δέ και αν&ημερόν περί των έ\ν τοϊ ιεροί 
αδικιών, αν δέ ο άντίδικος μη σννφορεΐ, εις την νστέρην ή 
δίκη τελείσ&ω.

ΊΕπαρ\χήν δέ διδονν τόμ μέλλοντα &εραπενεσ&αι ν\πό τον 
&εον μη ελαττον έννεοβολον δόκιμόν άργίνρίον και εμβάλλειν 
εις τον ΰησανρόν παρε\όντος τον νεωκόρον.....................

Κατενχεσ&αι δέ τών ιερών και έπ\ι τον βωμόν έπιτι&εϊν, 
όταν πάρει, τον ιερέα, | όταν δέ μη πάρει, τον ΰνοντα, και τεϊ 
ΰνσίει ά\ντόν εαντοϊ κατενχεσ&αι έκαστον, τών δέ δημορίων 
τον ιερέα κ. τ. λ.

lnscr. Graec. Septentrionalis I No. 235; L L No. 18.



C . Die italischen Dialekte.
Hnuptwerk fiber Oskisch: Mommsens UnUritalischc Dialekte (1850); 

ncuere unci zuganglichere Sammlung: Zvetaieffs Inscriptioncs Italiac 
inferioris (1886).

G rain m atik: Bronisch: Die oskischen t- und e-Vokale; Buck, 
l)er Vokalismus der osk, Sprache.

Die besten Darstcllungcn dcs Umbrischen licfern Br<$al, Les 
Tables Jtugubincs (1875), und Biichcler, Umbrica (1883). Im Umbrischen 
ist die Interpretation nocli selir problcmatiscli, sclbst wo die Formen 
klar sind.

Eine vollstfindige Darstellung nller italischen Dialekte und ihrer 
erhaltenen Denkniiiler hat von Planta in seiner (rramnmtik der osktsch- 
umbrischcn Dialekte vcrsprochen, deren erster Band (Lautlehre) 1892 
erschicncn ist, cbenso Prof. K. S. Conway in einem nachstens crschei- 
nenden Werke. Die nnten gegebenen untcrscheidenden Merkmalo 
findet man ausfiihrlicher in von Plantes Einlcitung bcsprochen. Dio 
italischen Wbrter sind gesammelt in Buchelers Lccticon Italicum (1881). 
I» der folgenden Darstellung des Oskischen und Umbrischen sind wio 
ublich im einheimischcn Alphabet uberlieferte Formen in gewohnlichem 
Satz, in lateinischem uberlieferte kursiv gedruckt.

6 2 7 . Die hauptsHchlichsten italischen Dialekte, die zu 
derselbcn Oruppe wie das Latcinische gehdren, sind das Os- 
kischc und das Umbrischc. Das Oskischc im weitesten Sinno 
dcs Worts war die Sprache, die verschiedenc VBiker sam· 
nitischen Ursprungs sprachen, von denen sich DenknUller auf 
einem grofsen Gebiot zwischen den Grenzon von Latium sUd- 
licli bis nacli Bruttium und im nOrdlichcn Apulien gefuuden 
haben. An der Nordgrenze dieses Gebiets lebten mehrere 
Stttmme, die Paeligni, Marrucini, Marsi, Vestini, Volsci, Sa- 
bini, von deren Dialekton einige goringo Heste erhalten sind. 
Die Umbror bewohnten das grofso nacli ihnen benannte Gc- 
biet, das sich von der KUste des Adriatischen Meeres westlich 
Ubor den Apennin bis nach der Grenzo von Etrurien er-
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streckt und ίιη Norden vom Gebiete der Gallier, im Stiden 
von dem der Sabiner und Vestiner begrenzt wird.

6 ® 8 . Die Reste dieser Dialekte sind mit Ausnahme 
einzelner Worter oder Ortsnamen nur inschriftlich erhalten. 
Die wichtigsten oshischen Inschriften sind:

1. Die Tabula Bantina von Bantia, das sudostlich von 
Venusia liegt. Die Sprache derselben unterseheidet sich von 
anderen oskischen Dialekten durch die Lautwandel -M- ]> -s-, 
di- >  z-; daher erscheint Bantia als Bansa; zicolo- diminut. 
von dies {—  lat. *dieculo~). Das Denkraal ist von betracht- 
licher Lange und behandelt gewisse Fragen des lokalen 
Gesetzes.

2. Der Cippus Abellanus, der einen Kontrakt in Bezug 
auf die Vorrechte der Burger von Abella und der von Nola 
enthalt beztiglich der Benutzung eines Altars des Herkules. 
Das Oskische dieser Inschrift ist das am besten aufgezeichnete, 
das wir besitzen.

3. Die Tabula Agnonensis, 1848 etwas nordostlich des 
alten Bovianum gefunden. Sie ist eine Bronzeplatte, ur- 
sprlinglich in der Nahe eines Tempels angebracht, die auf 
beiden Seiten ein langes Verzeichnis von Gotternamen ent
halt, welehe in demselben Statuen und Altare hatten.

4. Zwei Bleitafeln von Capua mit Verwunschungen gegen 
Feinde. Obwohl der Inhalt klar ist, herrseht noch mancher 
Zweifel in Bezug auf die Erklarung einzelner Worter und Satze.

Eine betrachtliche Anzahl anderer Inschriften sind in 
den letzten Jahren noch in der Nahe von Capua entdeckt 
und am zuganglichsten veroffentlicht worden im Rhein. Museum.

5. Aus Pompeji stammt eine Anzahl kurzer Inschriften, 
die, meist ephemeren Charakters, wahrscheinlich aus den letzten 
Jahren der Stadt vor ihrem Untergang 79 n. Chr. stammen. 
tjber das Datum der anderen Dokumente herrseht noch keine 
Einigkeit, da die Ansichten der Gelehrten in manchen Fallen 
bis auf 200 Jahre auseinandergehen. Doch sind die meisten 
Inschriften aus Capua alter als 211 v. Chr., dem Jahre, in 
dem die Stadt ihre Freiheit verlor und der selbst&ndige 
Magistrat, der meddix tuticus, aufhorte zu existieren. Die
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Tabula Bantina stammt wahrscheinlich aus clem Anfang des 
ersten Jh. v. Chr. oder dem Ende des zweiten. Sie ist in 
lateinisehem, die anderen in nationalem Alphabet verfafst. 
Audi cinige kleine Inschriften in griechischem Alphabet aus 
Slklitalien und Sizilien sind noch vorhanden.

6 2 9 .  Die um b r i s e  lien Denkmitler sind viel umfang- 
rciehcr, als die irgend eines anderen Dialekts. Bei weitem 
das wichtigstc sind die eugubinischm TafeJn aus dem alten 
Iguvium. Es sind sieben, allc, mit Ausnahme der dritten und 
vierten, auf bciden Sciten die Inschrift tragend. Die ersten 
vier und die ftinfte bis zur siebenten Zeile der Riickseite sind 
im alten umbrischen, der Rest von Tafel 5 und Tafcl 6 
und 7 im lateinischen Alphabet abgefafst. Die Entstehungs- 
zeit ist uneicher. Zweifelsohnc sind die Tafeln mit umbrisehem 
Alphabet Jilter als die mit lateinisehem. Die Tafeln VI und 
VII handeln von demselben Gegenstand wie Tafel I, namlich 
der Kcinigung der Festung Iguvium, nur in viel grofserer 
Ausftihrlichkeit. BUchcler setzt die vier ersten Tafeln etwa 
hundert Jahre, den umbrischen Teil der fiinften Tafel un- 
mittclbar vor die Zeit der Gracchcn. Die Teile mit lateinisehem

v

Alphabet mdehte er in die Zeit zwischen den Gracchcn und
Sulla setzen, wlihrend Brdal sie bis auf Augustus herunter-
riickt. Allc Tafeln handeln von einein sakrifikalen Ritual

«

und gehorten urspriinglich der priesterlichen Bruderschaft der 
Atiedii zu Iguvium. Die anderen Denkmitler des Umbrischen 
sind klcin und unbedeutend.

6 3 0 .  Das Oskische, Umbrischc und die anderen 
kleincn Dialekte bilden eine Einhcit, die sicli vom Lateinischen 
und Faliskischen durch eine bctrilchtliehe Mcnge von Eigcn- 
heiten in Lautlehre, Formenlehre und Syntax unterscheidet. 
Zwischen dem Oskischcn und Umbrischen sclbst giebt cs einige 
wirkliche, doch weniger wichtige Unterschiede. Das ver- 
schiedene Ausselien der umbrischen verglichen mit den os
kischcn Formen erklitrt sich zum grtffsten Teil aus folgenden 
Lautwandluiigen im Umbrischen:

1. Alle Diplithonge werden inonophthongiert.
2. Inlautendcs intervokales -s- und auslautendes -s >  -r.
O il v n , OrAimuatik.  on
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3. Intervokales -d- >  einem Laut <q (r, von Biicheler mit 
d bezeichnet) in umbrischer, rs in lateinischer Schreibung.

4. Gutturale in Verbindung mit e und i werden palatalisiert: 
h >  einem Laut, der im umbrisehen Alphabet d ( =  ?), 
im lateinischen s oder h geschrieben wird, g >  einem 
j-L au t: tayez ( =  tacitus), 9imu (itmo) von demselben 
pronominalen Stamm wie lat. ci-s ci-tra; muietu (Ptc.) 
vgl. mugatu (Imperat.), und spateres Iiuvinu- ( =  Igu- 
vinO'), wo im alteren Umbrisehen g durch h vertreten 
ist: Ikuvins.

5. Lautwandel in Verbindungen von:
a. Verschlufslauten:

-ft- (bisweilen << pt) >  -Jit 
-Jet- >> -ht-7 und von

b. Verschlufslauten und Reibelauten:
-ps- >  -ss- (oder -$-): osatu (<< *opsato)9 lat. operato, 
wahrend in der Verbindung ? +  t die Liquida 
schwindet: molar — *moltas gen. (lat. multae cder 
Strafe’) ;

6. Umbr. ausl. -d und gewohnl. auch 4, -f\ -s, -r ver- 
sehwinden.

7. Umbr. a >  %
-um >  -om.

6 3 1 . Osk. e >> ϊ 
0 >>  #  .

Aufserdem entwickelt das Oskische in vielen Wflrtern 
einen oder mehrere anaptyktische Vokale in Verbindungen 
von Liquiden mit anderen Konsonanten: sakaraklom ( =  *salcro- 
Jclo-m), sacaracirix ( =  *sacratri%).

6 3 9 .  Viel zahlreicher und wichtiger sind die Unter- 
schiede zwischen diesen Dialekten auf der einen und Lateinisch 
und Faliskisch auf der anderen Seite.

A. L a u t l e h r e .
6 3 3 .  1. Urspr. >  osk.-umbr. p

>  lat. ?w(c)
„ >  osk.-umbr. b

>  lat. y, (gu nach u). 
pis =  quiSj biuo- =  Λ - ,  beru =  veru.
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2. Laute, die im Uritalischen zu Spiranten geworden 
sind, bleiben es im Oskischen und Umbrischen, wfthrend das 
Lateinischc sie im Inlaut zu Verschlufslauten wandelt: alfo- 
=  albo-, mefio- =  medio.

3. Synkope. Osk. actud =  agitod, factud =  facitod; 
hurz =  hortus. Umbr. piliaz =  piaius. Osk. teremniss, 
umbr. fratrus, dat. und abl. pi. init Endung =  urital. *-fo$t 
lat. -bus.

4. -kt- >  -lit-
-pt- >  -ft- (umbr. -hi-).

Osk. Uhtavis =  Octavius, scriftas =  scriptae; umbr. 
rehte =  rede.

5. Assimilation.

а. -nd- >  -wn-. Osk. upsannam =  operandamf umbr. 
pihancr =  piandt (h zur Vermeidung des Hiatus).

5. -Jcs >  s$ (5), im Inlaut wie im Auslaut. Osk. destrst 
=  dextra est; umbr. desira. Osk. meddiss =  meddix.

c. s wird niclit assimiliert vor Naealen und Liquiden, im 
Anlaut wie im Inlaut. . Osk. slaagi- vgl. locus; osk. fusna-, 
altumbr. fesna-, vgl. fanu-tn. Paelign. prismu =  primus.

d. -rs- wird osk. > -r r - ;  im Umbr. bleibt es -rs- Osk. 
sverrunei; umbr. tursitu1.

б. Behandlung von ausl. -ns und -nts.
Idg. -ns =  osk. -ss, umbr. - f : osk. viass =  vtas, umbr. 

avif «  *avi-ns) *V8gcl% nerf «  *ncr-ns) ‘Mttnner*.
Osk. noin. sing, uittiuf <  *oitions, eine Analogiebildung 

mit auslautendcm -s , von einem -tion- Stamm. Umbr. zefef 
— sedans {-nts-). Das -ns indessen in der 3. pi. mit sekun- 
dilrcr Endung (n= -nO und das -ns, das durch Vokalsynkope 
zwisclien -n- und -s entstanden ist, bleibt. eoisatens 'curave- 
runt’, Bantins — Bantinus.

7. Urspr. a crsehcint ale 0; Osk. vfu vgl. via; umbr. 
prosesctOy vgl. pro-secta.

1 Vgl. W. Foy, I. F. VI, 334 Anm.
29*

«
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B. F l e x i o n .

6 3 4 .  I. Im Nomen.

1. Die konsonant. Stamme erhalten den urspr. n. pi. auf 
-es, denn sonst konnte der Vokal nicht durch Synkope 
schwinden:
Osk. humuns =  *homones, meddiss =  meddices, censtur =  censores. 
Umbr. frateer =  fratres.

2. Wo das Lat analogisch die starke Form eines Kon- 
sonantenstammes verallgemeinert, da verallgemeinern Osk. 
und Umbr. gewohnlich die schwache Form. So finden wir 
von einem Stamm Hangion- einen osk. acc. tangin-om, abl. 
tangin-ud, umbr. natine =  natione. Aber im nom. osk. lUttiuf 
und auch statif. Vgl. auch umbr. uhtr-etie mit lat. audor-itas.

3. Die -o- und -«-Stamme bewahren die urspr. Form 
des nom. und gen. pi. (die -a-St&mme auch den alten gen. sg.) 
und haben im genauen Gegensatz zum Lateinisehen diese 
Formen auf das Pronomen ubertragen. Osk. statos =  stati; 
moliaSj umbr. motar =  multae; osk. scriftas =  scriptae. Osk. 
pus =  qui, umbr. erom =  *is-om ceorum\

4. Der Lokativ der -o-St^mme ist als bestimmter Kasus 
auf -ei erhalten; osk. muinikei terei cin communi territorio5 
u. s. w.

5. Analogische Neubildungen:
a. In den Kasusendungen konsonantischer Stamme nach 

-o-Stammen : osk. tangin-om (acc.), tangin-ud (abl.); umbr. ars- 
ferturo — adfertorem. Doch endigt der umbr. Ablativ wie 
der lat. auf -e : natine.

b. -eis, der Genitiv der -e-Stamme, wird auf Konsonanten- 
und -o Stamme ubertragen: osk. Appelluneis (Apollinis), medi- 
keis (meddicis)j tangineis; umbr. nomner, matter; osk. Nium- 
sieis (Numerii)y Pumpaiianeis (Pompeiani); umbr.popler (populi).

6 3 5 .  II. Im Verbum:
1. Sekundare Endungen auf d erscheinen fur den Sing., 

auf -ns fur den Plural, -d lindet sich auch im Alat. Vgl. 
die Formen des Perfekts unter 4.
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2. Das Futur wird nieht wie im Lat. auf -5-, sondern 
auf -s-gebildet; osk. deiuasi ‘iurabit’, umbr. pru-pehast cprin- 
eipio piabit’.

3. Alle aktiven futura perfecta werdon aus dem im Lat. 
verlorenen ptc. pf. und dem verbum substantivum gebildet: 
Osk. pcr-emust ‘peremerit’, umbr. en-iclmt «  *en-tcnd‘lmt, 
Analogiebildung von einem Stamme *m-tcnd-lo-) ‘intenderit*.

4. Wo das Lateinische Perfekta auf -v- hat, zeigen das 
Osk. und Umbrische grofse Mannigfaltigkeit der Formen:

«. auf Osk. aa-man-affed ‘faciundum curavit*.
h. auf -t-ι Osk. dadikatted ldedicavit\
c. Osk. uupsens von einem Stamme *op-sa- mit 3. pi. 

sekunditrer Endung ‘operaverunt’, umbr. portust von einem 
Stamme porta·.

d. Nur im Umbrischen erscheinen Perfekta auf -7- 
und -wft-, entdmt ‘intenderit’, combifianbi ‘nuntiavcrit’ ; ? Osk. 
λίοκα/.ε/τ.

5. Der Intinitiv endigt auf -otn: Osk. defk-um ‘dicere*, 
ac-utn 'agere '; umbr. a(n)-fcr-o(m) ‘circumf^rre*.

6. Imperative linden sich:
a. auf -mod, Pass. -mor. Osk. censamur ‘censemino*, 

umbr. persnimu ‘prccamino’. Der Ursprung dieser Formen 
ist unsiclier; von Planta vermutet, dafs das -m- im Suffix fUr 
urspr. -wn- ale Assimilationsprodukt steht.

b, Im Umbr. findet sich der Plural des Imperative auf 
• totfl, -tnOma. Im Oskisclien giebt es dafUr kein Beispiel.

7. Im Passiv findet sich -er als Suffix neben -or und im 
Umbrischen -ur. Osk. sakarater =  lat. sacratur.

8. Der conj. j)f. und die 2. fut. spiclen im Passiv eine
grofse Kolle: Osk. sakraffr Mafst einen weihcn’, umbr. pika-
fei(r) ‘lafst einen entsUlinen'; osk. comparascuster [ioc egmo] 
4ea res consulta c rit\

9. Dio Verba auf -a- bilden ilire Partizipia auf -eto·; 
vgl. eplltlat. rogUus, probltus.
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A. O s k i s c h.

1. Der Cippus Abellanus. Text nach Zvetaieff, Inter- 
linearubersetzung nach Biicheler.

Maiiui Vestirikinii Mai. Sir. | prupukid sverrunei
Maio Vestricio Maiffilius) Sir.

kvaistu|rei Abellaniii inim Maiiu[i] | Iiivkiiiu Mai. Puka-
quaestori Abellano et Maio lovicio Mai (f.) Puca-
latui | medikei deketasivii Niivl[a|nui] inim ligatius Abel-
lato medici Nolano et legatis Abel-
1 [anin's] | inim ligatuis Nuvlanuis | pus senateis tanginud
lanis et legatis Nolanis, qui senati sententia
suveis piituruspid ligat[us] | fufans ekss kiimbened | sakara-

sui utrique legati erant, ita convenit: Sa-
kliim Herekleis | slaagid pud ist inim teerfvim] | pud iip
crum Herculis e regione quod est et territorium quod apud
eisud sakarakliid [ist] | piid anter teremniss eh ...  | ist pai

id sacrum est quod inter terminos ex ... est, quae
teremenniu mii[inikad] | tanginud piiftiiset rfehtud] amniid 

termina communi sententia probata sunt recto circuitu, 
puz idik sakara[khun] | inim idik terum mmnifkiim] | mui- 
ut id sacrum et id territorium commune in com-

nikei terei fusid [inim] | eiseis sakarakleis i[nim] I tereis
' muni territorio esset, et eius sacri et territorii 

fruktatiuf fr[uktaltiuf] miiiniku piitunifmpid | fusjid. avt 
fructus fructus communis utrorumque esset. Nolani

Nuvlanu.. .  | . . .  Herekleis fii[sn...  | ...] iispid Nuvlan...  | iipv
autem ............Herculis fa n ........................................................

lisat? . . .  | ................... | ekkum [svai pid hereset] | triibarak-
............  Item si quid volent aedificare
[avvim terei pud] | liimitu[m] term[... puis] | Herekleis fiisnu 

in territorio quod limitum quibns Herculis fanum
mefi[ix] j ist ehtrad feihiiss pii[s] | Herekleis fiisnam amfrlet
medium est, extra fines qui Herculis fanum ambiunt,
pert viam pusstist | pai ip ist piistin slagim I senateis suveis 
trans viam post est quae ibi est, pro regione senati sui
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tangilnud tribarakaviim lilkitud. inim iuk tribarakkiuf pam 
senlentia aedificare liceto. Et id acdificium, quod
Nuvlarms | tribarakattuset inim | uittiuf Nuvlanum estud. | 

Nolani aedificaverint, et ustis Nolanorum esto.
ekkum svai pid Abellanus | tribarakattuset iuk triibarakkiuf 

Item si quid Abellani aedificaverint id acdificium 
inim uittiuf | Abellanum estud. avt | pust feihuis pus fisnam 

et usus Abellanorum esto. A t post fines, qui fanum
auijfret eisei tcrei nep Abelllanus nep Nuvlanus pi- 

ambiunt, in eo territorio neque Abellani neque Nolani quid- 
dum | tribarakattins. avt thelsavriim pud esei terei 
quam aedificaverint. A t thesaurum quod in eo territorio 
iet | pun patensins: muinikad ta[n]lginud patensins inim 
est quom aperirent: communi senieniia aperirent et

pid e[sei] | thesavrei piikkapid ehfstit | ajittium alttram 
quidqnid in eo thesauro quandoque exstat portionum alteram 
alttr[us | hjerrins. avt anter slagirn | [A]bellanam inim
alteri capercnt. At inter regionem Abellanam et

Nuvlanam | [pjullad viu uruvii ist tedur | [ejisai viai metiai
Nolanam qua via flexa est in ea via media
teremeni[n]iii staiet. s

iermina stant.
prupukid *=· pro pace (jjiich.); dann liige verschiedeuer Ablaut vor 

wie in γω-νή und fa-ma. sverrunci, offenbar ein Titel. dekotaeiui, nach 
Itronieeli «= dccnUario von decent.

2. Die drittc der auf uns gekommenen Bestimmungen 
der Tabula Bantina. Bilehelers Text und tJbersetzung nach 
Mommsen in Bruns’ Fontcs Iuris Romani Antiqui (6. Ausg.),
8. 51.

Svaepis pru meddixud altrei castrovs avti eituas | zicolom
Siquis pro magistratu alteri fundi aut pecuniae diem 

dicust, izie comono ni liipid ne pun op tovtad peti· 
dixerii, is comitia ne habuerit nisi cum apud populum qua· 
rupert urust sipus perum dolom | mallom in trutum

ter oravent scicns sine dolo nialo, et definitum
zico[lom] tovto peremust petiropert. Neip mais pomtis

diem popttlus perceperit quatcr. Neve magis qttinquies



456

com preivatud actud | pruter pam medicatinom didest, in 
cum privato agito prim  quam iudicationem dabit, et
pon posmom con preivatud urust, eisucen ziculud | zicolom 
cum postremuni cum privato oraverit, ab eo die diem 
XXX nesimum comonom ni hipid. Svaepis contrud exeic 
X X X  proximum comitia ne habuerit Siquis contra hoc 
fefacust, ionc svaepis | herest meddis moltaum licitud, am- 
fecerit7 eum siquis volet magistratus multare liceto, dum- 
pert mistreis aeteis eituas licitud. 

taxat minoris partis pecuniae liceto.

hipid, Konj. vom Perfektstamm =  *heped. trutum nach Bugge =  
viert, von einem schwaclien Stamm *qtru-to-. Wenn urust zu derselben 
Wurzel gehort, wie lat. oro, so mufs es aus dem Lateinischen entlehnt 
sein, oder keins der beiden Worte kann mit lat. os venvandt sein, da 
es im Oskischen keinen JRhotazismus giebt. op (=  lat. ol·) regiert den 
Ablativ.

3· Von Pompeii. Jetzt im Museum zu Neapel (Zvetaieff, 
S. 51, Mommsen, Z7. D. S. 183).

V. Aadirans V. eitiuvam paam | vereiiai Piimpaiianai 
Vibius Adiranus V. (f.) pecuniam quam civitati Pompeianae 

tristaa|mentud deded, eisak eitiuvad | V. Viinikiis Mr.
testamento dedit, ea pecunia V. Vinicius Marae (f.)

kvaisstur Pumplaiians triibum ekak kiimbenlnieis tanginud 
# quaestor Pompeianus aedificium hoc conventus senientia 
upsannam | deded, isidum prufatted. 
operandum dedit; idem probavit.

B. U m b r i s c h.
Text und IJbersetzung beider Stellen nach Biicheler (Umbrica, 1883).

1. Im lateinischen Alphabet von Tafel VI A, Z. 8 ff.; 
Teil der Vorschriften zur Entstihnung der Burg von Iguvium.

Verfale pufe arsfertur trebeit ocrer peihaner, erse stah- 
Templum ubi flarnen versatur arcis piandae, id sta-
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mito eso tudcrato est: angluto I liondomu, porsei ncsimei 
iimm sic finitum est: ab angulo imo, qui proxumc 

asa deveia est, anglome somo, porsei nesimei vnpersus 
ab ara divorum est, ad angulutn st<mmumy qui proxumc ab scllis 

aviehcleir | est, eine angluto somo vapefe avieliclu tod- 
auguralibus csty ct ab angulo summo ad sell as augurales ad 
come tudcr, angluto liondomu asame deveia todcome | 

urbicum finem, ab angulo imo ad aram divorum ad nrbicum 
tuder. eine todccir tuderus seipodrulipei seritu. 
finem. et urbicis fin this utroque vorsum servato.

2. In umbrischcm Alphabet; von Tafel II A, Z. 39 ff. 
(Umbrica} S. 138.)

Asama kuvertu. asaku vinu sevakni tayez per- 
Ad aram rerertito. apud aram vino soUcmnf tacilus sup· 

snihrau. | esuf pusme hertcr, erus kuveitu tedtu. vinu
plicafo. ipse quern oportet, erus congerito dato. vimim

pune tedtu. ; struh^las fiklas sufafias kumaltu. kapide
poscam dato struiculac fitillae suffafiae commolito. capidc
punes vepuratu. | antakres kumates persnihmu. amparihmu, 
poscae restinguito. integris commolitis supplidato. surgito 
statita eubahtu. esunu purtitu futu. katel asaku
statuta dcmUtito. sacrum porrcctum esio. catulus apud aram

pelsans futu | Kvestretie usa9e svesu νιινςΰ stite-
pelsandus esfo. Quaesturac annuac suum votum stite-
teiee. 
rint.

Das Heincrkenswerteste in diesen Ausziigcn 1st die grofsc 
Zalil von Postpositionen: anylu-to; atiylom-c(n)t asam-c(n), todcom-c(i0 
etc.: aeam-a(d); asa-ku(in>. In asc, porsei «  id-i} pod-i erscheint cine 
Knklitica. vnpersus; v. Planta konjiziert «= iapidihus rnit zu u sich ver- 
iindemdem /. erus konnnt 2Hmal vor; Hedeutung und Ableitung sind 
unsichcr. Man kann es zusaininonbringen mit ais-r einer in den meisten 
itfll. Dial, vorkonunenden Wurzel, uinbr. rsotw (esunu) «=■ divinus, 
oder mit dcr Wurzel dee deutsclien Khrey nesdimatio. Kuveitu «  con- 
rehito. pelsans bedcutet sepeliendus (Huch.). Die Hedeutung von uea^o 
iet eebr unsieher. νυνςί cntepricht moglichcrwcisc cincm lateiniechon 
*voviciufi.



I n d ic e s .

Die Ziffcrn verwciscn auf die Pnragraphen, sofern niclit S(eite)
davor stent.

I. Griecliischer Index.
<i- (nog.) 108 III, 157.
αγαμαι 480 g· 
dyi 517.
άγίΧρομίν (subj.) 509. 
htiyiv (dyur) 5995. 
dγίραστος 378. 
αγίτω 519. 
αγιoc 402. 
dyxwr 139 II. 
dyvώς 347. 
αγνωτος 378. 
dyoutv 163, 4805. 
άγος 261. 
άγριος 402. 
αγρόν (Akk.) 386. 
αγρός 100, 147, 159. 
αγχιαίινος 166, 399. 
αγχω 150. 
αγω 261. 
αγωγός S. 171. 
rjyoij'oip 603 115. 
αγώνοις (dat. pi.) 598α. 
άγώνπανς 0101α. 
αδίλιιιόούς 380. 
αδίλγός 14015. 
αδιχέντα 588 lid. 
όόΐς 160. 
άίραα 230.
Αίοχρωνδας 625 Ic. 
α&ανατος 220.
*Λ$ηναζί 118«.
'Λ&ηναι 313 Awn. 2. 
'Αΰηνησι 322. 
at 325II. 
at (wenn) 342.

Λίγιναίανς 6101α. 
αίοώ 308. 
αΙδως 295, 351. 1. 
aitf S. 30 Awn. 2, 312, 

337. 8.
αϊίς S. 30 Anm., 312, 

337. 8. 
a lfto v  172. 
αίθος 174. 
αΐ9ω 261. 
αίλος kypr. 218. 
αΧλων (gen. pi.) 5901. 
άίσσω 4875.
ΑΙσχνλος 268. 
atoii· 172, 361. 
ιιΧ(ρθ(χυμης 184. 
άχονσαις (nom. ptep.)
 ̂ 5941/:

axovaavrtr (nom. pi.)
!  ̂ 615 115.
UxQtiyarra 273.
Axτίς 133, 360. 
ίίχτωρ 355. 
άλγηνός 216.
αλγήσαί (Konj.) 509. 
αλδαΧνω 485. 
αλδομαι 485. 
αλίγαιός  216. 
d λίγοι 234. 
dXtiif οι 230. 
dXrj'itia 374. 
ιΐΧΰαίνω 485. 
αΧ9ομαι 485.
Άλχμήνη 215. 
αλλά 341.

αλλοδαπός 286, 3261. 
άλλος 187, 218. 
*Αλοσύδνη 194, 354. 
αλς 142, 289. 
άλσος 184. 
άλωπη^ 349. 
αμα 108III, 156, 259IV, 

314, 338.11, 341. 
αμαλδύνω 485. 
αμαλός 230. 
αμαραν (ημερών) 5991α. 
αμάρτοιν 462. 
αμβλύς 230. 
αμβροτος 206.
άμείβω 140 Ια, 230. 
άμεΧψεται (Konj.) 509. 
άμίλγω 137, 148, 230. 
αμίν 615 II5. 
α μμ ί 829. 
αμμες 594 If. 
άμμος 330.
άμνός S. 102 Anm. 8,180 

Amn. 1, 396. 
αμΊ ( 132, 837.7, 341. 
αμιμίνννμι 481 e. 
αμφιχνπίλλον 228. 
άμφίς 323. 
άμιιορίύς 228. 
α μ ί ξ - ω  297, 329. 
αν 243.
αν 8.387, 559, 562, 566, 

6095.
Are 307. 
όνά 337.7, 841.

! αναγγέλλω 594 I c.
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ά ν α γ ε γ ρ ά φ > ο ν τ α ι  613 ΙΙ· 
ά ν α λ τ ο ς  485. 
ά ν α ξ  S. 208 Anm. 1. 
ά ν α ξ  (Τ ρ ώ ε σ σ ι ν )  337.5α. 
άνάσσειν^ργεήΐ& ΊΛα. 
ά ν α τ ε Ό α  559. S. 386. 
ά ν δ ά ν ω  481cII. 
ά ν δ ρ ά π ο δ ο ν  282. 
α ν δ ρ ε ί ο ς  S. 301 Anm. 2. 
«(r)i)'()/'«(?̂ )r«r 590II 5. 
α ν δ ρ ι κ ό ς  382. 
ά ν δ ρ ό τ η ς  369 Anm. 1. 
ά ν δ ρ ο φ ό ν ο ς  282. 
ά ν δ ρ ω ν  361 Αηιη. 2. 
ά ν έ & ε ι χ ε  59515. 
ά ν ε μ ο ς  169, 398. 
ά ν ε ν  278. 
ά ν ε υ ς  278. 
α ν έ χ ο μ α ι  445. 
ά ν η ν ο & ε  550. 
ά ν η ρ  344 Anm. 1. 
α ν τ ί  133,159,337.8, 341. 
ά ν τ λ ο ν  391. 
ά ν τ ρ ό π ο ν  ( ά ν θ ρ ω π ο ν )  

615 Id.
ί ’ξ ω ν  (Subst.) 186, 392. 
ά π  243.
ά π α λ λ ο τ ρ ι ω ο ί η  600c. 
ά η α ν σ α ν  6101α. 
ά π α ξ  259 ΙΥ. 
ά π έ π τ ν σ α  552III. 
ά π λ ό ο ς  156. 
α π ό  341, 394. 
ά π ο δ ε δ ό α ν ί ϊ ι  595II. 
άπο^ειπά&ίΗ) 615 I d ,  
αποθνήσκω 544. 
ά π ο μ ό ρ γ ν υ μ ι  238. 
ά π ο τ ί ν ο ι α ν  603 I α. 

f από 5881c, 5941 r/. 
ά π ν σ τ έ λ λ α ν τ ο ς  5931//. 
ά ρ α β ύ λ α ι  216. 
ά ρ α ρ ί σ κ ω  549 II. 
ά ρ ά σ α ω  230. 
ά ρ β ύ λ α ι  216. 
α ρ γ ό ψ ε ο ς  377. 
ά ρ γ υ φ ο ς  377. 
ά ρ ε ι ί ϊ ύ σ α ν ο ς  285. 
ά ρ η ι κ τ ά μ ε ν ο ς  285. 
ά ρ η ί φ α τ ο ς  285. 
ά ρ η ί ψ ι λ ό ς  285. 
ά ρ η ρ ε  549 II. 
α ρ ι σ τ ε ρ ό ς  387. 
ά ρ ι ο τ ε ύ ^ ο ν τ α  61315. 
ά ρ ι σ τ ο ς  394. 
ά ρ ν ό ς  (Gen.) 358. 
ά ρ ν ν μ α ι  481C. 
ά ρ ο τ ή ρ  355. 
ά ρ ο τ ρ ο ν  388.

ά ρ ό ο )  159. 
ά ρ π α ξ  350. 
ά ρ ρ η ν  205. 
ά ρ σ η ν  205, 375. 
ά ρ τ ι  133. 
ά ρ τ ύ ς  372. 
α ρ χ ή  382. 
α ρ χ ι κ ό ς  382. 
ά ρ χ ο μ α ι  545. 
ά ρ χ ό ν ι ο ι ς  598 α. 
ά ρ χ ω  552 II. 
α ς  έ ω ς )  620.
!' Α σ κ λ η π ι ό ς  215. 
ά σ μ ε ν ο ς  188.
c/ 1 ^  i

a a o c c  54. 
ά σ τ ε μ φ η ς  185. 
ά σ τ ε ω ς  (Gen.) 371. 
α σ τ ι κ ό ς  382. 
ά σ τ υ  372, 382. 
ά τ ά ρ  341. 
ά τ ε  342.
ά τ έ μ β ο μ α ι  481 £?. 
ά τ ε ρ  341.
ά τ μ η ν  369 Anm. 1. 
ά τ τ α  54.
α ύ κ ύ ο ν α  (ά λ κ ύ ο ν α )

6151/:
α υ ξ ά ν ω  177, 481c. 
αάξω 481c, 4825. 
α ύ σ ο ς  ( ά λ σ ο ς )  6151/1 
α ύ τ ο ί ο ι ρ  (— α υ τ ο ί ν )

603I I 5.
α ύ τ ο ί ς  ( ά ν δ ρ ά σ ι ν )  338. 

l b .

α υ τ ο ι σ ι  594 I. 
α υ τ ό μ α τ ό ς  259. 5. 
α υ τ ό ς  (Subst.) 277. 
α υ τ ό ς  325 II. 
ανω 261. 
α φ ε ν ό ς  216. 
ά φ έ ω κ α  260.
«</>/ ( ά μ φ ί )  120. 
ά φ ν ε ι ό ς  216. 
α φ υ ή  62. 
ά χ ΰ η δ ώ ν  357.
«/λαω 487 c III. 
axp 341.

β ά $ ο ς  359.
β α ί ν ω  18,63,1401 α, 156, 

205, 207, 487α, 545. 
β ά λ λ ω  14015, 207. 
β α λ ώ  (Put.) 492. 
β α ν ά  1401 α. c, 193, 291. 
β ά ρ α γ χ ο ς  216. 
β ά ρ α & ρ ο ν  140 I 5. 
β ά ρ β α ρ ο ;  131, 288.

β α ρ ν ά μ ε ν ο ς  206. 
β α σ ι λ ά ε ς  6031α. 
β α σ ι λ ε ϊ ο ς  (Gen.) 5931c. 
β α σ ι λ έ ο ς  309. 
β α σ ι λ ε ύ ε ι  552II. 
β α σ ι λ ε ύ ς  306, 365. 
β α σ ι λ ε ύ ω  487 cIII. 
β α σ ι λ έ ω ς  227, 309, 365. 
β α σ ι λ ψ  313. 
β α σ ι λ η ο ς  227, 309, 365. 
β ά σ ι ς  357. 
β ά σ κ ω  142, 483 α. 
β έ β η κ α  494, 495. 
β έ β λ α φ α  496. 
β ε β λ η α τ α ι  472. 
β έ β λ η κ α  495. 
β ε β ο υ λ ε ϋ σ & α ι  5491. 
β ε β ρ ί ι ϊ α σ ι ν  549 I. 
β ε β ρ ω κ α  495. 
β ε ί λ ο μ α ι  14015. 
β έ λ ε μ ν ο ν  400. 
β έ λ λ ε ι τ ε ι  (3 s. conj.) 593

β έ λ λ ο μ α ι  14015. 
β ε λ τ ί ω ν  133. 
β έ ν & ο ς  359. 
β η  β ή  121. 
β ι β ρ ω σ κ ε ι ν  63. 
β ι β ρ ώ σ κ ω  4835. 
β ί ο ς  1401c. 
β λ ά ξ  230. 
β λ α σ φ η μ ε ί ν  9. 
β λ η ε τ α ι  511 
β ό ε  315. 
β ο ή  62. 
β ό & ρ ο ς  263. 
β ο ι ω τ ϋ ς  (dat. ])1.) 595 Id. 
β ά λ λ ο μ α ι  14015. 
β ό λ ο μ α ι  14015. 
Β ο ρ ε ά δ η ς  380. 
β ο σ κ ή  381. 
β ό σ κ ω  381, 483 α. 
β υ ύ β ρ ω σ τ ι ς  20 Anm. 1. 
β ο υ λ ε ύ ε α & α ι  5491. 
β ο υ λ ε ύ σ α τ ο  552ΙΥ. 
β ο υ λ ι μ ί α  20 Anm. 1. 
β ο ύ λ ο μ α ι  140 16, 220. 
β ο ϋ ς  18,63,1401α, 181.6, 

281, 289.
β ρ ά γ χ ο ς  216. 
β ρ ά κ ε α  594 Ic. 
β ρ ά σ σ ω  206. 
β ρ ε ' μ ω  206, 378. 
β ρ ί ζ α  5941c. 
βρί&ω 485. 
β ρ ο ν τ ή  378. 
β ρ ο τ ό ς  206. 
β ρ ν ω  206.
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βρωτίς 872. 
βώλομαι 140 I 5.

γάλα 216, 295, S. 208 
Αιιηι. 1.

γέ  113.2, 3281, 342. 
γέγαυενόί, 32,48,259V, 

494.
γεγενημένος 268. 
yiyorn 31,32,48, 259V, 

494.
γεγόναιιεν 48. 
γεγόνειν (Inf.) 6175. 
γεγονέναι 526. 
γέγραμμαι 496. 
γεγράφ arm  472, 496. 
γεγραψαι 466. 
γέγωνε 550. 
γ flat μι 51.
γέλαις (2. Sing.) 594 llci. 
γελαίσας (ttoil.) 5941 f. 
ytvtn S. 171, 384. 
γενεηφιν 338. 65. 
γένεος 31, 142. 
γέ\'(σι ς 28.
y/rij nw(k a η n 8(?in)559. 
γένηται (intrrmg.) 560. 
γένοιτ v 590 I c. 
γένος 31, 137, 142, 163, 

S. 171II, 251, 259V, 
288, 351.1. 

γέννς 161, 371. 
γεραίρω 487 c* III. 
γέρανος 140II. 
γέρας 295, 351.3. 
γέρων 50, 851, 862. 
γενω 178, 259111. 
γη 55. 
γη9έω 485. 
γκρας 351.3. 
y(yt >ομαι 120,137,259 V, 

494.
γιγνόμί9α 267, 480c/. 
ytyrtitrxto 14,187, 48:35, 

5491.
γίνητοι 588 I /'. 
γίνομαι 120. 
γΐαχεοφ άγος 216. 
νλανχός S 172.
/λαϋξ S. 172.
Ίνχνς  196·
SYtiiyC 511.
/νώ'Η 518.
/νωσις 857.
Ί οίωσι 511.
'()u φ of 132.
/όνος 163 Anm. 1, 251,

/l»/v I f

γόνυ 137, 371.
γοννός 220. 
γράβδην 185. 
γραμματίδδοντος5ΰ5 If. 
γραπτός 185. 
γράφαις (acc. pi.) 5941/’. 
γράφομεν 480 b. 
γράφω 185. 496, 545. 
γράφωιπι 5941/*. 
γροφε νς 479. 
γρόφος 479. 
γνμνάδδομαι 607 IC. 
γνναίχες ο05. 
γυνή 140 I C.

δαηρ 355.
<Τ«κ)<<λΑω 446. 
δαιδύασεσΰαι 178. 
δαίω 484. 
δάχνω 4815. 
δάχρν 100, 134, 373. 
δάχρνμα 373. 
δαμη^ς 511. 
δαμιωνΟω (3. pi. impe- 

rat.) 595II. 
δάμνημι 481 α. 
δάμος (δήμος) 121. 
δάνος 264. 
δάοσις 153. 287. 
δαοτός 31.
Λισι/'ί 157, 213. 
δατέομαι 484. 
δανλος 213. 
δεδέξο/ιαι (Fut.) 555. 
δέδηχα 496. 
δεδοίχω 618II. 
δέδορχα 31, 82, 151. 
δεδόα&ειν 593II ci. 
δεδνχειν (inf.) 613II. 
δέδοιχα 446. 
δεέδια 620. 
δείχνν 517. 
δεέχννμαι 447. 
δείχνιιιι 51, 105, 134, 

447, 453, 481 c. 
cUixvvaihu 526. 
όαχννω 51, 453. 
df/A«x(i/WS.280Anm.l. 
δείλομαι 14015. 
ό δείνα 237, 325II. 
δεινής 248. 
δειξαι (Impc*r.) 522. 
δεϊξαι (Inf.) 520, 528. 
δείξαιμι 513. 
δείξειαν 513. 
δείζειας 513. 
δείξειε 513.

δείξον 522. 
δείξω 492, 503. 
δείχνεις 5941/’. 
δεχα 136, 161, 416. 
di'xrt Ιπτά  418. 
δεχαζω 487cIII. 
δέχας 347, 419. 
δεχατέτο· ες (Akk.) 600

115.
δέχατος 435. 
d^xro 502. 
δέλλω 14015. 
δελφαχίνη 399. 
δέλφαξ 140 15. 
δελφίς 360. 
δελφνς 14015. 
δέμω 148, 248 
δέρε&ρον 14015. 
δέρχεαι 31. 
δέρχεαΟε 31. 
δ έρχεται 31. 
δέρχομαι 31, 32, 151. 
δε ρω 31, 153. 
δέσποινα 207. 
δεσπότης 188, 219, 248, 

309.
δεύτερος 428. 
δένω 594 Ic. 
δέχομαι (c. dat.) 337.4. 
δηλομαι 14015. 
δηλαί·6τι 56. 
δηλοΰτε 121, 122. 
δηλυω 172. 
διά 341.
διάλογος 281, 282. 
διαπεπολεμ ησε ται S. 369 

Anm. 1.
διαφ&είρεσχον 483 «. 
διδάσχω 188, 4835. 
δίδομαι 447. 
δίδομεν 480c. 
διδόναι 543. 
δίδοααι 466. 
δέδου 517. 
δίδωΟι 518.
δίδωμι 27,52,191 Anm.

3, 264, 447, 480c. 
διέ 593 I <*.
JiJ=i 54.
ΛκΡός 54. 
δίζημαι 447, 480c. 
δίχαδδεν (Inf.) 61515. 
διχάδοι 603 15. 
δίχαιος S. 801 Anm. 2. 
διχασπολος 188. 
διχείν 381. 
δίχην 383. 7. 
διόζοτος 118 α.



462

Λιονύσοε 5951 d. 
διόσδοτος 116.25,118 α, 

284, 285.
Λιοσκορίδαο 596 α. 
Διόσκουροι 284. 
δίπους 408. 
δίπτνξ  S. 171. 
δίς 408. 
δίσκος 381. 
δίφρος 259 VI. 
δ ο ύ ν α ι  361,526 Αητη.1. 
δο&αΐ (δω&ή) 6031α. 
δοίην 512. 
δοκίμιο μι 51. 
δολφός 14015. 
δόμειν (Inf.) 51, 617 α. 
δόμεν 51, 312, 527. 
δόμεναι 209, 311, 526. 
δόμος 148,163, 248,294. 
δόξα 351, 384. 
δοός (ζο)6ς) 615 15. 
δορά 31. 
δορκάς 31. 
δός 520. · 
δότειρα 374. 
δοτήρ 264, 355, 374. 
δοτός 264.
δούναι 209, 311, 361, 

526, 543. 
δονρός 220. 
δονς 362. 
δράγμα 185. 
δρατός 31. 
δραχμή 185, 215. 
δράω 487α. 
δρεπάνη 299. 
δρέπανον 299. 
δρομεύς 479.

' δρόμος 479. 
δρόσος 55. 
δρυς 294.
δυ^ανοι 526 Anm. 1. 
δύναμαι 481α. 
δύναμαι (Konj.) 510 

Anm. 2, 511, 61511c. 
δύνωμαι 511. 
tfi/o 408.
δνοδεκα^ετία  615 I#. 
δνσυενεΐς (Akk.) 318. 
δυσμενές 351. 
δυσμενής 351. 
δύσομαι (Konj.) 559. 
δύσχιμος 138. 
δύω 134, 297, 3261, 408. 
δώδεκα 408, 417. 
δοηε (=  ζωή Konj.) 595

Jf·
δώρα (=  δώρον) 299.

δωρεάν 333. 7 c. 
δώρον 264. 
δωτήρ 355. 
δωτίνη 360. 
δωτις 27, 264, 360. 
δώτωρ 295, 355.

ε 328II.
I (ή) 59911. 
έα 501.
έα (εϊη) 6031α. 
εάλων 445.
Ιαρινός 398. 
έασσα 157, 363. 
ίβάλην 480 α, 500. 
έβαλον 479. 
ε'βαν 480 α.
Ιβασίλευσε 552II. 
έβδεμαίον 432 Anm. 1. 
εβδ εμ ήκοντα 432 Anm. 1. 
εβδ ο μ ήκοντα 422, 432 

Anm. 1.
έβδομος 216, 432. 
εβην 280, 479,480α, 500, 

545.
εβητε 158. 
έβλάστηκα 446.
€βράχε 206.
Ιγέγωνε 550. 
έγεγώνει 550.
Ιγένετο 259 V.
Ιγ εν ομην 543.
Ιγένον&ο 5931α. 
Ιγιγνόμην 543. 
έγκατοπτρίξασαι (Inf.)

61015. 
έγκώμιον 398. 
έγνω 552 I.
Ιγνώσ&ης S. 325 Anm. 3. 
εγραφον 479. 
εγραφσε 6131α. 
έγώ 113.2, 161,327,328. 
έγών 3281. 
έδειξα 462, 482 α, 502. 
έδειξα μ εν 464. 
έδειξας 502. 
έδειξε 502. 
ίδηδώς 162.
Ιδητύς 372.
(δίδαξα 503. 
έδίδοσο 474.
(δίδουν 548III. 
έδίκασσαν 610 II α. 
(δό&η 474.
(δό&ην 280, 474. 
έδό&ης 474. 
έδομαι 134,492,509,511, 

545.

ϊ δ ο ς  55, 366.
( δ ο ύ κ α ε μ  ( =  έ δ ω κ α ν )  

5931c. '
έ δ ρ α κ ο ν  31,32,151, 479. 
έ δ ρ α μ ο ν  479. 
έ δ ρ α ν  480α. 
έ δ ύ σ ε τ ο  503. 
έ δ ω κ α  495. 
έ ε δ ν α  231. 
i ε ί κ ο σ ι  231.
Ιέλδωρ 485. 
έέρση 231. 
iJ=oS 330. 
έζομαι 142. 
έζ<ο 2591. 
έΟανον 14115.
Ι & ά ρ σ η σ ε  552II.
Ι & έ λ ω  445. 
έ & η κ α  135, 495. 
ε ϊ  325 VIII, 342. 
ε ί δ ε ί η ν  513. 
ε ί δ ε ϊ μ ε ν  166. 
ε ΐ δ ε σ & α ι  526 Αηιη. 2. 
ε ι δ ο ν  543. 
ε ϊ δ ό τ α  534.
ε ί δ ό τ ο ς  (Gen.) 353, 534. 
ε ϊ δ ν ϊ α  104 Anm. 2, 534. 
ε ί δ ύ λ ΐ ι ο ν  390. 
ε ί δ ώ ς  164, 353, 534. 
ε ΐ η μ ε ν  512. 
ε ι η ν  512. 
ε ϊ η ς  142. 
ε ί κ ο σ ι  315, 420. 
ε ι κ ο σ τ ό ς  437. 
ε ί λ ή λ ο υ & α  179, 477. 
ε ϊ λ η φ α  185. 
ε ϊ λ κ ο ν  212, 445. 
ε ϊ μ ε ι ν  (Inf.) 51, 617 α. 
ε ί μ έ ν  ion. 184. 
ε ϊ μ ί  184, 445. 
ε ΐ α ι  209, 480 α, 544, 

547II. 
ε ΐ ν υ μ ι  48ic. 
ε ί ο  328III. 
ε ί π α  480 c. 
ε ί π έ  517 Anm. 1. 
εϊπτι (interrog.) 560. 
ε ΐ π η ς  (interrog.) 560. 
ε ΐ π ψ ι  (=  Fut.) 561. 
ε ί π ό μ η ν  445. 
ε ί π ο ν  480c. 
ε ϊ ο γ α ζ ό υ η ν  445. 
ε ϊ ς  205, 219, 247, 248, 

5941/’.
ε ϊ ς  219, 259IV, 407. 
ε ι σ ι  480 α. 
έίσκω 483 b. 
ε ϊ τ ι ς  325 VI.
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tx 323.
(χα&ίζόμηr 445. 
ixurov 104, 428. 
txii 325V, 325 VIII. 
έχεϊνος 325 V. 
fxfXoa 184.
(Xfnaa 184. 
έχηΧο; 277. 
ixta&ov 485. 
ϊχΧνον 548. 
έχμηνος 188. 
txovoar {έχονσαν) 615 

Ια, c.
{χόριοα 481c. 
έχορέο&ης 504. 
fxoxpa 142.
Χχρινα 503. 
ϊχταμεν 494. 
ϊχτημαι 446, 552II. 
έχτησάμην 552II. 
txrova 494.
'έχτος 188, 431. 
ίχτός 309, 354. 
έχνρός 201.
!Χαβυν 185, 521. 
έΧάβοααν 521. 
tX atJa  S. 109 Anm. 1. 
tkniJ=or S. 109 Anm. 1. 
λλαχοΐ' 483a.
/λησσονος (Gen.) 352. 
tXaomo (Akk.) 352. 
tXanomr 197.
ΪΧαιιος 377.
/λα/ιστός 343, 352. 
έΧαχνς 1411 c, 197, 231. 
ΪΧόομαι 485. 
fXtyor 479. 
ίΧ{(((’9ην 448. 
tXtono (ίΧέο&ω) 599 I c. 
ίΧ*ύ&(ρον «186. 
ίΧίνίΗρονς 6151c. 
ίΧίύ&ίρος 231. 
ΧΧίύσομΜ 179. 
tX&t 517 Anm. 1. 
έΧίπην 480α.
ΧΧιπυν 479.
Ηχο) 445.
Μ η  390. 
έΧηίζω 485.
ΪΧη(ς 348.
Uvoa 142. 
tXvoar 605.
ΙΧνιρον Κ. 109 Anm. 1. 
tXo>ριος S. 109 Anm. 1. 
tu< 327, 328 II. 
ίμπνα  184, 205, 219. 
ίμ(ϊο mm. 
tμ /μ  ήχον 550.

έμηνα  20«5, 5941c. 
Ιμίο  328III. 
ίμέω 169, 480<7· 
ίμιχτο  502. 
ίμμ(ν  51, «59311α. 
έμο( .328 V. 
ίμός 830. 
ίμοϋ 328111. 
έμοϋς 328 III. 
tv 149, 247, 3.87.7, 341. 
to (=  tk )  598c. 
tr  1«56, 407. 
ένατος 415, 434. 
tvdexa 417. 
ένημα 184, 205, 219. 
ένψμα  205, 5941c. 
trtrrjxorru 422. 
έντροι 386. 
iny-nvfaaoiv 5931c. 
trrjvo/a 496. 
έν&α 314 Anm. 2. 
tv&er 314 Anm. 2. 
tr&ov (έΧ$ών) 613 I c. 
tot 341. 
tvfxa 548II. 
tw in  415. 
tw in  6081. 
tvvtnt 139 Ια. 
ένννμι 481 c. 
ϊντασοι 608 Πα. 
ένηρον 387. 
ένης 363.
έντός 309, 326 III, 354. 
έξ 247, 323, 341.
'έξ 412. 
έξη 518. 
ίξ(ίπω 559 α. 
έξήχοντη 422. 
ίξον (ace. abflol.) 839. 
έξω 546 Anm. 1. 
to 328 III. 
ton 355. 
έονς 328 III. 
έηαίνηοαι 594 1 a. 
fnnttor 548 HI. 
έπιμ'Ρα 502.
Ιτηνηγο'Χ 550. 
into  163, 474, 520. 
έπέπι&μη· 259II. 
tntnodXdv) 506. 
έπ*ποί&η 506. 
έπιποΠϊης 506, 
i n k  58811c. 
tn tontrm  615 Ic. 
in  tom 142, 822. 
tntifvov 480c. 

i έ π η Μ ο ς  220.
I tn tjvfoa 552 III.

b it  387. 7, 341. 
έπιβάΧΧογσι (dat. pi.) 

6151c.
έπιβαΧΧόντανς 61511α. 
tntfida 259 I. 
έπίβδαι 199.
Im^pot^ov 5991 d. 
tni&ijv (Inf.) 610 He. 
tmOov 253. 
έπίχονρος 482 b. 
tn ψέλισΟον 59411c, 
έπίαχοηος 9.
Into το)μ at 511. 
έηοίηα 603 I d.
'έπομαι 139. 445. 
tnov 520. 
έπτά 130, 418. 
Ιργάζομαι 445. 
έργοι o88IIc. 
έριβος 193. 
έρεμνός 193. 
έρημός 393.
Ιρίύγομαι 231.
Ιρέψω 231, 239. 
έρις 348. 
έριφος 877. 
έρρ(ον 204.
(ρρηγΐϊα 353 Anm. 1, 
ίρριγα 549 I. 
ίρση  594 I c. 
ίρση* 55, 230. 
ίρσην 375.
ΙρνΗρόν (Akk.) 386. 
ίρνΟ-ρός 135, 147, 196,

έρνχαχον 480 f. 
έρχομαι 545. 
ίς '205, 248. 
ίς  520. 
έσβην 480 α. 
ίσδέΧΧοντίς 588 Ic. 
έαόοτέ,ρις 5881α. 
έοίΧω 485, 545. 
έοίΧω 485. 
taxt AH'S ο.
έσχ(όάοϋης 504. 
Ισμίν 184. 
έοπαρα 184. 
fanttaa 188. 
έσηασμαι 188, 446. 
ton η  ο 480 c. 
taattrHuv 598 Id. 
ίσοι (3. pi.) 594 lid . 
ίσταίην 513. 
έσταμιν 446. 
tort 184. 
toruXa 184. 
ioreXXa 5941 c.
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εστψ.α 494, 495, 549 Π. 
εστηξω 492. 
έστησα 502, 515.
Ιστι 28, 142, 161, 480α. 
έστν (3. ρΐ.) 594 I Id. 
ίστάρεσα 481c. 
έστω 519. 
έσχεΰον 485. 
εσχον 98, 8. 99 Anm. 1. 
εταφον 185. 
έτεκον 480 d. 
ίτέλεσμαι 482b. 
έτέοις (=  ετεσή 598α. 
ίτετά/ατο 472, 
irt 1&, 244, 342. 
έτί'Ηι 480c. 
έτίίϊον 474. 
έτιμήίΐην 448. 
έτίμησα 502. 
ΐΥος 55 Anm. 2.
Iros 260, 264 Anm. 2. 
έτράπην 500. 
έτρεφα 502.' 
εύγενής 295. 
εϋελπιν 848 Anm. 1. 
εύ^Ρρητάσατυ 5901α. 
ft/#f/> (£A,'/f/V) 615 Ι /’, 
itίθυνα 861 Anm. 2. 
εΰληρα 281. 
f i^ f? ^  292. 
ευμενής 292.
Ενμένης 292. 
fe w  897. 
fi/Voe 269. 
εϋομεν 480 5. 
ενπάτορα 258. 
εύπάτωρ 258. 
ce(^ 517 Anm. 1.

/ ευρίσκω 488α.
ενρυοπα S. 171, 293 

Anm. 1. 
fenes 231. 
ευσαβέοι 603 Ια. 
εάφρονα 258, 259 V. 
εΰφρων 258.
6ΐίω 142, 178. 
έ(/άνην 280, 448. 
έφ>ερε 462. 
έφερε-ν 241. 
ίφέρετε 464. 
έφερόμεϋα 98, 470. 
έφέρομεν 464. 
έφέρομες 404. 
έφερον 325 VIII, 462. 
έφερυν (3. ρΐ.) 464.
Ϊφην 462, 479, 500. 
εφ>ησ&α 477. 
έφ&αρχα 494.

I ϊφΗορα 494. 
εχαδον 481 (1. 
έχε να 138, 5941c. 
ΙχΟαίρω 487 CIII.
'**6. 233. 
ί χ ο ι σ ι  594 I/'. 
ε χ ο ( ν ρ ι  590 I. 
ί χ ά ν τ ω ς  ν ο υ ν  278. 
ε χ ο ι σ α  220. 
ϊ χ ο υ σ ν  (dat. pi.) 220. 
ε χ ο υ σ ι  (3. pi. pracs.)220. 
έ χ ο )  S.99 Anm. 1, 480 d. 
έ χ ω (ν )σ ν  5901.

4931.
έώ&ονν 445. 
ίων ον μην 445. 
ί'ως- (<nis>j 342.

J -άργον 6031α. 
^ ε ^ α δ ε ^ ίτα  599 Id. 
J ^ kJVcu 4931.
J -είδομαι 259 II.

603 15.
JF είχατε, 315.
,F&« 314. 
ιΡέρση 230. 
p -έτος 55 Anm. 2. 
Ριδείν  259 II.
Ρ ίδητε  510 Anm. 3. 
Ρ ιδνίαι 353.
«/-ίδοψεν 510 Anm. 3. 
p i x a r t  231, 420. 
Ρεστάς 103 III.
.Fi>*< 166, 171.
Ρόιδα  259 II. 
p o i x t o v  (gen. pi.) 319. 
cFot# 599 Id.
Ράχος 171.

6031a.
Ρυχίας (οίχίας) 595 Id.

603 15.
{«ff 5901.

60315.
ζέρε&ρον 5881c.
#σσ« 187.

271.
ζεύγνυμι 52.
*6ec 54, 116.6, 118, 

181.5, 197, 227, 271, 
289.

Ζευς 594 la. 
ζέω 144.
Ζην (Akk.) 54, 289. 
Ζην a 54.
Ζηνες 54.
Ζηνί 54.

Ζηνος 54. 
ζίχαια 603 I b. 
ζούγω νερ  607 d. 
fev« 317.
ftTor 118, 144, 167,

S. 171, 303, 306, 376. 
ζύρη 144. 
ζω νννμ ι 481c.

ή 3251. 
rj (Adv.) 342.

181.2, 209, 445, 501. 
ηβουλομην  445. 
ηγέο μ α ι 142.

209.
ηδεα 478,482α, 502,504. 

506.
ηόέι 313. 
ήίΐίί 313.

367, 374.
η ό εψ εν  506 Anm. 4. 
/Jdf/> 317.

506 Anm. 4.
309, 365, 371. 

η δ  η 502, 550. 
ηδονη 397. 
ijdiV 308. 
ηδυνά μ η ν  445.

142, 160, 188, 306, 
365, 367. 

η&ελον 445.
^  (άεί) 5951c. 
άί&εος 21, 135.

495.
ηκε 548II. 
ηχω 547.

216.
ηλυΟον 216. 
ημα  142, 162, 260. 
ημ ά ς  329. 
η μ έδ ιμ νο ν  228. 
ημείς  329. 
ημελλον  445. 
ημερινός 206. 
ήμερος 277. 
ή μ  έτερος 330, 387. 
fya/> 329. 
ημισέας 122. 
ημφ ίεσα  481 c. 
η μ φ ίεσ μ α ι 481C.

329.
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ηνεγχα 480/*, 495 Anm. 2, 
543.

ηνειχόμην 445. 
ηνία (η. pi.) 299. 
ηνία (fem. sing.) 299. 
ηνίποπον 480/'. 
ηο{ 842, 620. 
ήονς 384. 7.
ηππρ 1391(1,207Αηηι.2, 

295, 354.
η πάτος 139 Ια, 354. 
ήπειρος 55. 
*ίΐραχλείόαιος 596 α. 
ήργαζόμην 445. 
ηρξα 548II, 55211. 
ηρπαζα 503. 
ηρπααα 503. 
ήρχί 548 II. 
ήσΟα 477.
ησΟιον 121, 209, 212. 
ηην/ος 277.
Ήσ/ϋΐΊ.υς 595 I c. 
ηττώμαι 547. 
ήχοι 405. 
ήώς 851.

Οαμβίω 185.
Οαρσεϊ 55211.
O u t  811.
.9εαίσι 322. 
θεάν 308.
Οεάων 18, 819.
Νειβεΐος 595 I c.
Οείμεν 258 Anm. 1. 
Οε(ν(ο 141 15, 487 λ. 
θείο μεν 020.
ΟίμεΟΙον 391.
Οίμειν 51.
fit μ tv 51. I
Οίμις 370. !
Οεόζοτος 118α.
Οίοις (Akk.) 594 If. 
θεός (ace. pi.) 248. 
Οεόσόοτος 118α, 285. 
Οεονς 248.
Οεόγιν 338. 2.
Οε ραπ air a 302, 374. 
θεραπηίη 299.
,9(ράηΜν 302. 
θερμός 141 15, 148, 393. 
θίς 520. 
θίσις 133.
Ηίτις 287.
θετός 260, 204 Anm. 2.

<» ί !c< *, Urfttiunfttik.

Θενχλής 618. 
θεών (gen. pi.) 319. 
Θηβαγενης 313 Anm. 2. 
Θήβαι 313 Anm. 2. 
Θηβαιγενης 313.
Θηβη 313 Anm. 2. 
θηγανη 481 c. 
θήγανον 481 C. 
θηγάνω 481C. 
θηγω 481C, 
θηη 511.2. 
θήχη 382. 
θήλνς 162, 373. 
θτιρίον 268.
9ης 347, 375. 
θησί 187. 
θιγγάνω 481 c II.
,9ιός (θεός) 595 lc. 
θνφσχω 483 α, 544. 
θρίψ 346. 
θρόνος 397. 
θνγάτηρ 355. 
θνμοβόρον 292. 
θνμοβόοος 282, 284,292. 
θυμός 282, 284, 393. 
θννίω 481/*. 
θννω 481/*.
Ονος 117.
Ούρα 135. 
θύρασι 322.
Οωμός 191 Anm. 3, 260. 
θιόραχα 308.
Οώραχες 317.
Οώραχι 311. 
θώραξ 306. 
θοίραξι 322.

ίαρός 386.
Tam 157 Anm. 2, 461. 
ίάττα (== οΰση) 615 Ια. 
ϊόί i'sieh*) 517 nebet 

Anm. 1.
Mote 367.
Ιόρώς 142.
Ιό via 116. 6, 353. 
ϊόωμαι (fut.) 561.
Τη  517.
ΐεμεν 446, 480c. 
ίεραμνάμοναι 58815. 
Ιερής 588 115.
Ιερός 386 Αηιη. 4. 
Υζοιιεν 480d.
Υζοί 143, 199, 259 I. 
Υημι 142, 162, 480γ. 
Ιθσρός 261.
Γ,9ι 518.
Ίθμονίχα 610 15.

| βατήραν 5901α, II5. 
Ιχάνω 481c, 481/*. 
ίχύτενσα 445.
Τχχος 20. 
ίχνίουαι 481 f. 
ϊχτις 233.
Υληθι 518. 
ίλίοο 200. 
ΐμεν 480α. 
tv 308, 325 III. 
tv 588 I d.
Yva 314, 325IV, 326V, 

338.10, 342. 
ΐομεν (Konj.) 509, 5595. 
Υο{ν)σι 5901.
Ιππε 31. 32.
Ιππείς  365.
Υπποιιν 316.
Υπποιν 316.
Υπποις 116.6. 
ίπποι σι 322.
Υπποισιν 241.
Υππος 20, 31, 32, 136, 

139.
ίππότα 293.
Υππους 220.
Υππ (αν 209. 
ίπηοιν 361 Anm. 2. 
Ιρην 165.
Ιρός 386.
Ιρος 594 Ια.
1ς 289, 306.
ΥσΟι OwisseO 518.
ΥαΟι (<sei>) 233, 518. 
7σ.9υοι 313.
Υσος 6081.
Υσταμ αι 447,480 c, 549II. 
Υσταμεν 446, 480c. 
Υσταμι 262.
Iσταναι 526.
Υσταντι (3. pi. pracs.) 461. 
ΥστασΟαι 526.
Υστασι 461.
Υσταται (Konj.) 510 

Anm. 2.
Υστατι (3. sing.) 480c. 
Υστη 517.
Υστημι 447, 549 II. 
Υστησι 480 c. 
farce 192. 
ίσχανάω 481 /*.
Ισχάνοι 481 f.
/οχυρός 386.
Τσχω 480(I, 481/*.
Μ η  166, 171. 
ϊτνς 372.
Ττω 519.
Υφθιμος 113.2.

30
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ϊφ ι 338.10.
Ιχίλύ 307.
Ιχ&ύι 311.
Ιχ&νς 233.
Ιχ&ύσι 322.

κα 6096. 
κάββαλε 243. 
κα&έζομαι 445. 
καί 3261, 342.
κακούργος 286. 
καλεϊ (3. sing, fut.) 478. 
καλείμένος 5986. 
καλεϊν 146. 
κάλημι 594II α. 
καλίον (Ptzp.) 615 lg . 
καλός 218. 
καλύπτω 152. 
καλώ (Fut.) 492. 
καλώς 278. 
καλώς (Adv.) 605. 
κάμνω 4816. 
καμπύλος 268. 
καπ 243. 
κάπί 245. 
καπνός 198. 
κάρα 351. 3. 
καρδία 100, 134. 
καρδιακός 382. 
κάρνος 106IV, 351. 3. 
καρπός 139II. 
κατ 243. 
κατά 341. 
κ^τα 245.
καταβένς (Ptzp.) 615 Ic. 
κατάσχοι( interrog.) 564. 
καταφεύγειν 544. 
κατέβαλον 445. 
κατεβησετο 503.

/ κατώβλεψ S. 171. 
κείμαι 239, 447. 
κέκλασται 4826. 
κεκληγοντες 594I I 6. 
κέκλοφα 496. 
κέκ.λνίΗ 480 e, 518. 
χέκμηκα 495. 
κέκτημαι 446, 5491, 

552II.
κελαινεφης 228. 
χέλεν&α 299. 
κέλευ&ος 299. 
κέν 559, 562. 
κενεός 403. 
κενός 403.
κεράνννμι 480e, 481 α, e. 
κέρας 351. 3. 
κεράω 481α. 
χέστος 188.

κευ&άνω 481c. 
κεν&μών 359. 
κεύ&ω 191, 481 c. 
Κεφαλλάνεσσι 598 α. 
xr (καί) 5951 c. 
κηρεσσιφόρητος 284. 

383.
κηρύσσω 487c. 
κηφήν 358. 
κιγχάνω 481 e. 
κιδάφη 377. 
κιμένας 595 Ic. 
κίρνημι 481α. 
κίς 139, 6231/*. 
κιχάνω 481C. 
κιχείω (Konj.) 559. 
κίω 488. 
κλά(σ)ω 4826. 
κλάω 208. 
κλέπτης 103.2. 
κλή&ρον 196, 389. 
κληίς 189. 
κληω 189, 208. 
κλίνω 136, 487 c. 
κλόνις 370. 
κλοπός 346. 
χλϋ9ι 518.
xAuro^lSB, 146,167, 378,

536.
κλώφ 346.
κο- (ionisch =  π  ο-) 625. 
Κοέρανος 595 Id. 
κοέω 180. 
κο,βέω 180. 
κοίλος 212. 
κοινός 205, 207, 341. 
κόλαφος 377. 
κολωνος 139 II. 
κονίσσαλος 201. 
κονίω 487 c. 
κορακΐνος 399.
Κορέανος 595Id. 
χορέννυμι 481C. 
κόρη 62.
κόρση 188, 351.4, 403. 
κυρυδος 380. 
κορύσσω 487 C. 
κορυφή 377. 
κότερος 139. 
κούρος 220. 
κραίνο) 487 C. 
κράσπεδον 351.3. 
κρατώ 547. 
κρέας 351.3. 
κρείσσων 219. 
κρειττόνως 278. 
κρέμαμαι 480g, 
κρεμάννυμ,ι 481C.

(χρήματα)
οΐο Ια.

κρέννεμεν 593 I#. 
κρημνη 517. 
κρι&η S. 114 Anm. 1. 
κρίμα 359. 
κρίννω 5941c. 
κρίνω 389, 4816, 487 c. 
κρίνωνσι 58816. 
Κρονίων 360.
Κρόνος 397, 487 c. 
κρόταφος 377. 
κτάομαι 5491, 552II. 
κτείνω 193, 207, 494. 
κτιδέη 233. 
κτίζω 113.2. 
κτίλος 113.2. 
κνέω 488. 
κνκλέω 487 c. 
κύνε̂  315. 
κννός 254. 
κννώπα S. 171. 
κϋρρον 593 I c/. 
κύσ&ος 191, 192. 
κνων 136, 254, 306.

λαβέ 517 Anm. 1. 
λάβεσκον 483 α. 
λάβον (Imperat.)613Id. 
λαγός (acc. pi.) 248. 
λαγχάνω 481c. 
λ α ι μ ό ς  174, 403. 
λαμβάνω 481c. 
λαν&άνω 481C. 
λάρυγξ 350. 
λάσκω 483 α. 
λέαινα 50, 362. 
λέβης 347. 
λέγε 302.
λέγει ν (mit dopp. Akk.)

333.5 c.
λεγέμεναι 28, 359, 400. 
λέγεο 325 Anm. 1. 
λέγεσ&αι 280, 312, 526. 
λέγοι (fut.) 565. 
λεγόμενοι 28, 359, 400. 
λεγόντω(ν) 18. 
λείπεσ&αι 526. 
λείπω 122, 139. 
λειφ&ήναι 526. 
λειφ&ήσομαι 448. 
λείφ&ητι 518. 
λ έκτο 188. 
λέκτρον 388. 
λελείμμε&ον 468 Anm.2. 
λελείιρεται 555. 
λελυμένος 269.
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ΧίΧνται 298.
Χίξαιμι (interrog.) 564. 
Χίοντος 50, 362. 
λέι/χαίΊ'ω 487 c.
Χενχός 146.
Χεύσσω 487 α.
Χίων 50, 362. 
λΐ7#«πι> 481 c.
Χήθω 481 c. 
Χηφθήσομαι 492. 
Χιγνύς 373.
Χιχριφίς 323, 338. 10. 
Χ(πα 230.
Χίπΐίρίω 104.
Χίσσομαι 197.
Χισσός 232.
Χιτή 197.
Χιτός 232.
Χόγε 281, 302.
Χάνος 281, 288, 375. 
Χό^ε 180.
Χοΰμαι 542.
Χοχαγός 261.
Χυθείς 362, 533. 
Χυθεντ- 227. 
Χνχάβαντος 334. 7. 
Χνχος 1391c.
Χι>7tά (Χοιηά) *5951 cf. 
Λοσανίαε 595 Γ c.
Χναας 583.
Χύσασθαι 526.
Χύσεσθαι 526.
Χνσων 533.
Χύτραν 390.

μα 593 lie/. 
μάθγς 559. 
μαθητιάω 489. 
ιιαίνεται 26, 157. 
μαίνομαι 259 V, 494. 
μαιτνρανς (nee. pi.) 615 

I hi.
μαΧαχίων 360. 
μαΧαχός 230. 
μαΧθαχός 485. 
M aX oJtrm  (Akk.) 273 

A run. 2. 
μάντις 25, 28. 
μάοναμαι 206,447, 481α 

Alim. 2.
μασιιγωων 600 IIC. 
μασιίζω 487 c. 
ματενω 158. 
μάτηρ 148, 160, 355. 
μ / 32811.
μίνας 158 nebst Anm. 1

8. 114.

μεθύω 487c. 
μείζονος (Gen.) 352. 
μείζων 219.
Λίϊιείξιος 61315. 
μείραξ 349, 383. 
μείς 162 Anm. 3.

| μείτε 595 15.
| μίΧπ ηθρα Sing.) 299. 
I μίμαμεν 26, 31, 494.
1 μίαατω  519. 
μίμνημαι 549 1. 
μεμνήσοιιαι 546 Anm. 1. 
μίμονα 26,31,259V, 494. 
αίνος 259 V, 292, 351, 

403.
μενσί (dat. ηΐ.) 615 Ic. 
μ/roi (init Akk.) 333.55. 
μένω 480(h 
μερδαΧίος 237. 
μεσημβρινός 206. 
μίσος ». μίσσος. 
μίσποδι 593II d.

| μίσσος 135, 172, 197. 
μετά 314,337.7, 338.10, 

338.11 Anm., 341. 
μεταΧΧάω 158. 
μεταξύ 322. 
μίτασσαι 363. 
μη 342, 556, 559, 562.
μήν 1C2.
μηνίω  487 C. 
μήννος (Gen.) 162. 
μήσομαι (interrog.) 560. 
μήσωμαι (interrog.)560. 
μηιηρ 108 2, 160, 267.
μητίετα 293 Anm. 1. 
μητριός 403. 
μία 150, 407. 
μίγννμι 105, 483η. 
ιιιχρός 202, 237. 
μιμνησχο) 4835, 549 I. 
μίμνω 480 <1. 
μίν  325ΙΠ. 
μ η  ν(hh 485. 
μίσγω 483 ο. 
μισθός 143. 
μνά S. 102 Αηιη, 3. 
μ i'll 215.
μνάομαι S. 102 Anm. 3,

195.
Λίνασιγενείος 596ο. 
μνημοσννος 198. 
μυγοατ όχος 284. 
μο( 327, 328 V. 
μοΐσα (ι/οΟσα) 594 \ ί . 
μόΧοι (interrog.) 564. 
μόργνιμι 238. 
μορμυρω 446.

μοϋσα 220. 
μοχοί 59015. 
μυός 142. 
μνριοι 425. 
μΰς 168, 289. 
μώσα (dor.) 220.

ναίω 158.
ναϋς 181.4, 8. 171, 289. 
via 291, 376. 
νεανίας 306. 
νίκΡος 161. 170. 
νείμει 141 15. 
νίμος 259IV. 
νίμω 161, 164, 259IV, 

494.
νενίμηχα 494.
νεόζνξ S. 172.
νίομαι 188, 547II.
νίον 291, 376.
νιος 161, 170.
νεός 149, 291, 376.
νεότης 241, 369 Anm. 1.
νίηοδες 347.
νενρη 299.
νεΰρον 299.
νεφίΧη 390.
νεψρός 1411α.
νίω 149.
νεών 227.
i ^(A kk.) 289 Anm. 2.
νηπος 347.
νηπντιας 158.
νήσος 55.
νήσσα 158.
νιχεόντοις 598α.
vtxoi 547.
νίν 325 III.
νίσσομαι 188.
νίφα 141 Ιο.
νομενοι 487 c.
νομίζειν 26.
νόιιος 2591V.
νόστος 158, 188.
νοννίχεια 278.
νονν εχειν 278.
νοννεχής 278.
νοννε/όντως 278.
νν 167, 342.
ΐ’,'χτ of 139 1c, 334.7.
νύμσδ  (Vok.) 307.
νυν 342.
rOr 342.
vvvarat 615II c.
ννξ 347.
ννός 104.
νύφη (νύμφη) 120. 
roi 329.
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νώι 329. 
νωιν 329. 
νωίτερος 330. 
νφν 329.

&αν&ώ 405. 
&v<posm. 
ξεϊνος (ion.) 219. 
ξέννος 5941c. 
ξε'νος (ξένιος) 170, 219, 

403.
ξίφος 192, 193. 
ξνν 341.

ο 599 15. 
ο 325 I, 3261. 
ο 342.
"Οαξος 232. 
οβελός 14015. 
οβολός 14015.
6γδοήχοντα 422. 
όγδοος 433. 
όγδώκοντα 422. 
όγχος 139II, 163. 
όγμος 261. 
όδάξ 322. 
όδε 237, 325ΙΓ.
6(1ελος 14015. 
όδμή 393 Anm. 2. 
odoV 251.
οδούς 134, 306 Anm. 1, 

362.
όδούσι 322. 
οδυνηρός 386.
Όόνσσενς 37. 
όδώδνσται 5491. 
oJ=ig 172. 
oCoi 143. 
οί 325 II. 
ol (Dat.) 328 V. 
ol (Adv.) 342. 
οίδα 1081, 477,494, 502, 

506, 543, 5491, 550. 
οίδε 176, 477. 
οιδεν (mit Gen.) 334. 4. 
o?cT οτι 56. 
ο*ε$“ 317 Anm. 2. 
ο?*ε 307.
οΓ*ε*34 Anm. 1,209,309, 

313.
οίχεΤος S. 301 Anm. 2, 

399 Anm. 2.
S. 301 Anm. 2. 

o i x i a v  58811c. 
οϊχίσχος 483 a, 
o i x o t ,  34, 209, 309, 313.

olxov 317.
οϊχονς 176, 181.3, 227, 

305.
οϊχοισι 305, 322. 
olxov 303, 308. 
οΐχος 142, S. 123 Anm. 1, 

294, 306, 343, 376. 
οϊχους 205. 
οϊκω 181.3, 311. 
ovv 308. 
οΐνη 407.
οίνος 149, 176, 396, 407.
οίος 122, 407.
όνς 172, 306, 366.
οίσε 503.
οίσ&α 477.
οϊσοντν 6081.
οίστέον (c. acc.) 333. 6 5.
οϊσω 503.
οϊχομαι 547.
οχρ^ 370, 414.
ΟΧΤΟ; 103.2, 108.1, 163, 

414.
οχτώ 6081.
ολε^ροί 389. 
όλέχω 495. 
ολίγος 117, 232. 
ολίγος 5941α. 
όλνσ&άνω 232, 238. 
όλλυμν 187, 495. 
ο λωλά 495, 549 I. 
όλώλεχα 495. 
ομαλός 370, 390. 
ομνχέω 138, 232. 
ομίχλη 141II. 
ο μ μα 1391α.
6μ ολογίοντι (Konj.) 

6151#.
όμόργννμι 238, 481 C. 
ομός 156, 259IV. 
όμότης 169. 
όμως 341. 
όν (άνά) 5941g. 
ό-vt 593II 5. 
ονομα 359. 
όνομαίνω 487 C. 
όνομάχλντος 284. 
ονόματα 157, 359, 361. 
ονόματος 309, 359. 
ovvjLta 594 lg. 
όποραν (=  όπόσαν) 624. 
όπόττα (όπόσα) 5951 #. 
όπόττον (== 07τόσοι) 6Ϊ5 

Ια.
όπνιέ(&)$αι 615 Id. 
όπωπα 263. 
όπώρης 334. 7. 
όράω S.123 Anm. 1,543. |

j οργνια 309.
| όργννάς 309.
; όρίγνυμν 481C.
| όρέγω 147. 

όρεχτός 378. 
ορ,βος (kerk.) 220. 
όρίνω 487 c. 
ορμώμε&ον 468 Anm. 2. 
όρνν&ι 518. 
όρννμν 481c, 549II. 
όρος 220. 
οροφή 239. 
όροφος 239.
Ιιόρ^ον 5991 (1. 
ορύσσω 232, 238. 
όρωρε 549II. 
ος 325IV. 
οσμή 393 Anm. 2. 
οσαε 197, S. 170, 366. 
όστνς 325 VI. 
ότε 342.
ότι μι 326IV, 329IV. 
οτρύιω 487c. 
ον (Gen.) 328 III. 
οϋ (Adv.) 342. 
ού 342, 556, 557.2, 562. 
ούϋαρ 135, 153. 354. 
ονχί 325 V. 
ονλος 154. 
οννομα 220. 
ούρανίωνες 360. 
ονς (=  άς) 59315. 
ονσα 374. 
ούτος 325II. 
οφείλω 239. 
όφελος 232, 239. 
όφρνος 371. 
όφρϋς 371. 
οχος 138, 171. 
όψείοντες 489. 
όχβνς 263. 
όψομαι 263.

7τα&ει 83. 
πά&ος 359. 
πά&ω 560. 
πα&ών 252. 
παιδαγωγός 293. 
παίδες 605. 
παιδίσκη 381, 483 α. 
παιδών 605. 
πανπάλλω 446. 
παΐσα (πάσα) 5941/'. 
παλτό 188. 
παλιός 152, 259 VII. 
πανούργος 286. 
πάνσα (kret.) 218.
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πά(ν)τα 590 I ο. 
παντοδαπός 286» 
jrni’rot’i’(gen.pi.)593 15. 
πάντων 605. 
παρά 247, 314, 337. 7, 

341.
παραβαίνωριν (Konj.) 

624.
παραβλω φ 8. 171. 
παραγιννωνίΐη (3. ρΐ.

conj.) 595 II. 
παραί 247, 341. 
πάρος 247, 341. 
π ϋσα 218.
πατάρα (narfyu) 599 I a. 
πάτε δ (πατήρ) 615 if. 
πατείρ 595 I ο. 
πατέομαι 484. 
πάτερ 98, 307. 
πατέρα 48, 253, 258, 

259 VI, 306, 308. 
πατέρε 315. 
πατέρες 32, 317. 
πατάρι 311. 
πατέροιν 316. 
πατέρας 48.
πατήρ 48, 92, 98, 130, 

162, 169, 258, 267, 
295, .306, 355. 

πατρασι 32, 253, 259VI, 
322.

πατρί 48. 
πάτριος 402.
Πατροχλής 215. 
πατρός 48, 253, 259VI, 

309.
πατροη- 32. 
πάτρως 401. 
παύομαι 542. 
παβρος 130, 177. 
π α ναοί μην 514. 
παύσοιμι 514. 
παύω 542. 
παχυλός 268, 390. 
πτδά 48, 2591, 314, 338.

10, m u d
πεδίοιο (διέπρησσον) 

334. 7. 
πεζός 48. 
πείίλομεν 4805. 
πιί&ω 175, 252, 253, 

259II, 494. 
πει9ω 405.
7τειράω 487 V. 
πείσμα 188. 
πείθομαι 252. 
πέχτω 192, 484. 
π flu  to 481/7.

πέλλα 146. 
πέλμα 146. 
πέμπτος 431.
πεν&ερός 102. 
π έν& ος  83, 359. 
πενταχοσιοστός 437. 
π(ντάς 347.

ί πέντε 13915, 150, 161, 
! 411.
: πεντήχοντα 421. 

πέπαλται 446. 
πεπαυχέναι 526. 
πεπανχώς εΤην 514. 
πέπειχα 494. 
πέπεισίίε 471. 
πέπι&μεν 494. 
πέποιίλα 176,253,259II, 

494.
πεποίΟομεν 509. 
πέπομγα  496. 
πέπονίϊα 253. 
πεπόν&εις 613 II. 
πεπρεσβεύχων 594II5. 
πέπρωται 154. 
πέρα 341. 
πέραν 341. 
πέρδιξ 383. 
περήσω (Konj.) 5595. 
ττί^239,247,337.7, 341. 
περιδώμεΟον 468 

Αηιη. 2. 
περίχλντος 239. 
περιπίόμενος 139. 
περιτελλόαενος 139. 
πέρνημι 447, 481 η. 
πέρραια 301, 594 I ί. 
πέρυσι 337. 8. 
πέσ(σ)νρες 139. 
πέσσω S. 101 Alien. 2. 
πετάνννμι 480/‘, 481 a.e, 
πέτομαι 480/1. 
πέτταρα 595 I //. 
πέτταρίς 139. 
πεύΗοααι 179, 259III. 

481 γ.
πενίίώ 405. 
πεινάν flat 520. 
πέΐξενγα 179.
7/ A/ νχα 495. 
π εψυτευχήμεν 608 11 5. 
ττι} 338. 8. 
πηγννμι 185. 
πηχτός 185. 
πηλίχος 370. 
πηρεος 371. 
πηχεως 871. 
πήχνς 371. 
τι ιαίνω 487 /\

π M afia ι 165. 
πι&ιίιν 252. 
πιχραίνω 487 &
77(λναμαι 481/7. 
πιλνάω 4815. 
πίλος 390. 
πίμπρη  517. 
πίνω 545.
πίομαι.492,509,511,545. 
πίπτω  192, 480/1, 481/1. 
πίστες 133. 
πιστός 259 II. 
πίσνρες 139. 
πιτνέω 481 α, 488. 
πίτνηυι 481 /ι. 
πίτνω 481/τ, 4815, 488.
77ιτνώ 488. 
π ίων 361. 
πλαίΐύοντα 603 Ι«. 
πλέ/'οΓίρ(Α1ί1ί.) 603 ΙΙα. 
πλείονς (ace. pi.) 352. 
πλίον (πλείον) 122. 
π λέων (Part.) 50. 
πλήίϊος 55, 366. 
πλησμονή. 400. 
πνοή 62.
πόδα 42, 156,258, 2591. 
ποδαπός 139 I α, 3261. 
πόδες 317.
77 οδί 165, 209, 311.. 
ποδοϊν 316. 
π οδός 309. 
ποείν (ποιειν) 122. 
ποέντω 588 II/7. 
ποήασσαι {ποιήσασ&αι)

603 If.
77o»i/Tw/7/r(infcprrog.)560. 
πό&εν 325 VI, 326 III. 
ποϊ 325 VI, 337. 8. 
ποιεύμενος 648. 
ποιέω 211. 
ττοιμαΐνω 487 C. 
ποιμέν 307. 
ποιμένα 308. 
ποιμένες 209, 317. 
ποιμένι 311. 
ποιμένας 309. 
ποιμέσι 322, 364. 
ποιμήν 359, 369 Αηιη. 1. 
ποινή 139.
ποιος 326 II Amn. 2. 
ποιφ ύσσω 446. 
ποιώ 211, 245.
ποιώδης 348. , ,,.
770/77 311,318. ■'*>!
πόλεις 211. 
πολεμέω 487 r. 
πολεμάω 487C.
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πόλεος 309. 
π 'λέσι 322.
πόλεως (Gen.) 267, 309, 

365.
πόλην 313. 
πόληος 365. 
πόλι 307. 
πόλιος (Gen.) 365.
Πολιούξένος 595 Ια. 
πόλις 365. 
πόλισι 322. 
πολίτης 293. 
πολίτου 293. 
πολλάκις 325 V. 
πολλοί 154. 
πόλος 139. 
πολύμηνες  358. 
πόρκος 147. 
πορφύρω 4875. 
πός 588 He. 
ποσί 187.
πόσις 133, 163 nebst 

Anm. 1, S. 170, 277. 
ποσσί 322. 
πότερον 387. 
πότερος 139. 
πότνιαν 308. 
ποϋ 325 VI. 
πονς 100, 258, 289, 309, 

347.
ποώ 245. 
πρακτέος 403. 
πραξίομεν (Fut.) 615 I#. 
πράαον 153. 
πρασσόντασσι 608 ΙΙα. 
πράτος 427, 607 Ιί?. 
πρέπουσα 188. 
πρέαβυς 143.

/ πρεσβύτερος 9. 
πρέσγνς 143. 
πρή&ω 485.
Πριαμίδης 380. 
πρό 341.
7τρόβασις 299. 
προγραφηνι ι 609α. 
προμνηστινος 399. 
πρόμος 282, 394. 
πρός 197 Anm. 1, 246, 

337. 7, 341. 
πρόσ&ε 314 Αηιη. 2. 
πρότανις 594 Ig. 
προτί 197 Anm. 1, 246, 

337. 7.
προτί&εισι 5941/. 
προτι&ηντι 609 α, 
πρύμνίϊ 376. 
πρώτος 427. 
πτάρνυμαι 481 e.

π τ ε λ έ α  192. 
π τ έ ρ υ ξ  350. 
π τ ί σ σ ω  188, 487 c. 
π τ ό λ ε ι  313. 
π τ ό λ ε μ ο ς  197. 
π τ ό λ ι ς  197. 
π τ ώ ξ  594 Ια. 
π ύ χ ί ω  168.
π υ λ α ς  ( φ υ λ ή ς )  615 I d .  

Π υ λ ο ι γ ε ν η ς  313. 
π υ μ α τ ο ς  394. 
π υ ν & ά ν ο μ α ι  102, 179, 

481c.
π ύ σ τ ι ς  259 III.
π ώ λ ο ς  152.
π ώ ς  S. 171, 289, 375.

ρ ά χ η  5941c. 
ρ ά ξ  203. 
ρ έ μ β ο μ α ι  481 d .  

ρ έ ω  203. 
ρ έ ω ν  50.
(ϊ ή γ ν υ μ ι  S. 172.
$ ι γ ο ς  203, 234, 237. 
ρ ί ζ α  234, 5941c. 
ρ ι π τ έ ω  488. 
ρ ί π τ ω  488. 
ρ ο δ ο δ ά κ τ υ λ ο ς  292. 
ρ ΐ ι ο , β α ΐ σ ι  119, 61315. 
ρ ό π τ ρ ο ν  S. 154 Anm. 1, 

388.
ρ ω γ α λ έ ο ς  403. 
ρ ώ γ ε ς  S. 172. 
ρ ώ ν ν υ μ ι  481 e.

σ ά  (=  * τ ι α )  197 Anm. 1, 
611. " 

σ α ί ρ ω  198. 
σάλος 201. 
σ ά λ π ι γ ξ  350. 
σ ά  μ ά ν \  197 Anm. 1,611. 
σ β έ ν ν υ μ ι  116. I I 5, 143, 

481 e.
198, 828II. 

σ έ β ο μ α ι  488. 
σ έ β ω  197 Anm. 1. 
σ έ & ε ν  326ΙΓΙ. 
σ ε ΐ ο  328III. 
σ έ ο  328 III. 
σ ΐ τ α  299. 
σ ί τ ο ς  299.
σ ι ώ  ( =  & ε ο ϋ )  607 15. 
σ χ α τ ο ς  (Gen.) 354. 
σ χ ε δ ά ν ν υ μ ι  481α, 481 e.

σ κ ε δ ά ω  481α. 
σ κ ε π τ ι κ ό ς  382. 
σ χ ε ν ά ω ν ( σ χ ε  υ έ ω ν ) 6 0 3  Ια. 
σ χ έ ψ ο μ α ι  488. 
σ χ ί δ ν η μ ι  481α. 
σ χ ί φ ο ς  192. 
σ κ λ η ρ ό ς  189. 
σ χ ο π έ ω  488. 
σ κ ο π ό ς  488. 
σ κ ώ ρ  295, 354. 
σ μ ε ρ δ α λ έ ο ς  237. 
σ μ ε ρ δ ν ό ς  202. 
σ μ ι κ ρ ό ς  202, 237. 
σ ο β έ ω  488. 
σοί 328 V. 
σ ό ς  330. 
σ ο υ  328III. 
σ ο φ ώ τ ε ρ ο ς  290. 
σ π α ί ρ ω  142, 207. 
σ π ά ( σ ) ω  4825. 
σ π ε ί ρ ω  207, 282. 
σ π έ ν δ ω  488. 
σ π έ ρ μ α  282. 
σ π ε ρ μ ο λ ό γ ο ς  281, 282. 
σ π έ ρ χ ο μ α ι  486. 
σ π ε ύ δ ω  179. 
σ π η λ υ γ ξ  350. 
σ π λ η ν  189. 
σ π ο ν δ ή  122, 179. 
σ τ α & μ ό ς  393. 
σ τ α ί η ν  512. 
σ τ α ΐ μ ε ν  512. 
σ τ ά λ α  218. 
σ τ ά λ λ α  218. 
σ τ ά μ ω ν  262. 
σ τ ά σ ι ς  165, 169, 262. 
σ τ έ γ η  237. 
σ τ έ γ ο ς  202, 237. 
σ τ έ γ ω  140II, 237. 
σ τ  ε  ί ο  μ  ε ν  620. 
σ τ ε ί χ ω  175. 
σ τ έ λ λ ω  170, 207. 
σ τ έ μ β ω  185. 
σ τ έ ρ γ η Ο ρ ο ν  389. 
σ τ έ φ α ν ο ς  400. 
σ τ ε φ ά ν ω μ ι  594 ΙΙα. 
σ τ ή & ι  518. 
σ τ ή λ η  218. 
σ τ η ο μ ε ν  511, 620. 
σ τ ί γ μ α  1401α, 196. 
σ τ ί ζ ω  1401 λ, 142, 197. 
σ τ ο ά  245. 
σ τ ο ι ά  245. 
σ τ ο ι χ η δ ό ν  380. 
σ τ ο ρ έ ν ν υ μ ι  4816*. 
σ τ ρ α β ώ ν  358. 
σ τ ρ ό τ ο ς  5941#. 
σ τ ρ ώ μ α  400.
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στρωμνή 400. 
στρωτός 154, 189. 
σν 198, 328 I. 
σνγγένεια 299. 
σιβχα & ε λ χ ι·σ»7 ήσε τ σι

σνζενγνύναι 1185. 
σνζήν 118 5. 
σνλήοντες 600 lie . 
θύματος 607 15. 
σύν 338. 11, 341. 
σνντΟησι (2. Sing.) 610 

II5.
ηνριγξ 350. 
σνς 201.
σφαγείς (mit Gen.) 

334. 1.
σφ άγιον 402. 
σφέ 192, 329. 
σφ έτερος 330. 
σφήξ 199. 
σφίγγω  481 d. 
σφίν 329. 
σφός 330. 
σφώ 329. 
σφωίτερος 330. 
σφών 329. 
σχές 520, 552 I. 
σχήσω 546 Anm. 1. 
2,ωχρίίτ»| 282.
Ζωχράτην 50, 282. 
Σωχρέτης 588 II α. 
σωρός 19#.

τά9 (nee. ρΐ.) 6151 r. 
τα&εισι 219. 
τα( 325 II, 320 I. 
τ λ ΛΓ (O at. ρΐ.) 615 Ie. 
τα(ς (Akk.) 594 1 /*. 
τάΐας 108.4, 152, 218.

259 VII. '
ταχύγλωσσος 133, 157. 
τάννται 481 γ. 
ταννω 481c 
Τάραντα (Akk.) 273. 
τάς (nee. pi.) 615 If. 
τάχα 338. 10. 
rnW lG en.) 18. 142,319. 
τέ (*= σέ) 328 II. 
τΐ (‘mid’) 342. 
τέγη 237. 
τέγος 202, 237. 
τέγω 140II. 237. 
τε,μός 161. 330. 
τε9ναίην 513. 
τι&τα(ης 549 1. 
τΜνηχα 495, 544.

τέ&νηχε 5491. 
τε&νήξω 492. 
πίνω  494.
Τεισαμενός 268. 
τείχη (τείχεα) 121. 
τεχμαίρω ’487 c. 
τέχνον 396. 
τέχταινα 207, 376. 
τεχτ αίνοι 487 c. 
τέχτων 50, 161 Anm. 2, 

193.
τελάμων 259 VII.
τελεία) 487f.
τελεσφόρος 268.
τελέω 4825, 487 c, 494.
τίλλω 139.
τέλος 4825.
τέλσον 184.
τέμνο) 481 5.
τένύω 488.
τέο 325 VI.
τεοϊο 328III.
τεονς 328III.
τέρετρον 133.
τέψ^α 281, 282,295,317,

τ έρμων 295,306,317,359. 
τέρτος 429. 
τέσοαρες 198, 410. 
τέσσερες 139. 
τετάγμένος 594 Ια. 
τέταχα 494. 
τεταμένος 269. 
τέταρτος 430. 
τετέλεχα 494. 
τετενχαται 472. 
τέτλαάι 480 c, 518. 
τέτλαμεν 259 VII, 446. 
τέτορες 139, 410. 
τέτραμμαι 496. 
τετράφαται 496.
ΤετράφΟαι 526. 
τέτροφα 496. 
τετρώχοντα 421. 
τετταράχοντα 421. 
τέτταρες 139 15. 
τεττάροις 598 λ. 
τετνσχετο 4835. 
τίχνη 215. 
τέφ 325 VI. 
τ ^ έ  198, 3281. 
τηχεόων 357. 
τηλίχος 370.
Τηνα (Χήνα) 615 15. 
τηνώ&ε 326 III.

620.
τ( 325 VI, 3261. 
τίΗει 517.

τί&εμεν 480 c. 
τίθεσαι 466. 
τίίλεο&ον 469. 
τί&εται 467. 
τίίλημι 100, 191 Anm. 3, 

260, 280, 370, 480 c. 
τίίλησι 133. 
τέ&ητι 133. 
τίχτω 192, 480 d. 
τιλ (τις) 6151 e. 
τιμά 315. 
τιμαί 315, 317. 
τιμάνς 615 I c. 
τιμάομαι 31. 
τιιιάς 205, 218, 227,248, 

318.
τιμής 248.
τιμάω 172, 211, 487 C. 
τιμή 139II, 271, 309. 
T i u r j  311.
τιμη&ήσομαι 448, 546 

*Anm. 1.
τιμής (Gen.) 271, 309. 
τιυήσομ αι 448. 
τίμιος 402. 
τιμονντες 617 lie . 
τιμώ  211.
τινοις (=  τισί) 598 βτ. 
τινύμενος 481/'. 
τίνω 481 f. 
τιόνχα 595 I α. 
τίς 54, 139, 325 VI. 
τίσι (dat. ρί.) 54. 
τ (σι (=  τείσει) 5951c. 
τίσις 133. 
τιτύσχομαι 4835. 
τλάτός 154, 196. 
τλήναι 543. 
τλητός 154, 196. 
τό 163, 325II, 3261. 
τοί 176, 325II. 
τοί (Adv.) 342. 
τοΐο 326II. 
τοιοντος 122, 211. 
τοιρ (τοίς) 603 IC. 
τολλυγον 235. 
τόλμα 259 VII. 
τολιιαν 543. 
τον 148. 
τονόε 1185. 
τόνς 610 I α. 
τός (ace. ρί.) 615 Ic. 
τον (interrog.) 325 VI. 
τοϋννεονν 593 I I 5. 
τοντώόε 326 III. 
τράπεζα 48, 376, 410. 
τράπηθι 518.

1 τραττηομεν 511.
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τραπώ 545. 
τρεις 100, 211, 409. 
τρεις και όέκα 418. 
τρέμω 478.
τρέπο) 253, 488, 496,545. 
τρέφοιν 462. 
τρέφω S. 186 Αηηι. 8, 

496.
τρέ{β)ω 204, 478, 4825. 
τρήρων 204. 
τρία 409. 
τριάκοντα 421. 
τρίπος 347. 
τρίτατος 429. 
τρίτος 429. 
τροπέω 488. 
τρόπος 253, 488. 
τροφεία 293. 
τροφ εϊον S. 186 Anm. 3, 

293. #
τροφ,ευς 293. 
τρο^ή S. 186 Anm. 3,

τροφός S. 186 Anm. 3, 
293, 294. 

τρύχω 486. 
τρύω 486.
Ττηνα (Ζήνα) 61515. 
τύ 198, 3281. 
τυγχάνω 481c. 
τύρβη 100. 
τνς (τοΐς) 595 I d. 
τώ 3261.
τφ  (interrog.) 325 VI. 
τών s. τάων»

υ ά κ ι ν θ ο ς  104, 136, 171, 
' β 381. 

υ γ ι α ί ν ε ι ς  117. 
ϋ δ α τ ο ς  (Gen.) 354. 
{idpos 147. 
ύ δ ω ρ  164, 354. 
ύ ε τ ό ς  378. 
υ ί ό ν ς  6101α. 
υ ί ό ς  116. 6. 122. 
ύ μ α ς  329. 
υ μ ε ί ς  171. 
ύ μ έ ι ε ρ ο ς  330. 
ύ μ η ν  142. 
ύ μ ΐ ν  329IV. 
ϋ μ μ ε  171, 329. 
ν μ μ ι ( ν )  326IV. 
ϋ μ μ ο ς  330. 
υ μ ώ ν  329. 
ύ ν  341 Anm. 3. 
ύ ό ς  ( υ ι ό ς )  122. 
ύ π α δ υ γ ι ο ί ο ι ς  603 II5.

ύ π ά ρ χ ο ι σ α  5941/'. 
υ π έ ρ  193, 341. 
ύ π ι σ χ ν έ ο μ α ι  481/1 
ύ π ν ο ς  142, 396. 
υ π ό  337.7, 341.
1 Υ π ο ί ϊ η β α ι  313 Anm. 2. 
υ ς  168, 201, 289. 
ύ σ τ ε ρ ο ς  341. 
ϋφ>ηνα  445.
ϋ ψ ο ι ς  (nom. ptcp.) 5941/1

φ α γ έ δ α ι ν α  357. 
φ ά γ ό ς  160. 
φ ια ε ι ν ό ς  396. 
φ > α ε ίνω  (Konj.) 559. - 
φ ά ε ν ν ο ς  5941 c. 
φ α ί ν α τ α ι  6031α. 
φ α ί ν ο μ α ι  542. 
φ α ί ν ω  542. 
φ α ι ο χ ί τ ω ν ε ς  75. 
φ α ΐ σ ι  (3. pi.) 5941/1 
φ ά λ α γ ξ  350. 
φ α μ έ ν  262, 480 α. 
φ α μ ί  262, 331. 
φ ά ν α ι  526. 
φ α κ ε ί ς  362. 533. 
φ ά ν η ί Η  518. 
φ α ν ή ν α ι  526. 
φ ά ρ η ν  { ( { έ ρ ε ι ν )  6031α. 
φ ά σ κ ω  483 α. 
φ α τ ί  331, 480 α. 
φ α τ ό ς  14115. 
φ ) έ β ο μ α ι  488. 
φ ,έρ ε  517.
φ έ ρ ε ι  (3. sing, praes. 

act.) 454. ^
φ>έρει (2. sing, praes.

med.) 466. 
φ> έρε ιν  312, 358. 
φ έ ρ ε ι ς  454. 
φ έ ρ ε σ α ι  142, 466. 
φ έ ρ ε σ ί ϊ ο ν  469. 
φ ε ρ έ σ ί ϊ υ )  522. 
φ ε ρ έ σ ί λ ω ν  522. 
φ ε ρ έ σ & ω ο α ν  522. 
φ έ ρ ε τ α ι  142, 467. 
φ έ ρ ε τ ε  31, 32. 
φ ε ρ έ τ η ν  521. 
φ έ ρ ε τ ρ ο ν  388. 
φ ε ρ έ τ ω  519, 521. 
φ ε ρ έ τ ω ν  521. 
φ ε ρ έ τ ω σ α ν  521. 
φέρη (Konj.) 454, 510. 
φ έ ρ η  (2. sing, praes.

med.) 466. 
φ έ ρ η ν  358. 
φ>έρης 454, 510. 
φ έ ρ ο ι  514.

φ ,έ ρ ο ι ε ν  514. 
φ έ ρ ο ι μ ε ν  464. 
φ έ ρ ο ι μ ι  462, 514. 
φ έ ρ ο ι ς  493, 514. 
φ έ ρ ο μ α ι  31, 142. 
φ ε ρ ό μ ε & α  470. 
φ έ ρ ο μ ε ν  31, 32, 459, 

480 5.
φ έ ρ ο μ ε ς  459, 4805. 
φ έ ρ ο ν τ α  308, 533. 
φ έ ρ ο ν τ ε ς  28. 
φ έ ρ ο ν τ ι  (3. ρΐ.) 28, 133, 

163, 461.
φ έ ρ ο ν τ α ν  59411c. 
φ ε ρ ό ν τ ω ν  521. 
φ έ ρ ο ν σ ι  28, 133, 461. 
φ έ ρ ω  14, 93, 100, 132, 

147, 153, 161, 251, 
259VI, 453, 488, 543. 

φ έ ρ ω μ ε ν  510. 
φ έ ρ ω ν  306 Anm. 1, 362. 
φ έ ρ ω ν τ α ι  227, 510. 
φ>έρω ντι 510. 
φ έ ρ ω σ ι  510. 
φ ε ύ γ ε ι ν  544. 
φ ε ύ γ ε σ κ ο ν  483 α. 
φ ε ύ γ ω  83, 179. 
φ η γ ι ν ο ς  398. 
φ η γ ό ς  160, 294, 376. 
φ ή μ η  393.
φ η μ ί  331, 453, 480 α. 
φ>ήμις 370. 
φ η σ ί  331, 480 α. 
φ>&άνω 113.2, 481 f .  
φ & ε ί ρ ω  113.2, 494. 
φ & ε ί ω  113.2. 
φ & ί ν ω  113.2, 193, 481/:
φ>&όη 62.
φ ι λ ε ι τ ε  121. 122, 175. 
φ ι λ έ ω  172, 211, 487 c. 
φ ί λ η μ ι  51.
Φ ι λ ί ν ο ς  S. 299 Anm. 3. 
Φ ί λ ι π π ο ς  117. 
φ ι λ ο π ά τ ω ρ  92.
Φ ι λ ώ  405. 
φ ι λ ώ  211.
Φ ι ν τ ί α ς  6131c. 
φ ΐ τ ν  372. 
φ λ ε γ έ & ω  485. 
φ λ έ χ β  346. 
φ ο β ε ρ ό ς  386. 
φ .ο β έω  488. 
φ  ό β ο ς  488. 
φ ό ν ο ς  14115. 
φ ο ρ ά  93, 251. 
φ ό ρ ε ν ς  365 Anm. 1. 
φ ο ρ έ ω  2591, 488. 
φ ο ρ μ ό ς  259 VI, 393.
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tf ορός 259 VI. 
φόρος 375, 438. 
φρασί 259 V, 322, 364. 
ypa'rijp 132, 133, 355. 
φ'ρατορα 259 VI. 
φράτωρ 108II, 355. 
φρ(ατα (Ρ1.) 361. 
φρ(να 258, 259V. 
φρ(οί 322, 364. 
φρχjar a 361. 
φρήν 258.
φροντιστής (c. RCC.) 333.

6(ΐ.
φρούριον 268 Anm. 1. 
φρύγω S. 114 Anm. 1. 
φύγ<ξ 181.1. 
φνγας 348. 
φνγγάνω  481c. 
φ νγη 83, 376. 
φνη (Opt.) 172. 
φυίη (Opt.) 172. 
φύΧαξι 322. 
φνΧή 299. 
φϋΧον 299. 
φντόν 378. 
φωνή 262
φώρ S. 171, 375, 528. 
φως 375.

χαίνω 138. 
χαίρω 487«. 
χαΧ4πτω 192, 197, 487 c. 
χάΧιξ 117.

χαμαί 138, 337. 6. 
/«rdrtrw 141 Π, 481c. 
χαρίας 364. 
χαρίτσι (tint, pi.) 364. 
χαρίτσσα 364. 
χάριν 333. 7. 
χάριτίρ 603 11α.

! χασχω 138. 
ί χτίΧιοι 425.
: χίίμα  356. 
χαμιοινός 206.
χτιμών 138, 356. 
χτίσομαι 481 ά. 
χέίλιοι 425, 5941 c. 
χίρρας {χίρας) 594 Ic. , 
χίρρων (χ(ίρων) 594 Ic. 
χέρσος 277. 
χ4ω (Fut.) 492, 509. 
χ(ω 138, 179. 
χην 100, 138. 
χθαμαλός 356. 
χΜ ς 233.
χ&ών S. 83 Anm. 1, 193, 
' 356.

χίΧιοι S. 114 Anm 1,425. 
χίμαιρα 138. 
χίμαρος 138. 
χιών 356. 
χΧόη 62. 
χόρτος 378. 
χούραν 59315. 
χραίόοι (χρήζοι) 6031α. 
χρησίμουν (gen. pi.)

593 Ic.

χρίσται (χρή<ΐ$αι) 599 C. 
χρημάτο ις603II5. 
χρόνοι 593 He. 
χρόνφ 338.9. 
χρνσονς 269.
Χσάν&ος 613 Ια. 
χύτρα 388. 
χωρι 278, 323. 
χωρίον 268. 
χωρίς 247, 278, 323.

φάω 486. 
xpi 192, 6131(1. 
χρτνόίς 295, 351. 
χρτνδής 351. 
χρτϋδος 295, 351. 
χρηΧαφάω 193. 
χρηχω 486.

ωα 164. 
ώχα 338. 10. 
ώχτανός 239. 
ώχύς 371. . 
ώΧίνη 146.
ωΧίτο (=  Fut.) 552 V. 
ων 363. 
μνόμηνα 503.
Ώρυμάζης 118 c.
aJi(praep.)333.8 Anm.l. 
ώφ(λίο) 239. 
ώφτΧον 121, 567. 
ωχττο 54811.



II. Italischer Index.

0  =  oskisch, P =  palignisch, U

aamanaffed Ο. 635.4 a. 
ab 341. 
abicit 125.
abiegnus S. 167 Anm. 1, 
abies 374. 
aborigines 398. 
abstineo 125. 
ac 244.
acceptus 159. 2. 
accerso 4825. 
accipio 159. 2, 169. 
acer 370. 
acies 374. 
actor 355. 
actud 0. 633. 3. 
actum est 5491. 
acturus *537. 
acum 0. 635. 5. 
acupedius 371. 
acutue 53.
addo 191 nebst Anm. 3. 
Adeodatus 284. 
adigo 159.1, 274. 
adimo 249. 
advenio 547. 
aedes 174. 
aeneus 223. 
aenus 396.
ae^ue (Konstr.) 33511c,

aere 314. 
aeruca 383.
Aesculapius 215. 
aestas 261. 
aestimo 174. 
aevom 172, 361. 
afficio 191, 273. 
age 517. 
agellus 390.

agendum 531. 
agendus 531. 
ager 100, 147, 153, 159, 

215, 228. 
agi 530.
agimus 163, 4805. 
agis 455. 
agit 455. 
agite 161.1. 
agitis 163, 457. 
agito 519. 
agi tor 523. 
agitote 521. 
agitur 475. 
agmen 183.
agnus 180 Anm. 1, 396. 
ago 159, 261. 
agricola 293. 
Agrigentum 273. 
agrum 386. 
aguntur 475, 523. 
Agustus 177. 
aidilis 174. 
aio 138. 
airid 310. 
ala 186, 188, 392. 
albeo 487 c. 
albere 483 a. 
albescere 483 a.
Albinus 8. 299 Anm. 3. 
Alcumena 215. 
alfo- U. 633.2. 
alid 402.
alis (dat. pi.) 321. 
alis 402. 
aliud 3261, 402. 
alius 402, 428. 
alnus 186.

I alo 485.

umbrisch.

alter 428. 
alterum 387. 
altitudo 357. 
alumnus 400. 
ama 517. 
amabam 501. 
amabilem 249. 
amabilis 279. 
amabitur 272. 
amabo 441, 493. 
amamus 272. 
amant- 227. 
amarier 530. 
amasse 528. 
amavisse 528. 
ambages 261. 
ambitus 132, 341. 
ambo 297, 315. 
ambulatum 529. 
amem 512. 
am emus 512. 
amicus 383. 
amo 172, 211. 
anas 158. 
ancus 139II. 
a(n)fero(m) U. 635. 5. 
ango 150.
animadvertere 278. 
animal 244, 366. 
animum advertere 278. 
animus 169, 222, 393. 
Anio 360.
anser 100, 125, 138. 
ante 133,159,337.8,341. 
anticus 383. 
aperio 487 c. 
Appelluneis O. 634.55. 
aps 341. 
apstineo 125.
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aptus 192. 
a rare 20 Amn. 2. 
nrator 355. 
aratrum 388. 
arbor 295. 
arborem 308. 
arboreeccre 483 a. 
arboris 351. 
arbos 55, 294, 295, 351. 
arcesso 4825. 
arebam 501. 
arena 125.
Arimimun 249. 
aro 159.
areferturo U. 634.5a. 
nrtifox 159.2. 
artificis 159.2. 
nrtus 372.
Ateius 402.
Atiue 402. 
atque 244. 
atrox 383. 
audaccm 308. 
nudncOs 317. 
audaci 311. 
audacter 283. 
audax 306, 383. 
audi 517.
audiene (dicto) 336. lc. 
audio 487c. 
audirem 515. 
audissem 515. 
audivisso. 528. 
audiviesem 515. 
uu geo 481c. 
augcre 177. 
aurie 366.
Aurora 384, 4826 

Aum. 1. 
auspicato 339. 
auxerit (Kut.) 555. 
uvaritiae (PI.) 296. 
avcs 223. 
avif U. 633. 6. 
avilluH 180 Amn. 1. 
avius 402. 
axis 186, 392.

balbus 131, 288.
Hanna O. 628.
Hnntins (). 633 6. 
bclliiH 390, 397. 
belli (Lok.) 209. 
bene 390.
Beneventum 278Anm.2. 
beni^nuH 8. 167 Amn. 1,

benust U. 63. 
born U. 633. 1. 
bidens 408. 
blmus 214. 
bis 408.
biuo- O. 633. 1. 
blaspliemarc 9. 
blatire 487 c. 
bonus 397.
bos 18, 63, 1401a, 181. 

6, 289.
brevis (libcllus) 9. 
brcvitcr 283.
Brigantes 24. 
burgus 24.

cadaver 353. 
cadivos 404. 
caducus 383.
Caeeilis 402.
Caeeilius 402. 
caedo 481 a. 
caelicolmn 319. 
eaeinenta 299. 
caeinentum 299. 
calare 146. 
calcar 244, 295. 
calco 159. 2. 
calda 183. 
caldus 228. 
calefacio 273. 
calida 183. 
caligo 357. 
calx 117. 
cam’s 136. 
cano 159.2. 
Cftnpam(Canipani) 127. 
canticum 382. 
cape 517. 
capio 159.2. 
capit 487. 
capitur 449. 
capiunt 487. 
caprina 399. 
captivuH 208. 
captus 103.2. 
cardo 357. 
carne 254. 
carncni 254. 
carnes 296.
earn is (Gen.) 254, 358. 
caro 254, 358. 
carpo 13911. 
castcllum 268 Amn. 1. 
cast us 1*3. 
enveo 180. 
cavmn 212.

co 325V. 
cMo 325V. 
cOdo 4826. 
cen a 223.
censntnur O. 635. 6 a. 
eenstur O. 634. 1. 
ccntesimu8 437. 
centum 104, 423. 
centurio 360. 
cepi S. 147 Anm. 1, 494, 

497.
cerebrum 188, 204, 386. 
cerno 215, 389, 4816. 
eernuos 188, 403. 
cervix 349. 
ceteruin 341. 
cesso 4826 iet Druck- 

fehler fur incesso, 
Λν. 8. 

cettc 183. 
cieo 488.
ςίηιη (shno) U. 630. 
circuco 127. 
cis 325 V. 
citcrior 387. 
cito 338. 10. 
citrn 325 V, 387. 
civitas 369 Anm. 1. 
Cladius 177.
Claudius 129, 177. 
clautlo 177. 
clavis 189. 
clavos 189. 
clino 136. 
clivos 136, 403. 
cloaca 383.
Clodius 129, 177. 
duiiis 370. 
coactum 127. 
coerceo 127. 
cogito 490. 
cognomen 127, 359. 
eognomenta 157, 361. 
cognomentum 5157, 359. 
eogo 490. 
coniberc 127. 
coicere 127, 224. 
coire 127.
coisatenR O. 633. 6. 
col la 299. 
eollldo 174. 
colligo 161. 1, 274. 
collie 139 II, 183. 
collum 184. 
colo 139. 
colurnna 400. 
combifian&i U. 635.4 <f. 
comce 347.
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comis 367. 
commentus 259V. 
communis 370. 
comparaseuster 0.

635. 8.
compos 163. 
concentus 159.2. 
conculco 159.2. 
concutio 159.1. 
conditus 260. 
condo 191 Anm. 3. 
confero 161. 
consequi 544. 
conspicio 103.1. 
eonsulatus 372. 
contagio 360. 
contagium 360. 
conventio 357. 
co quo 139. 
cor 100, 134. 
coram 337. 7. 
corcuium 390. 
Corintliiacus 382. 
cornu 108.4, 351. 
cornua 317. 
cosol (consul) 127, 224. 
coven tio 127,'287. 
crastinus 401. 
creber 389. 
credidi 52. 
credo 52. 
cribrum 389. 
crimen 359. 
cruentus 481c. 
cui 123.6, 129, 326II. 
cuium 328 III. 
cuius 326II, 328 III. 
culina 188.

' culmen 400.
cum (quom) 125, 342. 
cum (prep.) 205, 338.11, 

341.
cupio (c. gen.) 334.4. 
cuspis 348. 
custodia 299. 
custodio 487 c. 
custos 191, 192. 
cutis 287.

dadikatted O. 635. 45. 
daps 346. 
datio 360.
dator 48, 254, S. 167 

Anm. 2, 264, 295, 344, 
355.

datore 48, 254. 
datorem 48.

datoris 48, 254. 
datus 264. 
de 341. 
deabus 321. 
deae (Dat.) 311. 
deae (Gen.) 313. 
deam 308. 
dearum 18, 319. 
debeo 273.
decern 136,161,415,416. 
decet 195. 
decimus 394, 435. 
decora re 4825. 
decus 186, 195. 
dedecori (est) 331. 
dedi 52, 446. 
dedrot 497. 
defenstrix 190. 
degener 295, 351. 
deico (dico) 134. 
deikum O. 635. 5. 
deis 321.
deiuast O. 635. 2. 
deivos 322. 
deliro 487 c. 
dem 512. 
dens 134, 362. 
densus 157. 
desilio 249. 
destra U. 633. 55. 
destrst O. 633. 55. 
devas 322. 
die 520. 
dicitur 449. 
dico 105, 134, 490. 
dictito 490. 
dicto 490. 
dictu 529. 
dictum 378. 
dictus 490. 
diduco 225. 
diem 289. 
dies 181.5, 227. 
dignus, 186, 195. 
dilabor 225. 
dimitto 225.
Diovis 197. 
dirimo 225. 
discipuiina 215. 
disco 188, 4835, 488. 
dispennite (Plant. <  

aispendite) 194. 
divos 374, 404 Anm. 1. 
divum (gen. pi.) 209. 
dixe (Inf.) 336. 4, 528. 
dixi 497. 
dixim 513, 515. 
dixissem 515.

dixo 441, 492, 493, 509. 
dixti 482 a.
do 27, 52, 191 Anm. 3. 
docent 227. 
doceo 488. 
dolabra 389. 
dolere (c. acc.) 333.55. 
dolus 249. 
domi 282, 313. 
domum 333. 15. 
domus 148,163,282,294. 
dona (=  donum) 299. 
donum 264, 397 Anm. 2. 

I dormire 483 a.
\ dos 27, 264, 360. 

douco alat. 178. 
j drachuma 215.
| duam 361 Anm. 2.
| due 520. 
i duco 178.
; duim 512.
' dulcis 196.
I duo 84, 134, 297, 315,
; 3261, 408.
j duodeviginti 418.
! dvenos 397. 
i Dyrrhachium 273 
i Anm. 2.

ecce 325V.
| edi 162, S. 147 Anm. 1. 

edim 512. 
edo 134, 209, 485. 
egi S. 147 Anm. 1. 
Egidius 249.
Egilius 249. 
ego 161, 327, 328. 
eius 325III, 326II. 
emo 161,164,249,2591V. 
entelust U. 635. 3, 4d. 
Epidamnus 273 Anm. 2. 
Epona 136. 
eporedia 136. 
equabus 321. 
equae (Dat.) 209. 
equae (nom. pi.) 315. 
equas 222, 227. 
eque 31. 
equester 388. 
equi (PI.) 29. 
equi (Gen.) 29. 
equidem 325 VIII. 
equis 321. 
equitare S. 24. 
equo (Dat.) 29. 
equo (Abl.) 29. 
equod 326 III.
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equoin 29.
equorum 209 Ainu. 2. 
equos 20, 23, 29, 31, 41, 

136, 163, 224. 
equos (acc. pi.) 29, 224. 
eqUU8 20. 
cram 501. 
ero 441, 493, 509. 
eroni U. 634. 3. 
ο» (lmpor.) 517. 
osca 381.
escendero (Fut.) 555. 
cscit 483 a. 
essem 142, 515. 
est 142, 161, 480a. 
est (<ifet>) 209. 
esto 519. 
esurire 487 c. 
ct 244, 342.
euntis (Gen.) 362, 363. 
ex 193, 341. 
examen 183. 
exanclarc 391. 
existurno 174. 
extemp]o 278. 
extempulo 215, 
ex tori 387. 
extra 387.

fa bill a 262. 
fac 520.
facillumcd 326III. 
facinus 183. 
fncio 100, 159.2, 260. 
fact» 528. 
factud O. 633. 3. 
facturum (Inf.) 528. 
faginus 398. 
fagus 55, 160, 294, 376. 
falsiis 184. 
faina 262, 393. 
farci 517. 
fariohis 138. 
fateor 262, 484. 
fatur 480 a. 
faveo 180. 
faxim 515. 
faxrt 441, 493. 
feci 135, 260. 
feido 175, 259II. 
felaro (Inf.) 373. 
felix 383. 
femen 354. 
feminis (Gen.) 354. 
femoris 354. 
femur 354. 
fendo 14115, 487a 

Anni. 1.

i for 517, 520.
! foras 510.
I ferebamus 464. 
i ferene 362. 

ferentem 308, 583. 
feres 493, 510. 
fcrctriun 388. 
ferinms 459, 4805. 
ferio 487 a.
fero 14, 100, 132, 147, 

161, 259 VI, .543. 
fers 455, 520 Anm. 1, 
fert 133, 455. 
fertis 457. 
ferto 519, 521. 
fertor 523.
ferunt 163, 362, 461. 
ferunto 521. 
feruntor 523. 
ferus S. 171. 
fesim- U. 638. 5 c. 
fidee 55, 165, 25911. 
fidimus 4805. 
iido 175. 
fidustus 55. 
fiisnn- O. 633. 5 c. 
filiabus 821. 
filiis 321. 
filius 162. 
findo 481 d.
Hugo 481 d. 
finio 172. 
firmiter 283. 
fissus 187. 
fisus 187. 
flabrum 196. 
flammescere 483a. 
damns 480a. 
flavue 279, 403. 
dcmiiH 480a. 
fleo 480 a. 
flos 480 a Anm. 1. 
fletiis 498. 
ilevi 498.
Ho 480a.
Flora 384,4825 Anm. 1. 
Horidus 380. 
fluvl 125. 
fodio 263.
foediis 176,S.123Anm.2, 

259II.
folia 299 Anm. 2. 
foliae 299 Anm. 2. 
folii 299 Anm. 2. 
folium 299 Anm. 2. 
foliip 138. 
foras 135. 
fonna 893.

formon8U8 857. 
formosus 357. 
formus 14115, 148, 393. 
fors 153,165, 259VI, 278 

Anm. 1.
forsitan 278 nebst 

A nm. 1.
forte 259 VI, 278. 
fragor 206. 
fragum 203. 
fratecr U. 684. 1. 
frater 108.2, 182, 138, 

355.
fratrem 98, 249. 
fratrus lT. 633. 3. 
fraudo 177. 
fremo 206. 
fretum 206. 
frigidulus 890. 
frigo S. 114 Anm. 1. 
friguB 203, 237. 
frustra 177. 
frutex 206. 
fuas 501 Anm. 8. 
fuat 172, 501 Anm. 3. 
fucus 199., 
fudit. 179.
fueram (=  fui) 551 

Anm. 2. 
fuga 376. 
fugac 181.1. 
fugio 487 c. 
fui 180, 227, 462. 
fuisse (‘tot scin») 549 J. 
fuliginosue 357. 
fullonicue 882. 
fulvus 279, 403. 
fiiinus 893. 
fundo 138. 
funebris 204. 
funera (*= funue) 299. 
fur 528. 
furvus 403.
Fusiiis (Fiirius) 125.

Gaiua 404 Anm. 1. 
gaudeo 485. 
gena 161.
generarc S. 171, 384, 

482 5.
gencre 313, 5281. 
geiieris 31, 142. 
genibus 167. 
genitus 498. 
genius 157, 259V. 
genu 137, 371. 
genubue 167.
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genui 498. 
genuini (dentes) 371. 
genus 31, 137, 142, 163, 

259, 351.
gerundus 380 Anm. 2. 
gignimus 480 d. 
gigno 137, 259V. 
gilvus 279, 403. 
glocire 487 c. 
gnatus 158. 
gnoseo 14, 137. 
gracilentus 286, 290. 
gradatim 326V. 
gradior 141II. 
grus 14011. 
gustare 178, 259 III. 
guttura 299.

habilis 279. 
haec 325VII. 
liaec (pi. neutr.) 3261. 
lialare 222.
*hanser 125. 
liarena 125. 
hariolus 138. 
hau 235, 342. 
baud 235, 342. 
liaut 235, 342. 
helvus 403. 
hemo alat. 138. 
hemonem 358. 
hiare 138. 
hibernus 206. 
hie 325 V, 325 VII, 3261, 

520.
liiems 138, 356. 
hisco 138, 483 a. 
historiam 249. 
hoc 325 VII.

' hodie 325VII. 
bolus 138. 
homine 310, 313. 
hominem 258, 308. 
homines 209 Anm. 1, 

223, 317. 
liomini 311. 
homo 138, 258, 358. 
homonem 358. 
homuncio 360, 382. 
homunculus 382. 
honor 295, 378. 
honoris 351. 
honos 295, 351. 
horior 487 a. 
liortus 378. 
hospes 163.
hostis 103.1, 108.1, 163. 
humi 337.· 6.

humilis 390 Anm. 3. 
humillimus 394. 
humuns O. 634. 1. 
humus 138, 215, 356. 
liunc 163. 
hiirz O. 633. 3.

i 517. 
ibo 441. 
idem 225. 
iens 362, 363. 
ignis 370.
ignotus S. 92 Anm. 1, 

127, 378.
Iiuvinu- U. 630. 
Ikuvins U. 630. 
ilico 163, 189, 249, 274, 

278.
illecebra 389. 
illi (Lok.) 326II. 
illic 272, 326II. 
illius 326II. 
illustris 186, 188. 
im 325 III. 
imbutus 53. 
impos 163. 
in- (neg.) 108.3, 157. 
in 149, 247, 337.7, 341. 
incesso 4825. 
inciens 488. 
incipit 127. 
inclitus 536. 
includo 177. 
inclutus 133, 146, 167, 

378.
incurvicervicus 275. 
inde 314 Anm. 2. 
ingens 362. 
inhonestus 378. 
inquam 453. 
inquilinus 139. 
inquit 331. 
insece 1391a. 
instigare 1401a, 142. 
insulio 159.1. 
insulto 249. 
inter 283 Anm. 1. 
interior 387. '
intus 326 III. 
investi gar e 175. 
ipsa 3251. 
ipse 3251, 3261. 
ipsemet 326IV. 
iri 530.
irremeabilis 279. 
is (Pron.) 325III. 
ispiritus 249 Anm. 1.

ista 325II. 
istarum 18, 142, 319. 
iste 325II.
isti (nom. pi.) 176, 317.
isti (Lok.) 326II.
istic 326II.
istinc 326 V.
istius 326II.
istorum 326 VI.
istud 163, 325II, 3261.
istum 148.
it 480 a.
iter 283.
ito 519.
itur 449.

jacio 487 c. 
jam 342.
jecinoris 1391a, 354. 
jecoris 354.
jecur 1391 a, 207 Anm. 2, 

295, 354.
Jovis (Gen.) 197, 289. 
judex 284. 
juga 299, 317. 
jugum 144,167,226, 303, 

306, 376. 
jumentum 226. 
jungo 52, 481 d. 
Juppiter 159.1. 
jus (cBrGhe5) 144. 
jutus 498.
juvencus 104, 136, 171, 

381.
juventus 293, 299, 369. 
juvi 498.

Kerri O. 633. 5 d. 
kumbened O. 63.

labea 299. 
labium 299. 
laborare 4825. 
labosem (laborem) 125. 
lac 295, 306 Anm. 1. 
lacrima 373, 393. 
laeruma 100, 134. 
lactis 295. 
lactuca 383. 
laedo 174. 
laevos 174, 403. 
lambo 481 d. 
lana 154. 
lanugo 357. 
lapis* 348. 
latrina 212.
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1ft tits 154, 196. 
lavacrum 890. 
lavere 180. 
lcctica 888. 
legam (Fut.) 441, 498. 
legatus 378. 
lege 517. 
legebam 272. 
legebamini 49, 280. 
legcre (iniper. pas».) 325 

Anm. 1.
legere (Inf.) 336. 4, 515. 
legorem 272, 515. 
leges (2. eing. fut.) 441, 

493.
leget 493. 
legi (Inf.) 836. 4. 
legimini (Part.) 28, 49, 

359t 400.
legimini (imperat.pass.)

859, 400, 528, 530. 
legio 360. 
legi «so 528.
Icgissem 280, 312, 515. 
lego 161, 195. 
legunto 18. 
loo 50, 362.
1 eon is 50, 362. 
leviorcm (Akk.) 852. 
levir 355. 
lfcvis 1411c. 281. 
lex S. 171, 375. 
liber 231. 
llberuin 386. 
libet 167. 
licet 278, 480a. 
lien 189. 
lignum 161, 195. 
limpn 167. 
lino 481 5.
linquo 1391a, 481 d, 
h o x n x H T  O. 635. 4 ( h  

lippus 104. 
lie 189.
1 oca 299. 
locuplos 347.
Io c u h  163, 189, 249, 299. 
loidoB 176. 
longinquoB 286. 
lora 231. 
lubet 167. 
lubricuB 131. 
lucom (Akk.) 146. 
lucrum 390. 
ludius 402. 
luduB 176. 
lumpa 167. 
luna 186, 188.

lutulentus 286. 
luxuria 374. 
luxuriei (Gen.) 309, 818. 
luxuriem 308. 
luxuries 374. 
lympha 167.

magister 387. 
magistrois 317. 
magnus 158nebstAnm.l 

S'. 114.
major 188, 222.
Mai even turn 273 Anm.2. 
malignus S. 167 Anm. 1, 

274.
manu 813. 
mailin' 311. 
inamun .308. 
manus 306. 
mantis (Gen.) 309. 
mantis (n. pi.) 317. 
mare 165, 366, 517. 
margo 357.
mftnHcalcus 20 Anm, 2. 
mater 106.2, 148, 160, 

355.
matror U. 634. 55.
M a tutu (Dat.) 811. 
me 327, 328II. 
mftd 328IV. 
meddiss O. 633. 55, 

634. 1.
medikeis O. 634. 55. 
medius 135, 172, 181.5, 

197.
mofio- O. 633. 2. 
mcgaleaia (mcgalcnsia) 

127.
mei 328 III. 
meio 138. 
memento 519. 
meinot 326IV. 
mcmini 259 V, 488, 494, 

5491.
meminit 26. 
mens 25, 259 \ r. 
inensis 162, 321. 
menstruoB 403. 
mentio 25, 287. 
in era cu» 388. 
tnercennnnus 194. 
mercefl 348. 
mergo 143. 
met no 487 c. 
incus 330. 
ml 327, 328 V. 
migraro 1401a, 230.

mihi 328 V. 
miles 143. 
milia 425. 
mina 215.
Minerva 201, 259V, 403. 
mingo 138. 
minister 387. 
minuo 481/*. 
misceo 483 a. 
miser 142. 
misi 187. 
missum 187. 
moderare 4825. 
modestus 4825. 
modi cits 382. 
modo 338. 10. 
moiros 176. 
molo S. 109 Anm. 1. 
moltns O. 634. 3. 
momordi 446, 497. 
monebam 462. 
inoncbo 441, 493. 
moneo 26, 172,211,488. 
monitus (Part.) 488. 
monstrum 392. 
morbus 377; 
inordeo 446. 
inorior 487 c. 
mors 287, 366. 
mortuos 20(5, 403, 536. 
motar U. 630, 634. 3. 
motuk 498. 
movi 498. 
inox 322. 
inugatu U. 630. 
mnietu U. 630. 
muinikei O. 634. 4. 
niuletra 388. 
niulgco 137, 148, 230. 
mulsi 184. 
multa 378. 
murio 487 c. 
inurie (Gen) 142. 
murmuro 446. 
murus G. 176. 
in us 168, 289.

nactiis 158. 
ware 487 a.
Nasien 383. 
nasus 142.
natinc U. 634. 2, 5a. 
navein 289.' 
navis 181.4, 289 Anm.3. 
nebrundines 1411 a. 
nebula 390. 
neco 351, 488.
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necopinato 339. 
nefrones 1411α. 
nemo 138, 214. 
nemus 259IV. 
neo 149. 
nepos 347. 
nerf U. 633. 6. 
neu 129, 178. 
neuter 123. 6. 
nidor 195, 198. 
nidus 143, 199, 2591. 
nihil 138, 214. 
nil 138, 214. 
ninguit 141 Ια. 
Niumsieis 0. 634.55. 
nivem 1411a. 
no 487 a. 
nobis 329. 
noceo 488. 
noctis 1391c. 
nomina 317. 
nominis (Gen.) 358. 
nomner (Gen.) U. 358, 

634. 55.
nonus 415, 434. 
nos 329. 
nosco 14, 137. 
noster 330, 387. 
nostri 329. 
nostrum (Gen.) 329. 
notio 357. 
nova 291, 376. 
novem 415. 
n over am 550. 
novi 494, 5491, 550. 
novissimus 394. 
novitas 241,369 Anm. 1. 
novos 161, 170, 180. 
novum 291, 376. 
novus 149,161, 291,376. 
nox 103.2, 347. 
noxa 351. 
nucleus 186. 
nudius 167. 
num 342.
Numasioi (Dat.) 181. 3, 

311.
Numerio (Dat.) 181. 3. 
nundinum 434. 
nurus 104. 
nutrio 487 c. 
nutrix 228, 487 c.

ob 341.
obdormiscere 483 a. 
obedio S. 123 Anm. 2. 
obsidio 360.

obsidium 360. 
obtulit (=  obtulerat) 

551.
oecideris (=  plpf.) 570. 
occiduos 404. 
occultus 152. 
ocris 370. 
octavus 433.
Octember 406. 
octingenti 424. 
octo 103.2, 108.1, 163, 

414.
octodecim 417. 
octuaginta 433. 
oculus 139 Ια, 197, S.170. 
odi 5491. 
odor 134. 
oenus 176.
oleaginus S. 167 Anm. 1. 
oleaster 392. 
oieo 134. 
olim 326 V. 
oliva S. 109 Anm. 1. 
ollvum S. 109 Anm. 1. 
olor S. 109 Anm. 1. 
omnis 370. 
opilio 179 Anm. 4. 
opinio 360. 
opprimo 161.1. 
optimus 80,128,167,394. 
optumus 80, 128, 167. 
opulentus 286.
Qra 164, 299.
orator (c.acc.?) 333.6 a.
ornus 55.
osatu U. 630.
oves 211, 317.
ovi 311.
ovibus 366.
ovile 366.
ovis 63,172, 180 Anm. 1, 

306, 309, 366. 
ovis(acc. pi.) 317 Anm. 2.

pacis (Gen.) 185. 
paganus 58. 
palmaris 370. 
palus (palu-d-is) 348. 
pandidi 52. 
pando 52, 194, 380 

Anm. 2.
pango 105, 185, 481 d. 
papa 9. 
pap aver 353. 
parasi taster 392. 
paraveredus 20 Anm. 2. 
parieidas 293, 306.

pars 154, 278, 287, 366. 
partem 360, 366. 
partim 154, 278, 326 V, 

360, 366. 
parturire 487 c. 
pasco 142, 483 a, 484. 
pascor 381. 
passus 187, 190. 
pateo 194.
pater 130, 159,162,169, 

254, S. 167 Anm. 2, 
295, 306, 355. 

paterfamilias 309. 
patre 48, 310, 313. 
patrem 48, 308. 
patres 317.
Patricoles 215. 
patri 311. 
patris 48, 259YI. 
patrius 402. 
paucus 130, 177. 
pax 105. 
pecto 484. 
pectora 299. 
peeu 50. 
pecunia 50. 
pecus (-oris) 50. 
pecus (-udis) 50, 348. 
pede 165,209,2591,310, 

313, 314.
pedem 42, 156, 258. 
pedes 223, 317. 
pedester 388. 
pedestris 190. 
pedetentim 326 V. 
pedi 311. 
pedica 382. 
peior 394. 
pellis 146.
pello 151, 187, 259VII, 

4815.
penes S. 30 Anm., 312, 

337. 8. 
penna 194. 
pennis 321. 
penus 312.

S i 105, 185.
i 259 VII. 

pepulit 446. 
peregrinus 399. 
peremust O. 635. 3. 
pergo 228. 
penclum 390. 
perieulum 215, 390. 
peril 5491. 
perrexi 228. 
persnimu U. 635. 6 a.
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pes 100, 104, 258, 289, 
875.

lessimus 394. 
iilmfei(r) U. 635. 8. 
)ihaner U. 633. 5 a, 

pihaz U. 633. 3.
)lln 9.
-Mlipus 117. 

pilnin 188. 
piluH 390. 
pingo 481 d. 
pinsio 188. 
pinso 487 c. 
pinus 373.
pis osk. 13915, 638. 1. 
piscina 399. 
piscis 103.1. 
plantns (2. eing. praes.) 

211.
plnuetrum 177. 
plcbcs 55, 366. 
plccto 484. 
pleo 227. 
pi cores 352. 
pletus 498. 
plevi 498. 
ploirumos 352. 
plostruin 177. 
plumbago 357. 
pluritmie 352. 
poculum 215. 
pomeriuni 176, S. 123 

Amn. 2, 224, 493. 
Γΐουητκς O. S. 801 

Anm. 2. 
pono 224.
Pontius S. 301 Anm. 1. 
poplcr U. 684. 55. 
popioo (I)at.) 311. 
porca 153. 
porous 147. 
porn go 147. 
porrum 153. 
portio 360. 
port ion cm 360. 
portust U. 635. 4c. 
posco 188, 488 a . j
poHivi 224. j
poM»i»m 570. . I
possim 570. [
posterior 894. '
postis 9.
postumus 290, 348, 394. I 
posit t 224. 
potior 487 c. 
potiri (locis) 837.4a. 
potis 183, 163, S. 170, 

277.
G i l e s ,  O rainm stik.

potU8 378. 
prae 341. 
praebeo 273. 
praeda 141II. 
pracdicarc 9. 
praefamino 528. 
praesaepc 366. 
praesens 157, 363. 
praidad 310. 
precor 188, S. 170,488 a. 
prehendo 141II, 481 d. 
prelum 188, 392. 
premo 161, 478 Anm. 1. 
presbyter 9. 
pressi 478 Anm. 1. 
primus 394, 427. 
principatus 372. 
priscus 394. 
prisinu P. 633. 5 c. 
pristinus 394, 401. 
pruina 487 c. 
probitus 635. 9. 
probrum 889,391Anm.2. 
procus S. 170, 483 a. 
profecto 273. 
propinquos 286. 
iroseseto U. 638. 7. 
irotervus 192. 
jrotinus 249.
>ruina 201. 
irupebast U. 635. 2. 
irurio 201, 487 c. 
mollula 390. 
nilchcrrimus 394. 
mil us 152.
mUiu 151, 152, 259VII. 
mniilio 360. 
VunpaiianeisO. 634.55. 
3ftntiis0. S.301 Anm.2. 

purge 228. 
purigo 228. 
pus (). 684. 3. 
puteo 168. 
quadraginta 421. 
qundringenti 424. 
quae(]»l.neut.) 3261,342. 
fjmicro 4K25. 
quaeso 4825.
(jualis 370. 
qualum 222. 
quain (Koni.) 342. 
quartos 410, 430. 
quntio 159.1, 487 c. 
quattuor 180, 13915. 
quo 342. 
queo 488. 
qui 325VI, 3261. 
qui (Lok.) 337. 8.

quia 342.
quid 325VI,.3261. ^
quidlibet 167, 274. . 
quin 342.
quinctus 431. * .
quindecim 228. 
quingentesimus 487. v 
quinquaginta 421. 
quinque 139, 150, 161,,

411.
quintue 431. . 
quis 13915,325VI, 326II. 
quin iquom) 125. 
quo 342.
quod 1391a, 325 VI, 

3261, 342. 
quoi 326II. 
quoius 326II. 
quom 125, 342. 
quoninm 205. 
quot. annis 337. 2. 
quot mensibus 387. 2..

rape 517. 
rapio 487 c. 
rastrum 392. 
rccturus 528. 
rectus 378.
reditus (e. acc.) 333.6a. 
regain ur M49. 
regar 449. 
regere 5281. 
regeremur 449. 
regeror 449. . 
regimur 449. 
regin a 899. 
regio 360. 
regnabat 548II. 
regor 449. 
rente IT. 633. 4. 
reininiscor 26. 
reppuli 228. 
res 181.2, 281. 

j rcstio 360. 
rest is 360. 
retieuisset 570. 
rcttuli 228.
rex S. 171, 306 Anm. 1, 
rexi 502. 
rexisse 528. 
rigor 203, 237. 
ronigo 179 Anm. 4. 
robus 179. .
rogitus 635, 9. 
rogo (mit 2 Akk.) 383.

5 c.
Roma 203.

31
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Romae 313.
Romai 309. 
rostrum 392. 
ruber 135, 147, 196, 231. 
rubrum (Akk.) 386. 
rubus 179 Anm. 4. 
ructare 231. 
rudimus 480δ. 
rudis 367. 
rufus 135, 138. 
ruma 393. 
rumpo 481 d. 
rumputus 53. 
runcina 481c. 
runcinare 481c. 
ruperunt 552 III. 
rusticus 382.

sacaracirix 0. 631. 
sacerdos 215, 347. 
saeclum 391. 
saeculum 215. 
saopio 487 c. 
saeptus 192. 
sagire 142. 
sakaraklom O. 631. 
sakaratcr 0. 635. 7. 
sakrafir 0. 635. 8. 
sal 142, 289. 
salinac 399. 
salio 159.1, 249. 
sallo 183, 289 Anm. 1, 

485.
sam 3251.
sapio S. 118 Anm. 2, 

487 c. 
sarci 517.

'sas 3251. 
satus 260. 
seala 188, 222, 392. 
scibam 501. 
scibo 441, 493. 
sciebam 501. 
scilicet 278. 
scindo 481rt. 
scisco 483(7. 
screare 189. 
scriba 293.
scriftas 0. 633.4, 634.3. 
scripsi 497.

. so (Pron.) 32811. 
se (Adv.) 341. 
secare 193. 
secerno 206. 
secundus 428. 
securim 308. 
sed 328IY, 341.

sedeo 134, 142, 2591. 
sedes 55, 366. 
sedi S. 147 Anm. 1, 494. 
sedibus 199, 366. 
sedimus 497. 
sedulus 249. 
seges 347. 
scgmentum 193. 
sei 342. 
sella 390. 
semel 108.3, 156. 
semen 142, 162, 260. 
semifer S. 171. 
semper 259IY. 
senati 282. 
senatus (Gen.) 282. 
senectus 369. 
sen ex 349, 382. 
scni 188. 
senis (Gen.) 382. 
septem 130, 413. 
septimus 432. 
septingenti 420, 424. 
septuaginta 433. 
sequere (2. sing, praes.)

163, 449, 474. 
sequere (Impel·.) 520. 
sequeris 449,474 Anm.2. 
sequi 544. 
sequimini 449. 
sequor 1391a, 428. 
serfe U. 633. 5d. 
serimus 446. 
sermo 359.
sero (Yb.) 142, 162, 165.

480 d.
servitudo 369. 
servitus 369. 
servos 125, 163. 
sessus 183. 
sen 123. 6, 178. 
sevimus 498. 
sevistis 498. 
sex 412. 
sexaginta 422. 
sextus 188, 431. 
si (sei) 342. 
sibi 328 Y. 
sibila 299. 
sibilus 299. 
sic 520.
siccus 244, 382. 
sidimus 480 d. 
siclo 143,199, 225, 2591. 
siem 166, 280, 512. 
si£s 142. 
silere 113.2. 
silvaticus 382.

sim 280, 512. 
similis 370, 390. 
simplex 156, 259IV. 
simus 166, 512. 
sinister 387. 
sino 113.2, 4815. 
sipus osk. 164, 353. 
siquis 325 YI. 
sistamus 510 Anm. 2. 
sistimus 446, 480 c. 
sistit 480 c. 
sisto 165, 446, 480d, 
sitio 487 c. 
slaagi- O. 633. 5 c. 
slis 189.
sobrinus 204, 399. 
socer 180, 201. 
solidus 380. 
solium 134, 2591. 
somnus 142, 396. 
sons 363.
soror 180, 201, 355. 
sos 3251. 
sovos 330. 
species 374.
-specio 487 a. 
spectatum (Supinum) 

333.1c. 
speculum 9. 
sperno 142, 4815. 
spiritual 249. 
spondeo 488. 
spopondi 446. 
spretus 189. 
spuma 393. 
spuo 197.
stabulum 215, 391. 
stamen 262. 
starem 515. 
stat.if O. 634. 2. 
statim 262, 326 V, 360. 
statio 165, 169, 262. 
stationem 360.
Statis O. S. 301 Anm. 2. 
stativos 404. 
statos O. 634. 3. 
statua 404. 
statuo 172. 
stem 512. 
stemus 512. 
sternamus 510 Anm. 2. 
steterunt. 497. 
steti 52, 446, 481c. 
stetimus 446. 
stilus 196. 
stipendium 228. 
stlis 189. 
stlocus 189.
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stratus 154, 189. 
studiuni 402. 
stupidus 880. 
suavis 142,160,188,867, 

374.
sub 387. 7. 
subtemen 188. 
subtor 337. 7. 
sudor 142. 
eui 328111. 
suinus 166, 399. 
sum (Vb.) 52, 215, 458. 
sum (Pron.) 3251. 
sumuH 215. 
huo (Vb.) 142. 
super 193, 341, 337. 7,

386.
surgo 228. 
eurjmi 228. 
surrexi 228. 
sus 168, 289. 
suus 330. 
svai 0 . 342.

ta^ez U. 680. 
taetio (e. acc.) 333.6 n. 
tabs 370.
tangineis 0 . 634. 55. 
tanginom Ο. 684.2,5 a. 
tanginud O. 634. 2, 5 a. 
tango 48Id.
Tarentum 273. 
to 328II. 
teebina 215. 
ted 328IV. 
teerfum] o. 633. 5 d. 
logo 93, 161, 140II, 195. 
teguln 9.
tela 186, 188, 223. 
teinere 204. 
temet 326IV. 
temno 4815. 
temperi 351. 
temporis 851. 
temulcntus 286. 
tendo 194, 480 e. 
tenelirae 204. 
teneo 194, 480f. 
tenuis 133, 157. 
tenus 57, 249. 
terebra 133. 
terei O. 634. 4. 
teremniss O. 633. 3. 
ternien 281, 295 , 317, 

359, 400. 
tenninus 400. 
termo 295,306,317,359. 

400.

terrae (Lok.) 337. 6. 
tertius 429. 
testudo 357. 
letuli 259 VH, 446, 497. 
texi 502. 
tibi 328 V.
tignum 161, 195, 396. 
tilia 192.
timeudum (poenae) 338. 

65.
timidue 380. 
tintinnio 4875. 
toga 93.
tolio 152, 196, 259 VII, 

4815.
tondeo 446, 488. 
tondutus 53. 
tonstrina 190. 
topper 32511. 
tost us 188. 
totinne 223. 
toties 223. 
totondi 446. 
tovos (tuns) 161, 180, 

330.
tres 100, 211, 409. 
tria 409. 
trigesimus 436. 
triginta 317, 421. 
trimestris 403. 
tripudium 2591. 
tuber 206.
tuemdam (tuendam)

127.
tui 328 III. 
tub 1U6IV, 543. 
tulo 108.4, 152. 
tumco 206. 
turba 100.
turban (nom. pi.) 317. 
turbarem 515. 
turban 818. 
turb issem 515. 
turbans'im 515. 
tnrbassit 515. 
turbnvissem 515. 
turbo 487 c. 
turduH 188. 
turgere 483a. 
turgeeeere 483a. 
turpis 367, 
tursitu U. 633. 5 d. 
tus 117. 
tutudi 465. 
tuns (vgl. tovos) 330.

ubei 342. 
uber 135, 153.

| ubi 342.
Ohtavis O. 683. 4. 
uhtretie U. 634. 2. 
uittiuf 0.638.6, 634.2. 
ulna 146. 
uncus 139II, 163. 
imda 194, 354. 
undecim 417. 
undeviginti 418. 
uiius 149, 176, 396, 407. 
upilio 179 Anm. 4. 
upsannain O. 633. 5 a. 
urbicus 382. 
urimus 4805. 
uro 178. 
uesi 187. 
ut 342. 
utci 342. 
utrum 387. 
uupsens O. 635. 4 c. 
uxoreula 390.

vacivos 404. 
vacuos 404. 
vapor 198. 
velio 138, 171. 
vcl 278, 520, 5521. 
velim (si) 570.
Velleius 402. 
vgllom (si) 570.
Velliue 402. 
velox 383. 
vcndcrc 228. 
vendidi 52. 
vendo 52. 
vendutus 53. 
veil cn urn 223. 
veneror (mit 2 Akk.)

833.5 c.
Vcnorus 309. 
vonio 18, 63, 1401a, 156,

205, 487 a. 
venitur 449. 
veniuntur 449. 
venumdarc 228.
Venus 55, 381. 
venustus 55 Anm. 2. 
verifates 296. 
vermis 370. 
verto 31, 484. 
Vertumnus 400. 
vesica 223. 
veetor 330, 387. 
vetus55 Anm. 2, 351. 
vetustus 55 Anm. 2. 
viaes (). 633. 6. 
vioesimus 436.

31*



vici (Lok.) 809, 313. 
vjci (nom. pi.) 317. 
vieimus (futuvisch)

652 V.
viehniH 399. 
vlclH 176, 181.3, 227. 
vico (J)at.) 181.3, 311. 
vicorum 319. 
victor 374.
Victrix 374. 
viemn 303, 308. 
vicub 142, B, 123 Anvn. 1, 

294, 306, 343, 376. 
vide 274, 517. 
vidobam 515. 
vidmi 272. 
v id cram 482 n, 507. 
vidorn 259 Ii. 
vidoro (3. «1. pft.) 497. 
vidurom 5i5.
■vidorirn 513. 
vidoro 493,497,507,509. 
vidorunt 497. 
vidi 2591 [, 494, 497.

'Γ

s . . . ■ -

vidissc 528. 
vidiBscm 615. 
vidisti 477. 
vidisti h 504. 
vidit 176, 477, 497. 
vidua 21.
viduos 21. 23, 135. 
vidutue 53. 
viginti 315, 420. 
villa 186. 
villanuB 58. 
vim 308. 
vina 296. 
vindox 284. 
vir 165, 170, 203, 228. 
virtu8 369. 
viH 289, 306. 
viBo 4825. 
vieuB 187, 192. 
vitabunduB (c. acc.)338. 

66.
vitis 166, 171, 287. 
vituB 372. 
νίή O. 683. 7.

-  484 —

vivos 1401c, 408. 
vobiB 829. 
voeivos 404. 
volaro 14016, 488. 
volitare 488. 
volnue 183. 
voluntarius 228. 
volup 215, 348 Anm. 1. 
volvo (voluo) B. 109 

Anm. 1. 
vomica 882. 
voraro 63, 14016. 
voi’bub 31, 184, 190. 
vos 329. 
vostor 330. 
voflt-ri 329. 
vostrurn 329. 
vox 8. 171. 
vulnus b. volnus. 
vulpcs 1391c. 
vulva 14016.

zefof U. 683. 6. 
zicolo- O. 628.

i
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III. Germanisclier Index.

Abcnteuer 9.
«ble engl. 279. 
ach 75.
Ached 392. 
acht 103, 108, 1G3, 414. 
Acker 100,147,159,386. 
Ad aengl. 261. 
aggwus got. 150.
A lire 79.
ahtau got. 103,108,163, 

414.
alite mhd. 414. 
ulito a lid. 163, 414. 
η Hi wa fundi got. 20. 
Ainlif got. 417.
Ains got. 149, 176, 407. 
Aiw pot. 172.
Aiweins pot. 399. 
aka ini. 261. 
akrs got. 100, 147, 159. 
alcina got. 146. 
andcr 428.
Angel 139. 2.
Angst 150. 
angul alid. 13911.
Ant wort 159. 
an|>ar got. 428. 
arja got. 159. 
Aschinarkt 240. 
asilus got. 9.
Ast 143.
-aster 392. 
ante got. 143.
Atom 81.
Auc dial. 172.
Auge 1391a.
An go got. 1391a.
Atikiin got. 177. 
nue 341.
Aueo pot. 104.
Avcntiuro mhd. 9.

bAbes(t) ahd. 9. 
badi got. 263. 
bicceatre acngl. 279. 
baira got. 100. 
bairan got. 132,147,153, 

161 Anm.
bairand got. 163, 461. 
bafris got. 455. 
bairis |m got. 240. 
bairifi got. 133, 455. 
bAib got. 176. 
baker engl. 279. 
band 93. 
bar ahd. 259. 6. 
bare engl. 30. 
barmherzig 393. 
barms got. 393 nebst 

Anm. 1.
barn ahd. 259. 6. 
bAuJ> got. 259. 6. 
Baxter engl. 279. 
bear (Vb.) engl. 30. 
bear (Nom.) engl. 36. 
bcidan got. 176. 
bcido 329. 
beran ahd. 259. 6.
Berg 24. 
born mhd. 147. 
beti ahd. 263.
Belt 203. 
bidjan got. 165.
Biere 296. 
bl sehweiz. 241. 
bi-gitun got. 14111. 
bi-leiba got. 104. 
him ahd. 241 Anm. ]. 
bin 241 Anm. 1. 
binda got. 102. 
binden 93, 102. 
bi-n-em sehweiz. 241. 
bini sehweiz. 241.

biris dfi ahd. 240, 455. 
birist. mhd. 240. 
biristO ahd. mhd. 240. 
birit ahd. 455.
Bischof 9. 
bistu 240 Anm. 1. 
bitten 165. 175. 
binda got. 102, 259. 8. 
biutu alid. 259. 3. 
blamieren 9. 
blfto ahd. 279. 
blasphemieren 9. 
blau 279, 403. 
bjeiben 104.
Boden 81.
Boje 61.
Boot 61.
boran ahd. 259. 6. 
-borough engl. 24. 
bot ahd. 259. 3. 
botan ahd. 259. 3. 
boycott engl. 276. 2. 
brae sehott. 24 (S. 23 n.

Anm. 1).
BrAutigam 138. 
brief and. 9.
Brief 9.
brodor aengl. 259. 6. 
br0|>argot.l07,108,132, 

133.
Bruder 107, 132, 133, 

355.
brooder mhd. 107. 
br0|»fa|»s got. 163. 
Buchc 160, 376. 1. 
budans got. 259. 3. 
budum got. 259. 3. 
buohha ahd. 160.
Burg 24.
Btirgiindor 24.
Burke 24.
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burke engl. 24. 
butum ahd. 259. 8.

c^nnan aengl. 259. 5. 
Christ 9, 112. 
content engl. 288. 
content engl. 288. 
cuning ahd. 187.

Dach 287 Anm. 1. 
dags got. 107, 168. 
Dankbarkeit 286. 
das, dais 163. 
dauhtar got. 107. 
dadr got. 185.
De Burgh 24. 
decken 140II. 
deds got. 260. 
degan ahd., degen mhd.

nhd.396nebst Anm. 1. 
Deich 61. 
den 148.
-der 387. 
dero ahd. 142. 
dieh 49.
Dick engl. 405. 
Di(e)nstag 289. 
dingestac frank.-sachs.

289 Anm. 8. 
dir 49.
doln mhd. 108, 152. 
Dolmetscher 24.
Dorf 100. 
drei 100, 409. 
dri ahd. 409. 
drillen 133. 
drinkables engl. 279. 
ctrio ahd. 409. 
dritte 429 nebst Anm. 1. 
driu ahd. 409. 
drucken 61. 
driicken 61. 
dulden 108, 152.
Dune 61. 
dunn 133. 157. 
dunni ahd. 157. 
diisunt ahd. 425.

eatables engl. 279. 
edeline mho. 345.
Ehe 172.
Ehre 79.
ehu as.<20.
eilf ahd. 417.
ein 149, 176, 396, 407.

Einer 277. 
einlif ahd. 417. 
eitel 174, 261. 
elf 417.
elina ahd. 146. 
Elle 146.
-en 398. 
eng 150.
-er 388.
Erbarmen 393. 
erist ahd. 427. 
er-kiesen 178. 
er-quicken 1401c. 
esii ahd. 9. 
essen 134. 
etum got. 162. 
euch 329.
Euter 135. 
ewa ahd. 172. 
ewe engl. § 366. 1. 
e;;an alid. 134.

fadar got. 130, 169. 
fadrs got. 259. 6. 
fadrum got. 259. 6. 
faeder aengl. 259. 6. 
Falirt 287.
Fahrte 287.

I faihu got. 50.
! falb 279, 403.
! fallen 488 s. auch valle. 
I fallen 488.
| fallow engl. 279.
; falo ahd. 279.
! farh ahd 147. 
ί faul 168. 
faiirafilli got. 146. 
faurhs got. 153. 
fawai (faus)got. 130.177. 
fechten 484. 
fei ahd. 146.
Fell 146.
Ferkel 147.

, few engl. 130. 
fiar ahd. 13915. 

i fidwor got. 130, 13915,
410.

fiel s. valle. 
fimf got, ahd. 13915 

nebst Ausn. 3 S. 102,
411.

finf ahd. 13915, 411. 
fior ahd. 13915, vgl. 410. 
fir-ge^zan ahd. 141II. 
Fisch 103. 
fisks got. 103. 
flacli 130.

! flechten 484. 
j flehen 130.
| fliehen 130. 
j Fohlen 152. 
j folo ahd. 152.
: forschen 483 a, 
j fotu got. 42, 156.
| fotus got. 100.107. 289. 
I Franzl 81.
' Frauenzimmer 299. 
j Fritz 405.
I fruma u. s. w. got. 427. 
! ful ahd. 168. 
fula got. 152. 
fuls got, 168. 
funf 13915, 150, 410. 
funf 410.

! fuoz ahd. mhd. 107.289. 
j Furclie 153. 

furder 387.
! Fufs 100. 107. 289.

j gabaurj)s got. 153, 165. 
I gahnen 138.
(’ gahren 144. 
j ga-leiks got. 283. 
ί gam ahd. 241 Anm. 1. 
gamunan got. 26. 
gamunds got. 25. 
gans got. 100.

; Gans 100, 138. 
j gards got. 378. 
garte mhd., Garten nhd.

, 378.
: Gas 24.
| Gast 103, 163 Anm. 2.
| gasts got. 103, 108, 163 
j Anm. 2.
I ga-teihan got. 134. 

gaut got, 179. 
gawiss got. 103. 
gebaren 14, 100, 132, 

147, 153, 161. 
gebend 363 S. 282. 
gebiert 133.
Geburt 153, 165, 287. 
gehe 241 Anm. 1. 
gelb 279, 403. 
gelo ahd. 279. 
ge-mynd aengl. 25. 
Gerechtigkeit 286. 
gern (Vb.) mhd. 144. 
Gerste S. 114 Anm. 1. 
gesungen 31. 
get-at-able engl. 279. 
gewifs 103. 
gibai got. 181.
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gibands got. 363 S.282. 
giburt and. 165. 
giebs 98. 
giefeen 138. 
gikoren mhd. 259. 3. 
gilugu as. 299. 
gilich nhd, 283. 
gimmer engl. 138. 
gimunt a lid. 259. 5. 
gineii nhd. 138.
Gilister 68.
Giseht 144. 
giutan got. 138. 
gleieh 283. 
gofs 179.
Gott 68. 
goz ahd. 179. 
grao abd. 279. 
grau 279, 403. 
griiulich 283.
Griechc 112. 
griecbiseb 9. 
giima got. 138.

-haft 103.
-hafts got. 103. 
hnfrtft got. 93. 100. 134. 
lialon alul. 146.
Hand 282.
Handcn 282.
Iinndus got. 282. 
hare engl. 104. 
harvest engl. 13911. 
Hase 104. 
lmtte 80. 
haunt got. 108. 
hehien 152.
Heinz 405.
-licit 369 Anm. 1. 
hcugist ahd. 20 Anm. 2. 
Hengst 20 Anm. 2. 
Hcrbst 13911. 
herzu nhd. 93, 134. 
herze ml id. 93.
Her/ 93, 100, 134. 
haute 30, 325V. 
himma daga got. 30. 
hiu tagu ahd. 30, 325V. 
lilaiw got 136. 
lilAo ami. 136. 
liliftus got. 103. 
lilinihi nhd. 136. 
hlita alul. 403. 
Hludwig nhd. 167. 
hlftt ahd. 138, 146, 167 

Anm. 2.
Hilltlc 152.

holcu 146.
Horn 108, 351. 3. 
horse engl. 20 Anm. 2, 

192.
horselaugh engl. 20 

Anm. 1.
horseplay engl. 20 

Anm. 1.
Hort 191. 
hostler s. ostler, 
hros ahd. 20 Anm.2,192,

482.
hulundi got. 152.
Hund 136. 
hunda got. 104. 
*hundnrai> got. 419. 
hundert 104, 419, 423. 
hundrnd anord. 419. 
hundred engl. 419. 
huzd got. 191.
Invns got. 1391 a. 
hwa; ahd. 139Ια. 
hwGr ahd. 13915. 
lnvi-leiks got. 13915. 

vgl. 387.

ich 69, 107, 161. 
idel aengl. 261.
Igel 124.
ih(ha) ahd. 161, 327. 
ik got. 107, 161. 
in 149.
ingimus auniculus 138. 
Innsbruck, Innspruck 

107.
-isch 381. 
ist 161. 
it engl. 294. 
ital and. 174. 
itan got. 134. 
itel mhd. 261.

JKger 69. 
jesan ahd. 144. 
jpsen mhd. 144.
.loch 144 , 376. 1. 
.lugeijd 293. 
juggs got. 104, 171. 
iUK got. 144. 167.
.pmg 104, 136, 171, 381. 
jungclinc mhd. 345. 
jus got. 171.

Kalb 14015. 
kalp mhd. 14015.

kamb ahd. 132.
Kanim 132. 
kann got. hd. 187. 
kaus got. 259. 3. 
keck 1401c.
Kegel 68. 
keineswegs 285.
-keit 286.
kiesen mhd. 104, 178. 
kin engl. 157.
Kind 68, 259. 5.
Kinn 161. 
kinnus got. 161. 
kiusan got. 178, 259.3. 
khisc mhd. 259. 3. 
Knabe 58, 396 Anm. 1. 
Knappe 58, 396 Anm. 1. 
knave engl. 58.
Knie 137. 
kniu got. 137.
Kohlc 68. 
koman ahd. 156. 
kommen 1401a, 156. 
koiinen 14.
kos mhd. 104, 259. 3. 
*kos got. 140. 
kranc mhd. 140II.

! Kranich 14011.
Krieelie 112. 
krieehisch 9.
Kriet 9, 112.
Kuh 68, 1401a, 289. 
kuni got. 137, 259. 5. 
kuning s. cuning. 
kunne mhd. 187. 
-kuu|>8 got. 378.
Kunz 405.
kuo ahd. mhd. 1401a, 

289.
kuren mhd. 104, 259. 3. 
kusans, kusum got. 

259. 3.

Lager 388. 
lngu aengl. 299. 
lassen 107. 
laut 133. 146, 378. 
lazzait nhd. 107.
If* mhd. 136.
Leber 1391 a, 207 Anni.2. 
Leichdorn 283.
Leiehe 283.
Leichnnm 283. 
leiclit 1411c. 
leilien 1391 a. 
leihts got. 1411c. 
leilnvnn got. 1391a.
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leik got. 283.
-leite 403.
16o ahd. 136. 
letan got. 107. 
Leumund 157. 
lich ahd. mhd. 283. 
-Hcli 283, 390. 
liche mhd. 283. 
Licht 146. 
liebte 43. 
lieht mhd. 146.
-lif got. 417. 
lihan ahd. 1391a. 
lihhinamo ahd. 283. 
liht ahd. 1411c. 
-ling 286 Anm. 1. 
lioht ahd. 146. 
liubaleiks got. 283. 
liuhap got. 146. 
lilt ahd. s. liliit.

Mac schott. 1411a 
Anm. 1.

magus got. 1411 a 
Anm. 1.

Mahre 20 Anm. 2. 
maihstus got. 138,141.2. 
man 277. 
manlich ahd. 283. 
mannlich 283. 
mano ahd. 162. 
manod ahd. 162. 
marah ahd. 20 Anm. 2. 
marah scale ahd. 20 

Anm. 2.
mariscalcus Lex Sal. 20 

Anm. 2.
, marschalc mhd. 20 

Anm. 2 
Mauer 9.
Maus 142, 168, 289. 
mawi got. 141 Anm. 1. 
mearh aengl. 20 Anm. 2. 
mein 331. 
melken 137, 148. 
mena got. 162. 
menops got. 162. 
mere aengl. 20 Anm. 2. 
mich 49. 
midjis got. 135. 
mieta and. 143.
Miete 143.
miltecheit, miltekeit 

mhd. 286. 
mind engl. 25.
Minz 405. 
mir 49.

Mist 138, 141II. 
mist engl. 141II. 
mit 338. 
mittel 135. 
mizdo got. 143. 
modar as. 108, 148. 
Mon nhd. 161.
Mon at 161. 
Morgenleite 403.
-mund 157. 
muoter mhd. 148. 
mura ahd. 9.

I mus ahd. 142, 168, 289. 
! Mutter 148, 160, 355.

j nachste 352. 
j Nacht 103, 1391c.
I Nadel 149. 
j naejen mhd 149. 

nahen 149. 
nahisto ahd. 352. 
nahts got. 103, 1391c. 
n&jan ahd. 149. 
nam got. 259. 4. 
nam aengl. 299. 
nama alia. 299. 
Naschmarkt 240.
Naue schweiz. 289. 
naive mhd. 289.
Nebel 390. 
nebul ahd. 390.
Neffe 61. 
nehmen 161, 164.
Nest 143, 199, 259. 1. 
nebla got. 149. 
neu 149, 376. 1.

| neun 415.
J neve mhd. 61. 

nicht 214.
Nichte 61.
Niere 1411a. 
niftel mhd. 61.

| niht mhd. 214. 
i niman got. 161, 164, 
j 259. 4. 
nioro ahd. 1411a. 
niujis got. 149. 
niun got. 415. 
niuwi ahd. 149. 
niwiht mhd. 214. 
noman ahd. 259. 4. 
noon engl. 58. j
nu got. ahd. 167. 
numans got. 259. 4. j
nun 167.

I

; Od 24.
! ohne 112.
! Ohr 104. 
j ors mhd. 192.
! ostler engl. 38.
I ouwe mhd. 172.

Papst 9.
palfrey engl. 20 Anm. 2. 
Pfeiler 9.
Pferd 20 Anm. 2, 74. 
Pferdebohne 20 Anm. 1. 
Pferdekummel 20 

Anm. 1. 
pfilari ahd. 9. 
pfosta ahd. 9.
Pfosten 9.
Pfund 107.
Poetaster 392. 
predigen ahd. predi- 

gon 9.
Presbyter 9. 
prestar, priester ahd., 

Priester 9. 
pr6gress engl. 288. 
progress engl. 288. 
pst! 83. 
pund got. 107. 
punster engl. 279.

qeinO got. 1401a. 
qiman got. 1401a, 156. 
qius got. 1401a. 
auean engl. 1401a. 
Quecke 1401c. 
Quecksilber 1401c. 
queen engl. 1401a. 
queman ahd. 156. 
quick, Quickborn 

plattd. 1401c.

rafter engl. 234 Anm.,
388

raihts got. S. 115 Anm. 1, 
378.

! rapjan got. 419. 
j Kauch 193.
I raups got. 135,147,179.
; recht 378. 
reek engl. 193. 
ros mhd. 192.
Rofs 20 Anm. 2,192,482. 
rot 135, 147, 179, 386. 
runge nhd. 31.
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sacht 61. 
siien 142, 161. 
sagCnnhd.,sagen 189 In. 
sawn got. 142, 161. 
saihs got. 412. 
saihwan got. 189 In. 
salt got. 142. 289.
Snlz 142, 289. 
salzen 277, 485. 
sain a got. 259. 4. 
sanmInks got. 288. 
Same 142, 161. 
sAmo ahd. 260. 
sanft 61.
sang 81, 32, 43, 48, 442. 
snngon 31. 
silt a lid. 260. 
satjau got. 259. 1, 488. 
Sattel 81.
Sau 168, 289. 
ecAf alid. 107. 
soAp as. 107.
Scliaf 107.
-schaft 369 Anm. 1. 
Sclinlk 20 Amn. 2, 58. 
sehallc, schnl(l)tc 51. 
scheufsl it’ll 283.
Schlaf 396 Anm, 1, 
sehlafon 107.
Sehlehc 174. 
schliefsen 189. 
selilupfrig 131.
Sehneo 141 In.
Selinur 104. 
schftn 80.
Schote 61.
Schotte 24. 
selirecklinft 103. 
Schritte 80.
Schiito 61.
Schwein 166, 899. 
Sehweifs 142. 
Schwcster 190 Anm. 1, 

355 nebst Anm. 1 
S. 276.

Seot engl. 24. 
seamstress eng!. 279. 
sAar aengl. 261. 
seeks 412. 
selien 189 In. 
sere engl. 261.
Sessel 390. 
setzen 259. 1, 488.
-h5{»h got. 260. 
sew engl. 142. 
sliarn seliott. 354. 
she engl. 294. 
sibnn got. 180, 418.

sicli 49.
eieben 130, 413.
Si eg 163. 
sigi a lid. 163. 
sigis got. 163. 
si Inn got. 113. 2. 
sildaleiks got. 283. 
simOs ahd. 166. 
sin alid. 166. 
singe 30, 31, 442. 
sir dial. 49. 
sit an got. 142. 
sitzen 142, 259. 1, 488. 
skalks got, 20 Anm. 2. 
skarn anord. 354. 
slAffnn ahd. 107, 
elCha ahd. 174. 
slepnn got. 107. 
slio;nn ahd. 189. 
slow engl. 403. 
snAiws got, 1411 n nebst 

Anm. 2.
snAo ahd. 141 In. 
sftkjan got. 142. 
sonder 341. 

j songstress engl. 279.
sooth engl. 157. 

i spfihen 103.
I spehfm ahd. 103. 

sniagal alid. 9.
Spiegel 9. 
spinner engl. 279. 
spinster engl. 279. 
spornen 142. 
spreean aengl. 107. 
sprochen 107.

| sprehhan alid. 107. 
j sprekan as. 107.
! spuren 142 
! spurnan ahd. 142.
1 stftm ahd. 241 Amn. 

staj) got. 262. 
stead engl. 165. 
stcehen 140 In, 142. 
stelie 241 Anm. 1. 
steignn got. 175. 
stoigen 175. 
stehe 211 Anm. 1. 

j stigan ahd. 175.
| stol alid. 262.
; stolzieren 277.

Strom 18, 190 Anm. 1, 
203.

! Studium S. 197 Anm. I. 
Stuld 262.
stuol mhd. 262. 
stunt a alid. 299.
Stute 299,

s0 ahd. 168, 289. 
subjoet engl. 288. 
subject engl. 288. 
suelicn 142.
sums got. 108,156,259.4. 
sunge 31, 48.
8ungen 31, 48. 
sun get. 48. 
suonlian alid. 142. 
suo;zi alid. 142, 160. 
siils 142, 160. 
swefn mittclengl. 142,

396.
swein got, 399. 
swOt ns. 142. 
swin ahd. 166, 399.

tAcor aengl. 355.
Tag 107, 124, 163. 
tngr got. 100. 
taniun got. 136, 416. 
tiiikns got, 105. 
take engl., 138 Amn. 4. 
talk engl. 24 Amn. 2. 
tftt ahd. 260.
Tau 61.
tan send ahd. 425.
-to 442. 
tciha got. 105.

I Tecr 61.
! tell engl. 24 Amn. 2.
! thin engl. 75.

Thingsus. 289 Amn. 3.
I Thor 112. 
j tliun 112.
| Tliiir 112, 135.
| thun 100, 135. 
i -tigjus 421.

1. tiulmii got. 178.
I Tiw aengl. 289 Amn. 3. 

Tiwaz agenn. 289 
Anm. 3.

Toehtor 107, 355. 
tolmetsche, tolmetze 

mhd. 24.
> tom ahd. 241, 260.
: Tom engl. 405.
* triekster engl. 279.
{ tumii ahd. 241.
| tue, tuen ί soli weiz, 241. 
’ Tuesday engl. 289. 

tnlmetsehe mhd. 24. 
tnnjms got. 107, 134. 
tuom ahd. 260. 
tuon ahd. 135, 241. 
tun ahd. 135.
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turnieren 9. 
tttsunt alid. 425. 
twai got. 134. 
twalif got. 417.
T fr  anord. 289 Anm. 3.

pakjan got. 140 III. 
pana got. 148. 
pata got. 163. 
paurp got. 100. 
pizo got. 142. 
plaihan got. 130. 
plaqus got. 130. 
preis got. 100, 409. 
pridja got. 429. 
prija got. 409. 
pulan got. 108, 152, 

159. 6.
punnus got. 133. 
phsundi got. 425.

ufrakjan got. 147. 
um 132. 
umbi alid. 132. 
un- (Neg.) 108III, 157. 
understandable engl.

279. &
und 133, 159. 
un-kunps got. 378. 
uns 329. 
unte mbd. 133.
*utrs got. 147.

valle mhd. 51.
Vater 81, 130, 162, 169, 

182, 355.
' vergessen 141II.

Vien 50. 
viel mhd. 51. 
vier 130, 13915 nebst 

Ausn. 3 S. 102, 410. 
vorder 387.

Wagen 138, 171. 
Wann(-sinn, -witz) 397 

nebst Anm. 1 S. 299.

wair got. 165. 
wairaleiks got. 283. 
wdit got. 108,176,259.2. 
walle 51. 
wallte 51.
Wande 282. 
want mhd. 282. 
wanti alid. 282. 
waren mhd. 104. 
warm 14115, 148, 393. 
warms got. 14115. 
was mhd. 104. 
was nhd. 1391a. 
wasclien 483 S. 337. 
Wasser 483 S. 337.

; wato got. 164. 
i weder 387.

Weichbild 376. 1.
I Weide 166, 171.
1 Weine 296.
! weit 420. 

weitwods got. 164. 
wei^ ahd. 259. 2.
Welt 165. 
wente mhd. 282. 
wenti ahd. 282.
Wepse dial. 192. 
wer 13915, 387. 
weralt ahd. 165. 
werden 540. 
werlt mhd. 165. 
wescn mhd. 104. 
Wette 80.
wicligrave mhd. 376. 1. 
Wicht 214. 
wida ahd. 166. 
wider 420.
widuwo got. 21, 135. 
wiel mhd. 51. 
wih ahd. 376. 1. 
wiliau got. 241 Anm. 1. 
will 241 Anm. 1. 
willu ahd. 241 Anm. 1. 
wir 329.
witan got. 259. 2. 
Wittib 135.
Wit we 135. 
wizzan ahd. 259. 2. 
Wolf 1391c. \

wo-n-i schweiz. 241. 
wulfs got. 1391c nebst 

Ausn. 3 S. 102. 
wunse ahd., Wunsch 

nhd. 381.
wiinschen 483, S. 337.

yellow engl. 279. 
youth engl. 293.

Zahn 74, 107, 134. 
Zahre 100. 
zand ahd. 107, 134. 
Zange 4815II.
-zee mhd. 421. 
zehan ahd. 416. 
zehn 136, 161, 416. 
Zeichen 105.̂  
ziagal ahd.,Ziegelnhd.9. 
ziehen 178.
Ziestac ahd. 289.
-zig nhd. 421. 
zimbar ahd. 148. 
Zimmer 148.
Zimmerer 148. 
Zimmermann 148. 
zimmern 148.
Zio mhd. 289 Anm. 3. 
ziohan ahd. 178. 
Zisterzi ensernonnen- 

kloster 95.
-zug ahd. 421. 
zuhause 98. 
zurecht 285. 
zwa ahd. 408. 
zwanzig 61, 420. 
zwei 107, 134, 408. 
zweinzec mhd. 61, 420. 
zwelif ahd. 417. 
zwelf mhd. 417. 
zwene ahd. 107, 408. 
zwenzee 420. 
zwenzig (Luther) 61. 
zwier 408. 
zwo ahd. 408. 
zwolf 417.



IV. Sachregi ster.
Ablaut 8. Akzcnt.
Adjektlva s. Nomen und Pronomen.
Adverblon:

Bildung 278, 340 ff.
Akzent *

Stufcn 95; der idg. Ursprache 94; d. Griech. 266—271; d. Lat. 
266, 272—274; musikaliseher A. 88, 90 ff. 249; Folgcn des mus. 
A. 92; Artcn des mus. A. 97; cxspiratorischer A. 88 f., 91 ff, 249, 
288; Folgen des exspir. A. 93; Akzcntgipfel 96; akzentloee W3rter 
98; Ablaut 31 f., 251-265, 288.

Alphabet 571-579.
Attisclies A. 116, lat, A. 123.

Analogic*:
ala psycholog. Kraft 46; Klassifikation der Typcn 47; Koinbi- 
nation der Typcn 54; Einwirkung auf den Lautwandcl 104; for- 
male A. 50—55; logische (stofflicne) A. 48, 184; proportionale A. 
49; Verhaltnis zur Scmasiologie 58.

Analogiewirkung beiin Genus 55, 294; in der Syntax 56 f.; 
bei der Bildung der Adverbien 278 ff., der Adjcktiva 279, der 
Verba 280, der Nomina 282, 286; in der Deklination 293, 306, 
299; bcim gen. sg. 309, Inatrum. 314, lat. nom. plur. 317, 110m. 
pi. neutr. 317, gen.pl. 319; griech. dat.pl. 322—324; bei Stamm- 
suffixen 345; bei lat. Monatsnamen 406.

Analogiewirkung beim Vcrbum 480n, 487cIII; bei n-A êvben 
481 clI. d, r; beim Pfkt. 496—498, Aorist 502 f., Plsqpfkt. 506 f.; 
beim Konj. 510 f., Optativ 512—515, Imperativ 521—523, In- 
finitiv 530.

Anaptyxte s. Laute.
Aussprache a. Laute.
THalekte (s. Sprache):

Griech. 580-626; Ital. 627-635.
EreaiKdehnung s. Laute.
Genua (s. Analogic) 291—295.
Ka&ue h. Nomen!
Konjonktloncn 278, 342.
Kontraktlon s. Laute.
Lituto:

lautbildende Organe 67; stinnnhaft, stimmlos 67, 72; alveolar, 
zerebral, dental, labial; palatal, velar 67; silbisch 81; Gleitlaut 
84 — 87; Laut und Schnft 110; Aussprache des Attischon 117, des 
Lateiniscben 124.

K on s on a n t en: Mutae 68; Spirantee 69, 70; Aspiratae 73; 
Affricntae 74; Nasales 76; Liquidac 77.



Son an ten: Definition 81; Liquide 81 — 83; Nasale 81—83; 
Wandel im Germanischen 108 fr.; idg. Sonanten 42, 114; Ge- 
schichte der idg. Sonanten 151 -181, der kurzen Liquide 151—153, 
der langen Liquide 154, der kurzen Nasale 155—157, der langen 
Nasale 158.

Yokal e :  Definition 78; Klassifikation 79; Beispiele 80; 
Anaptyxis 215 f., Ersatzdehnung 217—226; Kontraktion 209—214; 
Einnufs des Satzakzents 239 ff.; Gesehiclite der idg. Yokale 
159—169; Vokalschwund 228; Neutrale Yokale 80; Ausspracbe 
der att. Yokale 121 f., der lat. Vok. 128 f.; Prothesis 229-234, 
238; Vokalkurzung 227.

Di p h t ho n g e :  83; idg. 115, attisclie 122, lat. 129; Ge- 
schichte der idg. D. 173—181.

. Lautgesetze:
zu verschiedenen Zeiten verschieden 183; ausnahmslos 43. 

Nomeii (s. Akzent, Analogie, Suffixe, Pronomen):
Simplex 281; Kompositum 281, 284 ff.; Wurzelnomina 289; Nomen 
mit format!ven Suffixen 290—294; Yerbalnomina 534—538; nomi- 
nale Beduplikation 288, nominaler Ablaut 288; Verhaltnis der 
Nominal- zur Verbalform 30,277; Yerlust der Flexion im deutschen 
und englisehen Nomen 111; Verhaltnis von Substantivum und 
Adjektivum 277.

K a s u s  300—305; urspr. idg. 300; zalilreicher in anderen 
Sprachen 301,303; Yokativ kein Kasus 302; Ursprung der Kasus 
304; grammatische Kasus 304, lokale 304, Vermischung 305.

G e b r a u c h der Nominalkasus 331 — 338; absolute Kasus 339, 
Nuineralia 406—437:

Festigkeit in der Spracke 13. Kardinalia 407—425; Ordinalia 
426—437.

Numerus 296:
dualia tantum 297; plurale Nomina mit Verbum im Sing. 298 ff.; 
Theorie dieser Konstruktion 299.

Orthographie s. Laute.
Prapositionen 340 f.:

c. acc. 338. 8; c. abl. 335. Id; c. loc. 337. 7; c. instr. 338. 11.
Pronomen:

Flexion 324—330; Untersckiede von der Nominalflexion 326; 
Festigkeit der Pr. in der Sprache 13. Pr. personale 327 ff.; pos
sessive Adj. 330. Nomen und Pronomen 277. Geschlechtige 
Prouominalstamme 325.

Prothesis s. Laute.
Reduplikation s. Nomen, Yerbum.
Satz:

JBilduug 275 ff.; Satzphonetik 235—248.
Schrift s. Alphabet, Laute.
Semasiologie 58.
Spraclie:

Angleichung 28; Definition 66; Entlehnung 9—11, 59—61. Ein- 
flufs der Dialekte 59—65; Isolierung als Sprachfaktor 111; Basse 
und Sprache 581.

Spraclnvissenscliaft 39—45.
Sprachen:

Vergleichung 5; Idg. 6; Idg. Sprache und Zivilisation 16 f.; Cha- 
rakteristika des Idg. 12—14; Liste der idg. Sprachen 15; Yer- 

. Avandtschaft 18 f.; Unterschiede zwischen den idg. und anderen 
Sprachen 20 ff (isolierende Spr. 33, agglutinierende Spr. 34, Se- 
mitisch 35).
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Suffixes
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N o m i n a 18 u f  f i x e : Kaeussuffixc 20 fF., im Sing. 306—314, 
Dual 315 fM Plural 317—323; Stammsuffixc 20 fF., 281 fF., primiire 
281, Bokundiire 281; von verfallencn Stiimmcn 283; \foraltote 287, 
290—204; einfnclic und zusanimcngcsotzte 348; Akzent 345; Ge- 
scliielite 846—405.

Verbal auf f i xc :  Modaletiffixo 509—581; Personalsuffixc
26 fF., 450 IF.; Aktivum (mit Ausnnhmc des Perfckts) 453 —464; 
Medium 465—476; PaBBivum 448 f ; pf. act. 477; von Stiimmcn 
26 fF.; Aorist 502—504; Futur 491-493; Impf. 500 f .; Pfkt. 494— 
498; Plaqpf. 505-507; Pras. 479—490.

Syntax 8. Nomen, Verbum.
Verbum (h. Analogic, Suffixc).

Augment 445: Bildung 276, 438 fF.; Charaktcrietika der Verba 
444; Definition 277; Goscliichtc des idg. Verbuma 438 f.; Gewinn 
und Verlu8timGriceli.440, imLat.441tim Germ. 111,442, in neueren 
Spraclien 448; formell «=* Nonien 30,276; Bcdeutungeuntcrschicd 
vom Nomen 277; VerhiiltniH von Nomen und Verbum 482 f., 487 c 
488—490.

In d i c a t i v : PraKcnRbildungcn 478 —490; Futur 491—498; 
Pfkt. 494—498; Impfkt. 500 f.; Aor. 502-504; Plsqpf. 505-507. 

Inj unkt i v:  520.
Modi  508—531. Konjunktiv 509—511; Optativ 512—515; 

Imperativ 516—528: Inf. 525—531.
Part  i z i p i a 532 —538.
P er «ο n en 450-452; act. 453—464; mcd. 465—476; pf. 477. 
It ed u p 1 i ka t i on 446.
Genera Verb i 447; Passivum 448 f.
Gcbrauch der Verbalformen 539—570; Genera 540-542; 

Typon 548 f ; Tempera 545—555 ; Modi 556—570.
Wortblldung (». Spraclien, Nomen, Verbum). '

KuHiiHBuffixc 23, 29; Prinzipien 275 fF.; Wurzcl 22—24; Wurzcl- 
wftrtcr 24; Nomina und Verba von dcrBolben Wurzcl 26—28; 
Stamm 22 f.

£ n . ·  i
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V er la g  von O. R. R E IS L A N D  in  L eipzig.

H a n d b u ch
(ler

romanisehen Philologie.
(Geklirzte Neubearbeitung der

„Encyklopadie und Methodologie der romanisehen PhilologieM)

von

Gustav Korting.
1896. 418/4 Bogen. gr. 8°. M. 10.—.

Grram matik
der

romanisehen Spraehen
von

Wilhelm Bleyer-Liibke,
o. Professor der romanisehen Spraehen an der Universit&t Wien.

Breter Band: Lautlebre. 1890. 36V2 Bogen. Lex.«8°. M. 16.—.
Zweiter Band: Formenlehre. 1894. 43V4 Bogen. M. 19.—.

„Der zvveite Band von Meyer - Liibkes Grammatik, welcher die 
' Formenlehre und die Wortbildung beliandelt, darf zu den hervorragendsten 

Leistungen auf dem Gebiete der romanisehen Sprachforsclning gerechnet 
werden. Er zeichnet sich aus, wie der erste Band, durch grundliche 
Kenntnis der lebenden romanisehen Mundarten iiber das ganze Gebiet 
bin, worin der Verfasser nicht leieht seinesgleichen findet, durch Sicher- 
lieit und Geschick in der Handhabung der wissenschaftlielien Methode,
durch Obersichtlichkeit und Klarheit der Darstellung.............. Jeder an-
gehende Sprachforscher sollte einen Teil seiner Lehrzeit beim Romanisehen 
zubringen und sich, ehe er Brugmanns Grundriss zur Hand nimmt, mit 
Meyer-Liibkes Grammatik bekannt maclien."

(Litterarisches Centralblatt No. 43. 1894.)

Der dritte Band: „Historiseh-vergleichende Syntax der roman.
Spraehen" soil im Jabre 1897 ‘erscheinen.
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