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Yorwort .

Dags den drei hellenischen Stammen der Dorer, Aeoler und 
Ionier auch drei grosse Dialektgruppen entsprachen und dass die 
Mundarten der einzelnen Landschaften und Stadte Griechenlands 
nicht selbstandige Glieder der griechischen Sprache, sondern Ab- 
kommlinge einer der drei ursprunglichen Einheiten — des aolischen, 
dorischen oder ionischen Dialektes — darstellten, diese Anschauung 
hat H. L. A hrens seinem Werke uber die griechischen Dialekte 
zu Grunde gelegt und sie, soweit es ihm sein Material erlaubte, in 
vollendeter Weise zur Darstellung gebracht. Durch die Fiille des 
inschriftlichen Materiales, welches in den vorigen Jahrzehnten auf- 
gefunden ist, hat sich seitdem das Interesse wesentlich dem Dialekte 
einzelner Landschaften und Stadte zugewandt. Es sind sehr viele, 
zum Teil vortreffliche Einzelarbeiten erschienen, aber das Problem, 
aus der Vielgestaltigkeit der in historischer Zeit gesprochenen Mund
arten die Grundzuge des aolischen, dorischen und ionischen Dia
lektes wiederherzustellen, ist zwar bisweilen gestreift (vgl. z. B. 
Brand, de dialectis Aeolicis, Berlin 1885), aber nie in seinem ganzen 
Umfange wieder gestellt worden, obwohl seine Losung nicht nur 
fur die Geschichte der griechischen Sprache, sondern auch fur die 
alteste Geschichte der griechischen Stamme von hochster Bedeutung 
ist. Welche Griinde Meister dazu bestimmt haben, den von Ahrens 
klar gefassteu Grundged^inken des Werkes bei seiner Erneuerung 
aufzugeben und die Dialekte einzeln nacli den Landschaften, aber 
nicht nach ihrer inneren liistorischen Zusammengehorigkeit zu 
behandeln, ist schwer einzusehen: es entspricht gewiss dem heutigen 
Stande der Forschung nicht, wenn der elische Dialekt (dessen dori 
seller Charakter jetzt ausser allem Zweifel steht) mit dem arkadi 
sclien und kyprischen zusammengestellt, wenn der arkadische Dia 
lekt vollig getrennt von seinem Zwillingsbruder, dem kyprischen 
behandelt und wenn alles, was die Verwandtschaft der beiden betrifft 
in sechs Zeilen einer Fussnote (Dialekte II 128) beriihrt Wird.
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Ahrens teilte, im Anschluss an die Cberlieferung der Griechen, 
die Diaiekte in drei Gruppen — die ao lischen , dorischen und 
ionischen. Zu den aolischen rechnete er den Dialekt der Aeolis 
in Klein-Asiea und den Dialekt der beiden Landschaften Thessalien 
und Bootien, zu den dorischen einmal die Diaiekte des Peloponneses 
und seiner Kolonieen und zweitens — hierin bestand eine wichtige 
Erweiterung — die Diaiekte der mittel-griechischen Landschaften 
Aetolien, Akarnanien, Phokis und Lokris. Auch die elische Mundart 
stellte er — entgegen der antiken Cberlieferung — mit vollem 
Rechte zu den dorischen Dialekten („propius acoedit ad Doricam 
et Laoonicam maxime dialectum" de diaL AeoL p. 231) — ein 
scharfsinniges Urteil, welches auf einer einrigen damals bekannten 
elischen Bronze beruhte. Dass nach Ahrens der arkadiscbe Dialekt 
eher zu den dorischen als zu den aolischen gehoren sollte, darf kein 
Wunder nehmen, da ihm eine umfangreichere arkadiscbe Inschrifit 
noch nicht zu Gebote stand.

Die von Ahrens aufgestellte Abgrenzung der dorischen Dia
iekte kann auch noch heute im allgemeinen als zutreffend gel ten: 
sie ist durch das inzwischen gefundene inschriftliche Material nur 
im einzelnen scharfer gezeichnet worden. Als im Jahre 1876 von 
Cara pan os die Triimmer des alten Zeus-Tempels zu Dodona entdeckt 
und in ihnen eine Reihe von Inschriften auf Stem, Bronze und 
Blei gefunden wurden, stellte es sich heraus, dass man auch in 
Epirus einen dorischen, dem mittel-griechischen eng verwandten 
Dialekt sprach. Ferner ist die Stellung des elischen Dialektes, 
dessen umfangreichere Quellen die in Olympia ausgegrabenen Bronzen 
bilden, durch zwei alte, in dem lokrischen Oeanthea gefundene 
Bronzetafeln genauer bestimmt worden. Der Sage nach haben rich 
Atoler in Elis niedergelassen. Alte atolische Inschriften, welche 
diese Tradition bestatigen konnten, sind bisher nicht zu Tage ge- 
kommen: dagegen zeigt der Dialekt jener alten lokrischen Bronzen 
eine ganz auffallende Ahnlichkeit mit dem elischen. Danuis ist der 
richere und klare Schluss zu riehen, dass der Dialekt der Eleer, 
Atoler und sudlichen Lokrer der gleiche war: er bildete emeu ein
zelnen selbstandigen Zweig des dorischen Stammes.

Die Erweiterung, welche bereits Ahrens dem BegrifTe des „dori- 
schenu Dialektes gegeben hat, kann es zweifelhaft erscheinen lassen, 
ob dieser Nam e fur die Spracheinheit derjenigen Stamme, welcbe 
die ganze westliche Halite von Nord- und Mlttel-GriechenlaDd, einen 
Teil der ostlichen und den Peloponnes bewohnten, der passende ist.
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Λωριείς biess ja nur ein einzelner Stamm, welcber ursprunglich 
zwischen den nord-ostlichen Abhangen des Pindus imd dem Olymp 
sass und welchem nur zufallig die Fubrer-Rolle in der grossen 
AATanderung zufiel. Indessen ist es schwierig, einen anderen besseren 
Farnen zu pragen: man kann ja yielleicht — da auch die pelo- 
ponnesischen Dorer aus Ford- und Mittel-Griechenland kamen — 
alle „dorischen“ Dialekte nach ihrer ursprunglichen Heimat die 
„nordwest-griechischen“ nennen. Aber es empfiehlt sich nicbt, die 
einen Dialekte nach dem Stamme, von welchem sie gesprochen 
wurden, die anderen nach ihrer geographischen Begrenzung zu be- 
zeichnen. Am besten behalten wir den — wenn auch ungenauen — 
Famen „dorisch“ bei und unterscheiden einen „nord -do rischen", 
einen „mi t te l -dor ischen (atolisch-lokrisch-elischen)" und einen 
„sud-dor ischen (peloponnesischen)" Dialekt.

AAresentlich verandert ist diejenige Vorstellung, welche Ahrens 
von dem Umfange und den Quellen des aol i schen Dialektes hatte. 
Er betrachtete als den ursprunglichen Sitz desselben nur den Ford- 
AVesten Griechenlands, die Landschaft Thessalien: von hier sollten 
ihn auswandernde Aeoler nach Klein-Asien und Bootien ubertragen 
habeu. Dass in Ford- und Sud-Thessalien Anrklich die Heimat- 
statte der Aeoler lag, und dass hier — trotz des Einbruches der 
nord-dorischen Thessaler, welche sich zu Herren des Landes macliten 
— noch bis in spate Zeiten ein dem Aeolischen Kleinasiens eng ver- 
wandter, nur wenige Dorismen enthaltender Dialekt gesprochen 
wurde, liaben die in Larissa und Phalanna gefundenen Inschriften 
glanzend bewiesen. Ebenso sicher ist es, dass Aeoler aus Thessalien 
sich in Bootien niedergelassen haben. Allein der bootische Dialekt, 
wie er in liistorischer Zeit gesprochen wurde, kann nicht auf den 
Nainen „aolisch“ Anspruch machen: freilich stimmt er in gewissen 
Eigenheiten, namentlich in der Bildung der Formcn, mit dem Thes- 
salisch-Aeolische nuberein, aber seine Laute sind, zum weitaus iiber- 
wiegenden Teile, die dorischen. Die oft aufgeworfene Frage, ob 
das Bootische zu den dorischen oder aolischen Dialekten gehore, 
ist also mussig: es stellt ein Gemisch aus dorischen und aolischen 
Elementen dar. AVie dasselbe entstanden ist, werden wir spater zu 
untersuchen habeu.

AArenn so das von Ahrens begrenzte Gebiet des ,,ΑβοΙίβοΙιεη** 
auf der einen Seite beschraukt werden muss, so verdanken Avir 
andrerseits der Erweiterung des epigraphischen Materiales die wieh-
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tige Erkenntnis, class der aolische Dialekt Thessaliens und der 
Aeolis als „nord -ao l i sche r“ Dialekt einem „sud-aolischen*‘ 
Dialekte des Peloponneses gegenuberzustellen ist Schon Strabo 
V m  p. 333 berichtet ausdrucklich, dass vor der doriscben Ein- 
wanderung auf dem Peloponnese aolisch geredet sei und dass sicb 
der aolische Dialekt aucb nacb der Dorisierung des Peloponneses 
in Arkadien und Elis rein erhalten habe. Diese Dberlieferung 
war noch vor 30 Jahren durcb inschriftliche Funde nicht bestatigt, 
ja, die eine damals bekannte elische Bronze schien den Bericht 
Strabo’s zu widerlegen, und so hat ihn Ahrens als unrichtig abge- 
wiesen. Inzwischen sind aber in Tegea zwei umfangreicbe In- 
scbriften gefunden, deren Dialekt in Lauten und Fonnen die grosste 
Verwandtscbaft mit dem „Nord-Aeolischen“ zeigt, — femer hat sicb 
herausgestellt, dass in der Pisatis und Triphylien ein von dem 
gemein-elischen verschiedener, dem arkadiscben verwandter Dialekt 
gesprochen wurde (Strabo scheint also den Dialekt dieser beiden 
Landschaften gemeint zu baben, wenn er das Elische als „aolisch“ 
bezeichnet), — endlicb deckt sich die Sprache der kyprischen In- 
scbriften, welche wir erst seit 1876 zu lesen imstande sind, auffallig 
mit dem arkadiscben Dialekte. Da nun Kypros der Tradition nacb 
nicht allein von Arkadien, sondem von fast alien Landschaften des 
Peloponneses aus besiedelt ist, so folgt daraus, dass der arkadisch- 
kyprische, dem „nord-aolischen“ sehr nahe stehende Dialekt, ur- 
sprunglich — vor der Einwanderung der Dorer — auf dem ganzen 
Peloponnese gesprochen wurde. AVir haben also dem „nord-aolischen“ 
einen „sud-aolischen“ Dialekt an die Seite zu setzen.

Mit der Erkenntnis, dass auch auf dem Peloponnese „aolisch“ 
geredet wurde, ist ein fur die Darstellung der altesten griechischen 
Geschichte sehr wichtiges Resultat gewonnen. Der antiken Ober- 
lieferung nach zerfiel das Volk der Griechen in vier grosse Stamme: 
die Dorer, Ionier, Aeoler und Achaer. Man hat die Exietenz des 
letzteren Stammes bezweifelt, hat sogar die sehr seltsame Vermutung 
aufgestellt, dass ein Stamm der 'Λγαιοι nur in der Vorstellung der 
Griechen gelebt habe und erschlossen sei aus dem Namen Ιάχαιοί, 
welcher im Homer alle Stamme bezeichne. Im Homer ist Ιάχαιοί 
nichts weniger als ein Name fur „alle“ Griechen — die Ιάχαιοί 
sind vielmehr in ganz bestimmter Weise lokalisiert. Die Bias kennt 
zwei grosse. achaische Wohnstatten, die eine in Thessalien, die andere 
auf dem Peloponnese in den drei grossen Ebenen von Messenien, 
Lakonien und Argolis. Gerade in diesen nordlichen und sudlichen

5



VII

Landschaften ist nun aber, der alten Oberlieferung und den Inschriften 
nach, „aolisch“ geredet: also sind die Αχαιοί des Epos und die 
historiscjien Λίολέίς identisch, es sind beides Namen fur einen und 
denselben Stamm, wie das auch schon Strabo a. a. O. andeutet, 
wenn er sagt: 'Λγαι,ών, Λίολίκον txhovg. Den Scbliissel zu dem 
Ratsel, wie der Stamm der 'Λγαιοί — so hiess er urspriinglich — 
in spaterer Zeit Λ ιο ΐ^ίς  genannt werden konnte, bat Fiek (Hias
S. 561 ff.) gefunden: Λ ΪΡ ο -λ ο ς  ist nichts als eine regelrecbte Kurz- 
form des Namens ^ / - c u f o g  (vgl. germ. Dur-ing „der Thiiringer“, 
Kurzform zu Ilermon-dure). Der Name Λίολέίς  fiir 1dyaioi 
scheint sicb zuerst in Thessalien entwickelt zu haben.

Da wir unter dem „Aeolischen“ speciell den Dialekt der klein- 
asiatischen Aeolis zu verstehen pflegen und da sich fiir ihn auch 
schwer ein anderer gleichwertiger Name wird iinden lassen, so habe 
ich im Gegensatze dazu fiir alle zur aolischen Gruppe gehorenden 
Dialekte den in historischer Beziebung richtigerenNamen „achaisch“ 
gewahlt und dem „Nord-A cha i schen“ Thessaliens und der Aeolis 
das „Si id-Achaische" des Peloponneses gegeniiber gestellt.

Am durchsichtigsten und einfacbsten ist die Gliederung des 
ionischen Dialektes. Drei Zweige desselben sind zu unterscheiden. 
Als die Ionier nach den Inseln und der Kiiste Klein-Asiens hiniiber- 
setzten, war noch nicht jedes urgriechische a in η verwandelt: Das 
At t ische mit seinem sogenannten a purum bildet deshalb die iilteste 
historisch erreichbare Form des Ionischen. Auf den ioi i i schen 
Inseln wurde zwar jedes urgriechische a in η umgesetzt, aber der 
Spiritus asper blieb erhalten: der Verlust desselben trat erst auf 
dem Boden der as i a t i schen Kiiste ein. Diesen durchgreifenden 
UnterscheiduDgs-Merkmalen steht eine Reihe weniger bedeutender 
zur Seite.

Eine Darstellung der griechischen Dialekte, welehe die histo- 
rische Entwicklung derselben im Auge hat, wird die Mundarten 
der einzelnen Landschaften vor allem als Glieder einer der drei 
grossen Dialekt-Einheiten auffassen und den Versuch machen, die 
Grundziige des achiiischeD, dorischen und ionischen Dialektes in 
ihren getrennten Ausliiufern wiederzuerkennen. Zweitens wird es 
aber ilire Aufgabe sein, die Entsteliung der mannigfachen, in histo
rischer Zeit auf griechischem Boden gesprochenen Dialekte zu er- 
kliiren und sie, soweit das moglich ist, in ihrer Sonder-Entwicklung 
zu verfolgen. Beide Ziele gehen Hand in Hand.
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Die Anordnung und Auswahl des Stoffes, welche ich gewahlt 
habe, bedarf nocb einer kurzen Begriindung. Der achaische Dia- 
lekt ist desbalb an die Spitze des Werkes gestellt, weil bisber weder 
der BegrifT desselben klar gefasst noch eine Darstellung seiner 
Grundztige versucht ist. Wenn ich den „siid-achaischen“ und den 
„nord-achaischen“ Dialekt gesondert behandle und erst am Schlusse 
des zweiten Bandes diejenigen Eigentumlicbkeiten zusammenstelle, 
welche sicb aus einer Vergleichung des „Sud-Achaischen“ und des 
„Nord-Achaischen“ als „gemein-achaisch“ ergeben, so sind dafur lediglicb 
Grunde der ausseren Zweckmassigkeit massgebend gewesen. Eine 
vergleicbende Darstellung von vier Dialekten (des Thessalischen, 
Aeolischen, Arkadiscben und Kyprischen, denen sich nocb als sekun- 
dare Quellen das Bootische, Kretiscbe u. a. angescblossen batten) 
wurde schwerfallig und unubersichtlich geworden sein. Zudem baben 
der nord- und sud-achaische Dialekt nacb ibrer Trennung eine Keibe 
von eigen artigen Formen entwickelt, welche uns dazu berechtigen, 
beide als zwei — wenn auch in ihren Grundzugen gleiche — Ein- 
heiten niederen Ranges zu betrachten.

Dass ich unter den jedem Dialekte vorangestellten Quellen 
aucb die wichtigsten der In sch r i f t en  — selbstverstandlicb auf 
Grand der Original-Publikationen — zum Abdrack bringe, konnte 
desbalb befremdlich erscheinen, weil die griechiscben Dialekt-In- 
fechriften in der von Collitz und Bechtel herausgegebenen Sammlung 
vollstandig erscheinen. Dieses Werk wird jedoch — gerade wegen 
seiner Vollstandigkeit — meistens nur im Besitze deijenigen sein, 
welche eingebendere Studien auf dem Gebiete der griechiscben Dia
lekte zu machen beabsicbtigen: dazu kommt, dass seit dem Er- 
scbeinen des 1. Bandes (im Jahre 1884), welcher gerade die In
schriften der achaischen Dialekte enthalt,| die fortschreitende Kritik 
eine Anzahl Inschriften besser gelesen, andere ausgeschieden hat, 
und vor allem neue inscbriftlicbe Funde gemacbt sind.

Somit Avar mir die Wahl gestellt, ob ich entweder — wie 
Meister in seinem zweiten Bande auf etwa 100 Seiten — die Texte 
der neu gefundenen Inschriften rait einem Commentare nachtragen 
und mich im ubrigen auf Collitz, Sammlung (etwa mit Hinzu- 
fugung eigner Erklarangen oder Lesungen) beziehen oder alle wich- 
tigen Texte in der von mir fur richtig gehaltenen Fassung mit 
einem kurzen Commentare geben wollte. Die letztere Art schien 
mir die richtigere zu sein. Der Benutzer des Buches ist so der 
Muhe uberhoben, das wichtigete der Darstellung zu Grunde liegende



IX

Material an verschiedenen Stellen aufzusuchen, er kann dasselbe in 
jedem Augenblicke nachpriifen und sicb ein eignes Urteil bilden, 
was fur manche Abschnitte (z. B. fur die Syntax) sehr wiinschens- 
wert ist.

Natiirlieh wird daneben auf die Sammlung verwiesen, namentlich 
dann, wenn es sich um zablreiche Belege fur dieselbe Erscheinung 
handelt. Nur die kyprisclien Inschriften sind vollstandig gegeben: 
dass dieses notwendig war, wird jeder begreifen, welclier die im 
Folgenden aufgestellten Lesungen und Erklarungen mit den z. B. 
von Deecke in der Sammlung oder von Meister im zweiten Bande 
der Dialekte veroffentlichten vergleicht. Es versteht sich von selbst, 
dass ich nicht alle der von mir verfochtenen Lesungen fur sicher 
halte: ein grosser Teil derselben ist fur die Darstellung des Dialektes 
nicht beriicksichtigt.

Dringend notwendig erschien es mir, die wichtigste gramma-  
tische Oberlieferung und die Texte der D ia lek t -D ie h te r  voran- 
zuschicken — jene, weil sic zerstreut und oft nur schwer aufzufinden 
ist — diese, weil sie in der uns uberlieferten Form als Quellen der 
Dialekt-Darstellung nicht zu Grunde gelegt werden diirfen. Die 
Forderung, dass der Dialekt der Lyriker nach dem der Inschriften 
zu verbessem sei, ist bereits von Ahrens gestellt und, soweit es ihm 
sein Material gestattete, durchgefuhrt. Das Werk Meister’s be- 
zeiclmet in dieser Hinsiclit einen Riickschritt: Meister hat sich 
wieder auf die Oberlieferung verlassen und dadurch Formen als 
aolisch angesetzt, welche nie aolisch gewesen sind (z. B. δινευντες 
statt δινεντες, wie bereits Ahrens, de dial. Aeol. 256 richtig las).

Den homerischen Dialekt habe ich als Quelle der Darstel- 
lung ausgeschlossen. Seine Entstehung wird verschieden erklart: 
Die altere, von der klassischen Philologie vertretene Ansicht be- 
hauptet, dass die Dichter von Ilias und Odyssee Ionier waren und 
in einem, entweder „kiinstlichen“ oder natiirlichen aolisch-ionischen 
Mischdialekte sangen; dagegen hat Fick den Nachweis zu fuhren 
gesucht, dass der Text der uns vorliegenden Ilias und Odyssee 
ursprunglich aolisch gewesen und erst in juuger Zeit in's Ionische 
libertragen sei. Beiden Ansichten ist das eine gemeinsam, dass sie 
die uns vorliegende homerische Sprache als einen Mischdialekt an- 
erkennen. Da wir nun die Elemeute eines Mischdialektes erst dann 
ihrem Ursprunge nach zu bestimmen imstande sind, wenn wir die 
einfachen Dialekte kennen, aus denen die Mischuug sich zusammen- 
setzt, so besitzen jene fiir die Darstellung des einfachen Dialektes
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nicht den mindesten W ert Es kann aug dem Homer keine aolische 
oder „ur-ionische“ Form erschlossen werden, welche aus anderen 
Quellen nicht bekannt ist

Leider bin ich durch die Art und Weise, in welcher Herr Dr. 
Richard Meister und seine Freunde gegen mich aufgetreten sind, 
gezwungen, diesen sachlichen Ausfuhrungen noch ein Wort zu meiner 
personlichen Yerteidigung hinzuzuiugen. Zwar verzichte ich gem 
darauf, was die Form des An grides betriflt, Gleiches mit Gleichem 
zu vergelten, und hofTe, dass der In  h a l t  des folgenden Bandes 
mich besser rechtfertigen wird, a ls . eine Polemik, bei welcher es 
ohne Scharfe schwerlich abgehen wfirde.

Eine Arbeit fiber den sfid-achaischen Dialekt hatte ich bereits 
am Anfange des Jahree 1889 abgeschlossen. Den Quellen-Studien 
zu derselben entsprangen die Aufsatze fiber die kyprischen Inschriften 
und die kyprischen Glossen, welche in Bezzenbergeris Beitragen 
Bd. XIV und XV verfifientlicht sind. Als ich mich Ostem 1889 
wegen der Herausgabe dieses AVerkes an die Verlagsbuchhandlung 
Vandenhoeck und Ruprecht wandte, erfiihr ich von derselben, dass 
der zweite Band der Meisterischen Dialekte, welcher langere Zeit 
keine Fortschritte machte, seiner Vollendung entgegengehe. Da 
derselbe gerade den arkadiechen und kyprischen Dialekt, die Quellen 
des efid-achaischen Dialcktes, behandelte, so beschloss ich, auf die 
Veroffentlichung meiner Arbeit vor der Hand zu verzichten und 
abzuwarten, ob Meister nicht nur jene beiden Dialekte erschdpfend 
darstellen, sondern auch aus ihnen die Grundzfige des alien sud- 
achaischen Dialektes ent\vickeln wfirde.

Ehe noch Meisteris z we iter Band mir zu Gesicht gekommen 
war, erhielt ich von der Redaktion der Gottingischen Gelehrten An- 
zeigen die Aufforderung, denselben in dieser Zeitschrift anzuzeigen. 
Eine genaue Lektfire des Buches, welche ich sofort voraahra, fiber-
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zeugte mich davon, dass es mir unmoglich sein wurde, eine gunstige 
Recension zu schreiben: denn Meister war keiner der beiden oben 
angedeuteten Forderungen gerecht geworden. Da nun Meister und 
icb Mitarbeiter an der „Sammlung griechischer Dialektinschriftenu 
waren (im Juli 1889 beschaftigte mich die Durcharbeitung der um 
Ostem 1890 erschienenen Inschriften des Orakels in Dodona und 
der Landschaft Achaia) und da ich femer den Schein vermeiden 
wollte, als sei mein Urteil durch subjektive Yoreingenommenheit 
bestimmt, so lehnte ich die Gbemahme der Recension zunachst ab. 
Indessen wurden meine Bedenken durch eine zweite Aufforderung, 
welche die Redaktion der GGA. an mich ergehen liess, zum Teil 
wenigstens, zerstreut und ich entschloss mich — gegen meine Nei- 
gung — das Buch anzuzeigen: nicht zum mindesten bestimmte mich 
zu diesem Schritte das Bewusstsein, dass eine langere und eingehende 
Beschaftigung gerade mit dem schwierigen kyprischen Dialekte mich 
vor anderen zu einem gerechten und sachverstandigen Urteile be- 
fahige. Die Kritik ist dann im November 1889 erschienen.

Inzwiechen trat ich dem Gedanken wieder naher, meine eigne 
Arbeit uber den siid-achaischen Dialekt herauszugeben, zumal da 
das Bild desselben durch Auffindung mehrerer wichtigen Inschriften, 
welche Meister fur seine Darstellung des arkadischen und kyprischen 
Dialektes nicht mehr benutzen konnte, noch deutlicher und scliarfer 
hervorgetreten war. Gegen Ende 1889 ubernahmen Vandenhoeck 
und Ruprecht den Verlag des Biiclies.

Da erschien im Marz dieses Jahres eine 3 Bogen starke Er- 
widerung Meister’s auf meine Anzeige unter dem Titel „Zum elei- 
schen, arkadischen, kyprischen Dialekte", Leipzig, Iiirzel 1890. 
Der Ton und der Wortschatz, dessen sich diese Schrift bedient, 
machen eine ruhige, sachliche Diskussion unmoglich: eine solche ist 
auch kaura von Noten, da sich dasjenige Urteil, welches ich im 
vorigen Jahre uber Meisteris Buch gefallt habe und welches ich 
jetzt auch in neueren Recensionen desselben ausgesprochen finde, 
durch die kleine Schrift nur bestatigt hat. Auf einen sehr wichtigen 
Vorwurf muss ich aber antworten, weil es sich bei ihm nicht um 
Meinungen, sondern um Tatsachen handelt.

Bei der Abhandlung uber die kyprischen Inschriften in Bezzenb. 
Beitr. XIV und bei der Recension des zweiten Meisterischen Bandes 
hatte ich fur einen Teil der Inschriften — es sind die der Samm- 
lung Cesnola’s angehorenden — die vortrefflichen im X. Bande des 
Journal of the American Oriental Society (1880) veroffentlichten
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Photographieen Hall’s zu Grande gelegt. Ich glaubte das mit um 
so grosserem Rechte thun zu konnen, als eine neuerdings von Hall 
vorgenommene Collation der durch geeignete Behandlung lesbarer 
gewordenen Inschriften in ihren Kesultaten — soweit es sich nicht 
um Zeichen handelt, welche im Jahre 1880 uberhaupt noch nicht 
lesbar waren — genau mit jenen photographischen Bildern ύherein- 
stimmt (Journal of the Amer. Or. Soc. XI 209 ff.). Nun hat Meister 
in seiner Entgegnungsschrift gegen Hall die Berliner Abgusse der 
Inschriften in’s Feld gefuhrt und mir in sehr derben AYorten vor- 
gehalten, dass ich, ohne dieselben zu kennen, zu einem Urteile nicht 
berechtigt sei. Zu Anfang dieses Jahres habe ich die Berliner — 
im Antiquarium aufbewahrten — Gipsabgusse der Inschriften sorg- 
faltig gepriift: Das Resultat dieser Collation ist — wie ich leider 
gestehen muss — ein fur Meister sehr ungiinstiges gewesen. Die 
Berliner Abgusse konnten die Originale der von Hall im X. Bande 
des Journal veroffentlichten Photographieen sein: so genau stim- 
men sie mit  dense lben u herein. Die Angaben, welche Meister 
uber dieselben macht, habe ich in keiner AATeise bestatigt gefunden. 
Ein Beispiel: in der Inschrift no. 144 (Collitz’ Samml. 68) bietet 
die Photographic am Schluss der ersten Zeile die Zeichen re i se se. 
Das i und das zweite se sind zwar ein ganz wenig beschadigt, doch 
kann uber ihren Wert kein Zweifel bestelien. Nach Hall’s neuer 
Collation sind alle vier Zeichen deutlich zu erkennen. Dagegen 
erklarte Meister bereits im zweiten Bande der Dialekte S. 157, dass 
die Photographie keines der beiden se se deutlich zeige. Diese Be- 
merkung ist unrichtig, weil das erste se auf der Photographie vollig 
unverletzt und vollig klar erscheint. Neuerdings hat Meister nun 
noch einen Schritt weiter gethan, indem er behauptet (Zum el. 
ark. kypr. Dial. S. 30), dass auch auf dem Berliner Abgusse 
hinter dem t nichts mehr zu erkennen sei: er vermutet daher 
βει[πω\. Demgegenuber hat sich bei der von mir angestellten 
Prufung des Abgusses herausgestellt, dass derselbe am Ende der 
Zeile hinter re i deu t l ich  die beiden Zeichen se se enthalt, von 
denen das erstere vollig unversehrt (W), das zweite nur an dem 
Mittelstriche beschadigt ist ( W). AVie Meister dieselben ubersehen 
konnte, ist mir ganzlich unbegreiflich, da sie mit tiefen grossen 
Linien eingegraben sind. Ein ahnliches Beispiel dafur, dass Meister 
auf dem Berliner Abgusse — gegen Hall — etwas gelesen hat, 
was nicht auf demselben eteht, bietet die Inschrift 137*. Es trifft 
Meister also der Arorwurf, dass er auf Grand einer ungenauen und

\
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fehlerhaften Collation der Berliner Abgfisse nicht nur die Richtigkeit 
der Photographieen und Abschriften Hall’s, welcbe auf den Origi- 
nalen beruhen, mit Unrecht in Zweifel gezogen, sondem aueh gegen 
solche, die sich auf Hall verliessen, in hefitiger, fast beleidigender 
Weise Anklage erhoben hat.

Meister verlangt von mir, ich solle ehrlich mein Unrecht ein- 
gesteheo. Den Wunsch kann ich ihm leider nicht erfullen. Doch 
habe ich mich im Folgenden redlich bemuht, das Gute seines Werkes 
hervorzuheben, und, wenn seine Ansicht mir verfehlt erschien, in 
sachlicher und ruhiger Weise meine Griinde dafur zu entwickeln. 
Hofieutlich wird das ihn — und seine Freunde — zu einer vor- 
sichtigeren und weniger erregten Sprache bewegen.

Zum Schlusse mdchte ich deujenigen, welche sich fur die Ent- 
stehung dieses Buches in liebenswurdiger Weise interessiert und 
mich mit ihrem Rate unterstutzt haben, meinen herzlichen Dank 
sagen. Ich empfinde sehr wohl, dass dasselbe noch Mangel genug 
besitzt: namentlich wird manche einzelne Form von anderen rich- 
tiger beurteilt werden. Indesseu kann das wichtigste Resultat der 
Untersuchung, die Erkenntnis der Grundlinien eines einheitlichen 
siid-achaischen Dialektes, dadurch keine Einbusse erleiden.

Der zweifce Band des ganzen Werkes, welcher den nord-achai- 
schen Dialekt darstellen wird, soil in der zweiten Halfte des nachsten 
Jahres folgen.

Konigsberg i/Pr., im November 1890.

Otto Hoffinann.
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Einleitung.

Der s i id-acha ische  D i a l e k t  wurde von demjenigen grie- 
chischen Stamme gesprochen, welclier vor der dorisch-atolischen 
Einwanderung den ganzen Peloponnes bcwohnte und welclier im 
Epos, gleicliwie sein thessalischer Bruderstamm, den Namen 
1dyaiFol fiihrt.

Man ist lange Zeit der Ansicht gewesen — und ist es zum 
Teil hcutc noch —, dass diescr siidliehe Zweig der Idfyatfoi 
eincn dem dorischen verwandten Dialekt gesprochen habe. Den 
Grand zu dieser Vennutung bildet vornehmlich die Tatsache, 
dass wir sowohl in dcrjenigen Landschaft des Peloponneses, an 
welclier allein der Name l/lyaiFoi haften bbeb, als auch in den 
sogcnanntcn achaischen Kolonieen Unter-Italiens, welch e vom 
Peloponnese ausgegangen sind, einen dorisclien Dialekt antreffen. 
Dieses Argument ist aber vollig wertlos. Schon vor der dori
schen Wanderang sind Schaaren von Aetolcm, welchc eincn 
nord-dorischen Dialekt sprachen, nacli der gegenuberliegendon 
Kiiste Achaia’s hiniihergezogen. Zahlreicher aber wurden die 
atolischen und dorischen Niederlassungcn in Acliaia, als mit oder 
nacli den Herakliden Oxylos mit seiner Schaar nacli dem Pelo
ponnese hiniibersetztc und durch Acliaia nacli Elis zog: Einwohnor 
des atolischen 'Ωλενος (B 039) griindeten cine Stadt glcichcn 
Namens in Acliaia und die altachaische Stadt Κερυηια wurde 
nacli iitolischen Lautgesetzen in Καρυνεια umgetauft. Es warcn 
also diejcnigen Kolonistenschaaren, wclclie die Landschaft Acliaia 
nacli Unter-Italicn cntsandte, bereits aus Achiicrn und Actolcrn 
gemischt Dazu kommt, dass mehrere unteritalische Stadte, wie 
ihre Griindungssagen bcwcisen, zu wiederholten Malen besiedclt

l*
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wurden: die Nachziigler waren meistens Doner vom Peloponnese. 
Wie nun der dorische und litolische Stamm durch langwierige 
Kiimpfe in alien Landschaften des Peloponneses — mit Ausnahme 
Arkadicns — die alte Bevolkerung untcrwarf und ihren Dialekt 
bis auf gcringc Restc ausrottete, so haben die Doner und Aetoler 
auch in Unter-Italien schon friih die Achaer zuriickgedrangt und 
den dorischen Dialekt zur Herrschaft gebracht

Wenn zwci griechische Stamme den Namen yA ya ifo i fiihren
— der cine in Thessalicn, der andere auf deni Peloponnese —, 
so licgt schon a priori die Vermutung nabe, dass der Dialekt des 
einen Stammes dein des anderen sehr verwandt gewesen ist Da 
nun der Dialekt der thessalischen 'AyaiFoi, wie die fast vollige 
sprachliche Ubereinstimmung der thessalischen und aolischen In- 
schriften gezeigt hat, der Hauptsache nach — um den alien 
Namen zu gebrauchen — der aolische oder, richtiger gesagt, der 
nord-achaische wrar (wie er sicli aus einer Combination des Thessa
lischen und Aeolisclien ergibt), so ist zu erwarten, dass der Dia
lekt der siidlichen oder peloponnesischen Achaer diesem nord- 
achaischen Dialekte sehr nahe stand.

Dass dieses wirklich der Fall war, musste man, langst ehe 
die tegeatische Bauurkunde gefunden und die kyprischen In- 
schriflen entziffcrt waren, aus Strabo V III p. 333 schlicssen:
— υμι οι εντός (sc. 'Iall·μου) Αΐο?*εΊς πρό ιερόν ησαν, ε ιι εμιχ- 
Οησαν, *ΐώνων μέν εν, της Α ιιι/.η ς  τον Λίγιαλόν /.αιασχόνιων, 
των δε 'Ηρατλλειδών τους Λωριέας ‘Λαταγαγόντων. — Οι μεν ονν 
’ίωνες εξε/cεσον 7ΐάλιν ταχέως vjco Αχαιών, Αίολιν.ου έθνους* 
ε)*ειφΙλη δ* εν τη Πελοτΐοννίριρ τα όνο εΟΊ’η, ιό τε Λίολινάν υμι 
το ΛωρίΥ,όν. ' Οσοι μεν ονν ησσον τόΐς Λωριενσιν i/i67i)Jy.ovio9
7.aDa7ciQ συνέβη τοις τε *Αρ/,όσι υμι τοις 'Ηλείοις — τόίς μεν 
όρεινοις τελεως οίσι υμι ονν. εμ7ΐε7ΐιωγ.όσιν εις τον /.?.ηρον, τοις 
δ ιεροίς νομισίλεϊσι τον Ολυμπίου Jiog υμι υμ& ανιονς ειρηνην 
άγουσι πολυν χρόνον, άλλως τε υμι του Αίολι/.ον γένους ονσι 
υμι δεδεγμενοις την ’Οξνλυ) σι^/ΜίελΟουσαν στρατιάν περί την 
των Ηραγ.λειδών /.άίλοδον — οντοι Α ίολισιι διελεγ&νγσαν · οι δ* 
άλλοι μιγ.τ/j τινι εχρησανιο εξ άμιροιν, οι μεν μάλ?Μν, οι δε 
ησσον Αίολιζονιες · σχεδόν δ* ειι υμι ννν ΥΜίά πόλεις άλλοι 
άλλως διαΜγονιαι, δο/,ονσι δε ζίωρίζειν άπανιες διά την σνμ- 
βασαν 1/ιιν.ράτειαν. Es wcrden liier die iiltcsten Einwohner des 
Peloponneses, die Αχαιοί, ilirem Dialekte nach direkt Αίολεις
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genannt Sie kampften siegreich gegen die ionisclien Kolonisten, 
welcbe sicb in der Aegialos niedergelassen batten, unterlagen 
dann aber selbst den einbrecbenden Doriera und Aetolern. Nur 
in Elis und Arkadien bebauptete sicb der alte acbaisch-aoliscbe 
Dialekt, wahrend er in den iibrigen Landscbaften immer mehr 
durch den Dialekt der Eroberer verdrangt wurde.

Dieser Bericht Strabo’s ist vielfacb angefochten. Je  reicher 
aber in den letzten 30 Jahren die inscbriftlicben Funde warden, 
um so glanzender bestiitigte sicb die obige Darstellung.

Strabo bericbtet uns zunacbst, dass in E l i s  der aolische 
Dialekt rein bewahrt worden sei. Auf den ersten Blick konnte 
diese Behauptung unricbtig erscbeinen. Denn die Inscbriften der 
meisten eliscben Bronzen, welcbe in Olympia gefiinden warden, 
sind in einem westgriecbiscben, deni lokrisch-atoliscben sebr nahe 
stehenden Dialekte abgefasst. Sie bestatigen somit die Tradition, 
dass Ebs zur Zeit der doriscben Wanderung von Aetolern unter 
Fiibrung des Oxylos in Besitz genommen wurde. Xun bat aber 
zuerst Blass, Samml. griecb. Dial.-Inscbr. Bd. I  p. 313 darauf 
bingewiesen, dass auf einer kleinen Anzabl von Bronzen ein 
anderer Dialekt geschrieben ist, und bat bereits die Vermutung 
ausgesprocbcn, dass die Pisatis, in deren Gebiete Olympia lag, 
bis zum 6. Jabrh. „ihren eigentumbcbcn, moglicberweise dem 
arkadischen verwandten Dialektu gebabt babe. Dieser Gedanke 
ist von Meister Griecb. Dial. I I  11 erweitert worden. E r bat an 
der Inschrift Samml. no. 1151, die aus Skillus in Tripbylien 
stammt, gezeigt, dass der Dialekt T r i p b y l i e n ’s wesentlicb 
von dem gcmein-eliscben verschieden Avar. Besonders cbarakte- 
ristiscbe Unterscbeidungspunkte sind:
tripbyl. JMariivTflL 1151 n , el. * Μαντινάοις (vgl. βασιλάες 11523, 

χρψιάτ οις 1154ι.§).
tripbyl. fr[|μιολίζοι 1151 8, el. * Ίμηολιό () 0 l (vgl. dr/.m)(d)oi 1156 s 

&ωάό(0)θί i χραΐό{ό)θί 1160a), 
tripbyl. αι-όρο- 1151 si, cl. άναρε 1159io. 
tripbyl. γεγραμ(μ)ένοι 1151 u . so, el. εγραμ(μ)ενοι 1149io. 
tripbyl. άμίρας 1151 3. u, el. * αμάρας (vgl. locr. αμάρα 1478<s 

1479 5, el. βάργον 1149 s i , ψάρψ  1168 s).
Nicbt so sicber bisst sicb bis jetzt bebaupten, dass aucb die 

Pisa t i s  ibren eignen Dialekt gebabt babe. Die Inscbriften Samml. 
no. 1153, 1166 und 1167, welcbe Meister I I  13 aus pisatischem 
Gebiete lierleitet, weiclien im Dialekte zu wenig von den edit-
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elischen Inschriftcn ab. Dagegen lassen sich zwei andere in 
Olympia gefundene Inschriftcn, die cine auf cinem Helme, die 
andere auf einer Bronzetafel, mit Wahrscheinlichkeit als Denk- 
maler des pisatischen Dialektes auffassen. Da dieselben mehrere 
den Lautgesetzen des elischen Dialektes widersprechende Eigen- 
tiimlichkeiten mit den arkadischcn Inschriftcn teilen (Gen. sg. auf 
-σι;, el. -d — ιερόν, el. lagov oft — ευεργέτης, cl. * ευαργέτας 
nach fagyov 1140 3 4 — ffflvat, el. ψιεν 1153 s u. 0.), so haben 
Kirchhoff und nach ihm Bechtel (Samml. no. 1256. 1257) und 
Mcister sic direkt zu den Denkmiilern des arkadischen Dialektes 
gcrechnet. Nach Kirchhoff soil die langcre derselben in diejeni- 
gen Jalire (365—363 v. Clir.) fallen, in denen die Arkader zu- 
sammen mit den Pisatcn die Fiihrung der Olympischen Spiele 
batten. Wenn diese Vermutung richtig sein sollte, so wiirde 
noch immer die Erklarung dafiir fehlen, weshalb man in einer 
officiellen Urkunde Olympia’s gerade den arkadischen Dialekt 
anwandte: denn zunachst war docli zu erwarten, dass die Pisaten, 
welche ja bis zur Zerstorung Pisa’s fortwahrend den Eleem die 
Fiihrung der olympischen Spiele streitig gemacht batten, 
spatcr bci einem voriibergehenden Siege iliren Dialekt zur 
officiellen Sprache erhohen. Diese Scliwierigkeit lost sich am 
cinfachsten durch die Annahme, dass der Dialekt der Pisaten 
und Arkader — welche ja beide zum altachiiischen Stamme ge- 
hortcn — der gleiche war, uud dass jene beiden Inschriftcn sornit 
im pisatischen Dialekte abgefasst sind.

Strabo’s Bcricht von dem aolischen Charaktcr des elischen 
Dialektes ist daher zutreffend, sobald wir ihn nicht auf das 
nordliche Elis, sondem auf Triphylien und die Pisatis beziehen.

Noch glanzender aber ist seine Behauptung, die A r k a d e r  
batten aolisch geredet, durch die insehriftlichen Fundc der letzten 
Jahrzehnte gcrechtfertigt worden. Als im Jahre 1860 die erste 
giosscre arkadisclie Inschrift, die sogenannte tcgeatische Bau- 
urkunde, veroffentlicht wurde, fand man in ihr einc solche Fiille 
von Eigentuinlichkeiten des nord-achaischen, d. i. thessalisch- 
uolischen Dialektes, dass an seiner engen Verwandtschaft mit 
dem arkadischen Dialekte kein Zweifel bleibcn konnte. Einc 
neuerdings in Man tinea gefundene sclir umfangreiche Inschrift 
welche noch im vorionischen Alphabete abgefasst ist, hat die 
Zalil der iiolischcn Formcn des Arkadischen noch bedcutend 
vermchit.



Damit ist aber Strabo’s Bericht noch nicht erscliopft: er 
beliauptet ja, dass cler aolisclie Dialekt zwar in spaterer Zeit nur 
noch in Arkadien und Elis gesprochen sei, dass er aber vor der 
dorisclien Einwanderung den ganzen Peloponnes beherrscht babe 
und erst durch die Doner unterdriickt sei. Auch diese Uberliefe- 
rung, dass namlich der arkadische, dem nord-achaischen verwandte 
Dialekt ur spr i lng l i ch  auf  dem g a n z e n  P e lo p o n n e s e  
gesprochen wurde, vermogen wii’ durch folgende zwei Tatsachen 
als vollkommen sicher zu beweisen:

1. Als im Anfange der siebenziger Jalire d. J . die Ent- 
zifferung der kyprischen, im epichorischen Alphabete abgefassten 
Inschriften gelang, ergab sich das uberraschende Resultat, dass 
der kyprische Dialekt in alien wesentlichen Punkten mit dem 
arkadischen iibereinstimmte. Natiirlich schloss man hieraus zunachst, 
Kypros sei von Arkadien aus besiedelt, und belief sich zur Stiitze 
dieser Ansicht auf die Tradition des Pausanias V III, 5, 2 : 
*Αγαττψωρ δέ 6 y/γγΜΐου τον A r /.ονργον μετά ’Εγεμον βασι- 
λενσας ές Τροίαν ηγηοατο '/ίρ/Ασιν. ’Ιλιον δέ άλονσης 6 τοϊς 
"Ελλησι ΥΜτά τον πλονν τον οΐτ,αδε έιτιγενόμενος χειμών *Λχα- 
7ΐίνορα καί ιο 'Αρνάδων ναυτικόν κατηνεγκεν ες Κύπρον, καί 
Πάφον τε 'Αγαπψιορ έγένετο οικιστής καί της Αφροδίτης ν.ατε- 
σκενσατο εν Παλαιπάι/φ το ιερόν. Indessen ist der Tradition 
nacli Arkadien nicht die einzige Landschaft des Peloponneses, 
welche Kolonisten nacli Kypros schickt: Ilerodot V 113 berichtet, 
Κονριον sei von Argivern gegriindet (oi δε Κονριέες οντοι λέγονται 
είναι ’Αρχείων άποικοι). Nacli Stephanus Β. ist Golgoi eine 
Niederlassung der Sikyonier (Γολγοί· πόλις Κύϊερον, αϊτό Γόλγον 
τον ηγησαμένον της 2ιν„νωνιων αποικίας). Was Strabo X IV  ρ. 082 
berichtet: Αάπαθος . . . .  Αακώνων να Ιαμα καί Πραξάνδρον, 
erfahrcn wir noch genauer bei Lykophron 58G if.: Κηφείς δέ καί 
Ηρά'ξανδρος . . . .  Πέμπτοι τέταρτοι γαίαν Τξονται θεάς Γόλγων 
ανάσαης· ων ό μεν Αάκχον όχλον ''Αγιον θεράιτνης’ θάτερος ιΫ 
άττ 'ίίλένον Ανμης τε ΒονραΙοισιν ηγεμών στρατόν. Eine 
kyprische Stadt Αακεδαίμιον crwahnt Stephanus Β. s. ν. Ausser 
Arkadien sind also Aeliaia, Lakcdaemon, Argos, Sikyon an der 
Besiedlung von Kypros bcteiligt. Nun linden wir aber in alien 
kyprischen Stiidten nur einen und denselben Dialekt, der dem 
arkadischen gleich ist. Daraus folgt, dass zur Zeit, als Kolonisten 
aus Argos und Sikyon, aus Lakcdaemon und Achaia nacli Kypros 
zogcn, in alien diesen Landschaften noch der arkadiscli-kyprische,
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also der siid-achaische Dialekt gesprochen wurde. Eine willkom- 
mcne Bestiitigung dieses Schlusses bildet die Uberlieferung, dass 
die Kyprier selbst sicb 'Λ/αιοί nannten (vgl. den Naraen des 
Vorgcbirgcs ’Λχαιών αν.τη und die Glosse Hesychs ’Λχαιομάιτεις· 
oi τ ψ  των θεών ίχοντες ιεριοσννην εν Κύπριο). Auch der Ιάπόλ- 
λων ’Λμν/Χος, welch en sie verelirten, war aus Amykla, der 
letzten und fcstesten Burg der Achiier (vgl. Otfricd Muller, 
Minyer* 313), mit nacli Kypros gczogen.

2. Strabo berichtet, dass in spaterer Zeit in alien Land- 
schailcn des Peloponneses — mit Ausnahmc von Elis und Arka- 
dien — ein Mischdialekt geredet wurde, welcher in Folge der 
επικρατεί" der Dorier seinem Kemo nacb zwar der dorische war, 
aber noch manche Itestc der alten aolisch-achiiischen Spracbe 
enthielt Dass diese Beobachtung, dcren Urhebcr wir leider nicht 
kcnnen, ebenso richtig wie fein ist, babe ich De mixtis Graecae 
linguae dialectis p. 51—54 an dem argivischen und lakonischen 
Dialekte nachgewiescn. Namentlich im argivischen Dialekte linden 
sicli viele Eigentundichkciten, die zu dem dorischen Charakter 
desselben nicht stimmen, dagegen in Arkadien zu Hause sind, 
z. B. ein vereinzeltes θερσος neben θράσος, der Akkusativ Plur. 
ες τός αϊ')άς (dor. τώς avhos'), der Infinitiv auf -εν z. B. χαιρεν 
(dor. χαίρψ) u. a  m. Fur das Lakonischc will ich nur auf eine, 
aber dafiir selir beweiseiule arkadische Form aufinerksam macheu, 
namlich auf den bereits in den illtesteu Inschriften erscheinenden 
Gottesnamen Jlooidav aus Ποσοιόάν, der in dieser Form sonst 
nur aus Arkadien iibcrliefert ist. Die dorische Form desselben 
war bekanntlich ΙΙοτειόάν oder Ποτιόάν, ein Ποσοιόάν ist als 
dorische Bililung uberhaupt nicht zu erklaren. Es geht daraus 
liervor, dass in der Landschaft Lakcdiimon, ehe die Dorier sie in 
Besitz nalimen, von einem arkadisch rcdenden Stamme der Gott 
Ποσοιόάν verehrt wurde, dessen Kult und Namcn die Einwan- 
dcrer ubernahmen.

Fiir den P e l o p o n n e s  sind demnach Strabo’s Siitze, dass
1) der achiiische Dialekt „aolisch“ d. h. dem aoliscken eng ver- 
wandt gewcsen sei, dass er 2) sicli in Arkadien rein erhalten 
babe, und dass 3) in den iibrigen Landscliaften zwar der dorische 
Dialekt, aber mit mchr oder wcniger starker Beimischung achai- 
schcr Elcmente gesprochen sci, in jcdem Punkte durch die in- 
schriflliche (Jbcrlioferung bestiitigt worden. Wir haben nun kurz 
zu untersuchen, welches die Schicksalo des achiiischen Dialektes

%
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in den Kolonieen waren, die nacli Osten (Kypros), Westen (Unter- 
Italien) und Siiden (Thera, Melos, Kreta) gefiilirt wurden.

Nur auf Kypros  haben die Αχαιοί ihren Dialekt bis in 
spate Zeiten rein gesprochen. Denn der kypn’scbe Dialekt ist 
in seinen Grundzugen mit dem arkadischen identisch.

Die meisten deijenigen Acliaer, welcbe nacli U l i t e r - I t a -  
l i en  zogen, sclieinen aus Achaia gekommen zu sein, eine Tat- 
sachc, die sich aus der geograpliisclien Lage dieser Landschaft 
selir einfach erklart K a u l o n i a  war eine Tocliterstadt von Aegion 
(Pausanias YI, 3, 5 Kavhovla δέ άπωγ.ίσϊϊη μεν ες 3Ιταλίαν 
v7co Ιάχαιών, οικιστής d* εγένετο αυτής Ύνιρων Λ ίγιενς, vgl. 
Strabo VI ρ. 261) und wurde naclilier noclnnals von Kroton aus 
besiedelt (Scymnus Cb. 318 Καυλωνία εκ τον Κρότωνος ψ ις  εσχ 
wcoivJav, vgl. Solinus I I  1). Kro ton  ging von Rhypes aus 
(Herodot VII I  47 Κροτιονιήται δε γένος εΐσί Αχαιοί. Nacli 
Antiochos bci Strabo VI p. 262 u. a. war der Griinder der Stadt 
Μνσκελλος aus *Ρί?ιες in Acbaia). Syba r i s  wurde zugleicb von 
Hebke (Strabo VI p. 263 1//χαιών κτίσμα ή Σνβαρις δνεϊν τζοτα- 
μών μεταξύ, Κράΐλιδος καί Συβάριδος· οικιστές δ* αυτής *Οϊς 
ιΕ?*ικενς. Die Flussnanien finden sicli in Acbaia wieder: ein 
Fluss Kratbis war bei Aegae nacli Herodot I 145, Strabo V III 
p. 386, eine Quelle Συβαρις bei Bura nacli Strabo a. a. 0.) und 
von Trozcn aus besiedelt (Aristoteles Politica V III (V), 2, 10 
Τροιζηνιοις Λχαιυί συνοίκησαν Σνβαριν, ειτα 7ζλείονς οι Αχαιοί 
γενόμενοι εξέβαλον τους Τροιζηνίονς). M e t a p o n t  wurde — 
aluilich wio Kaulonia — zuniicbst von Pylicrn aus Tripbylien 
gegriindet und nabin spatcrbin eine zweite Kolonio von Sybaris 
auf (Antiochos bei Strabo VI p. 264 Μεταιζοντιον .. ΠνλΙων λέγεται 
κτίσμα των εξ Ίλιον 7ζ)*ενσάντνη> μετά Νέστορος . ..  Ίίντίοχος 
δε (frfliv εκλειη Μέντα τον τό/zov ε7Γ,οικήαια ιών Αχαιών τι να ς 
μεια/ζεμφΜένιας ν7ζδ ιών έν 2£υβάρει Αχαιών. Der FUlirer 
dieser zweiten Kolonie biess Λευκΐ7Ζ7ζος). Von einigen dieser 
Stiidte gingen wiederum neue Griindungen aus: so T e r i n a  von 
Kroton (Scymnus Cb. 306 Τέριναν, ψ  άτνψκισαν Κροκονιαται, 
vgl. Solinus II, 1), Laos  von Sybaris (Herodot VI 21 2ftβαρίται, 
oi Λαόν τε και Σκίδρον οϊκεον τής 7zολιος Μνεσιερημένοι),

Aber aucb aus dem Binnenlande des Peloponneses sclieinen 
Acliaer nach Itulien gezogen zu sein. Ein in Poseidonia gc-
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fundenes silbemes Plattchcn enthalt die Inschrift: Tag &εώ τ(α)ς 
Παιδός η in Samml. no. 1648. Den Beinamen Πάϊς fiihrte nach 
dem Zeugnisse des Pausanias VIII, 22, 2 die Hera in dem arka- 
dischen Stymphalos ,,ιερά τη &ε*ρ (sci. "Ηρα) τρία ιδρυσασΰαι 
vjai επικλήσεις τρεις εττ αντη ΰέσίϊαι, παρίϊένοι μεν Χτι ονση 
Παιδί ζτλ.“

Obwohl somit flir die wichtigsten Stiidte die Griindung durcb 
die alten Αχαιοί wolil bczeugt ist, linden wir auf den wenigen, 
zum Teil aber sehr alten Inschriften, die wir aus Unter-Italien 
bcsitzcn, nicht den arkadisch-kyprischen, sondern einen der Haupt- 
sache nach doriscben Dialekt Die Erklarung hierfiir babe icb 
schon auf p. 3 gcgeben: einmal war bereits das aus Acbaia aus- 
wandemde Volk aus Achiiem und dorisch redcnden Aetolern 
zusammengesetzt, zweitens nabmen die unteritaliscben Stiidte nach 
der doriscben Wanderung Schaaren dorischer Nachziigler auf. 
Pausanias H I, 3, 1 bczeugt cine solclie zweite Besiedlung fur 
K ro t on: Πολύδωρος ττν [iaatUiav 7ταρε)χιβεν 6 'Λλν.ομενονς, vxtt 
airor/Jar τε ες 'fra?jar Λακεδαιμόνιοι την ες Κρότωνα εστεύχrr. 
Wenn die Tradition Strabo’s V I p. 265: οτ/χστης δε τον Μετσ- 
ποντίον Javhtog ό Κρίσης τύραννος γεγίνηται της περί ΛεΚφονζ, 
ιός γησιν *’Ρχ{ορος, Glauben verdient, so wird sich dieselbe auf 
eine jiingcre Kolonisierung der Stadt beziehen. Femer bericbtet 
Strabo VI p. 264, dass Tarentiner, also dorisclie Lakonen, und 
Thurier, also Achlier, sich uin den Besitz der 8 i r i t i s  gestritten 
batten: γησι δ* /ίντίοχος τονς Ταραντίνονς Θονρίοις yxd Κλεαν- 
δρίδμ τιό στρατηγοί ιρν/άδι εν. Λαζεδαίμονος πο)χμουντας ττερί 
της Σιρίτιδος σνμ{1ηναι ναι σ ν νοι κ η σ α ι κ οι vfr  Endlich 
sclicint aucli Pose idonia  urspriinglich von Sybariten gegriindet 
(Strabo VI p. 252 η Ποσειδωνία· ΣιγίαρΊται μεν ονν εττί &α- 
?Μττη τείχος ε&εντο, οι 0* οιζι αφέντες ανιοτερω μετεστησαν), 
nacbher aber von Doriem in Besitz genoramen zu sein (Solinus 
Η  1 Pacstum a Dorensibus sci. constitutum).

Die Inschriften Unter-Italiens bilden also keine Quelle fur 
den sud-achaischen Dialekt: freilich ist es wahrscheinlich, dass 
Aetoler und Dorer ihn nicht ganz zu ersticken verniochten und 
dass sich cinzclne achiiischc Eigcntiiinlichkeiten behaupteten — eine 
solclie wild z. B. die Form des Artikels ό sein. Aber vorlaufig 
sind unsere Inschriften zu geringfugig, uni cin Urteil dariiber zu 
erlauben.

Zwischcn Italieu und dem Peloponnese lag nocli eine Kolonie



11

der Achaer, die Insel Z a k y n t h o s ,  vgl. Tliuc. I I  66 Oi Aar/x- 
δαιμόνιοι καί oi ξυμμαχοι του αυτόν βέρους εστράτενσαν νανσίν 
ενχιτόν ίς Ζα/.υν&ον την νήσον . . . .  είσΐ δε Αχαιών των εκ Πε?.ο- 
ποινησου αποΓΑΟι. An dieser Stelle sind mit den Αχαιοί niclit 
die dorisclien Bewohner von Achaia, sondera die alten den 
ganzen Peloponnes bewolmenden Αχαιοί gemeint Das gebt aus 
der Griindungssage bervor, wie sie uns bei Pansanias V III, 24,2 
und Stephanus Byz. s. v. Zav.vr&og und Ψωφίς iiberliefert wird. 
Darnach fiihrten zwei Sohne des Dardanos, Psopliidios und Za
kynthos eine arkadische (also altachaische) Kolonie nach der Insel 
hiniiber. Zwei Namen erinnerten noch in spiiter Zeit an diese 
Besiedlung durcli die Arkader: Ψωγίς biess nacli Pausanias a. a. 0 . 
die Akropolis von Zakyntlios und ein ,,χιορίον οχυρόν παρά 
&ct)Mtrav“ mit Namen Αρνχιδία erwahnt Diodor Sic. XV 45.

liber den Dialekt von Zakynthos haben wir noch kein Urteil. 
Siclier wird auch bier die Bcvolkerung in spiiterer Zeit von 
Doriem durchsetzt sein und doiiscb geredet haben. Dock ist es 
immerhin bemerkenswert, dass in der einzigen langeren Insckrift, 
die wir besitzen (Samml. no. 1679), der Gottesnamc Α ρτεμ ις  
(dorisch Αρταμις) erscheint.

Verwickelter ist die Geschichte der Ansiedlung und der 
Dialektentwicklung fiir diejenigen acliaischen Kolonieen, welche 
auf den s u d l i c h e n  I n s e ln :  T h e ra ,  Melos,  K r e t a  angelegt 
wurden. Zwei Griindungssagen sind es, in denen Achaer als 
Kolonisten auilreten.

Die eine steht beiHerodotlV 147—149: Θήρας, von Geburt 
ein Kadmeer — sein Urgrossvater heisst Θερσανδρος — , der 
Ohcim des Eurysthenes und Prokles, fuhrte die Herrschaft fur 
diese seine Miindcl. Als dicselben aber herangewachsen waren, 
beschloss cr, da ihni der Verzicht auf das ltegiment scliwer wurde, 
auszuwandern. Seine Gefolgschaft bestand aus zwei verschicdenen 
Elementcn: es waren landeseingesessene Achaer — Herodot 
sagt „?χών ίχων από (f vheiov" — und Minyer. Die lotztercn 
waren, von Pelasgeni aus Lemnos vertrieben, nach Sparta ge- 
kommen und hatten anfanglich bei den Spartiaten cine freund- 
Uche Aufnalimc gefunden, bis sie Umtriebe halber ins Gefangnis 
geworfen wurden. Sic retteten sich durcli die List ihrer spartiati- 
sclicn Frauen auf den Taygetos und schlossen sich von bier aus 
zum geringeren Teile — Herodot sagt von Θήρας „οντι πάντας
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άγων rote 3/#ιτας, a)J? ολίγονς τινσς — dem Theras an. E r 
fubrte seine Scliaar nach der Tnsel Thera, welche bis dabin 
Κα'/Μοτη geheissen hatte, und sein Geschleclit beberrsclite fur- 
derbin die Insel.

Der Kern dieser Erziihlung 1st deutbeb. Bereits Otfr. Muller 
Minyer 9 p .  330 hat darauf liingewieseu. dass die nahe Verwandt- 
schaft, in welche Theras zu dem Konigsgesclilechte der Herakli- 
den gesetzt wird, reine Dichtung des dorischen Stammes war, 
der iiberall da, wo er als gewaltsamer Eindringling auftrat, sich 
als legitimer Herrscher darzustellen versuchte. Theras war ein 
Achaer von Gcburt — das beweist sclion der Name seines 
Vorfahren Θ/ραανόρος (acini. tttgaog „Mutw)· Wahrscheinlick ent- 
stammte er der Familie der thebanischen Aegiden, welche bereits 
vor der dorischen Einwanderung auf dem Peloponnese sassen 
(vgl. Otfr. Muller a. a. 0 . p. 325) und welche an der Besiedlung 
Thera’s teilnahmen (vgl. Herodot IV  149). Die Auswanderer. 
welche Θήρας fiihrte, waren teils unzufriedene Achaer, teils 
Minyer, die voriibergehend im Peloponnese wobnten: der Aus- 
gangspunkt seiner Fahrt Avar vennutlieh das achaiscke Amykla.

Wenn Avir in Thera einen im wesentlichen dorischen Dialekt 
linden, so beweist das nur, dass Spartiaten die Achaer beglei- 
teten oder ihnen nachfolgteu, und dass Thera fnihzcitig lakeda- 
monische Auktoritat anerkannte (Otfr. Muller a. a. O.).

Die zweite Sage iiberliefert Konon narrat. 36. Als die Dorier 
in Lakonien einfiolen, spielte Philonomos, ein Achaer, durch 
Verrat das Land in ilire Hiinde und erhielt dafiir zur Belohnung 
Amyklii. Er bevolkerte dasselbe mit IMinyem, die aus Lemnos 
und Imbros ktuiien. Im dritten Geschlechte emporten sich diese 
gegen die Dorier, Avurden aus ihren Sitzen veijagt und verliessen, 
von einigen Spartiaten begleitet, unter der Fiihrung von Polis 
und Delphos den Peloponnes. Sie Avandten sich zuniichst nach 
Melos; liier blicb ein Toil derselben zuriick, Avahrend die ubrigen 
nach Kreta zogen und hier Gortvs griindeten.

Audi in dieser Tradition ‘ siud die AusAvanderer — abge- 
sehen von den sie begleitenden Doriern — aus Achiiem und 
Minyem gemischt. Die ersteren Averden zwm· niclit ausdrticklich 
genannt Aber der Name der kretischen Griindung Gortvs be- 
Aveist zur Geniigc, ditss Achaer aus dem arkadischen Gortys am 
Zuge teilnahmen. Audi mag damn erinnert werden, dass nach 
einer anderen Sage (Odyss. γ  290) Leute des Menelaos — also

>
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Acliiier — auf tier Riickfahrt von Troja an der Stelle, wo Gortys 
lag, Schiffbruch erlitten und sicli dort, wie wir annehmen miissen, 
niedcrliessen.

Die Minyer, welche in beiden Sagen erscheincn, waren die 
Nachkommen deijenigen Achaer, die von Thessalien undBootien 
aus nacli der Nordkiiste Kleinasiens hiniibersetzten, die Inseln 
Iml)ros und Lemnos besiedelten und von hier zum Teil nach 
dem Sudcn Griechenlands zuriickfluteten. Die iiltesten Kolonisten 
von Thera, Melos und Kreta sind also gemischt aus Slid- und 
Nord-Achacra.

Ihnen folgten die Doner. Andron’s Bericht (bei Stephanus 
B. s. v. J ioqiov) Uber die Besiedlung Kreta’s durch Dorier aus 
der tliessalisehen Hestiaotis mag dahin gestellt bleiben. Yon 
Bedeutung ist dagegen die von Ephoros (bei Strabo X  p. 479) 
und Konon narrat. 47 iiberliefertc Tradition, dass Althamenes, 
ein Nachkomme des Teinenos im dritten Glicde, Doiier aus Argos 
nach Kreta und Rhodos gefuhrt liabe. Und besser als alle Tra
dition beweist eben der dorische Dialekt der zahlreichen kretischen 
Inschiiften, dass entweder die grosste Zalil oder die herrschende 
Klasse der griechischen Kolonisten auf Kreta den Doriern angchbrte.

Wahrend jedocli in Unter-Italien der achaische Dialekt 
wahrscheinlich ganz durch den dorischen Dialekt verdriingt 
wurdc, ist auf den Inseln — ebenso wie auf dem Peloponnese — 
in dem seinem Kerne nach dorischen Dialekte noch eine Fiille 
achaischer, dem dorischen frcmder Elemente zu erkennen (vgl, 
Verfasscr De mixtis Grace, ling, dialectis 59 — 06). Nur entsteht 
hier die schwierige Frage, ob wir al le fur den sud-achaischen 
Dialekt in Ansprucli nchmen diirfen. Diejenigen, wclchc sich 
auf arkadischen und kyprischen Inschiiften wieder finden, sind 
ja zweifellos sud-achaisch. Nun gibt es aber eine Reiho von 
nicht-dorischen Elernenten im kretischen Dialekte, welche nur im 
iiolischen — also nord-achaischen — Dialekte, dagegen b is h e u t e 
nicht aus Arkadien und Kypros zu belegen sind. Bei der engen 
Vcrwandtschaft zwischen Nord- und SUd-Achaem wird es sich 
naturlich an sich rechtfertigen lassen, dicse aucli dem siid- 
achaischcn Dialekte zuzuweisen — indcssen bleibt immer die 
Mbglichkeit offen, dass sie auf den Dialekt der Minyer, welche 
direkt aus der Acolis kamcn, zuriickgchen.

Aus diesem kurzen Ubcrblicke iiboi* die Scliicksalc des slid-



14

achaischen Dialektes crgibt sicb, class wir fiir einen Wiederaufbau
dessclbcn bis jetzt drei Quellen besitzen:

1) den  a r k a d i s c h e n  Dia lek t ,
2) den kypr i schen  D i a l e k t ,
3) die achi i ischen E lem en te  der  dor ischen D ia lek te

des P e loponneses  und d e r  s i idl ichen Inseln.
Selbsftindigcn Wert haben natiirlich nur die beiden ersteren.  
Denn mit ihrer Hiilfe vermogen wir ja erst die achiiischen Ele
mente der sud-dorischen Dialekte auszuscheidcn.

Unsere Kenutnis des arkadischen und des kyprischen Dia
lektes bemht auf je einer doppelten Uberlieferung, der inschrif t -  
l i c h c n  und der g ramm at i schcn .  Die letztere besteht aus- 
schliesslich aus Glosscn.

Quellen dcs siid-acluiischcn Dialektes.

I. Die arkadischen Inschriften.

Die bis zum .Tahre 1884 gefundenen Dialcktinschriflcn Arka- 
diens sind von Bechtel in dcr Sanwdung Griechischer Dialekt- 
Inschriftcn Bd. I  no. 1181—1258 zusammengestellt *). Da zwei 
dieser Inschriften, niiinlich no. 1183 und no. 1200, nicht zu den 
Dcnkmalcm des arkadischen Dialektes gehoren (vgl. Verf. De 
mixtis Grace, ling, dialcctis p. 43—45 und Mcister Dialekte I I  
79—80) und da die moisten iibrigen Inschriften toils Listen von 
Biirgcm toils Grabschriften sind und also ausscr den Namen nur 
wenige dialcktische Wortc enthalten, so bildetc lange Zeit die 
tegcatischc Bauurkunde das cinzige umfangrcicherc Denkmal 
des Dialektes.

*) Ich babo im Folgcndcn die Nummern dieser Sammlung in eckigen 
Klftmmern hinzugefiigt.

i
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Sehr erfreulich war es deshalb, dass im Jahre 1889 dieses 
geringe Material durch eine 36 Zeilen lange, im vorionischen 
Alphabete abgcfasste, trcfflich erhaltene Inschrift aus Tegea ver- 
mehrt wurde. Eine sclion vorhcr in Stymphalos gefundene In 
schrift ist leider sehr verstiimmelt.

Die arkadischen Dialektinscliriften zerfallen, wie bereits 
Meister Dialekte I I  80 ff. richtig ausgefuhrt hat, in solche, welche 
im reinen Landesdialekte gehalten sind, und solche, welche bereits 
mehr odor minder crhebliche Einilusse des achaisch-dorischen 
Bundesdialektes zeigen. Eine dritte Gruppe, namlich diejenigen, 
welche ganz im achaisclien Bundesdialekte abgefasst sind, kommt 
natiirlieh bier iiberhaupt nicht in Betracht.

Fiir eine genauc  zeitliche Fixiening der Inschriften fehlen 
uns — abgesehcn vom Alphabete — die Kriterien. Meister 
Dialekte I I  84 hat freilich nachzuweisen versucht, dass die 
achaisch-dorischc v.oivij (d. i. der achaische Bundesdialekt) um 
250 in Arkadien herrschend geworden sei, und dass deshalb die
jenigen Inschriften, welche im ionischen Alphabete und im reinen 
Dialekte abgefasst seien (so z. B. aucli die tegeatische Bau- 
urkunde), aus dem Zeitraume von 350—250 stammten. Aber 
selbst wenn um 250 alle offentlichen Urkunden und auch cin 
Toil dor privaten in der achaisch-dorischen xom} abgefasst wurden, 
so ist das noch kein Bcweis dafiir, dass der Landesdialekt damals 
sclion ganzlich erloschen war.

Ubrigcns ist es fiir eine Darstellung des sUd-achaischen Dia- 
lektcs nicht so notwendig, das genaue Alter der arkadischcn 
Inschriften zu kennen. Wir haben ja moistens in den kyprischen 
Inschriften die besten Priifsteine dafiir, ob cine arkadische Inschrift 
im alten reinen Dialekte abgefasst ist odcr nicht. Wenn ihre 
Formcn sich im Kyprischen wiederfinden, so ist damit bewiesen, 
dass zu der Zeit und an dem Orte, wo sie abgefasst wurde, nocli 
der altc achaische Dialekt lebendig war. Und wenn es natiirlieh 
auch von Interessc ware, genau zu wissen, wic lange der achaische 
Dialekt in Arkadien noch fortlebte, so ist das doch cin Problem, 
fiir dessen Losung unscr Material noch nicht ausreicht.

Einige Inschriften dor Bechtcl’schcn Sammlung habe ich im 
Folgenden nicht aufgenommcn — wenn sie z. B. lediglieh einen
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Beleg fur echtee ά enthalten —, aus anderen sind nur die dia-
lektisch wertvollen Forroen abgedruckt

• V .

Abkiirzungen der haufiger benutzten Litteratur:
Le Bnsf Voyage archeologique en Grece et en Asie mineure, 

partie Π, vol. 2: Inscriptions de la Gr£ce et des lies.
Foucart hat diesem Bande in einem Supplement eine Reihe 

Inschriften hinzugefiigt, welche von ihm gefunden und zuerst 
abgcschrieben sind.

Foumart Fsxplicatiom: in den Explications hat Foucart ausser 
den beiden vorhergehenden Elassen eine Reilie von Inschriften 
abgedruckt und besprochen, welche bereits vor ihm veroffent- 
licht waren.

Leake, Travels in the Morea.
Come-Michaelis, Annali dell* instituto di corrispondenza archeo- 

logica, 1861.
Mittheilungen des deiitschen archaologischen Institutes zu Athen.

A rkadischcr Bond.

1. [1181]. Saule mit Relief. Die Namen in zwei neben einander 
etehenden Columnen. Foucart 340a.

Θεός : τύχη. | 'Εδοξεν τηι βονληι των | Αρκάδων καί τοις | 
δ μνρίοις Φν?Μρχον j| Λυσικράτονς Αθηναίον | πρόξενον καί 

ευεργέτην | είναι Αρκάδων πάντων | αϊτόν ;m i γένος.
δαμιοργοι οίδε ηοα> ·

Λ Τ ε γ ε α τα ι  30 ΙΌχιοτ Ιερός 50 Παυσανίας
11 Φαιδρέας Νΐκις Καλλιας

Αριστοκράτης Λάαργος Κ λ[η\τόριοι
Ν  Ιλαρχος Πολνχάρης Τηλιμαχος
Εενοτεείχϊης Μ α ν τ ιν η ς  Αλκμάν

1δ Λαμοκρατιδας 35 Φάϊόρος 55 Λϊσχντης
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Μ α ιν ά λ ιο ι

17

Γαχος Λαμάγψος
'Αγίας Ευδαμίδας Πρόξενος
Ενγειτονίδας Μαΐστρα εος *Η ρ α η ς
Ξενοφών 39 Χαρείδας 'Αλεξιν,ρά της

20 Α ε τ τρ ε ά τα ι Β . Κ ννο υ ρ ιο  ι 60 Σι μίας
tIvt7clag 41 Τιμοχράεης ΘεότιομΊζος
Γάδωρος Καλλι /Γης 'Αγίας
Μ εγα λο π ο λ ΐεα ι Λ  αφανής 'ΓεττοσΟίνης
'Αρίσεων • άϊς Θ ελ φ ο ν σ ιο

25 Βλίας 45 Σάϊς 65 Πολίας
Άρχίψιος 3Ό ρ χ ο μ ίν ιο ι 3Αλεξίας
'Αερεσείδας Ευγείεων Έχίας
Γοργίας 

29 Σμίνΰις
'Αμννιας Παυσανίας
Πάμφιλος 69 Αντ,ιος.

Z e i t  d e r  A b fa e su n g : Entwcder 3G9— ca. 2G5 v. Chr. odor ca. 
251—238 v. Chr. (nach Klatt Forsch. z. Geschichte d. achaischen Bundee 
S. 93 if.). Wenn Ditlenherger Sylloge no. 167 fiir den letzteren Ansatz 
geltend macht, daes die βουλή των 'Αρκάδων sich im 4. Jabrh. oder im 
Anfang des 3. Jahrh. niclit des attischcn Dialcktcs bedient habcn wurde, 
so iet dieses Argument aus dem Grunde nicht stichhaltig, weil Ehren- 
dekrete fiir Angehorigc cines fremden Staates echon seit altester Zeit 
nicht im einheimischen Dialekte, sondern im Dialekte des Geebrten ge- 
halten zu werden pflegten.

Asca.

2. [1185], Sitzende weibliche Figur ans Marmor, zwiechen Tegea und 
Megalopolis gefunden und von Foucart dcshalb nach Aeca gesetzt. Ct/r- 
tius Arcbaol. Zeit. XXXI (1873), p. 110. Ktimanudee Έφημ. άρχ. 1874, 
no. 440, pi. 71, no. Αβ. Foucart Fxplic. 331 d. — IGA. 92.

0M3DA 'Αγεμώ.
ICurzform zu dem fur die Artemis und Aphrodite bezeugten Epitheton 

Ήγεμόνη.

Klctor.
B. [1191]. Stein. MilchhUfcr Mittheil. VI 304 no. 1. (ΑΞ). 

Θεόξενε | Αριστοφάνη | χαίρετε.
Hof fmann,  dio griocliisdion Dinlokto. I. 2
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4. [1102]. Conze-Michaelis ρ. Gl.
Ξενομενη | Νιγ,ώ | χαίρετε. | Λαμοξενα | χοίρε.

Mantinea.
a) im v o rio n isc lie n  A li>habete:

δ. [1197]. Foucart 352a. -  IGA. 101.
Δ  I O S  Λιος
KEfrAV/VO Κεραννώ

6. [1108]. Conzc-Michael is p. 30. Genauer bei Foucart 352b. — 
IGA. 100.

.........................Α ΡΟΛΛΟ/VI .................... Ι4πόλλωνι
K AIS V/VM ΑΨΟ/V t>EK OTA/V ymI οννμάχων όεχόταν.

Vor *ΑπόΧλωνι stand ein Gcnctiv (Τεγεαταν Foucart) mit απυ.

7. [1199]. Kalkstcin. Milchhofcr MiUhcil IV p. 146 no. a. — IGA. 104.
ΑΨ—ΛΟΙΟ Ιάχελωΐω

b) im ion ischcn  A lp h ab e tc :
8. [1203]. Am rechtcn Ufer dcs Ophis, nahe beim Tempel dee 

Poseidon Hippios gefunden. Foucart 352p .

’Ε π α λ έ α ς
Ενδοξος 9/μτεεδεα[ υ]
Λαμαγόρας 3Εξίκεος
*Ιάρχνλ?Ας Γ?Μΐτ/,ίδαν

5 'Ε ν ν α λ ία ς
Σάων
Ι4λν1ας
Τρίχιος
Λαμο/Ιης

10 'Ο π λο δ  μ ία ς
θεόμαντις Θεομάντιος 
Γόργων Λιοννσίω
Τιμόφαννος 'ΛΧυλ πτοώ 

Π \ο]σοιό(α)ίας  
15 Ευτελής 'Οριπίωνος 

[Σ]αγ.Χης 'Εϊαστραχω 
[Θ](ϋρα/.ίδας 'Λγησινόω 
. Χνγας Ftavlav 

F avaY ua iag  
20 Ενχαρίδας Πισχοξενω.

Σάωνος
Ιάριστοξενω
Fr/xtdiio
Καλαΐσω

Ζ. 1. ΙΜΡΕΔΕΑ Foucart: ΊμπεδΙα[υ) Bechtel. — 3. *Εξ(ά)χεος Bechtel. —
14. Ρ.*ΟΙΔΛΙΑ* Foucart. — 17. ./2ΡΑ Foucart, — 18. β ΐμ^α*?. 

Spatestcns Mi tie dcs 4. Jahrh. (Foucart).

9. [1189], Der nuf alien vicr Scitcn bcscbricbene Stein enthalt ein 
Verzcichnis von πρόξενοί dor Kletorier. IJeraORgegeben von Milchhofcr

*
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Mittheil. VI 303. Die unter Τεγεαται aufgefiibrten Namen bieten nichts fur 
den Dialekt Bcmerkenswertes; die auf Schmalseite A , Z. 73—76 und 
Breitscite A  col. II, Z. 34—38 aufgezahlten Άλεϊοι sind — trotz BechteVs 
Einwanden — wahrscheinlich niclit Einwohner von Alea, sondern Eleer. 
Dialektisch wertvoll sind dcshalb nur die auf Schmalseite A , Z. 54—61 
entlialtenen Namen:

1 Μαντινεν[ς*] 5 ’Αριστόδαμος.............
ΐΑριστδδαμος....................  ^Ασ\/Χατηάδας . . . .
Μ  α ν τιν  η ς * [ Φν\Χακτος................

4 .......... IΝ ί Προαγορίδ[αυ] 8 Μενέτιμος Νεοκρέτεο[ς].

10. [1204]. Foucart 352 c. — (ΑΘΜΞΡΣ).
'Ετακράτης 'ΕξαΑδαυ : Θεμιστός *Εττι%ράτεος.

11. [1202]. Marmorstatuc. Foucart 352 d.
ΑΘΑΝΑΙΑ 'ΑΟαναία

12. Foucart 352 Λ. Aus dieser im iibrigen in der dorischcn κοινή 
abgefasstcn Inschrift (A) sind hcrvorzuheben:

Z. 33 alaav „Anteil“, Z. 40 Υχχτεσεάϋεν (— κατεστάϋησαν).

13. [ 120GJ. Foucart 352 v (nur in den Fxplic. ersehienen).

Πολυκλή y/αρε.

14. [1205]. 
352 8. -  (AE).

Boss Inscr. Graec. ined. pi. I no. 8. — Foucart Fxplic.

ΪΑτέΧη γαΊρε.

15. [1201]. In einer Zeile bei Leake I p .  112 f. (=  Foucart Fxplic. 
352 c). Neu gelesen von Newton, Ancient Greek Inscr. in the British 
Mus. II p. 11 no. CLV. — (AES).

Χειωνις \ Αεχμεχ\ιρι
1. ΧΡΙΩ Leahey ΧΕ1Ω Newton („the E is clear**). —

Megalopolis.

a) im v o r io n is c h e n  A lp h a b e te :

16. [1208]. Scbleuderblei. Foucart 332 — IGA. 108.

0°ΙΔΝΑ3Λ>Ι Κλεάνδρω
2*
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b) im ionischen Alphabete:
17. [1211]. Stein. Bei DodweU Tour through Greece Π 376 fehlt in 

Zeile 1. 2. 4 und bei Leake II 41, taf. no. 48 in alien ZeOen der erste 
Buchstabe. Kach einer vollstandigen Abschrift Kohler's bei Bocckh CIG. 
1538. (ΑΞ).

(Χ)αίρετε | ΘεαρΙδας | ίΑστνζρότης, | Θεαρίόας, | 9Αστνχρά- 
5 της, I Αομοξένο, | 'Αριστων, | 'Αριστομένης.

Z. 1. KAIPETE Kohler.

18. Aus ciner in der dorischen *oinJ abgefassten Schenkungsurkunde 
(Kach Heuzey Journal general de rinstrnction pnbl. 1858 no. 45 bei Fou- 
cart Exp lie. 331 d) sind bemerkenswert die Namen:t

Πασέας Φιλο/Μος, ΦιλονΧψ (accus.)

19. Blouet-Yirlet Expedition de Moree II 47 pL 40. Darnach bei 
Foucart ExpUc. 334 c.

\*Αρι]στογ.ράτη χοίρε

20. [1210]. Le Has 334. — (A6M).

Αιομήδη χοίρε.

Phigaleia.

a) im Torionischen Alphabete:
21. [1214]. Kalketein. Martha Bulletin de corr. hell. I ll 468. Kach 

einer Abschrift Lolling s bei Bshl IGA. 93.

Ha.: ΦΑ£Ι ΚΛΕ£ Lo.: DÂ IKAE* ΦασίγΛης
ΦΙΛ ODAMO^ ΦΙΛΟ DEMO Φύάδαμος
ΚΟΛΟ ΙΦΟΜ ΚΟΛΟΙΦΟΜ KoLoiqov
A1001/ ΑΙ0 ΟΜ Αιΰων

5 ΦΑΛΕΚΟ* ΜΑΛΕΚΟ*
A W P I * OAVPI* AXvmg

Z. δ. Μάλψίος Bechtel nach IGA. 451. — ~A\vmq =  ΆΧνχητος.

b) im ionischen Alphabete:
22. Aus eincm im dorischen Dialekte abgefassten Yertrage zwischen 

Messcniern und Phigaleern (Kach Blast os, Φίλόχατρις, 1 Juli 1859, Gerhard

*
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ArcbaoL Anz. 1859, p. I l l  f. und Conze-Micliaelis p. 56 f. bei Foucart 
Fxplic. no. 328 a) eind die in Z. 7—9 enthaltenen Namen der Gesandten
au8 Pbigaleia zu nennen:

. . . .  Θαρικίδας, Όνόμανδρος, ΐ4μίρίμα\[χος.........................]
λας, 'ΟρΟολάΐδας, Κραταιμένης, 7ι|[............................Μ]αμόρεΐος.

23. [1215]. Le Bas 330. Bericbtigt von Conze-Michaelis p. 57. (A3E).

Μωρι/.λη, Κ).ψίττ7τα Ξένων 
d a μέα β ρ ίσ τε
χαίρετε. Ηεν . δ . . . .

Ζ. 1. ΚΛΕΙΝ Ζβ Zas. Die von Conze-Michaelis gegebene Lcsung be- 
statigt Foucart nacb cincm Abklatscbe. — 3. ΞΕΝΟΔΩ Le Bas, ΞΕΝΕΔΑ 
Conze-Michaelis. Foucart’s Abklatscb reicbt fur cine Entecbeidung
nicbt aus.

Styinphalos.
24. Hcrausgcg. v. Martha Bulletin de corr. bell. YII 488 ff. Schrift

στοιχηδόν, in jeder Zeile 33 Bucbetaben.

...............................................................................IEN . .

. . . ΛΙ Iv τ ο ϊ ......................................... 2  γεγένη [τ-]
[-οι] y,al iv το[ΐ\..........................................I π α ρ γ ε γ ε -
[-ν]ημένος ΕΓΡΑ ...................................... τ το λ ίτα ν  &-

5 [-έ]σΟαι α υ τ ό ν .......................................[σ]νεφ νώ σα ι
[χ \ιλ ία ις  δ α ρ χ μ α ΐ ς ................................ Ο Ι ro i-

[~ς] ελνσατο  ΑΡΟΛ.................................ΜΟΙ Ρ α λ ο ν χ -
[-ο]ι$ μ εγά λ α  ΕΡΟΛΕ...........................ΑΙ τρ ια κ ο σ -
-ίαις, το δέ (ψ)ά(<ρ)ι[σ]μα {9)[έσ](Όα)ι |J]r τοϊ Ιίρτεμισ-

10 -/ο ι. Ιΐρομνάμ ιον Id v .................. ρ ο α τά τα ι βω λ-
-άς Θ έω ν .............. έ Γ Ρ Α .............................Τ ιμ ό ξ ε ν -
-ος} δαμιορ[γοί\ Λ Α ...................................

Ζ. 5. Die dem arkadieeben Dialekte entepreebenden Erganzungcn 
xal έςγόνος και (vgl. no. 31) oder και το γένος και fullcn die Liicke von 
14 Bucbetabeo nicbt ganz aue. Sollte vielleicbt — da die Inecbrift 
in lautlieber und formellcr Iliueicht den Einfluss eines dorieeben Dialektce 
verrat, vgl. έλνοατο, βωλά, άπόλ[νχρα] und Γα),6ντοις — die vulgar- 
dorieebe Form και εκγόνους και zu erganzen ecin? — 6—8. Erganzen 
lieese sicb etwa: [χοΐς δε χρημάχ]οις, *οΐς έλνοατο άπόλ[ντρα τοΐς πολέ]μοι 
f  αλόντοις μεγάλα έκολέ\οας, άποδοϋν]αι χριακοσίαις* ,, . . Dio Gelder aber,
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mit wclchcn er das Losegeld fur die im Kriege Gefangencn zahlte, indem 
er noch grosse Vcrluste dazu erlitt, ibm mit dreibundert Drachmen zu 
vcrguten.u Der Dativ τοΐς χρημάτοις (statt τά χρήματα) wurdc mit der 
bekanntcn attractio inversa an das folgende τοΐς angescblossen sein. Zn 
άπδλντρα =  λύτρα vgl. απολντρόο) neben λντρόω. — 9. erganzt von Martha. 
— 11. γρα[γενς τώ δάμω] Mcistcr. Oder γρα\μματιοστάς] ?

22 [24—28]

Tegea.

a) im v o rio n isch en  A lp h ab c te :

25. [1217J. Wcisscr Marmor. Ross Inscript. Graec. ined. pi. I no. 7. — 
IGA. 94.

llO^OIDA/VO BERM/%. .  £  BEfrAKAE*
M

ΨΑ>Τ
Ποσοιδάνος, κΕ$μα\}'ό\ς} cHQcty.?J(o)g.

Z. 1. Έρμα[νο]ς erganzt von Foucart JExpl. 335 a. Ein Nominativ 
9Ηραχλ\ς ist hinter den Genetiven nicht zu crklarcn. — 2. Der dritte 
Bucbetabc sicber ein δ. KirchhojjTs Lesnng Alphabet 8 149: Χάρ[ι]τ[ος] 
let also abznlehnen. Gegen Foss*. ψα(φίσματή δ(άμον) 1\εγεατάν) spricht 
dcr Umetand, daes ψ  in no. 6 und no. 26 ale χ gebraucbt ist. Fick ver- 
rontet Χ(αριοτήριον) ά(πν) δ{άμω) Ί\εγεαταν).

26. [1218]. Stele. Die cinzigc vollstandigc und gcnaue Wiedergabe 
bei Le Baa 339. — IGA. 96.

................... ®£K£ .A . . . .  [ονε]&ψ.ε . . . .
FA£STV0\J/0 Εασστνόχω

Z. 1. nur bei Le Baa. In seiner Abbildung sind und A cbraffiert, 
Foucart erkannte auf eincm Abklatscbc von alien Zcicben nur undeutlicbo 
Linien. — Χαοστνοχος =  nολωνχος scbeint ein Beiname der Athene geweeen 
zu sein.

27. [1219]. Foucart 335 c. — IGA. 97.

. . . .  ΝΕ0ΕΚΕ . . . .  ο]Ρ6&τμ€.

28. [1220]. Stein. Nach Gett bei Rose Inscript. Grace, vetust., 
Add. p. (VII) und bei Bocckh CIG. 1512. Leake pi. no. 2. — IGA. no. 102. 
Scbrift: A, E «= A »  t ,  Ο «  o>.

Κλέων I ΐ4ργ.οίας | Λαμοκλη; | ’E m  τέλι#  (| ΧωσΙας | Κλη- 
τέας I ΛαντνετΙ[δας].
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Ζ. 2. 'Αλκοίας Leake. — 3. ΛΑΜΟ Leake. — 6. Κλητίας Leake. — 
7. erganzt von Boeckh.

29. Weisse Marmortafel, am untcrcn Ende vcrstiimmelt. Gefunden 
bcim Dorfe Piali in der unmittelbaren Nahc dcs Tempels der Athene Alea. 
Herausgegeben von Berard Bull, de corr. hell. XIII 281 ff. und ausfuhrlich 
besprochen von Meister in den Bericht. d. Kgl. Sachs. Gcsellseh. d. Wis- 
sensch. 1889 p. 71—98. — Die Buchstaben sind στοιχηδόν gesetzt, 39 in 
jeder Zeile. Den Buchstabenformcn nach gehort die Inschrift in die Zeit 
des Ubcrganges vom alten zura ionischen Alphabete: alte Zeichcn sind 
E und 0  fiir η und ω, R fur ρ, □ fiir den spiritus asper. Dem ionischen 
Alphabete sind dagegen die Zeichcn 3* =  £ (alter -f) und Χ ·= χ  (alter ψ )  
entnommen. Das Zeichcn : : trennt die einzelnen Paragraphcn. — Z e i t  
d e r  A b f a e s u n g :  erste Halite des 4. Jahrh. v. Chr.

§ 1. Τον Ιιιερην πένre xal είχοαε οις νίμεν xai ζευγο- 
-ς xal αίγα· εί δ* αν χαταλλάαατμ ίνφορβισμόν ηναε· τ-  
-δν Ιιιερομνάμονα Ινφορβίεν εί δ* αν λενιδν μη ίνφ- 
-ορβίη, hey.oidv δαρχμάς Off λεν ίν δαμον ν.αί χάταρ- 

5 -Fov ηναι. — § 2. Τον ΙαεροΟνταν νίμεν ίν ίΑλεαι, οτι αν ά- 
-σχηΟές η, τά δ* άνασχηΟ/α ίνφορβίεν μ ψ ΐ  εςΊεεράσα- 
-ι, παρ αν λίγη ΙαεροΟννές· εί δ* αν ες/εεράσηί δτώδε'χ- 
-ο δαρχμάς όφλεν ίν δαμον. — § 3. Τά ς Ύρυεαν αγοραίος τ- 
-άς υστέρας τρϊς άμέρας νίμεν, οιτ Ιιάν βόλητοι, oig 

10 μη ίν τοϊ νεεριχώροί' εί δ* αν ίν τοϊ νεεριγώροι, ίνφο-
-ρβίεν. — § 4. *Ιν Ι/ίλέαι μη νίμεν μήτε ξένον μήτε Ταστόν, 
εί μη επ ί Οοίναν Ιιίχοντα· τοϊ δέ ξένον ν.αταγομίν- 
-ot εξηναι άμίραν χαί νύχτα νίμεν hviCvyiov εί (Γ 
αν παρ τάνν νέμη, το μεν μίζον 7ε ρόβατ ον δαρχμάν ο- 

15 -φλέν9 το δε μεϊον ίν(ρορβίεν. — § 5. Τά Ιιιερά τεροβατα μη  
νίμεν ίν 'Αλίαι νελδς άμέρας xai ννχιός, εί % αν διε- 
-λαννόμενα τίχη ' εί δ' άν νέμη, δαρχμάν off),εν το πρδ- 
-βατόν Fixaatov τδ μεζον9 των δε μειύνων 7εροβάιω- 
-ν οδελδν Fixaoiov, τάν σνών δαρχμάν Fexaarau9 ε\ί]

20 μη παρίιειαξαμενος τδς 7εενιιγ/.ονεα η τός τριαχα-
-σίος. — § 6. Εί x bcl δώμα πυρ ειεοίαη9 δνώδεχο δαρχμάς 
Off λεν τδ μεν ημνσν ταϊ Οεόϊ9 τδ 0* ημιαυ τοϊς Ιιιερο- 
-μνάμοναι. — § 7. Εί x αν 7εαραμαξενη ΟύσΟην τάς Υ.ελε[υ0~] 
-ω τάς χαχει μίναν χατ *Λλέαν9 τρίς δδελδς όψλε[ν άν-~]

25 -τί Fexaavav, τδ μεν Ηημιαυ ταϊ Οεοϊ, τδ ψιιο[ν τοϊ-]
-ς Ιινερομνάμοναν. — § 8. Ταϊ Παναγοραν τός !ιιερ[ρμνάμ-'] 
-ονας άρτνιν τά ίν ταϊς ίννεολαίς νεανία [ ..................τ-]
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-Όξ δαμιοργό[ς. — § 9.] Τον ν,δττρον τον απν Δ 0 ^ Λ ......... .
. τάί Ιιεβδόμαι τώ Λεσχανασίω μψ ’όζ' [εί <1* αν μη, ode-]

30 [λο]ν orp)Jv, — § 10. Τον Παναγδρσιον μήνα Τ Ο ...............,
. . . .  ζεν τοίς ξίνοις, εί y.acayoi τ ά ί ....................... ' ν
............εί άπιόντα Ε Ι ..........................................................
............. Ν δόμοι ...................................................
.....................ΑΙΤΟΞΙ.................................................................

3 5 ....................... NON.............................................................

Ζ. 2. εί δ' dr καταλλάσση κτλ.: „trenn er sie abcr ccrtauschen sollte, 
dann toll Anhalftcrung eintrcten; der Hieromnamon soil sis ans Futter- 
haljXcr legen: tcenn er abcr tin hoses Thier nicht ans Kalfier legt, so soil 
er iOO Drachmen bezahlen und vcrfucht sein.il — Die Heerde des Tempels 
bat also das Recht zu weiden: nor in zwei Fallen soli das Vieh ans 
Fatterhalfter gelegt werden: einmal wenn die Gefahr ciner Yertauschung 
(mit anderen Hcerden) vorhanden ist, nnd zweitens, wenn ein Stuck der 
Heerde sich durch besondere Unbandigkeit auszeichnet. — Die Formen 
Ινφορβιομότ und Ινφορβίεν sind bereits richtig Ton Berard mit φορβειά 
„das Halfter, mit welchem das Vieh an die Krippe gebunden wirdu zu- 
sammengcstcllt worden. λεντός identificiere ich mit dem altbulgar. ljutu 
( =  urepr. Unto·) ,,δειτός, βίαιος, άγριος, χαλεπός/* — Wenn Meisier καταλ- 
Χάσω mit ,,losIassen“, ίτφορβίω mit „aufiuttcrn“ und λεντόν mit „los- 
gelaesen“ (τοη einem *λενω — λνωΐ) ubersetzt, so sind das Deutungen, 
welcbe eine Widcrlegung unnothig macben. — 5. τά δ' ανασχ-φέα Ινφορ- 
βίετ: nDie kranhen Thiere soil er ans Futlerhalfler Itgen,** damit sie mit 
der ubrigen Heerde nicht zusammenkommen. — μηδ’ εςπεράσαι κτλ.: „und 
er (namlich der Hierothytas) soil nicht iiber das hinausgehen, teas er zum 
Opfer bestimmt hat/* παρ dr ist ans παρ' a dv zusammengezogen. Da 
Meister das riebtig ubcrlieferte ίερο&ντές nicht verstand, anderte er es in 
UQo^vr[a]i, eine Vermutung, die sebon dcsbalb unriebtig ist, weil es 6 
ΙεροΟνεας lauten rnQsste, und erganzte ale Subjekt zu έςπερασαι irrtumlich 
Ιερο/irafiora. Der Satz enthalt vielmehr fur den Opferpriestcr die Vor- 
echrift, die Zabl der zum Opfer bestimmten Thiere nicht zu uberschrciten 
und nicht ctwa auch anderes Vieh weiden zu lasscn. ΐερο&ντές *= *Uqo- 
ύντενς ist das Participium Trace, zu *ΐεροϋύτημι — ίερο&ντεω „opfernu. 
Dass die Arkadcr die sog. verba contracta nacli aolischer Wcise in die 
μι-Flexion hiniiberzogen, war durch άδικέττα 29 4, ποέττω 9, ζαμιόττες 
ζαμιόττω i7 bereits bekannt- ίεροΟντες bedeutet also cigentlich „als Opfern· 
der, in seiner Figenschaft als Opfernder/* — 8. Iv δαμον „an den Fiskus/* — 
9. havi der spiritus asper ist irrtQmlich gesetzt — ως p i  „ausser**. In der 
unmittelbarcn Umgebung des Tempels darf das Vieh nicht frei weiden, 
sondern muss angepfldekt werden. — 12. hixovta ist nicht ace. plur. „das 
zum Opfer kommende (Vieb)“, wie Ifeister vermutet, sondern ein aco. sing., 
dor sich dem Sinne nach ausschliesslich auf ξένον bezieht. — κατάγεοϋαι

%
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t,c\nkehren“, — 14. μέζων (ans *μέγίων) aucli ioniscb. — 15. το δε μεΐον 
Ινψορβίεν: bei langerem Aufentbalte darf also nur das grosse Vich auf die 
Weide getrieben werden; das Kleinvich wird festgelegt, und der Preis 
fur sein Futter wird dementsprecliend in jedem einzelnen Falle besonders 
abgesebatzt. — 16. πλδς ist der nora. acc. sg. neutrius generis zu dem 
nom. plur. jr?Jeg (=  * πλέοες) A 395, acc. πλέας B 129 und aeol. Samml. 
no. 213e ,0/M, cret. πλίες Gortyn. Taf. YII 18. 24, πλίαΧ  17, πλίαδ (=  τιλιάς) 
VII 29, πλιανς V 54 und loc. τιλίνι XI 5. — 22. Ncben dreimaligem τίμιου 
erscheint in Z. 25 einmal hryuov. Im Anlaute stand ursprunglieh s, vgl. 
lat. sihni „balb“. — 23. &νσϋψ „um zu opfern“ infin. Aor. pass, von &νω 
Meister. Aucb bei den Aeolern endigte der Infinitiv des passiven Aoristes 
auf -ην, vgl. μεΰνσϋην Ale. 20, επιμελήϋην Samml. 2 1 5 u. a. — κελεΐνΰ^ω 
erganzt von Meister. — 24. [dr]u erganzt von Meister. — 29. von mir 
erganzt. — 33. eine Form von εγάπ[τεοΟαι].

b) im ionischcn Alpbabete:
30. [1222]. Die eogenannte Tegeatischc Bauinsehrift. Zuerst ver- 

offentliclit von Kyprianos, Αρκαδία 19. Marz 1860 und darnacli ausfubrlicli 
besproehen von Beryh Ind. scbol. Ilalens. 1860/61. Nach cignen Ab- 
sebriften berauegegeben von Michaclis Fleckcisen’s Jabrb. Bd. 83 (1861) 
p. 585 und Foucarl 340e. Bechtel benutzte auseerdem nocb einen Ab- 
klatsch Forster's aus dem Jalire 1869.

Π ερ ί.......................................... . . . .  φ ι . , λ ο .............
εν υ! αν τν γίνητοι τόΐς εργωναις τόίς Ιν τοϊ αϊτοί 
εργοι, οσα ιτερι το εργον άπνέσ(Β)ω δέ ο άδΐΥ.ημενος 
τον αδιτ,έντα Ιν άμέραις τριοί, ατιυ τάί αν το άδι- 

5 -Υ,ημα γένητοι, νοιερον δε μη* ν.αΐ οτι αγ τ,ρίνωνσι 
οι εςδοτηρες, Υ.υριον εατω. 1ίί δε ττόλεμος δια- 
-Υ.ωλνσει τι των έργων των έςδοΟέντων η των 
ηργασμένων τι φΒέραι, οι τριακόσιοι διαγνόντω} 
τι δει γίνεοΒαι· οι δέ στραταγοί 7τόςοδομ ττοέντω,

10 εί /I αν δέατοί αφεις πόλεμος ηναι ό κωλν[ω]ν η ε- 
-φ&ορν.ώς τα έργα, λαφυροττωλίου ιόντος τ,αιύ τας 
7τολιος ■ εϊ δέ τι(ς) έργωνησας μη ιγκεχηρηκοι τοίς 
εργοις, ο δέ 7ΐόλεμος δια/.ωλ.ίοι, α7τνδόας [τ]ό άργνριον, 
το αν λελαβητ,ώς τνγχόνη, αγεώσϋω τώ εργω 

15 ε ί  κ* αν τ,ελενωνσι οι εςδοτηρες. Εί δ* a[vj τις bci~ 
-οννίοτατοι ταίς έςδόσεσι των έργων η λνμαΐνη- 
-τοι κατ εί δέ τινα τρόπον φ&ήρων, ζαμιόντω 
οι εςδοτηρες, οοαι αν δέατοί όψεις ζαμίαι, καί 
αγκαρνσ[σόν]τω ιν ε7τίν.ρισιν καί Ιναγόντω



26 [30]

20 ιν δι/.αστηριον το γινόμενον τοϊ πλη&ι τας 
Καμίαν. Μη εξέοεω δέ μτ{δέ Υ.οινάνας γενέσ&αι 
7tteov η δ ίο i n i  μηδενί των έργων * εί όέ μή, οιρλέτω 
ϊ/.αστος πενεη/.οντα όαρχμάς · ί jce)jao{a)σΰων 
δέ οΐ αλιασταί· ιμιραίνεν δέ τόμ βολόμενον in i  τοϊ 

25 ημίοσοι τας Καμίαν. Κατά αύιά δέ vxn εί υ. αν [τ]ί£ 
ηλέον η δύο έργα εχη των ιερών η των δαμ[ο]σίων 
ΥΧΐτ εί δέ τι να τρόηον, οτινι αμ μη οι άλιαστ cr[f] 
τταρετάξωνοι όμο&νμαδόν ησντες, ζαμιΐυ[σ](&)ο) 
v.afS  εν.αστον των ηλεόνων έργων ‘/.ατυ μψ α

30 ηενιή/,ονια δαρχμαϊς, μέστ ά ν ..................
τά έργα τα 7t)iova. Ε ϊ /. άν τι[c] . .  . ί'/.τμοι των
ηερι τά έργα ο υ ............................ νχιτ εί δέ τι, μη
.....................υ* εί δέ μη, μη οι έστω ΧνδίΥ,ον
μηδέ?νοΒι ά?Χ η ιν Τεγέαι* εί ό* άν Ινδι/Μζψοι,

35 άηιτεισάτω το χρέος διπ)*άσιον, το άν διν.άζψοι· 
έστω δέ ν.αί τωνι τώ ΙιιιΚαμίω 6 αυτός ϊγγνος, οτεερ 
και τώ εργω ης ιν εςτεισιν. Ε Ϊ δ' άν τις εργωπρας 
εργον τ ι  ηος/Μτνβλάψη τι άλλν τών υηαρχόντων 
έργων είτε ιερόν είτε δαμόοιον είτε ίδιον 

40 ηαρ τάν σνγγραφον τας εςδοχαν, άηνχα&ιστάτω 
το γ.ατνβ?Μφ(ϊέν τοϊς Ιδίοις άναλωμασιν μη ησσον 
η νπάρχε Ιν τοϊ χρόνοι τας εργιονίαυ * εϊ δ* αμ μη 
κατιστάση, τα εττιζάμια άιιντειέτω, νχπάηερ 
επ ί τοϊς άλλοις εργοις τοϊς ίηεραμέροις τέταρτοι.

45 Ε ϊ δ' άν τις τών εργωνάν η τών εργαζομένων 
Ε7τηρειάζεν δέατοι ίν τά έργα η άπειΟηναι τοϊς 
εηιμελομένοις η κατνιρρονηναι τών εηιζαμίων 
τών τεταγμένων, Υ.ίριοι εόντω οι εςδοτηρες 
τόμ μέν εργάταν εςδέλλοντες ες τοι εργοι,

50 τον δέ εργώναν ζαμιύντες Ιν ε7ΐί/.ρισιγ, Υ.ατάηερ 
τός εηισννισταμένος ταϊς εςδο/χης γέγρα7ΐ[τ](οί). 
νΟτι δ* άν εςδοϋη εργον, είτε ιερόν είτε δαμόσι[ον], 
νηάρχεν τάγ Υ.οινάν σύγγραιρον ται{ν]ι Υ.νρί{αν]
7ΐός ταϊ Ε7τές τοϊ εργοι γεγραμμέ(ν)[αι σν]γγρά(ρ[οί].

Ζ. 1. ΠΕΡΙ Mtchaelis, ΠΕ Bechtel. — 2. εϊ χ αν: Bechtel Bcitr. Vffl 
305. — 3. APTEIOQ der Stein. — 7. Von η nur l· crhalten. — 10. KSMT. N 
Foucart, Michael is. — 12. Tl dor Stein, rifc) Bergk. — 16. η bei Foucart 
deutlieb, bei Michaelis ganz gescliwandcn. — 19. Foucart,
Υ *Ε 3® Η Ν  Michaciu. — 21. ΓΕΝ Foucart, ~EN Michadi*. -  22. MH

*
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Foucart, M lg Michaelis. — 23 .ΛΑ£\£ΘΩΝ Foucart, Michaelis. — 25. 
KAlfff§l£ Michaelis, KAN||T£ Foucart. — 28. IAMK . ^Ω =  ζαμιό[ο]ϋω Fou
cart („sur mon estampage, je crois reconnaitre 0  plutot quo Ω“) ; dagegen 
ζαμιώ\ο\ϋω Bechtel Beitr. VIII 308 („auf Forster’s Abklatsch glaube ich 
deutlich die linkc Halfte eiues Ω zu erkennen“). Beide Formen sind 
lautlich moglicli. Mir scheint αδικημένος Z. 3 neben άδικέντα Z. 4 fur 
Bechtel's ζαμιώοϋω zu sprechen. — 30. Am Sehlussc der Zeile liest Foucart 
ΑΦΙ und erganzt dieses zu άγή\τοϊ\. Forster dagegen will ZP i~ (oder 
ΕΠ|~) erkennen. Die Ziige des Abklatsches, welchen Bechtel verglicb, 
sprechen gegen Foucart. 1st vielleicht, da das erste Zeichen nicht sichcr 
steht, im Anschluss an Forster άπνγ[νώ] oder άπνγ[νώη] zu lesen: „bis er 
Verzicht geleistet hat“ ? — 31. E I KAN Foucart, El . AN Michaelis, ει [<3’] av 
Bechtel. — 46. TOIS Foucart, TOI Michaelis, TGI Bechtel. — 51. ΓΡΑΡ .. 
Foucart, ΓΡΑΓ§|0 Γ Michaelis. — 54. Die erstcn 6 Buchstaben der Zeile 
Bind zur Halfte weggebrochen, jedoch deutlich zu lesen.

31, [1233]. Stein. Foucart 340 c.

• κατ]α τον νόμον* | vvac δέ αυτοί ΐν7εα\σιν γαν olvuav, h ti-  
νομί\αν, ασυλίαν, άσφάλει]\αν καί Ιν πολέμου καί έ\ν Ιράναυ 
καί αυτοί καί ίγ\γόνοις καί χρήμασυ.
Ζ. 1. \ΤΟΝ: Bechtel18 [κατν] ist also unrichtig. — 2. 11 ΝΑΙ: auch είναι 

ist moglich.

32. [1230]. Stein, in zwei Stiicke zerbrochen. Foucart 338 a. — 
Sauppe Ind. schol. Gotting. 1876/77, i>. 6 f. (nach einer Abschrift Deffner's).

Σνρα\τ]αγοί ανέϋ ε ν
Ευαρχος Κλέωνο\ς\ /ίαμίας Φίνιωνος 
"Ιμπεδις >/ίν ια γ |ορ]ω Φίλιος Φίλωνος 
*Ε7εισϋένης /ίνσι[ό\άμω ίΛρισιίων Ίαχομάχω.

5 Φίλΐιΐ7εος ’Λγαϋ[οκ]λέος
UC7Cαργός Γοργ[ω]ν Γοργΐ7ΐ:7εω. 
γραφής Ευαρε[τ]ος Εακλέος.

Ζ. 7. Ενάρε[τ]ος Sauppef Ενάρε[στ]ος Foucart. 33

33. [1231]. Marmorplatte, jetzt im Britischen Museum. — Yon den 
drei Columnen wurde anfanglich nur die drittc veroilentlicht und zwar 
von Boeclch CIG. 1513 (nach Abschriften CorsinVs und Qell's, die beide, 
besondcre die CorsinVs, unvollstandig und sehr fchlerhaft sind) und von 
Leahc I 89 pi. no. 1. Vollstiindig wurde die Inschrift herausgegeben von 
BrUmhtedt, Inscriptions du musec dc Copcnhaguo p. 26 (danach bci Fou
cart Explic. 338 h) und von Newton 'Ancient Greek Inscriptions in the 
British Museum II 11 no. CLYI. Bechtel bcnutztc ausserdem ciuen von 
Hicks besorgten Abklatsch.
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Coltimne Λ .
Zar grosseren Halfte nntergegangen. Yon den rechte etebenden Ge- 

nctivcn sind nor wcnigc ganz erbalten oder sicber zu erganzen:

[Θρ]ασνμτβεος, ^Am/\rkoiavy Λαμοφάντο), [J]eivlav, [Θεο]μνε- 
-Otav, [Θεο]κολerr, \/ίττολ])χϋνίδαν} [Κ\αλ)Λνβρόι{ω], £Γ\πτιοϋ$ί- 
-νεος, Ιΐλκίαν.

Columne B. Columne C.

[€/ ε ρ ή $ .....................] 51 ‘Ιερής Σ ω κρέτης
[ E tc 'Λ& αναίαν τνολΊτα ι €Ιτντνο& οϊναι π ο λΊνα ι

................................................ ς Περί?Μθς Σίμιον[ος]

.................................... ίδαν Λεξίας 31νασισνράτω
5 ....................  Φί)χονος 55 JauooTQaTog *Λρισνοδα[μώ]

.........................................ος yE tc Id& ava iav  τνολ ινα ι

....................  (Σ)ωτέ?£θς *4ρισνοπαμιονΐ4ννιφάεος

........................ \ΗΟ νίκεος ί4γα9οκ).ης ’Επιτέλεος
[Κραριώ]να ι  τ το λ ιν α ι* Κ ρ α ρ ι ώ τ α ι  π ο λ ΐ τ α ι

1 0 .............. λ)*ας Ilvfrayy£?.(t)a[v] GO Jiaav  3Ιικίωνος
αντος 'Λρισχίωνος 'Λγασέας *Αριονοφάνεος

Νικίας Νικοδάμ ω Γόργιτετιος Γόργιος
(^Ι)σόδαμος Θε(ρ)σίαν * Ιερών 4Ιτνττωνος
ΚαίΜας 'Αρίονωνος Τελέονας Πάχω

15 31 ένο ικον  65 (Θ)άλιος Έργονικω
J αμάτριος ΆποΏ-ωνίδαν 31 έ ν ο ικ ο ι
Πισνοκλης Φιλλίαυ * Θεόδωρος Πραξιδάμω
Σωοικλης 31όσχω Λάμιγος 'Υπεράν&εος
3Ονύαιμος Καλλίαν ’Α ττολλω νιανα ι τι [ο λ ΐ  ναι]

20 Χαρμίων Ξένιονος 70 Θρασέας Φί?Μνος
ΐΑγίμαγος *Λγίαν Πατροκλειδας Ξενοφάνεος

*Α τνολλιονιάναι τνολΐναν Ξενόνιμος Ενμηλίδαν 
Σι μίδας Θέο(ν)ωνος Τιμοκλης Τιμοκρέ(νε)ος
Ίμπεδοκ?.ης Θεόν ίμια Μικίων Γόργω

2 5 Γίτντηχος \Α?.εξιάδαν 75 Παντιάδας Φιλοκ)Αος
J σμαίνενος Ενρντίμιο J a μοκλης *ΛτνοΧΚωνιδαυ

31έ ν ο ικ ο ι 31έν ο ικ ο ι
'Λριοιοβιος Ευτνράκταυ J a μοκλτ^;

Ίτντνο&οϊναι η ο λ ϊ ν α ι  ‘Ι ε ρ ή ς  Φ ιλ δ δ α μ ο ς
30 ΘεοκίΜδας ΘεοκΜος) 80 *Ετν ΐΑ&αναίαν τνολινα ι·

31εγα?άας 31εγα)1αυ Jaμέaς Φυνίω
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Ενρ νκρέτης Πολέαν

' Ιερής  J α μ ό σ τ ρ α τ ο  ς 
Κ ρ α ρ ιώ τ α ι  π ο λ ΐ τ α ι  

35 Ίάλγ.ισ&ένης Ανσιστράτω  
Επαινετός Γοργιππίδαυ 
J αμαίνετος Αγα&ίαυ

ΜέτοΐΥ,οι
'Αρίστων ίΐρίστωνος

40 ΣενΌας Σ . . .  ω

[33]

Φίλων *Αριστοτελεο[ς] 
Καλλί στρατός *Ιπ(π)ά[σω] 

ΜέτοΐΥ,οι
85 Όλννπι όδωρος Ολυν\πιοδώριό\ 

J  εξι κράτης J  εξι [κράτεος]
Ά ριστεί δας J  ίωνος

Κ ρ α ρ ι ώ τ α ι  π ο λ ΐ τ α ι  
Κλέας Θρασεαν

90 J(i)oyXrfi *Επάλγ.ε[ος]
Nr/,ασίας ΑαζρΙ(τ)[ω]
Λαμαίνετος Λει[νίαυ)
Νεοχλης Θεοχάρ\εος]

’ Ι π ο λ λ ω ν ι α τ α ι  π ο λ ΐ τ α ι  Νικίας 'Αλν.ιοΟένεος
Αεξίας Σωτέλεος 95 Καλλιπάτας ιΙ ε ρ ο .............

Καράνιος Αΐ'σχριο[νος]
1Ι π π ο & ο Ί τ α ι  π ο λ ΐ τ α ι  Μ έ τ ο ι κ ο ι

Αριστάΐος Τιμοστρότω Φιλιστίδας Ε ίιρρά ...........
45 Ενδοξος Κλεαινέτ(ω) Σίοσικράη,ς Καλλίαυ

[Μετ]οι[γ.οι] 100 'Ι ερής  Τ ι μ ο κ ρ έ τ η ς
ΝινΑσίΊτιτος *Ασιρα(λ)\ίω] Κ ρα ρ ιώ τα ι  7τολΐ τα ι

*Ert αν αίαν 7 ΐολ ΐ τα ι  . Σ ϋ εν ........................... ίαυ
['ΐ/τ^ταρχος Λιοιράντω ....................................... αν

50 Τ . ΤΑΤΑΥ

Co l u mn  ο Α: [Δ]εινίαν Meister Dialckte II 95 Anm. — ΛΛΛΙΝΒΡΟΤ 
Newton.

Col umnc  B: 7. "ΩΤΕΛΕΟΣ Newton. — 8. \ΗΟΝΙΚΕΟΣ der Stein: 
[Κ\).(ε)ονΙκεος Bechtel. — 10. ΧΛΑΣΡΥΘΑΓΤΕΛΛ Newton und Bechtel, 
ΡΥΟΑΓΓΕΑΙΑ BrUndstedt: Πνϋαγγελ(α[ν] Foucart. -  13. «ΖΟΔΑΜΟΣΕΕΙΣIAY 
Newton, ΘΕ. “ I AY Bechtel: Θε(ο)οΙαυ vermutctc Newton. — 23. ΘΕΣΙΩΝΟΣ 
Newton, ΘΙΞΩΝΟΣ BrUndstedt, ΘΕΣ . ΩΝΟΣ Bechtel: Θέοτωνος vermutctc 
Newton. ~  40. Σ τ . . . .  Newton, Σ . . . . Ω  BrUndstedt. — 45. ΚΛΕΑΙΝΕΤΟ 
Newton. — 47. ΑΣΦΑ/ Nexoton.

C o l u m n c  C: 57. ΑΝΤΙΦΑΤΟΣ BrUndstedt, ΑΝΤΙΦΛΕΟΥ Newton, ANTI- 
ΦΑΕΟ”  Bechtel. — 00. ΑΙΣΛΝ Cell, ΛΙΣΑΝ Leake und Bechtel („dcr Ab- 
klatsch hat vor N deutlich cin A“). ΑΙΙΩΝ BrUndstedt und Newton. 
Boeckh vcrmutetc [Λ]ΐσαν. — G5. ΟΑΑΙΟΣ Newton, ΟΔΑΙΟΣ BrUndstedt. 
Auf Bechtel*a Abklateeh eteht deutlich ΟΑΑΙΟΣ. — 73. ΤΙΜΟΚΡΕΟΣ der 
Stein. -  GO. PAN! ΙΑΔΑΣ Nexcton, ΦΑΝΕΙΑΔΑΣ BrUndstedt, . .  ΝΤΙΑΔΑΣ 
Leake. Bechtel erkennt auf dem Abklatecho am Anfang cin P. — 83. 
IPA . . .  der Stein. Meister Dial. II 107 will 7πα- auf lautlichem Wcgo 
durch Vereinfachung der Gemination aue Ττπα- entstanden sein laeson. —
90. ΔΥΟΚΛΗΣ der Stein.
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34. [1246]. Marmorplatte, nnten tmd an den beiden Seiten ge- 
brocben. Die Namen in vier neben cinander stebenden Colnmnen. Fott- 
eari 338 c.
A. \*Επ Ι ί  0 ]α να ία ν  B. Εντνχίδας Θεοτίλεος

\Τιμοο\&ίντΐς Τιμοοτράτω 22 Νέων Νεον.7*έος
^Λριστί]ας Ιάριστοδαμω Τίμιων Καλλιν.ρίτεος
................  ΐΛρχίαν Λαμίαν Χαρ\ι\/λίος

5 Λιοννσιος ΧιανΧείδαυ
............ τ ΐ ’ς Λιοδιυρω 25 EffοδρογΛης Χφοδρίωνος
. . .  . 11 . ις ...........αν Γόργιππος *Λργίαυ
....................................δώρω ΐΛ7εολλων ιάτα ι
...................  Τιμοξίνω Φιλο/άης 'Λριστίωνος

1 0 ................ .. (Ερμαίω Λόαρχος Φαιδιμίδαυ
..............................Τβίδα[ν\ 30 'Λριστον\λη\ς 'Λριστόλαν
................... ίΛστίαν Θεογ.λϊ]\ς\ Φιϊ\ο'λ\ράτεος
..................  [Λ]αμοσ$ίν£ος Τιμόσ[τρατος] Ξενο/λέος
.....................................όραν

15 [Καψ]ισ!ας Φανλλω Καλλι^ρέτης 1Ιέρωνος
[Λρι}θτύμαγος Μιλτιάδαν Θεότιμος Θεοτίμω
[Καλ]λίας Στιλττυρω 35 Πανεισ&ένης *ΕπισΟίνεος
............ tug ΛαμοττείΟεος Ξενόχριτος 'ίναιαίμω
............ίνας ΐΛριβτομαχω ΪΛ?>κι&ο[ΐδα]ς Νιτ,οστράτω

2 0 ...................  ίΛπολλωνίο) 38 [Β]α0νν,?>ης ...........ίδαυ.
C. Φιλίας ΛαμονΜος D. . ραν. .  .
40 Σαωτας Εαωνίδαυ 56 Προκλ[η]ς

Λαμίας Μεν[ε\λ)*ίος Ξένον. . . . .
ΐΛριστόμαχος ΐΛμψιστράτω Λαμαί[νετος]
Καλλίας Λαμοφίλω ίΛρχίας
Λεινίας Λεινάρχω G0 Μειλίχω[ν]

45 Λ  εξ κράνη ς Λεξίαυ Καλλίας
Φερίας Φύ^/Χέος Φόρος Φ 'α .................
Τιμον.ρέτης 'Λριαιαίω Μενεχρ[ίτης]
Φιλόξενος Φιλωνίδαν ΟΙν*οτέλ[τ]ς]
*Ετίαρχος Νινασίαν

50 Λαμόξενος ’Ωιρελί ωνος G5 Ενδαμος
Κνμβαλος ’Λρίστωνος Νεον^ότη[ς']
Φανίδας Είνόστω Λνυθ'λρέτ[τ\ζ]

Λάμις Θνμ . . .
9Ετζ 9Λ Ι ϊ α ν α ί α ν  Σαϊττος Λ ν [ ο ............. ]

54 Λαμίας \'Λριστοδάμω 70 Λρχκνπος.

m



31134-35]

Den Formen tier Buchstaben nacb stammt die Inscbrift aus guter 
Zeit (Foucart). — Z. 5. DieNamen Διονύσιος ΣωχλΜδαν wurden nachtrag- 
lich, jeder in einer besonderen Zeile, rcchts von Άρχέαυ nachgetragen. — 
10. . . .  ηρίδα Foucart, . . . ηοιδα[ν\ Bechtel.

35. [1247]. Marmor, auf beiden Seiten beschrieben. MUchhUfer 
MitlheU. IV 141 no. /. Besprocben von Bechtel BB. YIII 331 ff. Die 
V o r d e r s e i t e  entlialt 2 Columnen, von dcnen die e r s t e  bis anf ganz 
geringe Reste — 1’Λρ]ίστωνος, Ενάρ(χ)ω, [Άριστ]οτέλεος, [Κρ]αριώται, [J£a)-] 
-σόδαν, [Μεγ]ασΟένεος — nntergegangen ist.

Vorderseite, Columne Β :
MtU-ΙΟ..ΟΙ......νδρος Σ ι . . . .
. . .  ο'λλίος
[Εί'ά]ΐ’(0)ης d  αμον.λε[ο\ς Δ Α £ Ε ..Ι^
[’Α\/εο?.λωνίδας

5 ΝιτΑρατος Κλεο[μ]ηδεος Ruckseite:
Φι).ο/.λης Κλεοδώρω 21 Idya&lag Αι
Λεξίϊχως Τοξύ[τ]αυ .....................................
ΕΡΙΦΙΛΟΚΑΙ cl7C7to[l}]oi(r)ctL Θΐ](ρ)ινας ΈτεονΜος
*1μ7εε[όυ\/.ριτος ΙΙ[ε]δαρίτω Θέων Κλεοδώρω

10 Φιλοτλης Φαί δρω 25 ΐΛγέμαχος Κλεών όμω
Θεο/Ιης [Σ]ωχλεος Ξενότιμος Φαλάρω
Κ ρ α ρ ι ώ τ  a r  [Λα\μί)λας Niyuav Τείσιμος Τεισιμαχ[ω]
ΙάνδρΙας ’Λρισεογείτονος Κ)*εόοτρατος Καλλΐ7ζτζ{ω)
Μαλαγκομας Κιλλίονος [Κ]λεας Φίλωνος, (Ερμάίο[ς],

15 Ιάρισεοτέλης ΠερινΜος [O/Ji* ε\λ)αχον αιααν ίφ  ίερ£/[θ££]·
Λιαινετος Λιαινέτω 3 1 ............ . *Λγα(ϋ·)[ί]ας

'E it 'Λ ΰα να ία ν  .........................................
Ka)Mff>dvtjg Ξ ε ν ............. .................. ΝΕΑΤΑΙΚΑΝ
ΚαλλΙας Ε ν α ............ ..

20 Σωη[μος] .........................

Ζ. 3____ΝΟΗ* MUchhUfer: [Ευά]ν(ϋ)ης Bechtel — 8. ΙΠΠΟ.ΟΙΓΑΙ
MUchhUfer.’— 14. Μ{ε)λαγχυμας Jiechtel. — 23. ΟΗΓΙΝΑ£ MUchhUfer: Cmen- 
diert von Bechtel. — 25. ΚΛΕΩΝΟΜΩ MilchhUfcr, Κλε(ο)νόμω Bechtel. 
Scbwebtc dem Sclireiber viclleicht Κλεώννμος vor? — 28. ΚΑΛΛΙΡΡΟ 
MUchhUfer. — 30. ΔΕΔΑΧΟΝΑΚΑΝ MilchhUfcr·. von mir erganzt und emen- 
diert nacli den tcgeatiecben Inscbriften Foucart 352 h, t und j ,  inwelclien 
drei Frauen zur Belohnung dafur, daes eie eicli um die Tempel beeondcre 
verdient gemaclit habcn, auseer nndercn Rechten auch cine αΐσα dcs zum 
Opfereclimause bestimmten Fleisches zucrkannt wird (Λ: πέμπειν de aura» 
xal aloay ωσαύτως, j :  h> χε τοΐς ΙαιχοΧς xal τινροφυριχοΐς δείπνοις αποστέλλει» 
αντηι αΤσαν). — Ζ. 31. AfAO.AC: erganzt von Β. — 83. [*^πολΑω]ν(ι)δΓαι Β.



36. [1248]. Stein. MilchhOfer Mitlheil. IV 138 no. a. Von den 12 
Zeilen h&ben nur folgende fur den Di&lekt Bedentung:

3 Αριατοπάμων Ξε(νο)'/.)*εος 7 *Ερων 'Σιν.ωνος
4 Ενγ,ρατης ] Αμφια . . . .  10 Παντΐνος Παντσχλέος
5 A vanΊΥ,ος £ενον.ράτεης 11 *Αριστομηδης Σαατράτο[υ]
6 Φιλόξενος Φιλοξενούν] 12 Νικόστρατος Όνασίμω.

Schrift: Α, Π. — Ζ. 3. ΞΕΚΛΕ01 MilchhOfer: Ξε(νό)κλεος Bechtel, — 
6. HENOg MilchhOfer. — 11. ΓΓΡΑΤΟ§ MilchhOfer.

32 [36-41]

37. [1240]. Stein. MilchhOfer Mitthed. IV 139 no. h. Von den 11 
Zeilen, welche jc zwei Namcn cnthalten, baben nnr folgende fur den 
Dialekt Bedeutung:

5 [Π]ληαταρχος: ΞανΟιας. 8 Ειμαχίδας: Ααμο'/,ράτης.
G ΑίσχρΙων: Τέταρτος. 10 Θρόοιπττος: 'Αντιγόνης.
7 Ααμάρετος: ΠειΒιας. 11 Πληατίερος: Αγριας.

Schrift: Α, Π, X == ξ in ΞανΟΙας, eonst =  χ.

38. [1232]. ,,Εχ Fourmonti schedis, Tegeac reperlum“. Boeckh 
CIG. 1515. Aufzahlung der Siege dcs Δαμάτριος Δριατίππον. Dialektisch 
bemerkenswert sind nor die Namen der drei Feste:

Αα/.λα7τιεΊα Z. 5, Αλεαια  Z. 6. 12. 19. 22, *Εγ.οτόνβοια Z. 9, 
cjΊχοτόμβοια Z. 23.

39. [1236]. Marmorfragmcnt. Foucart 341 e. Aue gutcr Zeit. Ab- 
echluss einer Kccbnnng.

Z. 5 . . .  γ]ραφ>ης | .................. άξενης.

40. [1242]. Stein. Pouquecille Voyage dane la Grece IV 1 p. 275. 
Darnacb bei Boeclch CIG. 1520. (A).

ΙΟΛανδρε, Αμψεας φίλε εν&άδε χαίρετε.
Meietcr II 80 vermutet, dass die Inschrift lalschlicb in einer Zeilo 

heraaegegeben sei, und verbindet die Worte folgendermasscn: Κλεανδρε 
φίλε, I Άμηνέας ενθάδε χαίρετε. Dase φίλε cin Dual eci — wie επάχοε IGA.^ 
no. 86 —, ist mir allerdings unwabrscheinlich.

41. [1237]. Stein. Pouqucville Voyage dans la Grece IV1 p. 275. 
Darnacb bei Bocchh CIG. 1524. Ncu geleacn von Rohl Mitthed I 229.

Πολνν,ρέτεια Αριαν . . .  | ΝεονΧ . . . .
Ζ. 1. ΡΟΛΥΝΡΕΤΕ1Α Pouquecille,, . YKPETEI___ IT . .  Bold. -  2. Von

Bold nur nocb . .  . OY . . . . .  erkannt.
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Zur Erklarung der Tafel vgl. S. 35 IT. Bei denjenigen Silben, fur 
welche aue Paphos eine bcsondere Form uberliefert iet, stobt das gemein- 
kypriscbe Zcichcn an e r s t e r ,  das speciell paphieche an z w e i t e r  Stollc. 
Da die Tafel nur den Grundtypus jedes Zeichens veranschaulichen will, 
so iet auf einzelne Ausnahmen (wie z. B. den Gebrauch dee m als tie, die 
Verwendung des gemeinkyprischen ee in Paphos u. a.) keine llucksicht 
genommen.
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33

42. [1224]. Bruchstiick eines Architrave. Foucart 337 a,
ΘΕΡΣΙΑΣ Θερσίας

43. [1258], Obne irgend welche nabere Angabe bei Le lias 335. — 
(AEN).

Τεγεαται ανέ&εν.

44. [1225]. Leake pi. no. 50. =  Foucart Erpl. 337 b. — (A).

Στασίας ανέ&ηχε.

45 und 46. [1227], Foucart 337 c und d. — (A).

. . . .  vXr$ άνέΟτμε.
3Ερ εμένα ανέ&ηκε.

47. [1229]. Vischer Archaol. Beitr. no. 41. — Bur si an Arch. Anz. 
1854 p. 479. — Foucart Expl 337 e. — (AC).

Νέων Νεολλτβ | .............. άνέ&εν.

48. [1243]. Stein. Milchhufer Mittheil. IV 143 no. p. — (A).

'Λγαβοκλή χαΊρε.

49. Le Bus 337. -  (AE).

J u  ΒΊελιχί\ωι ΜίΥ.νλο\ς άνέ&ψ.ε.

50. [1245]. Foucart 345/.

Λ ΑΛΙ Κ ΑΧ Al PE Aa{d)Ua χαϊρε.

51. [1240]. Grabstein. Foucart 341 g. V'olletandiger gelesen von 
Milchhufer Mittheil. IV 143, no. q. (A, in Z. 7 im ereten Namen € und C).

's/ρίσιων δ \ \ Καλλίν.ριτος /!, | ίάσχλαπιάδας, j Σώστρατος?/, 
5 ΦιλόνΐΥ.ος y/, | Ιάρισεόδαμος y d , | Κλεόδαμος Κρατέαυ η .

[42-52]

. Hfinzen.
52. Die meisten dereelben stammen aue , der Zeit dee aobai6chen 

Bundee. Sie eind zueammcngestcllt von Head Hietoria numor. p. 352. 
Die ubrige Litteratur e. in Collitz* Sammlung, deren Nummern icb den 
einzelnen Lcgendcn in Klammcrn bcifuge:

Άλεαταν. Zweifelhaft bleibt die Legcnde 14λειών mit dem 
Namen cΙέρων. [1184] .

Hof f mann ,  dio grlocbifiebon Diulokto. I. 8



'Αρκαδικόν, zum Toil noch linkslaufig und mit ?. Daneben 
einmal 'Αρκάδωv. [1182]

'Ασεατάν mit dem Namen Ξενίας. [1186]
Αιτζαιεων Head a. a. 0 . 

δ \Ελισφασίων Head a. a. 0 .
*Eq =  Έρ[χομεnW ], Einwoliner von Orchomenos. Den gleichen 

Namen fiihren sie in der Inschrift IGA. no. 70. [1212] 
*Ηραιέων Head a. a. 0 .
Θελπονσίων, daneben Θ mit dem Namen 'Ερίων [1253]. Auf 

Inschriften ersclieint die Fonn Θελφονσιοι, vgl. die Bemer- 
kung Bechtel’s zu no. 1181 und 1252 der Sammlung. 

Θισοαιεων mit dem Namen Πολνμήρης; daneben 
Θισοαίων. [1255]

10 Καλλιοτατάν mit dem Namen ''Αντανδρος. [1187]
Καφνεων mit dem Namen TTEAAANHAS. [1188]
Κλη =  Κλη[τορίων], erst in romischer Zeit Κλειτορίων. [1193] 
Κ[ο]ρ τυνίων. [1195]
{Α^ονοιατάν mit dem Namen 'Αντίμαχος. [1196]

15 Μαντινέων. [1207]
Τεγεαταν mit den Namen Κλέαρχος, Θρασέας. [1250] 
Τεντιδάν mit dem Namen Γνωσέας. [1251]
Φ ενικόν, Φενέων mit den Namen 'Αρκάς, Μνασίλαος. [1213] 
ΦιγαΊΑων auf achaischen Bundesmiinzen; erst in der Kaiser- 

zeit Φια)*έων. [1216]

34 [52—54]

A nhang.

Arkadicn oder Pisatis.
53. [1256]. BnichsUtck eines Helmes, gofunden in Olympia. Kirch- 

hoff Archaol. Zeit. XXXVI 140, taf. XVIII no. 3 =  IGA. 106.
EORAV ΔΑΜΟ^ΤΟΙ Ααμος τ ό ΐ ................ξόραν

54. [1257], Bronzeplatte, gefun den in Olympia. Kirchhoff Archaol. 
Zoit. XXXVII166 =  IGA. 107 (dazu Furgold's Nachtrag in den Add. p. 176).
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..ΔΟΚΑ/VOiTOXRV^IO N  . . . .  ϊ]δωγ.αν ο(γ.)τωχρνσεον,
·. A£A/VTOH IERO/VTOAIOS [οίεσγ.ευ]αααν τό ιεροντώΛιός,
. . /VAI AVTO^KAirEA^EA/V 
.. Ξ Ε /νθ£Κ  ΑΙΕ VERrETA£ 

5 .. ΡΟΞ!®ΕΟΔΟΤΟΜΑΓA/HS 
..E/V®EBAIO£ 
..SSVRAKOCIOS 
..ΞΕΚνΟ . . ΟΞ 
,.ΞΑΙ^ΓΕΌΞ

10 ..<ΛΕΟ^ΚΑΙΟΛνΜΓΙΟΔΟ 
.ΟΔΙΚΟ/VTOI/V

[l'do£e ΎΪ\ναί αυτός vxti γενεάν 
[αυτών προ^ξένος ν.αΐ ευεργέτας
..........ΐ7ΐ]7ΐος Θεοδότω Μάγνης,
............τρ  Θηβαίος
............ ς Συρατ,όσιος
............. 2ey.va)[νί]ος
..........  ς 'Αργείος
............]/Μ'ος 7jxi ’ Ολνμπωδώ-
[ρω ελλαν^οδιν.ίντοίν.

Nach Ktrchhoff aus den Jahren 365—363 v. Chr.
Z. 1. Der Raum zwisehen 0  und T ist, wie Pargold riclitig bemerkt, 

niclit fur ein P , wolil aber fur ein K ansreiohend. JlOhTs Lesung: o(F) 
το χρνοεον \κατίοκευ\αοαν το ιερόν ist mir dem Sinne nach dunkel. οκτώ- 
χρνοέον ist eine Suinme Geldes im Werte von 8 χρνσέοί. — Von dem 
zwisehen t  und 0  etebenden E sind nach Pargold nock deutliche Reste 
zu erkennen. — 11. \ε)1αν\οδικώντοινΊ

II. Die kyprischen Inschriften.

A. Das kyprisch-epichorieche Alphabet*

Die Inschriften des kyprischen Dialektes sind in einem epi- 
chorischen Alphabete abgefasst, dessen Entzifferung mit grossem 
Scharfsinn von G. Smith (Transactions of the society of biblical 
archaeology I, 1872, p. 129—144: Read 7th November 1871) 
und von Brandis (Monatsb. d. Berl. Akad. 1873 p. 643—671) 
cingeleitet und von Moritz Schmidt („Die Inschrift von Idalion 
und das kyprische Syllabar", Jena 1874), Deccke u. Siegismund 
(„Die wichtigsten kyprischen Inschriften" in Curtius* Studien V II 
219—264) und Ahrens (,,Zu den kyprischen Inschriften" im Phi-

3*



36

lologus X X X V  1—102 und X X X V I 1—31) fortgefiihrt und 
im ganzen vollendet wurde.

Fur die Beurteilung des kyprischen Dialektes ist es yon 
grosser Bedeutung, die wichtigsten Eigentiimlichkeiten dieses 
epichorischen Alphabetes zu kennen. Es sind folgende:

L Die 5 Vokale a e i o u haben jeder ein besonderes 
Zeichen. Aber dieses wird sowobl fiir die Kiirze als fiir die 
Lange gebraucht

Π . Zeicben fiir die einzelnen Konsonanten sind nicht vor- 
handen, sondem nur fiir die Verbindung je eines Konsonanten 
mit je einem auf ihn folgenden Vokale; so z. B. ist ein Zeichen 
fiir p  nicht vorhanden, sondern nur fiir pa pe p i po pu. Dabei 
ist zu merken:

1. Die Vokale dicser sogenannten Silbenzeichen konnen 
— ganz analog den einfachen Vokalzeichen — kurz und 
lang sein:

to =  τώ (att τον) oder το.

2. Der Konsonant dieser Silbenzeichen kann eine tenuis, 
media oder aspirata sein. Die Schrift hat fiir alle drei 
Falle nur e in  Zeichen (in der Umschrift pflegt man nach 
Ubereinkunft allgemein die tenuis zu setzen):

te  te i =  Fixity i te =  ιδέ, e teke  =  lOxjyti. 
ta i ss τάi, ta mo tii ko =  Japovivsa, a ta tia =  *A§iva. 
ke «  yJ, ke no i tu =  γένοιτν, e tu ke =  ιτνχι. 
e p i  =  t7cl, pa p i a =  ITafpia.

3. Doppelkonsonanten werden nicht bezeichnet:

a po lo ni =  *Λπόλ(λ)ωνι.
4. Auelautende Konsonanten werden mit dem Vokale e 
geschrieben:

ta  na sa se =  βαι·ασ(σ)ας, ka ru xe =  ymqlF, 
ka re =* γάρ, ma mo pa to re =  ραμ{μ)οηάτωρ, 
pa si le u se =  βασι)*ιίς, e ke ti mo ne =  ’Εχεχίμων.

5. Die Nasale v, γ  und μ werden im Inlaute vor folgen
den Konsonanten nicht geschrieben. Auch im Auslaute 
eines Wortes fehlen sic, wenn daaselbe eng mit dem fol
genden zusammengehort:
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pa ta =  πά(ν)τα, a ti = α(ν)τί, o ha =  ,fO(y)xa, 
pa me ro ne =  7Γ.ε{μ)τταμέρων. 

to ko ro ne =  zo(v) χώρον, i fu ha i =  i(v) τνγαι.

ΙΠ . Stelien im Anlaute oder im Inlaute eines AVortes zwei 
Konsonanten unmittelbar neben einander, so sind 2 Falle zu 
unterscheiden:

1. Der erste Konsonant nimmt den Yokal des zweiten an:

a. Stets ira A n la u te .
pn nu to se = Πνντος, sa ta si ta mo se =  Εεασίδαμος. 
po ro to ti mo =  Πρωτοζιμω, jm to li se — nzokig, 
ha ra u o me no ne =  γραιόμενον.

b. Ira In la u te ,  wenn der zweite Konsonant eine 
liquida ist

a po ro ti ta i =  ’Λγροδίζαι, te o he le o se =  ΘεονΜος, 
o na si ha ]M ra = 'ΟναβικνίΓρα.

2. Der erste Konsonant nimmt den Yokal des vorlier- 
gehenden Konsonanten oder, wenn ein Vokal vorhergelit, 
diesen Vokal an. Das gcschieht im In la u te , wenn der 
zweite Konsonant keine liquida ist:

a he se to te mi se =  'Λν.εστό&εμις, mi si to ne μισ&όν, 
ta la to ne =  δ αϊτόν, e sa ta se =  εσζασε.

A n m e r k u n g .  Die Sebreibung des Doppelkonsonanten ξ ist — ab- 
geeehen von den Fallen, wo ikm e in  Zciehcn entspriebt — sohwankend: 
neben e he so si =  εξο(ν)αι etebt a p i  te hi si o i =  ά(μ)φιδεξίωι und 
e tt ka sa me no sc »  ευξάμενος. — Ob der Doppelkonsonant ψ in seiner 
Sebreibung der ersten oder zweiten Regel folgte, ist aue dem einzigen bishcr 
uberlieferten Beispiele nieht zu erseben: a pa sa so mo se =* Άχράσίομος.

IV. Im kyprischen Dialekte entwickelte sich hintcr v (=» u) 
und t ein parasitischer van- und JoZ-Laut, der im kyprischen 
Alphabete die Geltung eines selbstandigen Konsonanten hat:

ta va no i =  δνβάνοι fiir δνάνοι, 
e u ve le to ne = Ενβίλ&ων fUr Είέλΰων, 
sa ta si ja  se = Ezaaijag fiir 2 tασιας, 
i je re u se =  ψερείς fiir ιερεύς.

A n me r k u n g .  Dieser Jot-Laut ist bisber sicber nur nacb vorauf- 
gebendera t nacbzuwcisen. Alio Lesungen, bei deuon man ihn naob
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anderen Vokalen odcr gar unmiftelbar bin ter Konsonanten aogenommen 
bat, eind abzaweisen.

V. Die Enklitica werden nicht als selbstandige Worte 
gerechnet Endigt das vorbergehende Wort also auf einen Kon
sonanten, so wird derselbe nicht als Schlusskonsonant, sondem 
— nach Regel III , 2 — als inlautender Konsonant bebandelt:

a u ta ra me =  avcaq με.

VI. Eine besondere Umgestaltung — die wir am besten 
als Vereinfachung bezeichnen — erfuhren einzelne Zeichen des 
Alphabetes in der Stadt P ap h o s. Auf der beigefiigten Zeichen- 
tafel stebt die paphiscbe Form jedes Mai an zweiter Stelle.

VTL Sammtliche Inschriften, in denen das gewohnliche 
epichorische Alphabet angewendet ist, laufen von rechts nach 
links. Nur die in P aphos gefundenen und im paphischen Alpha- 
bete abgefassten Inschriften sind ausnahraslos rechtslaufig.

VHL Die einzelnen Worte der Inschriften sind meistens 
durch Divisoren (Punkte oder kleine senkrechte Linien) getrennt; 
natiirlich fehlen dieselben stets zwischen Worten, welche enger 
zu einander gehoren (z. B. zwischen Artikel und Nomen).

B. Das Alter der Inschriften.

Das einzige sichere Kriterium, welches fur die Datierung 
der arkadischen Inschriften in Betracht kommt, namlich das 
Alphabet, lasst uns bei der Altersbestimmung der kyprischen 
Inschriften giinzlich im Stich. Wir vermogen bis jetzt eine Ent- 
wicklung des kyprischen Alphabetes nicht nachzuweisen, wenig- 
stens nicht fiir ein und denselben O rt Die besondere Umge
staltung, welche das Alphabet in Paphos erfuhr, ist fiir die 
Chronologic vor der Hand ohne W ert Denn beide Alphabete 
— das paphiscbe und das gewohnliche — treten uns schon auf 
den iiltesten Inschriften so abgeschlossen und in sicli fertig auf, 
dass die Abzweigung des paphischen lange vor der Entstehung 
unserer altesten Inschriften liegen muss.

Auch die Richtung der Scbrift ist fiir das Alter der In
schriften nicht massgebend. Wie ich bereits erwahnte, sind alle 
im paphischen Alphabete abgefassten Inschriften rechtslaufig —
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alle iibrigen linkslaufig. Der Unterschied war also kein zeitlicher, 
sondem ein lokaler.

Dieser Mangel an ausseren Kriterien wird dadurch ersetzt, 
dass wir einen Teii der Inschriften ihrem Inhalte nach wenigstens 
annahernd historisch fixieren konnen. Abgeselien von den Munzen 
sind es Inschriften aus folgenden Stadten:

1. - P a p h o s  und Umgegend .

In der Koniginnengrotte zu Altpaplios lag nach no. 104 der 
paphische Konig Τιμύχαρις begraben. Dieser war, wie die Munze 
no. 231 angibt, der Vater des Στασίβοικος, welcher nach Six 
etwa von 420—400 v. Chr. iiber Paphos und Marion herrschte. 
Als Sohn des Ί,τασίβον/.ος nennt uns die Inschrift no. 94 (von 
der nicht sicher zu erganzenden Miinzlegende no. 228 sehe ich ab) 
den ΌνασίΡοίκος. Em Sohn desselben war Αρισταγόρας, dessen 
Grabmonument uns in no. 106 erhalien ist. Die Reihe schliesst 
der Sohn des 'Αρισταγόρας, mit Namen Άριστόφαντος: er ist 
der Stifter der Inschrift no. 95.

Wir konnen diese Konigsdynastie also durcli fiinf Gesclilechter 
verfolgen, welche Deecke BB. X I 318 folgendermassen abgrenzt:

1. T im ochar i s ,  um 435, in Paphos begraben.
2. Stas ivoikos,  etwa 420-400, Konig von Marion.
3. Onasivoikos,  etwa 400—380, Konig von Marion.
4. A r i s t ag o ra s ,  um 365, in Paphos begraben.
5. A r i s to p h a n to s ,  um 350.

Dass der ebenfalls in Alt-Paphos begrabene Konig 'Ey in  μας 
(in no. 103) der Vater des Timocharis gewesen sei, ist nicht 
wahrscheinlich.

Von einer zweiten Dynastic sind uns nur zwei Glieder 
inschriftlich bezeugt. Der Konig Nr/.ογ,λέΡης, der als Stifter der 
Inschriften no. 101, 102 und 105 genannt wird, rcgierte in den 
beiden letzten Jahrzehnten des 4. Jalirli.: sein Vater Τιμαργος 
in no. 100, 101, 102 und 105 ist also nach 350 anzusctzen.

Endlich hat M. Schmidt (Samml. kypr. Inschr. 8) den Konig 
3ΕτέΡανδρος von Paphos, welcher zwei Armbander dem Tempel 
zu Kourion stiftete (no. 112), mit dem Konige Itu ’ andar sar Pappa 
identificiert, welcher in den assyrischen Inschriften unter den
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zehn kyprischen Konigen aufgefiihrt wird, die dem Asarhaddon 
(681—668 y. Chr.) das Material zu seinen Bauten zu liefem hatten 
(vgl. Schrader} Keilinschr. Bibl. Π  148). Diese Gleichung ist 
aber selbstverstandlich nicht als sicher anzusehen, da sich der 
gleiche Name innerhalb einer Herrscherfamilie oft wiederholte.

2. Soloi .

Die eine der beiden uns aus Soloi erhaltenen Inschriften bat 
gestiftet ο Σόλων βασιλείς Στασι/.ρότης ο βασιληος Στaaijav, 
die andere ο Γάναξ ΣτασΙ/ας [ο] Στασι^ράτεος. Damit sind drei 
Glieder der Herrscherfamilie gegeben: der Grossvater Στασίας, 
der Yater Στασιζρατης und der Enkel Στασίας, der nocb konig- 
Ucher Prinz war, als er das Weihgeschenk aufstellte.

Nun hat Pier ides Transactions of the society of biblical 
archaeology IV  p. 41 die Vermutung geaussert, dass der Στασι- 
γρατης dieser Inschriften identisch sei mit dem von Plutarch Alex. 29 
erwiihnten Kdnige Pasikrates von Soloi, welcher nach der Buck- 
kehr Alexander’s aus Egypten an dessen Hofe erscheint Diese 
Yermutung gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass der 
Stasikrates von Soloi leicht mit dem von An. Arrian I I 2,22, erwahn- 
ten Konige Pasikrates von Kourion verwechselt werden konnte. 
Endlich stimmt zu der Vermutung, dass die Inschriften no. 68 
und 69 aus dem Ende des 4. Jahrh. stammen, das gemein- 
griechische Alphabet, in welchem der altische Teil der ersteren 
geschrieben ist

Weniger wahrscheinlich ist Pierides’ Yermutung, dass der 
jiingere Στασίας (in no. 69) mit dem Prinzen Σιασάνωρ aus Soloi, 
der Alexander nach Centralasien folgte, identisch sei: das Namens- 
element Στασι- scheint in der Herrscherfamilie zu Soloi sehr 
beliebt gewesen zu sein.

3. E d a l i o n  und T a m a s s o s .

Die bilinguc aus Edalion stammende Inschrift no. 134 ist 
aus dem 4. Jahre der Herrschaft Melekjathon’s, des Konigs von 
Ketion und Edalion, datiert Von den beiden in Tamassos ge- 
fundenen Bilinguen stammt die erstere (no. 140) aus dem 30., 
die letztere (no. 141) aus dem 19. Regierungsjahre des Melek- 
jathon. Dieser war Vater und Vorganger des Pumjatan (vgl.
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CIS. I, 1 no. 11), welcher im Jahre 312 nach einer mindestens 
46jahrigen Regierung auf Befelil Ptolemaus’ I. getotet wurde. 
Melekjathon hat daher ungefahr bis zum Jahre 360 regiert Der 
Anfang seiner Herrschaft ist also mit Six ungefahr in’s Jahr 391, 
wenn nicht noch hoher hinaufzuriicken: darnach stammt die In- 
schrift no. 134 ungefahr aus dem Jahre 387, die Inschrift no 140. 
aus dem Jahre 361, die Inschrift no. 141 aus dem Jahre 372.

Endlich sind wir auch im stande, die Entstehungszeit der 
umfangreichsten kyprischen Inschrift, der edalischen Bronze, 
no. 135, wenigstens annahernd zu bestimmen. Die Yeranlassung 
zu dem Vertrage zwischen dem Konige Stasikypros und der 
Biirgerschaft Edalion’s einerseits und dem Arzte Onasilos und 
seinen Briidern andrerseits hot eine Belagerung Edalion’s durch 
die Meder und Ketier. Diese wild von Meister Dialekte I I  199 
in das Decennium der Frcihcitskampfe des Euagoras (391—386) 
gesetzt, „ctwa in die Zcit (389 v. Cln\), als die Stiidte Ketion, 
Soloi und Amathus die Perser gegen Euagoras I. in’s Land 
riefen.41 Meister scheint bier ganz vergessen zu haben, dass er
a. a. 0 . auf S. 194 mit Six spatestens vom Jahre 391 an bereits 
den Phonicier Melekjathon Konig in Edalion sein lasst: Da wir nun 
Inschriften aus dem zweiten (CIS. I, 1 no. 90), aus dem dritten 
(CIS. I, 1 no. 87) und aus dem viertcn Jahre seiner Regierung 
(CIS. 1 ,1 no. 89) bcsitzen, so ist die Annahme, dass im Jahre ca. 
389 voriibergehend der Phonicier gestiirzt und ein Griechc Konig 
in Edalion gewesen sei, ausgeschlossen. Die edalische Bronze 
muss also zu einer Zeit abgefasst sein, als die Phonicier noch 
nicht die Herren der Stadt warcn — sie fallt also in die Zeit 
der Kampfe, welche Kimon um die Mitte des 5. Jahrh. gegen 
die Perser fUhrte: in ilrnen erscheint ja gerade Ketion, das im 
Jahre 449 vergeblich von den Athencrn belagert wurde, als 
HauptstUtzpunkt der persjschen Macht. Wahrscheinlich wirddas 
den Athenem verbiindete Edalion belagert sein, als die Athcncr 
nach der glUcklichen Seeschlacht bei Salamis im Jahre 449 ab- 
segelten und die Insel aufs neue den Persern Uberliessen.

Meister Dialekte I I 197 hat die Behauptung aufgestellt, dass 
mit dem Untergange der politischen Selbstlindigkeit und mit dem 
Beginne der Ptolemaer-Herrschaft der Gebrauch des kyprischen



/ «

42

Syllabars und des kyprischen Dialektes in der Schriftsprache auf- 
horte. E r beruft sick dabei auf die Tatsache, dass die kyprischen 
Inschriften zu Ehren der Ptolemaer sammtlich im attischen Dia- 
lekte abgefasst seien. Aber dieses Argument ist nicht iiber- 
zeugend. Denn, wenn auch die officielle Umgangs- und Kanzlei- 
sprache am Hofe der Ptolemaer die attische war und wenn man 
deshalb Inschriften auf dieselben attisch abfasste, so konnen 
daneben doch sehr wohl in den einzelnen Stadten private Grab- 
und Weikinschriften im epickoriscken Alphabete und Dialekte 
abgefasst sein. Wann der Landesdialekt aus dem Schriftgebrauche 
verschwunden ist, wissen wir nicht: das Jahr 300 v. Chr. ist 
jedenfalls eine viel zu hohe Grenze.

C. A bkiirztingen der lianfiger zn erw ahnenden L itte ra tn r.

Ahrens Zu den kyprischen Inschriften, im Philologus X X X V  
p. 1—102; dazu ein Nachtrag im Philologus X X X V I p. 1—31.

Beaudouin-Pottier Inscriptions Cypriotes, im Bulletin de corre- 
spondance hell^nique ΙΠ  347—352.

Cesnola Cyprus =  L. Palma di Cesnola, Cyprus its ancient cities, 
tombs and temples. London 1877.

Cesnola Salamitiia =  Al. Palma di Cesnola, Salaminia, London 
1882.

Deecke-Sicgismund Die wichtigsten kyprischen Inschriften, in 
Curtius’ Studien V II 219-264.

Hall The Cypriote inscriptions of the di Cesnola collection, im 
Journal of the American Oriental Society X  201—218. Die 
beigefugtcn 8 Tafeln enthalten vortreffliche heliographische 
Abbildungen der Inschriften.

Hall* The Cypriote inscriptions of the Cesnola collection in New- 
York, im Journal of the American Oriental Society X I 209—
238. Dieser Aufsatz enthalt die Resultate, welche Hall bei 
einer neuen Lesung dcr inzwischen durcli die Einwirkung von 
^icht und Luft deutlicher gewordenen Inschriften gewann. 

*t)urch diese Collation sind die Lichtdrucke teils berichtigt, 
teils veiwollstiindigt

Lutjnes Numismatique et inscriptions Cypriotes, Paris 1852.
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Neubauer Der Aphroditetempel zu Golgoi und die daselbst ge- 
fundenen Inschriften in kyprischer Schrift, Berlin 1877.

Schmidt Epichor. =  M. Schmidt, Sammlung kyprischer Inschriften 
in epichorischer Schrift, Jena 1876.

Transactions =  Transactions of the society of Biblical Archaeo- 
logy.

VogiiS, Inscriptions Cypriotes inedites, in den Melanges d’archeo- 
logie orientale, Paris 1868, p. 93—104 und — genau in der- 
selben Fassung — im Journal Asiatiqiie, Serie VI, Vol. 11, 
p. 491—502 (mit 2 Tafeln).

B e m e r k u n g e n .

1. In der folgenden Sammlung sind nur dicjenigen Inschriften aus- 
gewahlt, in denen erstens die Lesung aller oder — bei langeren — wenig- 
stens der meisten Zcichen sicher steht und die zweitens nicht so frag- 
mentarisch oder kurz sind, dass sie einc siehere Deutung nicht nur fur 
den Augcnblick, sondern fiir immer unmoglich machen.

2. Wo die von Schmidt Epichor. (nach Birch, Brandis, Schroder u. a.) 
und von Cesnola Cyprus gegebenen Abschriften unvollstandiger. sind als 
IialVs heliographieche Abbildungen (ein Kriterium dafur bildet u. a. Hall% 
habc ich nur Hall als Quelle angegeben. Wenn die von Schmidt Epichor, 
gegebenen Abbildungen mit Hall genau ubereinstimmen, babe ich sie nur 
dann angefuhrt, wenn es sich um Inschriften handelt, die mehr oder 
weniger besohadigt sind. Endlich habe ich Schmidt Epichor. nicht citiert 
wenn er nur HalCs Lichtdrucke oder die von anderen veroffentliehten 
Facsimiiia wiedergibt.

8. Im Anschluss an Dreche u. a. habe ich die s i c h e r  uberlieferten 
Zeichen in sc h r  age  r, die u n s i c h e r e n  in s t e l l e r  Schrift wiedergegeben.

A. Nord-KUste.

1. Karpasia.
55. [142]. Lampe aus Thon. Hall taf. IV no. 17.

p i lo ti mo Φιλοτιμώ.
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δβ. [143—145]. TJber dem Eingange zn 3 Grabern einer bei Apben- 
drika entdeckten Nekropole. Bcaudouin-Pottier no. Ill, 1—3.

ti mo ro ϋ  ΤιμοΡα^ρω].
ka ψΑ ta se
pi to fa H Φιλοδσ[μώ].

Die Erganztmgen naeh Deccke.

2. Keryneia.
Eine Tochterstadt des in Acliaia gelegencn Κερύνεια, welches 
von den einwandemden Aetolern in Καρννεια umgetauft wurde.

57. [15]. Kalketein. Cctnola Salaminia 84 no. 78.

te o ta se pa pi ja  se e [Τάς] &εώ τας Παψι/ας i[pl·]
a u ta ra me ka te te ke ανταρ με γχηέ9~ηηε

ke se to te mi se \ΙΤ]χεστό&εμις.
Z. 1. Dae mi iet wabrecbeinlich am Anfang der zweiten Zeile aos- 

gefallen. — 2. Dae u erscbeint in Folge einer zufalligen Ritze des Steines 
ale mi.

58. [16]. Kalketein. Canola Salaminia 85 no. 79.

ta se te o e mi ta se pa p i a 
Tag 9εώ εμι τας. Παγίους],

3. Chytroi.
Wahrschcinlich eine Tochterstadt von Keiyneia.

δ9. [1]. Kalketein. Pieridcs Transactions V taf. A no. 2, nnd bei 
Cesnola Cyprus taf. VII no. 46.

po ro to ti mo e mi ta se pa pi a se to i e 
re vo se ka se mi ka te te ke ta % 
pa pi a % a po ro ti ta i
Ιϊρωτοτίμω ίμ ΐ τας Παφίας τώ te- 
-ρήΡος χάς μ ι YMtixhpve ται 
Π αγίαι 'ΛγροδΙται.

%
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Ζ. 2. Auf Grand der von Piertdes gegebenen Abbildang deaten Voigt 
Bezzenb. Beitr. IX 164 and Meister II 137 das 6. Zeicben als me. Docb 
kann dasselbe gerade nach Piertdes’ Abbildung nur ein mi sein, dessen zwei 
innere Scbenkel dem Steinmetzen zufallig etwas lang geraten sind, eine 
Nachlassigkeit, durch welche mehrere Zeicben dieser Inschrift auf Piertdes’ 
Abbildung ungenau erscheinen. Cesnola giebt das Zeicben als ein ver- 
stummeltes mi wieder and H all2 liest ohne weitere Bemerkung mi. — 
3. Letztes Zeicben: a Piertdes, i  Cesnola und Hall.

60. [2]. Kalkstein. Piertdes Transactions V taf. A no. 2.

fa se - o fa se pa Τας [^εώ] τάς [Παφίας iftl·]
a u ta ra mi ka te αντάρ μι ν.ατέ[&ψ.έ]
ο ηα si te mi se Όνασίδεμις.

Nacb Hall1 sind in Z. 1 deutlicbe Reste des o erhalten, wabrend te 
vollig gescbwunden ist. Von dem te in Z. 2 nur ganz geringe Spuren 
erkennbar.

61. [3]. Kalkstein. Piertdes Transactions V 95 =  taf. A no. 4. 
Mangelbaft bei Cesnola Cyprus taf. VII no. 51.

ta se te o · ta se Tag Όεώ τας [Παφίας ίμί·~\ 
a i ta ra me α(ν)ταρ με [;/.ατέ$ψΛ ’Owa/-]
te mi -Οεμι[ς l  ιερείς τας /ία -]
p i -ψ'Ιας]

Ζ. 2 Das t ist auf Piertdes* Abbildung deutlicb und wird von Hall* 
bestatigt. Ee liegt also cin Fehler dcs Steinmetzen vor. — Dae letzfce 
Zeicben, von welcbem auf den Abbildungen nur der recbte Ann /  er- 
balten ist, fasst Halla als e oder me. Keinesfalls ist es ein mi. — 3/4. 
Nacb no. 59 von mir erganzt. Die von Voigt a. a. 0. vorgeschlagene 
Erganzung ·ϋεμι[ς 6 Ιερενς τ at Πα]φί[αι empfieblt sicli dee Sinnes balber nicbt.

62. [4]. Kalkstein. Cesnola*s Abbildung (Cyprus taf. VIII no. 53)
von Hall* bericbtigt. In Umscbrift bei Piertdes Transactions V 96, no. l i d)

se pa pi a se ' e mi τα]ς Παφίας ίμί.
Die Zeicben se und mi sind zur Halfte weggebrocben.

68. [5—10] Eine Reibe von Steinfragmenten entbalt die von Ces- 
nola Cyprus taf. VII no. 44—60 abgebildeten und von Piertdes Trans- 
actions V 96 in Umscbrift berausgegebenen, mebr oder minder veretum- 
melten Zeicben:

ta se pa p i a se τας Παφίας

64. [13]. Kalkstein. Cesnola*s Abbildung (Cyprus taf. VIII no. 57) 
bericbtigt von Hall*.

se, ka. te. ke. a -ς ΥΜ[τί]$ψ.ε ' Λ . .



65. Statu ettcnbasis. Mit Abbildang bei Voigt Stadia Nicolaitana 
66, no. I.

ta se te o · e mi H ϋ  pa p i .............. . .
ka te te he ka rt ti mo se · o .................
i tu ka i i te re i te a ..................

Τας ΰεώ Ιμι [τας] Παφί[ας * ανταρ με]
νΜτί&ηΆε Χαρίτιμος ο [. . ................ .J
\{ν) τυχαι, ϊ(ν) τέρ ει......................

Das dritte t der letzten Zeile ist zwar verletzt, aber noch deutlich 
zu erkcnnen. Dass ein Nomen τέρος „heiliger Raum“ existiert hat, ist 
an8 dem enripideiscken τέρεμνον „Gemach, Wohnang1* zu erscbliessen, 
welcbea sich zu τέρος verbalt wie βέλεμνον zu βέλος. Ferner erscheint im 
Oskischen auf dem Cippus Abellanus (bei Zvetateff Sylloge inscriptionum 
Oscarum no. 56) ein Neufcrum teerom (loc. ferei, gen. terete, Stamm trrs·), 
welebee das einen Tempel umgebende bcilige Gebiet bezeichnet. t(v) 
τέρει bedeutet also in dieser Inscbrift genau dasselbe wie τέμενος in 
no. 147. Dass der Ort, welcber einen geweihten Gegenstand aufnimmt, 
bald mit είς (lv) im Akkueative, bald mit & (tv) im Dative etelit, ist 
bekannt.

66. Kalketeinplatte. Mit Abbildang bei Voigt Stadia Nicolaitana 
67, no. II.

. . .  e mi· ta se· pa pi [Τας εμι τας Παφί- 

. . .ta  ra me· e ve xe [-ag* αν]τάρ με ίβεξε

. . . te mi se· i  tu ka i \^Ονασί]χλεμις, l(v) τυχαι.

Z. 2. Zu ΙΓεξε vgl. pamphyl. / έχέτω Saroml. 1267 M ved. vahati „er 
bringt dar (z. B. Opfer)“.

67. Tafelchen, an der Hand einer Statue befeetigt. Ohnefalsch-Richter 
Mittbeil. d. d. arch. Inst. IX 138 f. In Umschrift bei Voigt Stadia Nico
laitana p. 68 f. n. III.

ki li ka a me 
ka te e se ta se 
o sa ta si ke 
re te o se

Γιλ(λ)ί'Αά με 
ν,ατέσταοε 
6 Στασι ν.- 
-ρέτεος.

Der im Silbenzeichen ka enthaltene Vokal a ist noch cinmal beson- 
ders auegedriickt, ebenso wie das e in Z. 3. Ilier freilich lasst Rich ka te 
mit MeitUr als selbstandige Preposition au Hasson, vgl. e xe I o ru xe =  
i f  όρνξη in no 135 ,s. S4. lv — Meieter'e Lesung άμέ iet mdglicb, aber nicht 
wabreebeinlieb.
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Β. Nordwest-Kiiste.

1. Soloi.
68. [17]. Steinplatte mit bilinguer Inschrift. In Umschrift heraus- 

gegeben von Pierides1 Transactions IV 43. Nacb einem Papierabklatsche 
von Schmidt Epichor. taf. VIII no. 1 uud von Pierides2 Transactions V 
taf. B (vgl. die Note zu pag. 96).

Attischer Text:
1. fO Σόλων βασιλ]ε[νς] ΣεασΓ/.ράτ[ης b βασιλ]εως 

[Σιασίον τ]ψ Id&r.rai άϊ{ε]&ψ»[ε]
2. τνχψ άγαΌτμ.

S c b r i f t :  Α, Η, Ο kleiner, Ζ. Sammtliehe durcbbrocbene Bucbetaben 
sind zwar verletzt, aber deutlicb zu erkennen. Die Bucbetaben ΕΩΣ in 
Z. 1 eind nur in der Umschrift dee Pierides erhalten: auf beiden Abbil- 
dungen fehlen sic.

Kyprischer Text:
o so lo §§ pa si U u se · sa ta si ka ra te se o pa si le o se · 
sa ta si ja  u
ta a !  na i a ne te Ice i tv ka i

Ό  Σολω[ν] βασιλεύς Στααιν,ράτΐ)ς ο βασιλψς Etaoijav 
τα *Λ\βά]ναι άνέ&ψιε, 1(ν) τνγαι.

In seiner Umscbrift setzt Pierides1 hinter jedee Wort einen Divisor: 
auf beiden Abbildungen ist ein Divisor binter βασιλεύς, bei Pierides2 auch 
hinter βασιληος zu erkennen. — Z. 1. Dae erste le bei Pierides2 geschwun- 
den. Dae ra nur von Schmidt deutlicb gcleeen. Die Zeichen ta si ja  eind 
bei Pierides beechadigt, aber nicht zu verkennon. — 2. Von den Zeichen 
ta na iet auf beiden Abbildungen keine Spur erhalten, bei Pierides1 fehlt 
nur ta. Die Reete dee tu eind bei Pierides2 kaum ale solche zu erkennen.

69. [18]. Schwarzer Marmorblock. Die Bucbetaben eind eorgfaltig
und elegant geeebrieben. Υορϋύ taf. IV no. 8.

o va na xe · sa ta si ja  se ό Ρόναξ Eraaijag [ο] 
sa ta si ka ra te o se* Στασιζράτεος.

Z. 1. fo] erganzt von Deecke. Die Yerletzungen der Zeichen se, sa 
und ra eind unbedeutend.
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2. Arsinoe (jetzt Polis-tis-Chrysochou).

70. [20], Kalkstein. Cesnola Salaminta 86 no. 80. — Beaudouin- 
Pottier no. I, 4 nach Copie des Aristides Michadidis.

a  r i  s i  t i  j a  u  : e m i lA q ia v lja v  lu i*
ka  te t i  sa ne · e p i  he ne γχιτέ&ιύαν ε π ί  γ,ενενΡόν,
u  vo ne

Z. 1. Das zweite Zeicben bei Cesnola entstellt. — 2. Das Zeicben 
sa =  \  eteht sicher. Eine Erganzong desselben za ja  ist ansgeschlossen, 
da letzteres Zeicben in Zeile 1 — nach Cesnola's Abbildung — fast rund 
erecheint. — 3. Meister II 138 liest bri κενενΡών, was auch moglich ist.

71. [21]. Kalkstein. Cesnola Salaminta 88 no. 82. — Bei Beaudouin- 
Potlier no. I, 1 (nach Copie des Aristides Michadidis) ist die Inschrift 
falschlich einzeilig nnd statt na in Z. 2 wird pa geboten.

o na  i ο Ό ναίω ν
ne na s i Ν ασιώ ταν
o ta η  εμ ι.
e m i

'ΟταΙων ist Genetiv zu ~Οναιος no. 77.

72. [22]. Kalkstein. Pierides Transactions V 90 no. 4 mit Tafel C 
no. 2.

p i  lo hu p a  ra  se a t i  mo ro mo 
k u  na  e m i

Φ ιλο/,νπρας · a  Τ ιμορω μω  | γννά εμ ι.

Das letzte Zeicben in Z. 1 ist zwar „almost entirely erased", dock 
laesen sich die erbaltenen Resto desselben nach Pierides nur zu mo er- 
ganzen. S tatt Τιμορωμω kann auch Τιμόρμω gelesen werden.

73. [23]. Kalkstein. Cesnola Salaminta 89 no. 83. Bei Beaudouin- 
Pottier no. I, 3 (nach Copie dee Aristides Michailidis) ist die Inschrift 
falschlich einzeiHg nnd ee fehlt das zweite ti,

t i  mo ku  p a  ra  se Τ ιμο /.νπρα ς
e m i ί μ ί
t i  mo ta  mo Τ ιμοδάμω .

74. [24]. Kalkstein. Cesnola Salaminia 87 no. 81. — Beaudouin· 
Pottier no. I, 2 nach Copio dee Aristides Michailidis,

*
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ο ηα  si hit p a  ra  a  ο na  s i ta  mo 
Ό να σ ιννπ ρ α  ά 'Ονασιδάμω

Das letzte Zeichen ist bei Canola ganz geschwunden, bei Michailidis 
nor zur Halite erbalten.

Die eammtlichen folgenden Inechriften stammen aus drei grossen 
Nekropolen, welche Max Ohnefalsch-Richter am Anfange dee Jahres 1886 
in der Nahe von Polis-tis-Chrysocbou entdeckte. Nach Abklatschen und 
Abschriften, welche Ohnefalsch-Richter an Deeche und Sayce eandte, Bind 
dieselben von Deeche in der Berliner Philologischen Wochenschrift 1886 
Spalte 1289—1292 (no. I—ΧΠ), 1611—1612 (no. XIV—XIX), 1643-1644 
(no. XX—XXX), und fast gleichzeitig von Sayce in den Proceedings of 
the society of biblical archaeology Bd. IX, November 1886, p. 5—10 ver- 
dffentlicht.

75. Steinblock. Deeche no. I.

a  r i  si to se 1 e ' Χ ρ ίσ τ ο ς  ε[πέστασέ]
a  r i  si to kti po  ro 'Λ ριοτον.νπρω [ι τώ ϊ]
p a  i  ti  π α ιδ ί .

Z. 1. Das letzte Zeichcn ist nach Meisier II 173 einem H ahnlich, 
womit Deeche's Angabe, es konnc allenfalls ein durch zufallige Neben- 
striche entetelltee ta sein, aufe beste ubereinetimmt. Ich vermute, dass 
wir die aus Golgoi bekannte Form des e =  iH vor uns haben. Statt 
επεοταοε (vgl. die folgende Inechrift) laest sich auch εστασε erganzen, vgl. 
no. 80. — 2. Von mir nach der folgenden Inechrift erganzt. — 3. Das 
zweite Zeichen ist, auch wenn die Scheitelpunkte der beiden Winkel nicht 
unmittelbar an einander stoeeen (>*0, ein * und nicht ein »i, wie Meisier 
vermutet (nafibi). Das i erecheint in dieser Form auch eonst z. B. no. 1344, 
1404. Ahnlich ist die Form dee a (>K) in no. 133. Vgl. die Note zu 
no. 93, Z. 3.

76. Auf der Basis eines steinernen Lowcn. Deeche no. II.

t i  mo k u  p o  ro  se · o t i  mo he re tc o se · e pe se ta  se ·
h i It ha pi ·
to i ·  ha s i he ne to i

Τ ιμίτ/.νπρος 6 Τ ιμσ χρ ίτεος e n to ta a e  Γ ιλ (λ ) ί-  
vmFl τώ ι νχίσ ιγνψ ω ι.

Fur hi li ha vi liest Sayce hi si ro ma. — In demselbcn Grabe fand 
sich die im gemeingriechischen Alphabcte abgefaeste Inechrift Τιμαγόραι 
[Ό]νασαγόρσν Τυχών έπεοτησε.

Uoffm«nnt die grieehiachcn DUlekte. I. 4



50 [77—84]

77. Stein. Deecke no. ΙΠ.

o na i o se e m i "Οναιδς ψ ι .

An Όναιως (Genetiv ζα *Οταιώ) denkt Tick.

78. Stele &U8 Stein. Deecke no. IV.

sa ia  sa ko ra  u Στασαγόραν
e i n i 9 to sa ΙμΙ ζώ
ta sa to ro Σζασά(ν)δρω.

79. Steinblock. Deecke no. V.

t i  m a to ro e m i Τιμά(ν)δρω ϊμ ΐ
to o na sa ko ra  u ζώ *Ονασαγόραν.

Das u setzt Deecke in Klammern, wahrend Sayce nichts dazn bemerkt.

80. Steinblock. Deecke no. YI.

a r i  s i to ku p a  ra  se 'Λριστογ,ύττρας\
e m i e se ta  se a r i  si ίμ ί '  εσζασε
to se *[Λρισ\ζος.

81. Steinblock. Deecke no. VII.

p i  lo ke re te o se e m i Φιλοκρέζεος ίμ ι.

82. Steinblock. Deecke no. VIII.

t i  m a ko ra  u Τ ψ αγδραν
to t i  mo ke re te ζώ  Τιμοκρέζβ-
o se e m i -ός εμ ι.

88. Stele aue Kalkstein. Die Inechrift ist mit Metallstuckcben ana-
gclcgt. Deecke no. IX.

a  ra άρά J u
t i  i  „ein Geliibde fu r  den Zeus'*.

Ober das mohrfaoh uberlieferte άρά =* ενχωλή β die Bemerkung ζη
no. 147 Z. 2.

84. Grabscblneestein, in eine Art Tbnrvorrichtnng einecbnappend. 
Deecke no. X.

o na sa ko ra  u to te ?  to  . . . se ’Ονασαγόραν ζώ  . . . .
It . . . ra  t vo se

Alio Zeicken der zweiton Zeilo nach Meitier nndeutlich. Deecke ver-

*
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nmtet Μ[ϋος &v]QaZFog. — Den Anfang dee Vaternamens in Z. 1 liest 
Sayce vollig abweichend ku po r o ............

85. Steinblock. Von der dreizeiligen Inschrift ist die oberste Zeile 
ganz unleserlich geworden. Deecke no. XI.

2. te ? ti a se
3. o na ? te mi 'Οναοι&εμι Dativ?

Vollig abweichend ist Sayce's Lesung (p. 7 no. IV): 2 a ri si ti ja  se 
3. e m i ............

86. Siegelring mit Topas. Deecke. no. XII.

a ri si to να 'Λριστοβάναξ.
na xe

nDae xe eieht einem to ahnlichu Deecke.

87. Stele aue Stein. Die Buchstaben sind abwechselnd grun und 
roth ausgemalt. Deecke no. XIV, mit einem Nachtrage in der Berliner 
Philolog. Wochenechrift 1887, Spalte 379.

ni ka po ro ti vo se Νίκα ΠρωTiFog 
e mi εμι.

Sicher ist in Zeile 1 nur der Genetiv auf w/off·. denn statt Πρώτι^ος 
lasst sich z. B. Φρό(ν)τιΡος und statt zweier Namen ein eittfacher Genetiv 
leeen, da Nixa- ale erstes Namenselement neben dem gewohnlichen Nixo~ 
nicbt im mindesten befremdend ist.

88. Steinblock. Deecke no. XV.

pu nu ti la se · e mi Πνντίλ(λ)ας ίμί
ta se pu nu ta Jco ra u pa i τας Πννταγόραυ παι- 
to se -δός.

89. Steinblock. Deeclce no. XVI mit einer Berichtigung in der Ber
liner Philolog. Wochenschrift 1887, Spalte 380. Von den 6 Zeichen der 
zweiten Zeile ist nur ke am Ende erhalten.

te mi si to ku pa ra se Θεμιστοκνηρας

90. Steinblock. Deecke no. XVII.

ti mo se ti Τϊμος Ti
ma ko ra u -μαγόραν
pa i se e ηαίς ίμι.
mi

4*
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91. Anf einer Reihe von Thongefaeeen, welche In denselben Nekro- 
polen gefunden eind, etehen Namen meist in abgekorzter Form. Deecke

xvm -xxx. Von spracblicber Bedentang sind:

xvm. o na sa  ho ’Ονασαγόρα v
XTX o na s i  lo 3Όνασίλω
XX. a r i  s i t i  j a *Λριοτψ α

XXI. t i  mo he re Τ ψ ο χρ ί[τεο ς]
XXIL a ke ti \Α γετί[μ ώ ]
XXIII. a r i  s i ta  ko \Λρισταγό[ραυ]

XXV. ke ru  vo se ΓέρνΡος nach M eister.
Γέρνς Knrzform ζα Γεράνωρ u. a., vgl. Γερνλλος BCH. YI 42. Aoch 

ein ΓηρνΓος ist moglicb, vgL Γηρόστρατος, Ενγηρος, Γηρίων.
XXX. p i  la ho Φ ιλαγό[ραν]

Sayee p. 9—10 teiit ansserdem noch folgende mit: zo pu ro se = Ζώ- 
πυρος; mu ti lo; % to = Ίδο[μενενς?]; ti te; o ro; co ho. Doch bleiben 
dieeelben bei der Unznverlaesigkeit Sayces vorlanfig besser nnberfick- 
sichtigt

92. [35 and 36]. Zwei Vasen. Beaudouin-PoUier no. II, 1 nnd 2. 
Sie etammen nach der Angabe von Arist. Michailidis aas Polis-tis- 
Chrysocboo.

t i  mo he le o se Τ ιμ ο ν ίέο ς  oder Τ ιμ ο χ λ ψ ς  
t i  mo he le ve o se Τ ιμοχλέΡ εος

Am Boden der leiztercn Vase befinden aicb die nicbt zu dentenden 
Zeichen Jf ho te.

3· Drimu.
Zwischen Soloi und Paphos gelegen.

93. [26]. Die von Schmidt Epichor. taf. Ill no. la  nach einem Ab- 
klatecbe BircKs gegebene Abbildung bericbtigt von H all Transaction VI 
203 ff. Zwei von Birch gemachte Abklateche benutzte Meister II 139.

k u  po  ro ho ra  t i  vo se | e m i | o la ,o  
o te | o mo i  po  s i se | o n a  si t i  mo se 
t i  i  so tti da  se | t i  p a  se | e m i

%
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Κ νη ρ ο τ^ά τιΡ ό ς ε μ ι 6 λαο | οίε* 
ο μ ο ι η ό σ ις  Ό να σ ίτιμ ο ς  | Τισω νίδας. 
δ  i n ας Ιμ ί.

„ lch , dieser S tein  liter, bin ein D en h n a l der K yp rokra tis . 
Mein Gatte ist Onasitimos, der Sohn des Tison. Ich  bin M utter  
zweier K inder.u

Z. 1. λαός „der Stein“ war auch kretisch, vgl. Genetiv λάω Gortyn. 
Taf. col. X Z. 36. Die Lesung dieser Zeile habe ich gerecbtfertigt in 
BB. XIV 270 und GGA. 1889 p. 887. — Z. 3. Da sich die Scbenkel dee 
zweiten Zeichens in der Mitte nicbt vereinigen (> O , 80 fasst Afdster das- 
selbe ale vi nnd best ΔιΡιοωνίδας. Dagegen ist zu bemerken, dass die 
Seitenlinien des vi geschweift (D'C) und nicht geknickt sind, und dass 
das Zeichen t in mebreren Inscbriften, in denen fiber seine Bedeutung 
kein Zweifel bestebt (z. B. in no. 131 Z. 4: τνχαι, in no. 140 Z. 4: 'Efoixai 
u. a.) nicbt so gescbrieben ist, dass zwei hastae schrag fiber einander 
gelegt (X ), sondern zwei Winkel mit ihren Scbnittpunkten neben ein
ander geeetzt sind (><). — Die Scbreibung ti i =  Ti- hat ihre Parallelc 
in hi li ka a = Γιλ{λ)1χα no. 67t. Moglich ist es indessen aucb, dass ti i 
vora Steinmetzen ffir te i (ΤειοωνΙδας) verscbrieben ist. — δίπας hat Deecke 
ricbtig ale δίπαις gedeutet. πας verhalt sich zu dem auf attiscben Vasen 
fiberlieferten παυς (vgl. Kretschmar, Dialekt der attischen Vaseninscbriften 
in KZ. XXIX 476 ff.) genau so wie das arkadisch-kyprische ιερής zu dem 
gemeingriechiecben ιερενς.

94. [27]. Stein. Nach einem von Birch gemacbten Abklatscbe und 
nach Abecbriften von Brandis und Capeller bei Schmidt Epichor. taf. V 
no. l a —Ic.

to i  te o i  · to u  la  ta  i  · o na  si vo i  ko se · o
sa ta  si vo i
ko ne ka  te se ta  se · e u  ko la  · i  tu  ka  i  ·

Τ ώ ι Βεώ ι τώ  yΥ λό τα ι ’ΟνασίΡοιχος 6 2τασιΕοί\χω ν κατέστασε  
ενχωλά 1(ν) τνχαι.
_____________  % _______ _______ ____

95. [28]. Stein. Nacb Lang bei Schmidt Epichor. taf. VI no. la. Eine 
mindcrwertige Abschrift ist in der Pandora, Atlien, 1869, Bd. XX no. 743 
vcroffentlicht (bei Schmidt Epichor. taf. VI no. lc). Die Inschrift bildet 
eine Zeile.

to u  la ta  i  ka  te se ta  se i tu  k a  i  a  r i  si to p a  to o a  r i  
si ta  ko ra  u

Τ ώ  *Υλάται κατέστασε l(v) τ ν χ α ι Α ρ ισ τύ ψ α (ν )το  δ Α ρ ι 
σταγόραν.
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Dae $e bat paphieche Form, im tibrigen gewohnliches Alphabet — 
Zcichen 11: X  Lang and Pandora, za X  =  i erganzt von Voigt. — 
Vorletztes Zcichen: re  Pandora, re Lang.

96. [29]. Stein, jetzt in KonstantinopeL Nach einer Copie Mordt- 
mannt and der Pandora 1869 Bd. XX no. 473, 3 bei Schmidt Epichor. 
taf. VII no. δα and 66.

ii K &a ro se to ma ra  ka  u  e m i 

Γ ίλ{λ)ίχαΡ ος τώ  3ΙαράγΜ ν ίμ ί .

Leaang nacb Deecke. Beide Namen sind phdniciecb.

C. Siidwest-Kiiste.

1 . Nen-Paphos (Ktima).

Sammtliche Inschriften sind rechtslaufig und im paphischen 
Aiphabete abgefassi

97. [30]. Weisse Marmorplatte. Beaitdonin-PoUicr no. IV. Unter 
cinem vicrzeiligen in der κοινή abgefassten Epigramme (herausgeg. von 
lleandouin-Pottur, Ball, de corresp. hell£n. Ill 168) stehen die paphischen 
Zeichcn:

o na so se · 1 r  sa to se μOraaog £θ]νάσα(ν)τος

Lei der iet der zweite Name anch in Z. 3 dee Epigramines verletzt:
. ΝΑΖΟΎ I1 . .  Α Σ__ ΤΟΣ. Die obige — von Deecke vorgeechlagene —
Leeung bleibt deehalb ^msicher. Der Genetiv *Ονάσα(ν)τος ist in no. 180 
belegt.

98 and 99. [31. 32]. Grotteninechriften bei Ktima. VogUi taf. IV 
no. 6 and 7.

98

ta p a  se · o a  ra  ko se -  
ψΔ ϋ  ϋ  s i n e - to  se p e  o s e - to  
k a  se · ha te se he ti va  se · a  

u la  ta  i  · i  tu  ka # ·

— R I B I 8
I  ■  "< ·
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Τάρβας b ........... [ο]
[επ ίβά \α ιν  τώ  σπηος τω[ίε εκερσε] 
γ.άς ‘Αατεσ/.ενβασε Ι4 [π ό λ (λ )ω ]η  

’Υ?*άται, 1(ν) τνγα ι.

[98 -  99]

99
to ra  p a  se \ o a ra  ko se I o ? ka ke u e if se I e p i  p a  si ne |
to se pe o se I to te l U he re se I a po lo ni i u  la ta  i  I

Τάρβας o ........... o ............................................. επ ίβ α α ιν
τώ  σ π η ο ς τώ δε [ε]κερσε 'Λ π 6 λ (λ )ω ν ι 'Υ λά τα ι,

Dcr von Dcecke ΒΒ. XI 319 geleecne Name Τάρβας echeint phonicisch 
zu eein. — Die folgenden Zeichen eind von Deecke a. a. 0. als 6 άρχός, 
von HiiberUn Wocbenschr. f. klase. Philol. 1890 Sp. 116 ale όΆρακος ge- 
deutet worden. Die letztere Auffassung echeint mir die richtigcre zu sein, 
da der eigentliche Titel erst in den Zeicben 10—17 von no. 99 enthalten 
iet. Ob freilich *Αρακος die ricbtige Namensform daretellt, bleibt unent- 
8chieden: die beidcn Belege, welcbe IlUberlin a. a 0 . fur den pbonicischen
Namen anfubrt (Corpus Inscr. Semit. tom. I, 1 no. 67 aus Ketion
und no. 156 aus Tharroi auf Sardinien), eind beide uneicber, vgl. die 
Noten im CIS.

Dase die Zeichen 10—17 von no. 99 den Titel enthalten, wird durcb 
die Inecbrift no. 110 bewiesen. Leider ist eine Deutung deeeelben vor- 
laufig unmoglicb. Einmol iet es ungewies, ob das Crete Zeichen y \ wirk- 
lich, wie alle Herauegeber vormutet haben, eine bcsondere papbieche 
Form de8 me daretellt, und zweitens echeint der Titel in unecren beiden 
Inecbriften eine andcre Endung als in no. 110 zu beeitzen. Das 14. 
Zeicben in no. 99 ist ein zwar auf einer bescbadigten Stello stehendes, 
aber deutlicbes e, wahrend in no. 110 auf ka ke u ein deutliches vo folgt: 
die Vcrmutung, daes einee dcr beiden Zeicben verleeen eei, iet auege- 
ecbloeeen, da beide nicbt die geringete Alinlicbkcit mit einander besitzen. 
Le8ungen wie μεγαγευ/’ός (Meister) und μεγαχηενς (Ahrens) eind dcebalb 
obne Gewahr. —

98: Vogile bemcrkt „La lacutie, qui traverse le tableau, cst produite 
par tine fente nature lie, qui a precede le trace de ^inscription · die n'a 
done jamais ele rmferme d’dcriturc." Wir haben dcebalb in Zoilc 3 
niebts weiter ale a ------[po lo] ni zu erganzon, vgl. Vorf. ΒΒ. XIV 271. —

99: εκίβαοιν: Verf. ΒΒ. XIV 271. — εκεραε ubersetzt Deecke ΒΒ. VI 
144 „er reinigte, legte bloeeu nacb Ilerodot VII 131 το οΐρος εχειρε. 
Naher echeint mir die Deutung „er schlug binein, er offnoto einen Zugang 
zur Hobleu zu liegen. Daee der Stamm κερ-, abgolautet κορ-, geradc in 
Paphos die Bedeutung „ecblagen, bauen“ batte (vgl. eelc. kpt „abbaucnu), 
wird durcb die Gloesen κακκεΐραι· κατακόγαι. Πάγιοι — επίκορον int- 
κοπον. Πάγιοι — κακόρας. κατακόψας. καρά Ενκλφ bewiesen.
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100. [83]. Grotteninschrift. VogiU taf. IV no. 6.

o i j e  re se ta  se a na  sa se *0 Ijsgfjg τα ς  άνάσ(σ)ας
t i  m a  ra  ko se to ta ve na t o lea i  Τ ίμαρχος . . . .  ναι ”0(y)vMi.

Z. 2. Dae 7. Zeichen, dessen crhaltene Reste H rich nur zu ta oder e 
erganzen lassen, ist vielleicht vom Steinmetzen selbst wieder getilgt. — 

O(y)xe war ein Beiname der Athene in Theben, vgl. Aeschylos Septem 
149, 470, 484. Ein Apollo Ό(γ)καιος wurde in dem arkadiechen Stadtchen 
Thelpnsa verehrt.

101. Steinplatte, bei Ktima gefanden. Heraasgegcben von Dtecke, 
Bezzcnb. Beitr. XI 316. Die Copien Vondiziano'8 and Diimmler's, welchcr 
die Inschrift irrtumlich von links nach rechts abgeschrieben hat, stellte 
mir Deecke gutigst znr Verlugnng.

o pa po pa si le u se n i  ko ke le 
ve se o i je re u  se ta  se 
va na sa se o pa  si le o se 
ti m a ra  ko i  n i se ta  se

*0 Π άφ ω  βασύ^εύς N ivjovli\Frig 6 l(je)Q Svg τα ς  | Favao(p)ag 
ο βασύ.ηος | Τ ιμαρχω  \ν ις  τά ς  | . . . .

Z. 2. Das funfte Zeichen nmschreibt Deecke mit j e ; diese Lesung ist 
zwar wahrecheinlich, aber nicht sicher.

102. Steinplatte, bei Ktima gefanden. Heraasgegeben von Deecke, 
Bezzenb. Beitr. XI 315 f. nach einer Copie Vondiziano'e, welche Deecke 
mir gutigst zur Verfugung stellte.

o pa  p o  p a ....................... ko ke le ve se
o i  e re u |  ta  se va na  sa se
o p a  s i .................. ra  ko i  n i  se
ta  se m i — -----------a  se
ka  te s e ----------- i  te o t ta  — ra

*0 Π ά φ ω  βα[σιλενς Ν ι}χογΑέβης | ο ί€ρεί[ς] τά ς  βανάσ(σ)ας |
5 6 βασι[ληος Τ ιμά]ρχω  7νις | τ ά ς ......... ας || γ.ατεσ[τασε τά ]ι

&εώι τα  . . .
Ζ. 5: Das schliessende ra hat aaf der Copie nicht die paphische, 

eondem die gemeinkyprische Form — ein Grand mohr, am die Vermutung 
rd[< Ή]ρα oder ta (7Τ)ρα nnwahrscheinlich za machen.
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2. Alt-Paphos (Kuklia).
Sammtliche Inscbriften sind rechtslaufig und im papliischen

Alphabete abgefassi

103. [38]. Grabinschrift in einer Grotte. VogilS taf. I ll no. 2b und c. 
Die Zusammengeborigkeifc von Zeile 4 mifc den Zeilen 1—3 erkannten 
Dcccke und Sicgismund.

p a  si le o se 
e ke ti  mo ne 
to i  e re o se 
ta  va  na sa se

Β ασιληος  
’Ε χε τιμ ώ ν  
τώ  Ιερηος 
τα (β )  βανάσ(σ)ας.

Zu der von mir vorgesehlagenen Lesung τα(F) / ανάα(σ)ας vgl. κά(π) 
πώΰι =*= κας πωϋι no. 144„ βέτιο[μ) μέγα =  βεπος μεγα no. 144, und die 
altkretischcn Formen ταδ δε, τά& θυγατέρας Gortyn. iaf. VII 32, IV 47 u. a.

104. [39]. Desgleicben. VogUe taf. Ill no. 2a.

t i  mo lea r i  vo se p a  si le ΤιμοχάριΕ ος βα σ ιλη -  
vo se ta se va na sa se -Fog τα ς  βανάσ(σ)ας
to i  j e  re o se τώ  1$ερηος.

105. [40]. Marmor, jetzfc im Alterfcumsmuseum des Old Seraglio zu 
Konstanfcinopel. SchrUder Tramactiom VI 134 if. mifc einer Tafel.

o p a  po  p a  si le u se \ n i ko ke le ve se \ o i e re u  se | ta  
se | va na sa se

o p a  si le o  se \ ti m a r a k o  \ i  n i se | lea te se ta  se i ta i t e o i \

Ό  Πάφω βαοιλενς Νικοχλέβης 6 Ιερεύς τας βανάσ(ο)ας, | 6 
βασιληος Τψαρχω Ιης , κατέστασε ταν &εώι.

Die Oberflacbe des Steines let stark mitgenommen, docb sind alio 
Zeichcn, einige freilich nur scbwacb, zu erkennen. Das ko dcr ersten 
Zeile bat die obere Halfte eingebussfc.

100. [41], Grabsfcein mifc Relief. Die Inscbriffc bofindet sicb in dcr 
giebelformig zulaufcndcn Spifczc. Nacb cincm von Birch besorgten Ab- 
klafcscbo bei Schmidt Epichor. taf. IV (ungeniigend). Einen sebr gonauen 
Abklafcseh des Monumenfces sfcellfce mir Herr Direktor Dcccke gutigsfc zur 
Verfugung.

a r i  si ta  ko ra  i
to o na si vo i  ko e pe se ta  se o p a  so 

lea se o i ka  si ke ne to i  o a u  to to X na  i ? to te



58 [106—107]

'Λριοταγόραν
τώ  3ΟνασιΡοίγ.ω επ έσ τα σ ε  ο π α ς  

ΥΜς οΐ Υ α α ίγνψ ο ι ο (ί) αντώ  τ ο ........... τοδε.

Die im wesentlicben richtige Lesnng der Inschrift — abgesehen von 
dem Scblosse der zweiten and dem Anfange der dritten Zeile — hat 
zaerat Deecke BB. XI 317 f. veroffentlicbt. — Zeile 2. Die Zeiehen 9 
and 10 eind am Kopfe darch Yerletzung dee Steines dcrartig entetellt, 
dass eic von Dceck* and Meister irrtumlich far eines, namlicb fur pi, 
gebalten warden. Icb babe das 10. Zeiehen, welches am Ende der Zeile 
wiederkehrt und anch bier leider am Eopfende verstummelt ist, mit se 
amechrieben. Indessen antersebeidet es sicb von dem sicberen se in Z. 2 
and 3, welches die aaf mehreren papbiseben Inschriften uberlieferte, von 
dem r i  kaam za antersebeidende Form Ύ besitzt, darcb die gebrochene 
oder, besser gesagt, gescbwanzte Form seiner Hittellinie. Da wir nan 
sowobl bei dem 10., wie bei dem letzten Zeiehen der Zeile wegen der 
Yerletzang nicht im Stande eind anzageben, ob der Kopf dreiastig oder 
zweiastig war, so liegt vielleicbt an beiden Stellen das Zeiehen sa =  X 
vor, dessen Haoptlinie am nnteren Ende gerade in Paphos geschweift 
war. — Dadarch wird aber weder an der Lesnng buaxaae — ich verweise 
auf meine Aasfuhrungen in den GGA. 1889 p. 889 — nocb an πας etwas 
geandert, denn, wenn pa sa ha te gesebrieben WOrde, so deatete der 
Scbreiber damit an, daes in der Aasspracbe χας keinen selbstandigen 
Accent trag , sondem als Enclitica gait. — Ober πας =  πάϊς vgl. die 
Bemerknng zu no. 93 3. — Z. 3. Die Scbreibang o a u to sebeint genau 
die Aasspracbe wiederzageben. Eine sicbcre Lcsung der vor dem ecblieseen- 
den to te etchenden Zeiehen ist vor der Hand anmoglicb. Das secbstletzte 
deatet Meieter als ma: doch fuhrt das paphisebe ma — ebenso wie das 
gemeinkyprieebe — in dem oberen Winkel nocb zwei freistebende Linien. 
Das drittletzte Zeiehen sebeint mir eber ne ale r i  za sein.

107. [14]. Steinfragmont. Pieride* Transaction* V. 96 =  taf. A no. 5. 
Die Zeiehen sind paphisebe, daber ist von links nach rechte za lesen:

r i  o i  ? re se -ρι 6 l ( j e)Q*iS [rag Ρανάσ(α)ας']

Λ lie Zeiehen sind deutlich mit Aasnabme des vierten, welches verletzt 
zu sein sebeint. Die Dcutnng ale je  wird darcb die iibrigen papbischen 
Inschriften begiinstigt.

Die folgenden 3 Inschriften sind bei den cngliscbcn Ausgrabnngen in 
den Jahren 1887—1888 im Apbroditetempel zu Kuklia gefanden. Mit 
genaacn Zeiebnungen, welcbc von Six nach Fapierabdrucken entworfen 
wurden, und cincm kurzen Commentare DccckJs heraasgegeben iro Journal 
of Hellenic studies vol. IX p. 255 IF.

%
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108. Kalksteinplatte, jetzt im Fitzwilliam-Museum zu Cambridge.

ta sa te
na ne · to pe re /n 

te ·  po le pi o se 
i ka na vl

Z. 1. τάσδε Deecke. — Z. 3. Das zweite Zeichen lieet Deecke un- 
richtig pe. Es ist vielraehr deutlich ein po , wie die in Z. 2 stehende 
Form dee pe beweist. — Z. 4. ixaval Deecke,

109· Weieee Marmorplatte, links schrag gebrochen. Jetzt im Briti- 
ecben Museum.

pa s i le vo se | 
me te | to po  U p i  o ne H 

h i X H  k a  sa i  me ta ne | me te | p a  s i le 
| e mo i | p a  te ne | e k a  s i ke ne to se \ e p a  i  

me o mo mo ko ne | to no ro ko ne | to te | m a na  i | e ko  
ko ne | to te |

Sicber zu leeen ist:
2 βασιλήβος
4  μ ή τε  (oder μηδέ) β α σ ιλή [ /ά ]
5 εμο ί r e a l ly  (?) ή  ν& σίγνήτος ή  πα ί{δά]
6 δμώμο'λον τον ορκον το (ν)δε· μ α  ναι εγώ  . . .
7 [ο]ρκον τό(ν)δε.

Ζ. 3. Das vierte Zeichen ist ein deutliehes po. Bestatigt wird das 
durcb die vorhergehende Inscbrift, in deren dritter Zeile das gleiche Wort 
wiederkehrt. Deecke's und Meister'e Lesung Βλέπιος ist also abzulchncn. — 
5. Die Beete dee ersten Zeichens lassen sich am besten zu c erganzen: 
εμοι παΰην Meuter. Naturlich bleibt es unentsebieden, ob niebt χαοίγνητος 
η παΖ[ς\ zu erganzen ist. — 6. Zu όμώμοχον ist ausser den von Deecke 
angefuhrten epischcn Formen εμέμηχον, εχεψυχον aucb das ανωγον der 
idaliscben Bronze no. 135, zu vergleichen. — Das auf τό(ν)δε folgeudo 
Zeicbcn haben Deecke und 3feister irrtGmlieh ku gelesen: die Abbildung 
zeigt ein vollkommen deutliehes papbisches ma (wie z. B. auf der Inscbrift 
no. 102,). Die Beteuerungeformel crechcint gewdhnlicli in umgekchrter 
Stellung: ναι μα (z. B. A 235). — 7. Das ereto Zeicbcn ist von Meisttr 
zweifellos riebtig zu einem ro erganzt. Audi seine Vcrmutung, dasa 
das vorletzte von Deecke als tu gedeutete Zeichen aus dom Divisor und 
to entstanden eei, ist der Abbildung nacli durchaus wabrscbeinlich.
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110. Drci Fragmente ciner Basie. Jetzt im Asbmolean-Museum zu 
Oxford.

60 [110-112]

I. Π. m .
\ to i  p o  va ta u  \ o ka  Jce u  vo ta  se va  na 
. . . τώ ι ΒοΡάδαν 6 .................  τα ς  Ρανά[σ(ο)ας

Deeckc nnd Meister vermuten, dass im Anfange der Name dee Stiftcre 
verloren nnd in I der Name des Vaters enthalten sei. Meister liest Aol- 
βοΡάδαυ =  ΔοοιβοΡάδαυ. Doch iet — abgesehen von der eel teamen Form 
einee eolchen Namens— bislang derAusfall eines inlautenden a fur Paphos 
inscbriftlicb nicbt belegt. Ich vermute desbalb, dass dem Fragmente I der 
Name desjcnigen, fur welchen die Statue aufgestellt wurde, im Dative 
voranging, wie z. B. in no. 159. — Zu ΒοΡάδας vgl. Βοΐδης u. a. — 
Zwischen I und II fehlt, wie die Inschriften 98 und 99 beweisen, nur das 
Zcichcn x |. Der in II enthaltene Titel iet bislang nicbt zu deuten, vgl. 
die Note zu no. 98 und 99. — Auf III folgte ausser sa se wabrscbeinlicb 
nocb der Name des Stifters. Ein Bcispiel dafur, dass derselbe dem Titel 
nacbgesetzt wurdc, bictct die papbiscbe Inscbrift no. 100.

111. Steinplattc, bei denselben Ausgrabungen in einem Grabc zu 
Kuklia gefunden. Mit Abbildung im Journal of Hellenic studies IX 258.

o i  re p i  lo

Zeicben 2: i  die Abbildung, a die Umscbrift. — Zeichen 5 ist ein 
deutlicbee p i\  in dersclbcn Form erscbeint os in no. 99. Etwa:

...........6 'Λρηφίλω.

3. Konrion
und der in der Nalie befindliche Tempel des Apollo

Hylatas.

Die folgcndcn Inscbrifton eind toils im papbiscbon Alpbabotc abge- 
fasst und rcchtslaufig, teils im gewdbnlicben Alpbabete abgefasst und 
linkelaufig.

a) r e c b t s l a u f ig ,  im p a p b is c h e n  A lp b a b e te .

112. [4G und 47]. Zwoi goldene Armbander mit der gleioben In
scbrift, in Kourion gefunden. Pierides Transactions V taf. C no. 1. — 
Schrtider Transactions VI 184 if. mit einer Tafel.

4
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e te να to ro \ to pa po pa si le vo se 
*Ετεβά(ν)δρω τώ Πάφω βασιληβος

11Β. [49]. Kalksteinbasis, im Tempel zu Kourion gefunden. Die von 
Cesnola Cyprus taf. VIII no. 58 gegebene Abbildung ist beriehtigt von 
Hall*. Da die Inschrift von links nach rechts lauft, ist der Stifter des 
Weibgeschenkes von Geburt ein Paphier. Dass der Tempel in Kourion 
gerade von Paphiern bescbenkt wurde, beweisen aucb die in ihm gefun-' 
denen Armbander des paphiscben Konigs ΈτέΓανδρος no. 112.

. . .  pa ti sa do ro . . . .  Τισά(ν)δρω
Zu dem Namen vgl. Τιοωνίδας no. 93.

114. [50]. Statuettenbasis, aus dem Tempel des Apollo Hylatas bei 
Kourion. SiegismutuPs Copie, welche Deecke benutzte, ist von Hall2 be- 
richtigt.

. . .  he to te a po lo ni . . . ονέ&η]κε τδδε Ιάπόλ(λ)ωνι . . .
Die Inscbrift lauft von links nach rechts und das to hat paphische 

Form.

115. Rings um der Basis einer Kalksteinstatuc, aus dem Tempel des 
Apollo Hylatas bei Kourion. Die einzeilige rcchtslaufige Inschrift hcraus- 
gegeben von Hall* p. 233.

!  1  !  I  I  to te a po lo ni te o H I  | |  o i 
a te si pa te lo ve ja li pi se o pa te H

. . . τδδε *Aitok(V)wvL &εώ[ι.......................
19. o oder mo oder pi. — 21. a oder hu oder me. — 27. ve oder pa. 

— 28. ja  oder ra. — 30. pi oder o. — Sicher steht wohl -ράλιος 6 ........

116. Fragment eines silbernen Kessels, aus dem Tempclschatz zu 
Kourion. In Umschrift herausgegeben von Hall* p. 236. Die Inschrift ist 
rechtelauiig — nicht linkelaufig, wie Hall* vermutete.

i pe ro po ta ko 7 \υ)ηερδπω ταγώ
ϊμπερος =  ϊμπερρος ist die dialektiech geforderto Form fur έμπειρος, 

vgl. aeol. πέρρα, πέρατα. ταγός war ein Titel, vgl. no. 170, 179.

b) l in k e la u f ig ,  im g c w d h n lic h c n  A lp h a b c tc .

117. [42]. Stein. Nach einem Papierabdrucko· herausgogoben von



Pierides Transactions V 92 no. 6. Nach einer Abschrift Lang's bei Schmidt 
Epichor. taf. VII no. 3.

te o to ro tie · to te o t i  mo ne e m i 
Θεοδώρων τώ  Θ εοτίμω ν ίμ ί .

Bei Lang rind die Zeicben mo tie des zweiten Eigennamens ge- 
schwanden. Von Deecke wird der Stein irrtamlich nach Apellon gesetzt.

118. [43]. Statuettenbasis. Hall taf. VIII no. 33. Cesnola Cyprus 
taf. VII no. 43. Neu gelesen von Hall*.

. .  se te o le tia i pa ...................Λ ψ α ί( ω )  . . . .
Dae erste und letzte Zeicben sind undeatlicb (die Reete dee letzten 

Zeichens weisen bei Cesnola eber auf o hin), das zweite ist zwar vollig 
dcotlich, kann aber aach als ni oder pu  gefasst werden.

119. [44]. Basis einer weiblichen Statuette. H all taf. VIII no. 34. 
Cesnola Cyprus taf. VII no. 42.

. . .  ve l i  p a  re va to i  . . .  .
Obwohl die Zeichen sammtlich deutlieb sind, feblt bis jetzt eine 

sichere Deatnng des Fraaennamens. Zum ersten Elemente desselben 
FeL·- laesen eich Έλίχρανον, ΈλΙχρνσος, Έλιχρνση, ferner Έλίχανδρος, *ΕΧι- 
κάων, 'Ελίχη verglcichen.

62 [117—120]

120. [45]. Basis einer Ealksteinstatue. Hall taf. VIII no. 32. Nach 
einer Zeichnung Cesnola s bei Schmidt Epichor. taf. XX no. 65. Die erete 
and die letzte Zeile vollig nea gelesen von HallK

a r i  s i to ko ne to o na  s i r i  
u  e u  ka  sa me no se p e  r i  p a  
i  t i  to i  p e  re se u  ta  i  u  ne te 
he i  tu  ha i °

Ιύριστώ χω ν τώ  *Ovaai(ja.)
’Υενξαμένος π ε ρ ί  n a \td i τώ ι Π ερσεντα ι ννέ&η\χε.

1(ν) τνχα ι.

Ζ. 1. Der Namen des Weibenden ist im Genetive der Dedikation 
vorangeeetzt. ΆρΙστοχος heisst ein Chier (Ross Inec. ined. 148); nach dem 
Spracbgebrauche ist aber 'Αριοχονχος, cypr. *Αριστώχος ζα erwarten, vgl. 
Αύτοϋχος, Δημονχος, Λεοντονχος, Τιμουχος. — Die in ΒΒ. XIV 274 von 
mir vorgegescblagene Vermutung POvaal(Ja) liegt wegen der Ahnlicbkeit 
der Zcichen ri und ja  sehr nabe. -  Die folgenden Worte bilden einen 
Hexameter. Zu der von Ahrens vorgescblagenen Lcsung νενξάμενος =  
Ιχενξάμβτος (vgl. CIG. no. 3 οοι γάρ έχ\ενχόμε\νος | tow? hi\leaas γρό\φων)
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la88en eich in Bezug auf den Auftakt vergleichen die Hexameter 144., 
Ον γάρ τι e\πίοταϊς | κτλ. und 146j  Έγώ^έμι *Α\ριστοκρέ\της κτλ. DasNahere 
uber v =  επί in der Formeulehre. Die Lange des τώι ist durch die vorhergehende 
Casur entschuldigt. Drei gleiebe Beispiele bei Allen, On versific. in in- 
script. p. 78: ο[η\μα \ μήτηρ aus Erytbrae (6. Jahrh.), σάμα | τον Κυπρίου 
au8 Aegina (5. Jahrh.), ήμνναν | καί μοι aus Athen (4.—2. Jahrh.) — Dass 
Perseiftas nicht der Sohn des Aristochos, sondern der Heroe war, dem 
das Denkmal geweiht wurde, geht aus dem hinzugefugten Artikel hervor. 
ijbrigens kennen wir den Perseutas aus zwei im gewohnlichen Alphabete 
abgefassten Inschriften (Cesnola Cyprus p.425 no. 30 und 31): Δημοχάρης |
Περσεύτηι | ευχήν und Δημο[χάρης *Α\γό\ρατις [..............]af | Περοεύτηι ευχήν. —
ννέ&ηκε fiir όνέΰηκε.

121. Silberner Kessel, aus dem Tempelschatze zu Kourion. Die links- 
laufige Inschrift ist nur in Transcription veroffentlickt von Hall, Journal 
of the American Oriental Society XIII (1889), Proceedings at New York, 
October 1885, p. XLI.

ti ve i te mi to se \ e mi | to pa si le vo se | to . . . 
Λ ιΡ ε ι^ ίμ ιτ ο ζ  l μ ι  τώ  βασιληβος τ ώ ...........

122. Silberner Kessel, ebendorther. Hall a. a. 0. gibt die links- 
laufigc Inschrift nur in Transcription.

e pi o ro si e 
a pi a la e mi

In Z. 1 scheint der Name *ΕπΙωρος gesichert. — Z. 2. & ψι&λα Hall. 
Das mi ist nach Hall „nearly obliterated

D. Sudost-Kiiste.

1. Amatlius.

123. [54], Steinfragment. Bei Voyile taf. Ill no. 3. Nach Vondi- 
ziano bei Schmidt Epichor, taf. IX no. 2.

pu nu to Y Π νυτο -
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Dae vierte Zeichcn ist nicht aos so veretummelt, wie die Beschaffen- 
beit des Steines and die Grosse der ubrigen Zeichen beweist, sondern 
vollstandig. Eine Manzlegende, in der es nochmals aoftritt (Six, Revue 
Nam. Ser. Ill, vol. 2, p. 309), laest eich vor der Hand niclit entziflern. 
Ist es vielleicbt ale la zn denten?

2. Marion.

124. [56.] Die Inschrift laoft rings nm eine schlanke Alabastervase, 
wclche in vier glciche Felder geteilt ist. Birch Transactions VI p. 23 f. 
mit eincr Tafel. Hall taf. YH no. 30. Ich lese von reebte nacb links:

po p a ke
u e te i

Da die Inschrift nicht im paphischen Alphabete abgefasst ist, so fehlt 
jeder Grand dafdr, sic mit Deecke nnd MeisUr far rechtslaafig za halten. 
Eine sichcre Lesnng ist deshalb sebwer za finden, weil es angewiss bleibt, 
welches der vier Felder sowohl in der ersten wie in der zweiten Zeile 
den Anfangsbachstabcn enthalt. — 2. Das Wort e ie i  anch im Anfang 
von no. 151. — Dae letzte Zeichen ist bei Birch (DC) ein deutliches xa 
(nicht no, wie MeisUr behaaptet), bei H all ereebeint oben zwiseben den 
Bogen noch ein Hakcben. Zu FQa- liesse eich ΙΓεξε in no. 66 vergleicben.

3. Ketion.

125. [57]. Anf dem Henkel eincs in Ketion gefnndenen Krogea. 
Nach Lang bei Schmidt Epichor. taf. VH no. 4.

ke it Keu[wv] nach Schmidt.
Dae ke bat rechtslaofige Form.

126. [58]. Urne. Cesnola Salamtnia 247, no. 232.

Γ A  ti  sa o ' e m i -οάω ίμ ί .

Zu dem Genetive anf -σώα vgl. no. 185 and 201.

127. Vase aos Terakotta. In Umschrift heraasg. von Mall* p. 236.

tale ee Θαλής Oder Θαλής

%
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4. Pyla.

128. [120]. Sandstein. Ein Abklatsch war wegen der roten Farbung 
der Bachetaben unmoglich. Nach Abschriften von Schroder und Lang 
bei Schmidt Epichor. taf. VI no. 2. Nach einer Abschrift von Pier ides, 
welcher SiegismuniTs Originalkopie sehr nahe kommt, bei Schmidt Epichor. 
taf. IX no. 7.

Γιλ(λ)ίκα Όναοι- 
μάω τώ *Λπόλ(λ)ωνι 
τώ Μαγιρίω 
ονέ&ηκε, σν(ν) τύχα.

Da die Kopie dee Pierides, welche Hall ale die beste bezeichnet, 
jiinger iet ala die Lang's, so erklart es sich, dass Lang viele Zeichen voll- 
standiger erhalten hat. — Z. 1. Das letzte Zeichen bei Pierides ganz 
geschwunden, bei Schroder unlcserlich, bei Lang ha. — Zeile 2. Das 
erste Zeichen bei Schroder a, bei Lang ma, bei Pierides a oder ma. Das 
zweite Zeichen bei Lang o: dass Pierides’ la aus o versturamelt ist, scheint 
mir die bei Schroder erhaltene Mittelstufe zu beweisen. Es ist also a o 
oder ma o zu lesen. Da eine Form *Ovaalao oder Όνασιμαο (von ’Ονασιμας, 
Koseform zu Όναοιμένης) des auslautenden o halber auf dieser sehr jungen 
Inechrift befremdlich sein wiirde, so habe ich *Οναοι-μάω gelesen, vgl. 
ΟΙνό-μαος, Εν-μαιος, Μαιών u. a.

ki li ka o na ά  
ma o to a po lo ni 
to ma ki ri o 
o ne te ke su ta ka

129. [121]. Fragment einer Kalksteinvase. Cesnola's Abbildung 
(Cyprus taf. VI no. 35) vcrvollstandigt von Hall*. Nur die erste Zeile 
ist zu lesen.

ti mo ke re te se to ma ki ri o se o ne . . .  .
Τιμοκρέτης τώ Μαγιρίω(ι) ονέ[&ηγ.ε . . . .

Zeichen 3: se Cesnola, to Hall. Offenbar ein verstummeltcs oder 
misratenes he. — Das drittletztc Zeichen ist entweder von Cesnola und 
Hall verlcsen oder vom Stcinmctzcn vcrschricben.

Hoffmann,  dio griocliiectacu Dlalckto. I. 5



66 [130-133]

E. Ost-Kiiste.

Salamis.

130. [120]. Bleirolle aus eincm Grabe. Ce*nola Salaminia p. GG 
no. 08 Die Bncbstnbcn zeigen einigc von den gewohnlicbcn abweirhendc 
Fornifii nnd sind znm Toil noch nicht gedeutet.

te a no re te o he le o sr ha sa ta mo ri se tn si o 
to te a ko ? ? le se to to me a te mi sa i to 
te pn ? pi to lo se ? ni pa to a to ro po

1· Θεάvo)ρ Θεον.λέος (oder Θεον,ληος) /Ας Λάμορις Θυσιω.

1. 1st ke statt ri zn lesen (die Zeichen sind einandcr sehr ahnlich, 
s. die Tafol) nnd dahinter dor Ausfall nines le anznnebmcn Δα- 
μοκ[Ιή]ς ?

2. Τόδε άγος Sayce, Daratif folgte das Vcrbum finitum, etwa cm 
Impcrativ auf -λεσΰω „soll verhindern“ . Die folgcndcn Zcichen

* babe icb in BB. XIV 291 zu ζώ μη άϋεμίααι gedeutet: „Dieser 
geweihte Gegenstand soil verliindern, dass man [das Grab] 
Bcbandct."

3. Am Ende scheint z& ά(ν)ϋρώπω (Gcnetiv oder Dativ) gesiehert 
zu sein. *

131. [128]. Scarabacue. Cemala Salaminia p. 144 no. 130.

e mi te e to ni ko \Εμι Θε . .  . νίχω
Drcigliedriger Name: das erste Element ϋεο·, das zweitc (noch niclit 

gedeutete) e to, das drittc -νικος. IJber dreigliedrige Namen vgl die 
Bemcrkung zu no. 192.

132. [135]. Krug aus Tlion. Cetnola Salaminia 252 no. 237.

ta e te o da ma - pi ti ? 'Ετεοδάμα * πϊ&ι
Dor voii'Dittcnbvryer (deuteebe Litternturzeitung 1884, Sp. 270 f.) 

vorgcsehlngcncn Lesuiig: τα, Έτεοδά/ια, m(h (vgl. i 847 Κύκλωη*, τη πίε 
fotvov) stebt dcr Divisor hintcr ma entgegen.

133. [184]. Term k otto statuette. Cvtnola Salaminia p. 201 no. 205.

zo li na p i a
Das 5. Zeieben ist ein dcutlicbes a, niebt. va (Deccke).

*
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F. Binnenland.

1. Edalion.
134. [59]. Marmorblock mit bilinguer (phonicisch-kyprischer) In- 

sehrift. Horausgegcben von Lang Transactions I 116 IT. mit ciner Tafel. — 
Eating, seeks phonicische Inschriften aus Edalion, Strassburg 1875, taf. I. — 
Hall, Proceedings of the university convocation hold at Albany N. Y. 
July 1875, taf. III. Photographiscb abgcbildet im Corpus Inscript. Scmit. 
1, 1. tab. XIII no. 89. I)urch einen schrag laufenden Bruch des Steines 
Bind die ersten Zeichen der Zeilen 1 — 3 verloren gegangen. Die Erganzung 
dcrselhcn wird durch den phonieischen Text moglich.

1 ....................... ve te i | pa si le vo se \ mi li hi ja  to no se |
he ti o ne ( ha te ta li o ne | pa si le u

2 .................... pa ko me na ne | to pe pa me ro ne | ne vo so
la ta se | to na ti ri ja ta ne \ to te \ ha te se ta se \ o va na xe |

3 ................ o a p i ti mi li ho ne | to a po lo ni | to a mu ho
lo i | a po i vo i | ta se | e u ho la se

4  e pe tu he | i tu lea i \ a za ta i |

[V(v) von τετάρτωι] Εέτει βασιληβος M lXkl/ ά&ωνος Κετίων 
yjxv 3Ηδαλίων βασιλεύ\[/ο(ν)τοg, τάν ί]τεαγομενάν τώ ?εε(μ)7εα- 
μέρων νεΡοσνάτας, τον α(ν)δρι$ά(ν)ταν τό(ν)δε κατεύνασε ο βάναξ | 
[Βααλραμ] 6 'Λβίδμίλκων τώ 1</7εέλ(λ)ωνΰ τώ 'ΛμΰνΧοη, arc ώι 
βοι τας ενχωλας | ίτεέτυχε* 1(ν) τύχαί αζα&αι.

Einige Divisoren sind ganz crloschen: dass sie vorhauden waren, 
wird durch die Intcrvallc zwischen den Worten bewiesen. Die drei ersten 
Zeichen der Zeile 1 und die beiden ersten Zeichen der Zeile 2 fehlon auf 
den Abbildungen und sind erst von Hall Transactions VI 204 f. nach ciner 
neuen Priifung des Steines erkannt. — Z. 1. Da sich ein j  im kyprischen 
Dialektc nur nach voraufgehendcm i entwickelt, so halte ich an der 
Lcsnng Μιλκψάϋων (oder Μιλιχψάϋων) — gegen Master's Mdixjddcov — 
fest. — κατ deute ich als κατί: es verbalt sich zu κάς =· *κάτ-ς, wic das 
itolisch-dorische ποτί zu dem kyprischen nog =  *ποτ-ς. Gegen die von 
Meister II 147 verfochtene Ansicht, dass κά τ' =  homer, καί τε (im Sinne 
des gcwohnliohen καί) zu lesen soi, habe ich das oine Bedcnkon, dass auf 
eincr so niton Inschrift κάς τε geschrieben sein rniisste. — 2. „Am letzten 
Tagc des funftagigen ZeitraumeB der Schalttage.“ νεΕόοτατος wird von 
Ahrens Philologus XXXV 76 als Superlativ zu νέβος gedcutet, Meislvr II 
147 sieht dnrin ein Compositum aus νεβο- und στατός „zuletzt elohond".— 
3. Άμνκλωι ist der Dativ eincs Beiwortes "Αμυκλος. Das folgendc Rcla-

5*
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tivum fasse ich nicht ale neutrnm („seitdem“ oder „weila), eondern beziehe 
ce anf den Gottesnamen: „ . . .  dem Apollo, von welchera er fur sich die 
Erfullung seines Gebetes erlangte.“ Der Dativ Foi druckt aus, dass 
durch die Erfullung des Gebetes dem Bittenden selbst Vorteile erwuchsen.

135. [601. Bronzeplatte, auf beiden Seiten beschriebcn. Luunes 
taf. VIII und IX.

Seite A.

I. o te \ to po to li ne e ta li o ne \ ka te to  ro ho ne ma do i | ha 
se ke ti e re se | · to i  | p i to ku po ro ne te te « to o no sa ko 2. ra u j
pa 11 le u se | to ta si kn po ro se | ka se a po to li se j e ta li e re se J
a no ka ne o no si la ne | to no no si ku po 3. ro ne to ni ja  te ra ne I 
ka se ; to se | ka si ke ne to se | i ja  sa ta i  \ to se \ a to ro po se \ to se \
i  ta i  | ma ka i | i  k i 4. ma me no se \ a ne u \ m i si to ne | ka sa pa i |
e u te re ta sa tu \ pa si le u se \ ka se \ a po to li se \ o tta si 5. lo i  
ka s e \ to i s e \ k a  si ke ne to i se \ a ti to m i si to ne \ ka a ti \ ta u ke ro 
ne J to te  na i  | e xe to i  | 6. to i ko i  | to i pa si le to  se \ ka se \ e xe
ta i  po to li t i  \ a ra ku ro \ ta \ ta \ e tu ta  no i  nu | a ti to 7. a ra
ku ro ne | to te | to ta la to ne \ pa si te u se | ka se | a po to li se | o tta
si lo * | ka se \ lo i se | ka si 8. ke ne to i  se | a pu ta i  | za i  | ta i  pa 
si le to se f ta t to i  ra ni \to  i  \ a la p i r i ja  la % \ to ko ro n e\ 9. to 
ni to i | e le i j to ka ra u o me no ne | o ka to se \ a la to \ ka s e \ta  te 
re k i ni ja  \ ta e p i o ta 10. pa ta | e ke ne | pa no ni o ne u ta  i  se 
za ne | a te le ne | e ke | si se j o na si lo ne | e to se | 11. ka si ke ne to
se \ e to se \ po i ta se \ to pa i to ne \ to no na si ku po ro ne \ e xe to * J 
ko ro i  | to i te 12. e xe J o ru xe | · te pa i  | o e xe | o ra xe | pe i  se i  
o na si lo i \k a  se \ to i se | ka si ke ne to i 13. se | e to i  se | pa i  si | to 
na ra ku ro tie \ to te \ a ra ku ro \ ta \ ta

14. ka se \ o na si lo i \ o i to i  \ a ne u \ to ka si ke ne to tie \ to 
na i  lo ne \ e te re ta sa tu | pa si le u 15 se | ka se \ a po to li se | to
te  na i  \ a ti \ ta u ke ro ne \ to mi si to ne | a ra ku ro \ pe ||| | pe
16. 11 ti e } e to ko i nu | pa si le u se | ka se | a po to li se | o na si

Seite B .

17. l o i \ a t i \ t o  a r akur o \ t o t e \ apu t a i \ z a i \ t a i pa  ro
se | ta i ma la ni ja  18. i | ta i  | pe ti ja  i  | to ko ro ne | to ka ra u zo
me no ne \ a me ni ja  \ a la to \ ka se \ ta te re 19. k i ni ja  I ta e p i o
ta | pa ta j to po e ko me no ne \ po se \ to ro to \ to tu ru m i o ne | ka 
se j po 20. se | ta ni e re t i  ja  ne \ ta se \ a ta na se | ka se | to ka po 
ne \ to ni si mi to se \ a ro u ra 21. i to ti te i  te mi se l o a ra ma 
ne u se e ke \ a la to \ to po e ko me no ne | po se | pa sa ko ra 22. ne j 
to no no sa ko ra u \ ka se \ ta te re k i ni ja  \ ta e p i o ta | pa ta | e ke 
ne | pa no ni o se | u 23. ta  i  se | za ne | a te li ja  | ί  o ta | e ke | si
se | o na si lo ne 1 e to se | pa i  ta se | to se | o 24. na si lo ne | e xe
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ta i \ za i  \ ta i te \ i c xe \ to i \ ka po i | to i  te | e xe | o ru xc | t
25. te \ o e ze \ o ru xe \ pe i se i a na si lo i j c to i se \ pa  t si | to
na ra hu ro tic \ to te \ a ra ku ro 26. ne pc 111 | pe 11 ti e | i te | ta
ta la to ne \ ta te \ ta ve p i ja  | ta te | * na la li si me na I 27. pa si le u
se | ka se \ a po to li se \k a  te ti ja  ne \ i ta ti o ne \ta  na ta na ne | ta 
ne pe re 28. ta li o ne | su no ro ko i se \ me lu sa % j ta sc 1 ve re ta
se | ta sa te | u ta i se | za ne | 29. o p i  si si ke \ ta se \ ve re ta se ta sa
te | lu se | a no si ja  vo i ke no i  tu ta sa ke \ 30. za se ta sa te | ka
se | to sc | ka po sc | to so te | o i \ o na si ku po ro ne | pa i  te se \ ka se |
to pa i  to ne \ o i pa 31. * te sc \ e ke so si | a i ve i | o t to i  ro ni | to
» | c ta li e vi | t o si |

A.

1 *'Οτε τά(ν) τζτόλιν Ήδάλιον ζατέΓοργον MaSol ζάς Κετιήβες, 
ί(ν) τώι Φιλοζίπρων βέτει τώ *Ονασαγό\ραυ, βασιλεύς ^τασί- 
ζνπρος ζάς α πτόλις *Ηδαλιήβες άνωγον5Ονάσιλον τον Όνασι- 
ζνπ\ρων τον 'βατήραν ζάς τός ζασιγνήτος Ijaattai τός α(ν)~ 
&ρώπ ος τος 1(ν) τάι μάγαι Ιζ\μα μένος αν εν μισ&ών ζάς real 

5 είβρψάσατν βασιλείς ζάς ά πτόλις Όνασί\λωι ζάς τοΊς 
ζασιγνήτοις ά(ν)τί τώ μισθών ζά ά(ν)τΙ τα νχήρων δοΗναι 
ίξ τώι | βοίζωι τώι βασιλήβος ζάς εξ ται πτδλιΡι άργύρω(ν) 
ταμίαντον) I τά[λα)τον]· η δνβάνοι νν ά(ν)τί τώ | αργύρων 
τώδε τώ ταλά{ν)των βασιλεύς ζάς ά 7ντολις *Ονασιλωι ζάς 
τοϊς ζασι\γνήτοις άπν ται ζαι ται βασιληβος τα 1(ν) τώ Ιρώνι 
τώι >Αλα(μ)πρ^άται τό(ν) χώρον \ τον ί(ν) τώι ελει τό(ν) 
χρανόμενον ”θ(γ)ζα(ν)τος αλβω ζάς τα τέργνψα τα επιό(ν)τα || 

10 πά(ν)τα εχεν πανώνιον, νβαϊς ζαν, άτέλψ  * ή ζέ σις ’Ονάσιλον 
τ] τος | ζασιγνήτος rj τός παϊδας τώ(ν) παίδων τών ’Ονασι- 
ζνπρων εξ τώι χώρωι τώιδε | εξ ορύξη, Ιδέ παι, ο εξ ορύξη, 
πείσει ’Ονασιλωι ζάς τοϊς ζασιγνήτοι\ς η τοϊς παισϊ τον άργυ
ρον το(ν)δε * άργνρω(ν) τα[λαννον] I τά[λαντον] * | ζάς 3Ονασιλωι 
οϊβωι, άνεν τώ(ν) ζασιγνψων τών αΐλων, εβρηνόσατν βασι- 

15 λ6ΐ>||ς ζάς ά 7tτολις δοβέναι ά(ν)τί τά νχήρων, τώ μισθών 
άργνρω{ν) πε[λέζεβας'] 1111 7ΐε[λέ'ζεβας] | 11 δί[δραχμά] Ή[δά- 
λια]· η δώζοι νυ βασιλεύς ζάς ά πτολις Όνασί— |

Β.
-λωι ά(ν)τι τώ αργνρω(ν) τώδε <Χ7ζν τοι ζαι ται βασιλήβος 
τα ί(ν) Μαλανί}α\ι ται πεδί/αι το(ν) χώρον το{ν) χρανζομενον 
'Λ μ ψ ’̂ α  άλβω} ζάς τά τέρ\χνι$α τά επιό(ν)τα ιζά{ν)τα> το{ν) 

20 ποεχόμενον πος τό(ν) ρόβο{ν) το(ν) Αρύμιον ζάς πό\\ς τάν
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yxFag] lilt π^λέκε^ας] 11 δί[δραχμα] *Η[δάλιά]' Ιδε τά{ν) δάλ-

λιηβι ΐω(ν)σι.
Ζ. 1 . καχsFogyov Bergk, Jen. Lit. Zeit. 1876 no. 26. Dieser von einem 

Prasens xaxcuFigyco, att. καχείργω „einschlie8sen, in die Enge treiben“ gc- 
bildete Aoristus II (=  att. *xaxiFcu>yov) ist der von Deecke nnd Ahrens

foQx0(o =  πολιορχέω) entechieden vorzuziehen. Noch besser lesen wir 
χαχή/οργον, vgl. homer. Ιίεργω =  att. ειργω. — 3. Ob χό[τ)ς χασιγνή- 
χο[ν)ς oder echon χδς χασιγτηχος zu lesen ist, bleibt dahingestellt. Die

Ausnahme von M. Schmidt) entechieden haben, steht, wie wir sehen wer- 
den, za einem Grundgesetze aller achaischen Dialekte in Widersprnch. — 
Ιχμαμίνος: Das Verbum Ιχμάω „werfen, stossen, treffen“ ist abgeleitet 
von lx-μα „der W urf ‘ Oder „das Geworfene, znm Werfen Benutzte" (vgl. 
α!χ·μά). Die Wnrzel ist ik in latein. ico, gr. ixxia· axontor Hesych. — 
4. εν/ρηχάσαχν fur ί/ρηχάααχν. — 5. νχηρος entspricht genan dem attiscben 
&χ(-χειρος. Das Nahere fiber die Preposition v =  att. bit s. in der For- 
menlehre. — xa d(r)xi steht fur χάς d(r)xi, xa νχήρων fur χάς νχήρων. -
6. Das Presens dvFarw „geben“ (fur δν-άνω) ist von der — durch den 
Accent geforderten -  Kurzform des Stammes 6oF (in doFSrat Ζ. δ), nam- 
lich δν =  d f  abgeleitet. Das F  in dvFdvoi ist also ein hysterogener Laut, 
wahrend es in doFivat zum Stamme gehort. — 8. ζά „Land4< entspricht 
gemeingriechiechem γά. — Ahrens las τα i(v) τώι ρωνί\ doch fehlt fur ρών 
ebenso wie fur das von Deecke vorgeschlagene Ιρών bislang eine Deutung. 
3ieister*s Vermutung (Dial. II 151—153), dass sammtliche in dem Vertrage 
aufgezahlten Grundstficke gewaltsam den Phdniciern cntrisson and dem 
Krongute des griccliiechcn Kdnigs einverleibt seien, vermag die Ableitung 
von ϊρών aus dem assyrischen tr „Stadt“ (welches im Phonicischen nicht 
nachweisbar ist) um nichte wahrscheinlicher zu machen. — 9. ϊίος .,Weidc- 
land, Niederung“ erscheint auch im Homer stete ohne Digamma. — 

'Ό(γ)χα(ν)χος Deecke, Ώχα(ν)χος Ahrens. — a la ro: Da das in diesen

vorgeechlagenen Leering xaxeFt^xcor (von einem nicht belegten * *ατα-

Lesnng τώς χαοιγνήχως, iur welche sich alle bisherigen Hereusgeber (mit
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Zcichen entbaltene Wort in Z. 21 einen dem καπος verwandten Bcgriff 
bezeicbuet, so crecblossen Deecke und Mcister (Dial. II 243) aus der 
bc8ycbi8chen Glossc a).ovam κήποι cin kyprisehes Neutrum dlFov „Gartcnu. 
In Bezzenb. Beitr. XV 56 babe ich gezeigt, dass jenes a).ova, dcm sicli 
ερονα * άναπανον und οναί· φνλαί zugesellen, auf aX<oFa [ερώΓα, d)Fa) 
zuruckgcht und somit dem Starame nach genau dem bomerisehen ά).ωή 
d. i. άλωΕή „Baumgarten, Weingarten“ entspricbt. Es lasst sicb also 
Ilesycb’s αλονα nicbt zur Stutze heranzieben. Ausserdem sprccben spracb- 
liehe Griinde entschieden gegen die Existenz eines Neutrums alFov. 
Decoke und Meister lesen in Z. 9 und 18 iibereinstimmend den Genetiv 
αλ/ω. Nun endigt aber der Genetiv der o-Stamme (mit Auenabme des 
Artikele) in uneerer Insubrift durcbgchends auf -o)v: Φιλοκνπρων Λ, *Οναοι- 
κόπρων 9/8·η . *ο» μισϋωνΑ. ,̂ νχήρο>ν b. ιη, αργύρων 7. 10. 25ι ταλάντων^,’Ονασί- 
λων i3fu . Deecke und Meister lesen zwar — abgesehen von aXJro> — vicr 
Male einen Genetiv auf -ω : άργυρο) τά[λαντον] β. 13, άργνρω πε[λεκε^ας] 15 
τώ άργνρω τώδε 17. Da jedocb in alien vier Fallen der Genetiv eng mit 
dem folgenden Worte zusammcngebort und der Nasal desbalb nicbt be- 
sonders geechrieben zu werden brauchte (vgl. ro(v) ρόFo{v) τό(ν) Δρύμιον 
Z. 19), so baben wir ohne Zweifel stets άργύρο>{ν) zu leeen. Bei aXFto 
(als Genetiv zu a)Sov) batte aber an beideu Stellen der Nasal geechrieben 
werden miissen, da mit κάς ein vollstandig neues Glied zugefugt wird. — 
Aus demeelben Grunde ist der Akkusativ akFo[v\ welchen Deecke in Z. 21 
best, unmoglich: denn das folgendc τό(ν) gchort nicbt zu alFo(y), sondern 
scblieset sicb an das in der vorigen Zeilc stehende κάπον an. — Die 
riebtige Ableitung fur &kFu> — so baben wir an alien 3 Stellen zu lesen — 
ist bereite von Deecke-Siegismund p. 250 gegeben: Das Wort ist ein 
weiblieber o-Stamra und identiseb mit dem attiechen άλως „dic Tcnneu. 
Nur mochte ich αλ/ω in Z. 9 und 18 nicbt mit Deecke-Siegismund fiir 
den Genetiv, sondern, ebenso wie in Z. 21, fur den Akkusativ halten 
(=  αλΓοα), da χρανειν an dcr einen Stelle, an welcher es vorkommt 
(E 138), mit dem Akkusativ verbunden wird. Durch dicse Dcutuug von 
άλ,ως gewinnt der Relativsatz in Z. 21, in welchem das a).Fo(v) bislang 
ubcrfluseig erschien („der Garten, welcben Diveitbemis als Garten batto“) 
erst eigentliehen Sinn: „der Gai’ten, welcben Dovcitbcmis als Tonne bc- 
nutztc.“ — Ob τερχνι/α oder τρεχν^α zu lesen ist, blcibt uncntscbicdcn. 
Ilcsycb iiberliefcrt beide Formcn: τρεχνος'  στέλεχος, κλάδος, ψντόν, βλά
στημα und τερ χνε α ’ φυτά νεά. — 10. εχεν babe icb — gegen Deecke und 
Mcister -  geechrieben, weil der Infinitiv diese Endung in dcr tegeatischen 
Bauurkunde fiibrt und weil -ε%· weder doriscb nocb ionisch war, vgl. Verf. 
dc mixt. Grace, ling. dial. 60—62. — πανώνιον „mit dem gauzen Nutzen, 
mit vollem Ertrage“ Ahrens 50. — vFatς ζαν. Von dcr iiberhaupt nicbt 
in Bctracht kommenden Deutung Meister s (nach welcher ζάν dcm cpiscben 
δήν ent8preclicn soil) abgesehen, liegt einc doppeltc Moglichkcit dor 
Interpretation vor: entweder bilden die Zeicbcn vFcug cine geecblossene, 
von dcm cinfaclicn v =  επί wcitergcbildcte Preposition, wclcbc den fob 
gen den Akkusativ regiert. So Ahrens Nachtrag p. 64 und nacli ihm 
Bannock Studien I 16 ff. Gegon dicse Erklarung ist einzuwenden, dass
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cm %Fw mid dieses wiederum can vira voraxiBsetzt (vgL bia-i von 
όιά, παρα-ΐ von παρά), welches nicht zu belegen is t  Ich habe deshalb 
den zwerten Weg gewahlt und die Zeichen in vF-αΣς =  cct <x«' getremit. 
(Bezzenb. Beitr. XIV 276). air (ace.), entetanden aue *aZFg, entspricht 
genan dem indischen ayu* (nexrtr.) ^lAben, XAbenezeit*1 nnd hat, ebenso 

aIrei, aifccrr, die Bedentung der ^ewipen Dower1* angenommen. — £a 
-die Z d t'* hat mchts mit ζιμΓ- ,,1 eben" zu thxxn. sondern gehdrt zvl esk. 
<!̂ w, lateiiL· diet, div ,Jange“. Mit der Phrase ν?αΙς ζστ „fRr aUe Zeiti‘ 
habe ich verglichen άει δια βίαν, άει χατ ετιαντότ, διά παττος άει τον 
χοάτσν η. a. — οις irt nicht axis ης, sondern axis χις hervorgeg&ngen. -  
12. εξ ορνξη (Praes. *6ρνζω) steht fur *εξ δρνίξη — * εξ ορ/ϊξη von * εξ- 
ορτΐζειτ ..expropriate**, zu άρτος „ G r e n z e te m £ statt des im Aoriste zu 
ersrartenden σσ h&ben aucb die Arkader (χαοετάξεονοι zn παρετάζω) nnd 
die meisten der dorischen Dialekte. — ibi παι „d&n& in jedem Falle“ : 
arai ist verallgememernde Partikel ebenso wie in no. 146. — πείσει ent- 
spricbt attischem τείοει. — 14- αϋ,ος — aiJjo; (axis alto?) vrird anch durch 
eine Glosee als kypriecb bezeugt — 15. Das Zeichen pc ist als πε[Ιέχι~Γας] 
▼on Ahrent 67 gedeutet Die Hauptstutze dieser Erklarung bildet Hesych’s 
Kotiz a  t . ημ*χείχχοτ· . . .  το γάρ δεχάμνσνν πέ λ εχ ν  χαλεΐται παρά Da· 
φίεης. — 16. Das Prasens δώχεο ist von dem Aoriste εδωχα ans neu ge- 
bfldet. VgL in Z. 2 άτώγω von ατωγα. —

B . Z. 16. Die Kyprier besassen eine besondere Vorliebe fur die 
Terben auf -ζω. Wir haben deehalb keinen Grand, ein χρανζεσ&αι neben 
χρανεσ&ΟΑ in Z. 9 anzuzweifeln. — 19. ποεχόμενοτ ist ans ποςεχόμενον auf 
lautHchem Wege entslanden. Die richtige Lesxmg to{r) ρό/ο(τ) ro(r) 
ΑρνμΛοτ hat Deeehe gefunden. Vielleicht ist δρνμεοτ noch als appella
te r ain f„ Waldhachu von δρνμος „ WaldLC) zu fasBen. — 20. Σίμ{μ)ις oder 
Σίμις ist ein regelrechter griechischer Eurzname, vgL Σίμεοτ, Σιμίας 
XL L  m. — 21. Άρμότενς ist berdts von Ahrent p. 70 richtig als der 
Genetiv einee Kamens Άρμάτης gedeutet JedeB o einer Flerionesilbe 
ist, wenn der Ton auf der vorvorigen Silbe ruhte, in Edalion in 
r  (=  u) ubergangem, vgL Ότασαγάραν, yevotrv =  Ότασαγόραο, γενοιχο. Dieser 
Process ist alter als der Wandel des e vor Yokalen in t. — Gegen die 
von Deeche vorgeschlagene und von Meister beibehaltene Lesxmg 6 Άρμα· 
νενς „der Aramneer" hat bereits Ahrent eingewandt, dass eine derartige 
Bestixnmung durch das Ethnikon nicht nur der edalischen Bronze, sondern 
alien kypriechen Inschriften fremd sei. Dieser Satz hat bielang nur 
durch die kyprischen Wandinschriften ans Abydos eine Einschr&nkung 
erfahren: diese entbalten Ethnika. Aber einmal ist die Hinzufugung der- 
eelben in einem fremden Lande sehr leicht erklarlich, und zweitens wird 
nur zweimal ein Kame l e d i g l i c h  durch das Ethnikon (in einem Falle 
mit dem Artikel) bestimmt: sonst ist dasselbe nxir hier und da dem Ge- 
nelive des Vatemamens ohne Artikel hinzugefugt. — fiber aLFw s. die 
Bemerk. zu Z. 9. — 24. Den Wandel von η in Γ hat der folgende Vokal 
bewiikt. — 26. Ιι,αλαλισμενα, eagentL Mdarauf g&strichen4* =  „darauf ge- 
achrieben^, set von Ahrent als Partaripium pert. pass, von olivet* erkannt 
Zu vergleacheo sand die hesychischeu Gloseen: dlerttv' dlefystr altrat *

[13δ]
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επα)χΤψαι άλεΐναΐ' το επαλεΐψαι τοίχο), ferner άλειπτήριον· γραφεΐον. Κύπριοι 
und διφϋεράλοιφος* γραμματοδιδάσκαλος παρά Κνπρίοις. — 28. Moglich ist 
auch Ήδαλιων. — /ρήτα „Vertrag“ (davon /ρητάομαι) ist wahrscheinlich 
nicht eine selbstandige Bildung neben /'ρήτρα, sondern aof lautlicbem 
Wege aus der letzteren Form entstanden. Einen Beweis daffir, dass die 
Kyprier zwei auf einander folgende Liquids nicht licbten, bildet aach die 
Glosse κάχιλα · άνδτ\ * ( =  κάλ.χ-ιΪΛ). — 29. o p i  si si he: οπι οις κε „wenn 
irgend einer“. Da in dem arkadischen πληΟί 8010 =  homer, πλη&νΐ (zwei- 
silbig) auslautendes -vt =  Fi zu i  geworden ist, so deate ich auch das 
kyprische οπι als δπνι =  okvt. Dieses Adverbium δπνι ist aus Kreta fiber-- 
liefert: Gort. Taf. IV 15. Ihm zur Seite stehen: άμπάντνι XI 22, πΜνι 
XI 5. Dee Naheren werde ich in der Formenlehre auf die mit den Suf- 
fixen‘-w; -ιιί gebildeten Adverbia eingehen. — τάς κε ζας τάσδε εξο(ν)οι: 
Der Indikativ Futuri wird bei Homer sehr haufig mit κε verbunden, z. B. 
Γ  138 Τω δε κε νικήσαντι φίλη κεκλήοη άκοιτις. — 31. εξο(ν)αι und Τω(ν)οι 
babe ich auf Grund der arkadischen Formen ιερομνάμονσι no. 22^ ^  2o» 
κ ρινών σι 306, κελενωνοι 3016 παρετάξωνσι 30 S8 geschrieben.

136. [61]. Auf dem Stiele einer silbernen Kelle. Vogiid taf. IV no. 10. 
Lang Transactions I 116.

a he se ka te te he ta i ti o i to i ko lo hi a i 
”Λγης τατέ&ψ,ε ται ίϊεώι ται Γολγίαι.

Das zweite Zeichen [-Χ] haben die bisherigen Herausgeber irrtfimlich 
als mu [*X*] gedeutet und einen Namen *Αμ{μ)νς hcrgestellt. Die von uiir 
vorgeschlagene Lesung ale he stfitze ich auf die eigentfimliche Form, in 
welcher dieses Zeichen an 7. Stelle erscbeint [>k]: auch bier haben cs 
die Herausgeber anfanglich verkannt und erst Siegismund ersetztc die 
sprachlich bedenkliche Lesung κατεϋη i(v) ται durch das richtige κατέ- 
ϋηκε. — Ob "Αγης oder Άκης zu lesen ist, lasse ich dahingestellt. Jeden- 
falls erecheint der gleichcName a he se auf einer Inschrift aus Abydos no. 201.

137. [37]. Statuettenbasis. Hall taf. VI no. 24. Nach einem Ab- 
klatsche Schroder's, welcher genau mit Halts photographischer Abbildung 
fibcreinstimmt, und einer Copie von Brandis bei Schmidt Epichor. taf. XVU 
no. la  und lc. Gegcn Cesnola's Angabe (Cyprus taf. I no. 3 =  pag. 437) 
„found at Palaeo-Paphos" epricht auf das entschiedenstc das Alphabet und 
der Dialekt, welcher, wie ich BB. XIV 272 ausgefuhrt babe, mit Sichcr- 
heit Edalion als die Heimat der Inschrift erweist. Gypsabguss iu Berlin.

e ko to se ka te se ta se to i 
ti o i ta pi te ki si o i · 
i tu ka i a za ta i
'Ε/,οτος ν.ατέοταοε τώι \ ihwi 
τ*Λ(μ)φιόεξίωι · | i(v) τνχαι άζα&αι.
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Zwiscken den einzelncn Worten befinden eich nach HaU2 leere Inter
vals, keine Divisoreu. Auf dcm Berliner Abguss habe ieh nur am Ende 
dcr 2. Zeilc einen Divisor crknnnt. — Z. 1. Das zweite Zcichen ist anf 
allcu Abbilduugen und auf dem Berliner Abguss ein vollkommen dcut- 
lichcs lio. Έχοτος deute icb ale Έκατος. — 2. Das 7. Zeicben ist, wie ieh 
ausdrueklieb gegen Meisier Dialektc II 143 tind Zum el. arkad. kypr. Dia- 
lekte p 17 bemerken muss, sowobl auf den Abbildongen wie auf dem 
Berliner Abgusse ein vollkommen deuiliches ki obne irgend welcbe Neben- 
linicn: es fehlt jeder Anhalt fur die Vermutung. dass der Steinmetz dieses 
hi spater in cin ke geandert habe. — τΆ{μ)φιδεξίωι, wie Ahrens richtig 
gclcsen hat, steht fur τώ Άμφιδεξίωι. Die Erklarung dieses Beiwortes gibt 
Ilesyck β v. άμγιδεξίοις χερσί * ταΐς των τοξοτών διά το εκατεραν χεΐρα ενερ- 
γεΐν εν τφ τοξενειν. Ein zweites Beispiel der Krasis von -ω a- zu a in 
no. 145.

138. [62.] Bronzegriff. Luynes taf. X.

ta a ta na | ta i ne ta Τα *Λ$ανα τα iv *Ηδα-
li o i | pa ka ra — -AtW Πά{/)κρα.

Πά(γ)κρα ist rcgelrechte Kurzform zu Πα(γ)κράτεια. Dass Πα(γ)κρα- 
eiuc Abkiirzung fur Πα(γ)κρά[της] sei, ist deshalb unwahrscheinlieh, weil 
hinter ra noch bequem Platz fur 2 Zeicben bleibt. Decoke's ncueste Le- 
sung βάκρα =  βάκλα * τύμπανα Hesyeli scheint mir verfehlt.

139. [64]. Terrakottafigur. Cesnola Salominia 200 f., no. 204.

t i  mo ke le ve o se ΤιμοκΧέβεος

Es ist mir sehr zwcifelbaft, ob dieses Stuok wirklich aus Edalion 
stamm t.

2. Tainassos.

140 und 141. Die bciden folgcnden im Fruhling 1886 von Warren 
in Frangissa gefundcneii bilinguen (phonieisch-kypnsehen) Inschriftcn sind 
jc zwcimal photographisch abgebildet in den Proceedings of the society 
of Biblical archaeology, vol. IX (1886-1887) auf den ersten 4 Tafcln. 
Lcider ist die rcchtc Halftc der zweiten Inschrift in Folge ungunstiger 
Beleuchtung dcs Monumcntcs auf beiden Abbildungon nicht dcutlich zu cr- 
kennen. Zwci sehr genaue Copieen verofTcntlichte Eating in don Sitzungs- 
bcr. d. Akad. d. Wissensch z. Berlin, 17. Febr. 1887. p. 115 ff. Den 
griechischen Tell beider Inschriftcn bchandelte Decoke, Berliner Philolog. 
Wochenscbrift 1886 Spaltc 1822—1324 und 1887 Spalto 380. Meisier II 
169-173. Ich begniige micli damit den griochischen Text zu geben.
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140.

to na ti ri a ta ne to nit e to ke ne 
ka se o ne te ke ne ma na se se 
o no me ni o ne to i ti o i 
to i a pe i lo ni to i e le i 
ta i i ta ka i

Einen Divisor babe ich auf beiden Photographieen aa keincr Stelle 
erkcnnen kdnnen Die Veitiefungen binter dem ersten ne in Z. 1, dem 
ersten se in Z. 2 und dem letzten i  in Z. 5 scheinen nicbt von der Iland 
des Steinmetzen herzuruhren. Yon Euting* s Divisoren in Z. 1 binter nu. 
in Z. S binter ne und in Z. 5 hinter dem zweiten t (bier verbietet schon 
der Sinn einen Divisor!) entbalten die Pbotograpbieen keine Spur. Gegen 
Euting und gegen die Pbotograpbieen eetzt Meister einen Divisor hinter 
ni in Z. 4 und hinter das erste ί in Z. 5. — Die Divisoren sind ersetzt 
dureh grossere Abstande zwiscben den einzelnen Worten.

Τον ά(ν)δριά(ν)ταν τόν(ν)ν ε'δωχεν | ‘/.ας όνέ&ηγ.εν Μανασ(ο)ης | 
δ Νωμψίων τώι 9ιώι | τώι 'ΛτζεΐΚωνι τώι ’Ελεί^εαι, ί(ν) τνχαι.
Im phonicischen Texte heissen die Eigennamen Menahcm Ben-hodci 

und Rattaf Elijat (Euting's Umschrift von rP 'b tf | Die letztcrc
Form epricbt dafur, dass das letzte Zeichen in Z. 4 von den bieherigen 
Herauegebern richtig ale i gedeutet ist. Seiner Form nach — eowobl in 
den Proceedings wie bei Euting — ist es kein *, sondern ein dcutliehes 
vi, wie wir es aus der edaliscben Bronze kennen.

141.
a ti ri a se · o nu to ne to 
ke ne · a pa sa so mo se · o sa 
ma vo se · to i a po lo ni to i 
a la si o ta i · i tu ka i

*4(ν)δριάς ovv, τον tdw- 
-Υ£ν ’Λψάσομος ο 2a- 
-μαβος τώι *4π:όλ(λ)ωνι τώι 
ί4λααιώται* 1(ν) τνχαι.

Ζ. 1. δνυ, τον riclitig gelesen von Deecke bei Meisler II 172. -  2. 
Der Eigenname beisst im pboniciscbon Texte „Abdsasam“
naeb Berger, Proceedings of the soc. of bibl. arcbaeol. IX p. 102 (Febr. 
1S87). — Z. 3. Das Zeicben po ist fast ganz verlorcn, vom lo die linke 
Iliilfte erbalten. — Z. 4. Das Bei wort des Gottes lautet im pboniciscbon 
Texte OrPnbN =  „AlahijotasKi. Deecke bringt den Namcu wobl mit 
Recbt mit dem Berge *ΑΙήοιον bei Mantinca in Verbindung.

3. Golgoi.
142. [65]. Stein. Dieselbe Ineebrift im gemeingrieebieeben und im



%

kyprischen Alphabetic. Vogue tafel III no. 1. Genaaer wiedergegeben 
von Hall Transactions VI 204.

K A O V iL ^ I  ka ru  xe e m i 
γχχρνξ ίμ ί

76 [142—144]

14B. [G6.] Stcinplattc. Hall taf. I no. 4. Nach cinem Abklatschc 
Schroder's bei Schmidt Epichor. taf. XV no. 1δ und lc (ungenau). Neu 
gclesen von Hall*. Gypsabguss in Berlin.

Rcchte neben den kyprischen Zeichen im gewohnlichen Alphabete:

0E M IA V  =  Θ εμίαν

tie a te ro  vo o .........................................................
ka to ύ  o — ................................. τώ  # ιώ [ί]
to i pa se o ni — .......  τώι Πασέω(νή . . . .

Z. 1. Die Namen sind nicht eicher zu deuten, zumal da der Abbil- 
dung nach statt vo auch ti gelcsen werden kann. Als Vermutungen nenne 
ich Νεά(ν)Οη (=  Νεάτϋης) Ροδίω (3/. Schmidt), Νέα θηροτίω[νος] oder θηρό- 
τιο[ς) (θήροτις Knrzform zu Θηρότιμος) oder θηρό/ω ό[νέ&ηκε] (ΘήροΓος 
Kurzform zu Θηρό-Ρωρος). — Ζ. 3. 1st mit dem ό διός 6 Παοέων viel- 
lciclit der Ζενς Ετήσιος gemeint?

144. [68]. Mit ΗαΙΓε photographiecher Abbildung auf taf. IV no. 18 
stimmt Schroder's Papierabdruck bei Schmidt Epichor. taf. XI no. 2 
genau uberein. Nach Hall* sind jetzt alle Zeichen der Inschrift deutlich 
lesbar. Gypsabguss in Berlin.

1. ka i  re te · ka ra  s i t i  · va na xe * ka p o  t i  · ve po  me 
ka · me po te ve i  se se ·

2. te o i  se · po  ro a  ta  na to i  se · e re ra  me na · p a  
ta  ko ra  i  to se ·

3. o vo lea re t i  · e p i  s i  ta  i  se · a  to ro p o  - te o i ' a 
le tu  ka Ice re  ·

4. te o i  · ku me re na i  p a  ta  · ta  a  to ro p o  i  · p o  ro 
ne o i  · ka i  re  te

Χαίρετε.
Γράσ&ι, Εαναξ, κα(ττ) τνώ&ι. Είπο(μ) μ έγα · μψ νοτε Εείσης 
Θεοΐς τεόρω α&ανάτοις ερεραμενα πά(ν)τ9 άτ,οραιτώς.
Ου γάρ τ ι  εινίοταις ά(ν)&ρω7ΐω 9εώ ι} αλ(λ)’ ετυχ α χήρ 
Θεώί ν.νμερψαι 7εα(ν)τα} τά α(ν)ΰρω7νοι φρονέωι.

Χαίρετε.

%
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,,Tss und trink, o Herr. Ein grosses Wort ist: Verlange niemals,
„Ohne Rucksicht auf die unsterblichen Gutter, alles das, was du wiinschst, 

unverkiirzt.
,,Denn nicht der Mensch hat die Herrschaft iiber die Gottheit, sondern 

dem Gotte ward
„die Hand, alles das zu lenken, was die Menschen denkenP

Z. 1. Die von Deecke und Meister vorgeschlagenen Lesungen Καρστι- 
Ράναξ und Καραιτίναξ sind eprachlich durchaus unmoglich, ganz abgeseben 
davon, daes sie mit dem Divisor hinter ti nicht recbnen. Die Imperative 
Γράσϋι κά(π) πώϋι hat Neubauer an die Stelle der von Ahrens vorge
schlagenen Vokative Γράοτι κά Πώτι (Speise und Trank) gesetzt. γράοΰι  
ist der zu einem Prasens *γράμι =  *γράσμι, regelmassig gebildete Impe- 
rativ. Auf ein thematisches γράω, ssk. grasami geht der von Hesych ale 
kyprisch hezeugte Imperativ γρά· epaye zuriick. πώϋι  hat seine Stiitze 
im Etym. M. 689, 51 son δε και ρήμα χαρά ΑιοΧενσιν olov »χαιρε και πώ«, 
δπερ Μγεται εν ετέρω *ούμπωϋι<. — Die Sentenz ,,Ιββ und trink, ο Mensch; 
mehr als der Augenhlick gehort nicht dir, denn iiber die Zukunft be- 
stimmt der Gott“ kehrt in ahnlicher Fassung mehrfach in Inschriften, 
namentlich in Grabepigrammen, wieder. Ausser der bekannten Grahschrift 
dee Sardanapal (hei Strabo XIV, p.672): Έσϋιε, πίνεt παίζε * ώς τάΏ,α τού
του ονκ άξια erinnere ich an die Schlussformeln des arkadischen Grab- 
epigrammee Foucart-Lebas 352q (Kaibel Epigr. praef. 480α): Ταΰτα μαϋ[ώ\ν, 
ξένε, πεΐνε, γ[ε).α, κώμ]αζε, μνρίζον’ | Κοινά γάρ έοτι [/?ροτο]Γς ταΰτα τα ονν- 
ϋεματα, und einer in Urbinum gefundenen Grahschrift (herausgegeben von 
Kaibel Epigr. add. 646α): ώς ούν καιρόν εχεις, λονααι, μνριααι, οπατάληοον\ 
και χάριααι, δαπάνησον, άπερ δύναοαι · τίνι τηρείς; endlich an das auf einer 
Gemme befindliche Epigramm (CIG. 7298 =  Kaibel Epigr. 1129): „Πϊνεα, 
λεγει το γλύμμα, ,,καϊ εσϋιε και περίκειοο | άνΰεα · τοιοντοι γεινό ι̂εϋα εξαπί
νηςy  — Zu den Worten Κεπο(μ) μεγα  ist εστί zu erganzen. Dass fhto{ji) 
μεγα fur Κεπος μεγα stebt, haben Pick und Meister gleichzeitig gefunden. — 
ve i sc se: Meister Dial. II 158 best dafiir obne weitere Bemerkung Ρεί[πω]. 
Dieee Vermutung, welche ich in den GGA. 1889 p. 895 verurtcilt babe, 
wird neuerdings von Meister (Zum el. ark. kypr. Dialekte p. 30) mit 
der Bebauptung gerechtfertigt, dass auf dem Berliner Abgussc hinter i 
nichte mehr zu erkennen eei. Das ist vollkommen unriebtig. Winter dem f, 
welches ein klein wenig beschadigt ist, bietet der Abguss ein durchaus 
unverletztee und deutlicbes sc. Auf dieses se folgt wiederum ein se, 
welches bis auf die mittelste der drei Spitzen vollig klar zu erkennen 
ist. — Ρειοης  ist Conj. Aor. zu der Wurzel Pei- =  ssk. vi „begchren, 
verlangen, streben nachu. Diesclbe ist im Homer in dem Prasens Pte-  
σΰαι „verlangena, im Futurum Ρείοομαι, έπιΡείσομαι und dem Aoristus 
εΡείαατο, καταΡείαατο „strcben nach etwasu erhalten. — Zcile 2. πόρω  
stebt mit vereinfachter Gemination fur πόρρω =  πόρσω „weit entfernt 
von“. Dass Lokaladverbien, welche die Entfernung ausdriickten, im kypri- 
schen Dialekte mit dem Dative verbunden wurden, beweist άπν und εξ. — 
ακοραιτώς  „unverstummelt, unverkiirzt". Das drittletzte Zoichon ist
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nach Hall und Schrader ein deutliches t. Bestatigt wird das durch 
H att% und den Berliner Abguss. χοραιτός leite^ich von einem Prasens 
κοραίω =  χοραχύ) (zu χορά) ab. Gleiche Bildungen eind ~Ορ-νν-τος zu 
ορτυμι, πι-νν-τός zu πί-νν-μαι und das aolische μαχαίτας zu einem *μαχαίω. 
Dcr Stamm χ ε ρ auf welcben χορά zurfickgeht, hatte nach dem Zeugnisse 
Hceych’s bci den Kypriern die specielle Bedeutung dee „verstiimmelns 
vgl. έπικορον * hdxoTcov. Πάγιοι — χαχχεΐραι * (cod. χαχχεΐναι) κατακόψαι. 
Πάγιοι — κακκοράς * χαχαχόψας. παρά Ενχλφ. — Zeile 3. Auf der Photo
graphic Hall's und dem Abklatsche Schrader's steht an 10. Stelle ein U. 
Dagegen erkannte Dcecke auf dem Strassburger Gypsabgnss vielmehr 
ein i. Dicse Lcsung wird durch den Berliner Abguss und durch Hall2 
bestatigt. Die von Deecke vorgeschlageue Deutung ον γάρ τι επισταΐς, 
η(ν)ϋρωπε, ϋεώι ,,dcnn nicht du, o Mensch, kannst dich fiber die Gottheit 
8tellcn“ ist — ganz abgesehen davon, dass wir dem Sinne nach statt dee 
Aorietce das Perfektum erwarten sollten — deshalb abzulehnen, weil 
cretens ftir einen nach Analogie dee Plurals gebildeten Optativ Singularis 
bis jetzt allc Belege fehlen und weil zweitens deutlich auf dem Steine 
a to ro po, nicht a to ro pc steht, wie das auch Hall% bezeugt. Deecke 
mfisstc also schon annehmen, dass ά(ν)ϋρωπο fur α(ν)ϋρωπε verschrieben 
oder ein neu gebildeter Vokativ sei. — Der Oberlieferung, dem Sinne und 
dem Motrum wird die jetzt von mir gegebene Lesung vollig gerechf. 
έπίσταις „Herrschaftu iet ffir επίστασις gcschricben wie in Z. 4 γρονέωϊ fur 
γρονέωσι. Der Dativ ϋεώι ist von dem Verbalnomen έπίσταις abhangig und 
zu dem Genctive ά(ν)ϋρώπω haben wir εστί zu erganzen. Zu skandieren ist: 
nov γάρ (τι) έ\πΙσταΙς | ά(ν)ϋρώ\πω ϋεώι, | άλλ* έτνχ* | ά χήρ. — 4. γρονέωί =· 
γρονέωσι ist Conjunktiv (vgl. Τω(ν)σι no. 135 Ζ. 31), nicht Indikativ, wie 
Dcecke und Meistcr annehmen.

[144— 145J

145. |G9]. Ein Steinblock in kubischer Form. Die auf der Erdc
ruhende Seite ist bis zur Mitte ausgehohlt, auf den vier Scitenflachen be- 
finden sich je zwei fiber einander liegende vertiefte Rechtecke. Die 
Inechrift lauft entlang an der oberen Kante cinor Seitenflache. Hall 
taf. I no. 2. Weniger genau ist Schrader's Abbildung bei Schmidt Epichor. 
taf. XVI no. la und lc. Gypsabguss in Berlin.

ti mo ta ti pa to * ti ma o pa pi ja  ke ti mo o i se
Τίμω τΛ(ν)τιφάτω' τιμάω Παφί^α(ν) . . ...............

Obcr die verfehltcn Lesungsversuche Deecke's und Meister's vgl. Verf. 
BB. XIV 280 f. und GGA. 1889 p. 895. — Der Divisor trennt den Namen 
dee Weihenden im Gcnetive von der Dedikation selbst. Der Name Τιμάς 
ist aue Arsinoc (no. 90) und Abydos (no. 217) bolegt. Die gleiche Krusie 
von -ω a- zu a iindet sich in dcr Inechrift 137: τ*Α(μ)γιδεξιωι == τώ *Λ(/ι)γι- 
δεξίωι. Statt *Α(ν)τιγάτω kann natfirlich auch *Α(ν)τιγά(ν)τω gelcsen werden. — 
Das auf der Abbildung und dem Abgussc undeutlichc ke steht nach Hall* 
vollig sichcr. 1st am Schlusse etwa τιμώοις zu lesen? Ein τιμφον =  τιμίον 
1,Ehrenge8chcnk“ wfirdc von dom ans Elis (Snmml. Π59β. ,a) und Mc- 
thymna (BOH. IV 489) iibcrlicferten τιμάω =  τιμάω abgeleitet soin.

*
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146. [71]. Die einzeilige Inschrift befindet sicb enter dem Relief 
nines Grabsteines. Birch Transactions IV 20 mit einer Tafel. S a il taf. IV 
no. 16 und taf. VIίI no. 24 Nach einer von Cnsnola angefertigten Copie 
bei Schmidt JEpichor. taf. XXI no. 1 Zeichen 4 als mi von Hall- bcstatigt.

e ko | e mi | a ri si to he re te se | ka me ne se ta sa ne | 
j |  si ke ne to i | me ma na me no i \ e u ve re ke si a se | 
ta sa pa i \ e u po te \ e ve re xa

Έγώ^ίμΙ ΐΑρι,στο'λρέτης yju μεν εστασαν \νχί\σίγντμ;οι 
Μεμναμένοι ενβεργεσίας τάς ζεαι^ευ τνοτ ε'βερξα.

Die Inschrift bestebt aus zwei Hexametern, vgl. Allen, on greek versi
fication in inscriptions p. 46 und Verf. Bezzenb. Beitr. XIV 281 f. — 
Έγώ έμι: zu dem ,,Auftakteu vgl. 144 vs. 3 Ον γάρ τι έ\πίοταΐς\ κτλ., und 
1202. — ω^ε mit Krasis zu lesen, vgl. no. 137 und 145. — DieBewahrung 
des i von έμι vor folgendem Ά weist auf die Aussprachc emi ja - bin, vgl. 
147, Zeile 2. — Statt καοιγνητοι ist vermulhlicli schon καίγνητοι ge- 
sprochen. — μεμναμένοι: Der Stamm μέμνα- vcrhalt sich zu μνά, wie «bra
in εστα-ται, έοτά-μένος zu ατά·. — Zur Krasis παι^εν laseen sich die Falle 
vcrgleichen, in denen καί in gleicher Weise mit einem folgenden Diph- 
tbongen verbunden wird, z. B. κεί =  y.ai ευ Theocr. IV 31, κουκ =  και 
ονκ Sappho I 24, vgl. Ahrens Dial. II 221.

147. [72]. Unter einem Relief. Zu benutzen ist nor der Lichtdruek 
JlaWs taf. I no. 1 mit der Revision Hall***. Gypsabguss in Berlin.

to o na si ri to te · to na ///// o ne te ke o na si ti mo se to i 
te o i · to i a po lo ni ja  ra · i te me no se * i tu ka i III

......................................................... bv&lh\yje 3Ονασίτψος ton
ίϊεώι Voh ^7c6)j)J)Mvi jetqa l(v) τέμενος, i(v) τνχαι.

Die erstc Halite von Zeile 1 muss vorlaufig unberucksichtigt bleibcn. 
Von dem Zeichen 3 *= «α, welches Hall* liinzugefugt hat, ist weder auf 
dem Lichtdrucke Hall’s nocli anf dem Berliner Abgusse cine deutliche 
Spur zu erkennen; eine genaue Priifung bcider Qucllen maclit es mir 
nicht wahrscheinlich, daes der Raum zwischen o und si fur das Zeichen 
na ausreicht. Das auf si folgende Zeichen weicht von dem gcwohnlichon 
ri ab: Meister hat es deehalb als jo  gedeutet. Die Lesung To ootov τόάε 
ware der Sprache und dem Sinne nach moglich. — In der Liickc zwischen 
na und o kaun, wie bereits Meister Dialekte II 159 betont hat, hochstens 
ein einziges Zeichen erganzt werden Mir ist es jedoch wahrscheinlicher, 
dass uberhaupt kein Zeichen feh lt: denn, wie der Berliner Abguss zeigt, 
ist dcr Stein nicht hcschadigt, sondern die Vcrtiefung, welche sich zwischen 
na und o befindet, gehort zu <l$m fiber der Inschrift stehenden Relief. 
Die Lesung ύνέΟηκε wird dadurch selir zwcifelliaft. Denn das -ov- Hisst 
sich ebensowohl ale Endung eines vorhergehenden Akkusativs (odcr Gene-
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tivs: -ων) dcuten, z. B. to(v) vain εϋηκε. — ja  ra : Da das parasitische 
jod im Kypriechen nor nach voraufgehendem i gesprochen wurde, so 
haben wir die beiden — nicht durch einen Divisor getrennten — Worte 
Άπόλ{λ)ωνι jaQa eng mit einander zu verbinden: „Dem Gotte Apollon in 
Folgc eines GelUbdcs**. άοά iat auch auf anderen kyprischen Steinen im 
Sinne von ευχή, ενχωλή belegt, z. B. in no. 83: όρά Aii „ein Gelubde fur 
den Zeua“. Den Beweis fur die Richtung meiner Leenng sebe icb darin, 
dass in no. 94 der Dativ ενχωλα genau in demselben Sinne wie bier άρα 
hinzugefugt iat.

148. [73]. Fragment aus Kalkatein. HaU taf. ΥΠ no. 29. — Nacb 
eincm Abklatscbe Schroder’s und Copieen von Birch und Brandis bei 
Schmidt Bp ichor, taf. X no. 4. Gypsabguss in Berlin.

to ti  o se to vo i Τ ώ  J io g  τώ  Βοί- 
no a  i sa -νω αϊσα
e t i  - 1110 .................

Z. 8. Dceckes h i „noeh“ iat ebenaowenig ricbtig, wie Meistcr's 
(II 1 GO) εϋι ,,gic8aeu. Zu crwarten ware ein „ist“ oder ,,8ind“ (in An- 
lebnung an den folgenden Plural). Den Schriftregeln nach lasat eicb aber 
nur h i  odcr ε(ν)τί leacn und diese beiden Formen sind apraeblieb nicht 
zu reebtfertigen. — Das am Schluaae stebende Masszeichen deutet Deeclce 
dem Sinne nacb ale ,,τρεις χόες“.

149. [74]. Kalketeiu mit Relief. HaU taf. II no. 9. Gypsabguss in 
Berlin.

t i  j a  i te m i · to i  te o '  Λ ι/α ί& εμ ι τώ ι Βεώ  
to a p o  lo n i · o ne te he · τώ  ^7εόλ(λ)ω νι ονέΒτμε  
u tu  h a : v τ ίχ α .

Z. 3. Hinter ka licet Hall* irrtiimlich noch ein t.

150. [76]. Kalkatein mit Relief. Die von HaU taf. VI no. 23 ge- 
gebene photographische Abbildung atimmt genau mit Schroder's Copic 
(bei Schmidt Epichor. taf. XII no. la) uberein. Gypsabguss in Berlin.

o n a  si o ro * a te 'Ονασίωρο . . . .
o ne te he to i  · t i  ovi&rjKe τώ ι #ι[ώι\
to a p o  lo ni * i τώ  ’Λ πόλ(λ)ω νι * i(v) [τύχαι],

Z. 1. Dio Reate dee letzten Zeichens deutet HaU* zu te oder mi. — 
3. Dio nur bei Schroder erbalfcenen Reate dee t sind auf dem Berliner 
Abguae dcutlich zu erkennen und jetzt aucb von Hall* anerkannt. Die 
unterc Linic dee ni iet weggobroehen.

151, [70]. Basis aus Kalkstein. Nach einem Abklatsoho Schroder’s
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bei Schmidt Epichor. taf. XVIII no. 2. — Cesnola Cyprus taf. II no. 10. — 
Neu geleeen von Halla. Gypsabguss in Berlin.

e te i I I I a ne te ke . . ................άνέΒηκε
ta ve i ko na ta te ne a po . . τά(ν) Fεικόνα τά(ν)όε Νέα . .

Z. 1. Die Lesung ετει „im Jahre“ ist der Spraehe wie dem Sinne 
nacli unmoglich. Sollte vielleicht εδει „fur den Tempel“ zu lesensein? — 
Dase hinter άνέϋηκε etwas fehlt, ist mir unwahrscheinlich. — 2. Dem te 
fehlt die Basis (\y). Das welches auf den Abbildungen fehlt, scheint 
nach dem Berliner Abgusse und nach Hall2 gesichert zu sein. Meister's 
Lesung τά{ν)δεν Άπό[λλωνι] ist nichts weniger als wahrscheinlich. Ich 
vermute mit Ahrens, dass die Zeichen ne a po den Anfang eines Eigen- 
namens bilden.

152. [77]. Die Inschrift lauft rund um die Mitte einer (verloren ge- 
gangenen) Alabastervaee. Die Abbildungen Birch's (bei Schmidt Epichor. 
taf. XIX no. 1) und Cesnola s (Cyprus taf. IV no. 17) sind nach zwei 
handechriftlichen Aufzeichnungen Cesnola s von Hall2 vervollstandigt.

ha ma la ho se zo te a ne te ke a po lo ni 
(Τί)μαλκος . . . ανέβηκε *Λτνόλ(λ)ωνι.

Τίμαλχος ist eine Vermutung Deecke's. Sind die Zeichen zo te eine 
Abkurzung dee Ethnikons? Oder hat der Steinmetz aus Versehen Zeichen 
ausgelassen ?

153. [78]. Kalketein. Hall taf. II no. 5.

po lo ni · te ο . . *Λ]πόλ{λ)ωνι Βεω[ι . #

Die Zeichen po und o sind zwar arg verstummclt, aber eowohl auf 
der Abbildung wie nach IlalP’s Versicherung deutlich zu erkennen.

154. [79]. Goldring. Bei Pierides Transactions V. 92 no. 7 =  taf. C 
no. 4, und nach einer Copie Cesnola's bei Schmidt Epichor. taf. XXI no. 9.

hu pa ra ho ra o Kvnqayoqao

155. [80]. Fragment einer Basis ^us Kalketein. Schmidt Epichor. 
taf. XX no. 5 (nach Brandis). Cesnola Cyprus taf. V no. 25. Gypsabguss 
iii Berlin.

me no to ro se Μψόόωρος

Der Crete Buchstabe nach Hall2 „somewhat damaged". Auf dem Ber
liner Abguss erscheint or mehr als a.

Hoffmann,  dio tfrlochiwdioii Dlnlekto. I. 6
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156. [81J. Terrakottascheibe. Hall taf. VI no. 2B.
pa fa si ο Φα(ν)τασΙω

M i l :
Dcr Genctiv ist eicher, der Name lasst eich aach anders lesen.

157. [83]. Kalkefcein mit Relief. Hall taf. VI no. 27. — Nach Kirch 
bci Schmidt Epichor. taf. XIX no. 5. Gypsabgnss in Berlin.

a ti pa mo o ta ο pa ΐΑ(ν)τΙφαμο 6 Ηαοψά[(ν)τω]
I)a88 dcr 5. Buchstabe ein deutliches o, nicht ein so ist (wie Deccke 

vcrmutct), wird durch den Berliner Abguss und durch Hall* bestatigt.

158. [84]. Kalketein, wahrscheinlich Fragment einer Basis. Nach 
Birch bci Schmidt Epichor. taf. XX no. 2b nnd 3. — Cesnola Cyprus 
taf. V no. 30. Neu gelesen von Hall*. Gypsabgnss in Berlin.

. . . to o na si ri ? . . . . *Ονασι . .
· ·  * a . ·  * · ·  .

Beide Abbildungen haben in der Zeile 1 nur die drei vollig dentlichen 
Zcichen na si ni. Auch auf dem Berliner Abgnss ist ni dentlich.

159. [85]. Die Inschrift befindct sich an den 3 Randern einer 
Stahiettenbaeie aus Kalketein. Hall taf. Ill no. 12. Gypsabgnss in Berlin.

p i  j a  mu? ko i a o m a mo p a  to re  

B tja . . .  cot α[νέ&ηχε] ο μαμ{μ)θτνάτωρ.

Dos erete  Zeichcn is t ein p i ,  dessen Schenkel znfallig iiber ibren 
S cb n ittp n n k t hinaus vcrlangert sind ($ <  s ta t t  y y ) .  Das d r it te  Zeichcn 
IcRcn Heeclcc nnd Hall* ale him (X ), obw ohl au f d er P hotograph ic und 
dem  A bgussc von beiden P un k ten  n ich ts zu erkennen  ist. Deecke's 
E rgiinzung  ά[νέϋηκε]  schein t m ir bedenklich.

160. [86]. Kalketein. Nach Abschriften von Brandis nnd Birch 
bei Schmidt Epichor. taf. XIX no. Ta und b. Cesnola Cyprus taf. V no 24. 
Neil gelesen von Hall*. Gypsabgnss in Berlin 1

ke va 00 vo ne |  |  ta mo H ta mo
fa po  ro ve re mo se ta  mo se ta mo . . . .
tu  r a  vo ne o to A  sa+ta mo se ta  m o .
va la ka  n i o e ko — o na m o ....  '
a p o  ro t i  si o se e ko l i t  III ο m  mo . . . .  
a ta no e ko 111 I (( o na mo §| po ta sa . ..

Dio In sch rift schein t einc A brochnnng zu onthniton. In  den Zeilen 
1 —3 w erden  die D icnstlcistungcn nufgofuhrt; in den Zeilen 4 —G die
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Namen der Arbeiter und die Summe des Lohnes. — Zeile 1 nur von 
Hall* gelcsen. — In Zeile 2 und B sind die Nomina τάφρος und ϋνραΕών 
sicher. — 3. Das 7. Zeichen (Δ) wird von Deecke und Hall als ja  (y ) 
gedeutet. Dagegen spricht das vorhergehende Zeichen. — 4. Falxavio 
(nomin.): zu ΓεΧχωΊ — 5. 'Αφροδίσιος. — 6. Der erste Bucbstabe nach 
Hall a oder t. Zu "A&avo vgl. "Α&ηνις, Ά&ηνίας, Ά&ηνιον, Άΰηνώ u. a. — 
Die Bedeutung der Worte ta mo se, e ho (wohl nicht ale εγώ zu deuten) 
und o na mo ist vorlaufig dunkel.

[160—161]

161. [88]. Alabaetervase, in England verloren gegangen. Nach einer 
Copie Birch?8 bei Schmidt Epichor. taf. XVII no. 5. Hall2 benutzte ausser- 
dem ein Manuskript Cesnola's, in welchem die Vase abgebildet ist „with 
part of the inscription on it“. Da sich Cesnola fast liberall, wo wir ihn 
kontrollieren konnen, als ein hochst unzuverlassiger Gewahrsmann aus- 
weist, — da ferner Hall* in seiner Wiedergabc des Birch'schen Textes 
nicht weniger als vier falsche Zeichen abdruckt, so habc ich die Abschrift 
von Birch, der durchaus gewissenhaft zu kopieren pflegt, meinem bereits 
in BB. XIV 286 ff. verdffentlichten Lesungsversuche zu Grunde gelegt.

1 6 10 15 20 23
to li me lo ve to ko a le vo te se ko o ta te pe va sa II to po ra
xe lo ro se ta li to pe pa za ka te ti po si ro ko to o va te e ke

Abweichungen Cesnola?s: 1 x te. — l a el. — l je to. — 2 ,0 ma. ~
Nach 2 i0 schiebt C. pe (ne?) ein. — 2 21 ni oder e. — 2 22 a.

1................Fi&oyjo a?jEo(v)T€g χόο(ν) τά(ν)ό* Ζ7ΐέΕαοα(ν) . . .
2. . . . α ξ7'Ελωρος τά(ν) λί&ο(ν) π£ιταζα(ν) κατ’ ετι πος 

ΙροΥ,το ωΕατ ετηκε.
„.............und Vethochos haben bei Hirer Abreise diese Vase

geweiht. . . .  ax und Eloros haben den Alabaster gearbeitet und 
ausserdem hat noch Iroktos Henkel darangefiigt"

Z. 1. Den eretcn Namen lasse ich ungcdeutet. Wenn die Zeile, wie 
es mir wahrecheinlich ist, einen Hexameter bildet: [— ] ΕεΟο\χο άΧέ- 
Εο{ν)\τές χάο{ν) | τά(ν)δ* hti\Εασαν, so ist das fur die Auesprache des Nasals 
von Bedeutung. — F έϋοχος:  Das erste Element ist Εέύος „Sitte, Gc- 
wohnheit“ oder Εήϋος, vgl. *Ηϋο-κΧής, Ευ-ήϋη, Εν-ηϋΙδας. — Die Namen 
der Dedikatoren wurden ebenso wenig wie die der Kiinstler durch xal ver- 
bunden, vgl. z. B. Samml. no. 1132 (boeot.) Πτωΐων Μάοτος τοΐ ΊομηνΙοι 
άνέϋεαν. — &ΧέΕο(ν)τες. Die Lesung stelit sicher. In άλέΓω sehe ich 
das Aktivum zu άΧεύομαι „weichcn, entflieben“. Die Bedeutung „abrci8en*‘ 
scheint mir die nachstliegende zu sein. — In i f  a σαν oder ΙηήΕασαν.  Fiir 
die Etymologie des Verbums ΙΕάω, das sich in Inifaoav kaum verkennen 
lasst, ist uneere Inechrift von grosser Bedeutung. Bereits Bugge hatto 
εάω, dessen Grundform *σεΕάω gewesen sein muss (vgl. εϊααα und lakon. 
έβάω) zum Stamme *ση (in ΐημι) gestellt. Diese Ableitung gewinnt hier

0 *·■
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eine neue Stfitze. Aus der Grundbedeutung von bi-sFaw „etwas wohin 
sendcnu konnte sich, wie z. β. άνειμενος „geweiht“ zeigt, leicbt die Be- 
(1 <uitung dee „Weihen8u entwickeln. In ganz ahnlicher Wcise steht auf 
der Inechrift ans Chytroi no. 06 ΙΓεξε „er weihteu, das zu lat. veho, ssk. 
valuimi „fahren“ gebort. Naheres fiber die Entstehnng von «/αω in BB. 
XIV 287. — Den am Endc von Z. 1 und Anfang von Z. 2 enthaltenen 
N a men habe ich nieht zu deuten vermocbt. — Z. 2. *Έ).ωρος: tjber* 
liefert sind die Namen Έλωρεύς, Έλωρις (sebr haufig) und Έλωρος. — In 
dem Zeichen 2fi, welches Birch und Cesnola mit lo (+ ) umschreiben, 
glanbc ich richtig ein ta (t-) erkannt zu haben, dessen Mittellinie durch 
cin Vcrsehen des Steinmetzen oder eine spatere Beschadigung dee Stein or 
zu lang geraten ist. — πέπάζα(ν) steht fur nbtάγαν und entspricht atti- 
Rchem πεχήγασι. Vor a hat sich in eincm gewissen Teile von Kypros eine 
palatale Aussprache des γ entwickelt, wie die vollig sicher stehenden 
Wortc =  yd no. 135 (oft) und άζαϋός =  άγα&ός (no. 134 und 137) 
beweisen. Die Belege fur die (jbertragung der sekundaren Endung -v 
auf den Indikativ Perfekti sind u. a. von Gustav Meyer, Griech. Gramm.3 
§. 461 zusammengeetellt worden; man vgl. delph. κέκρικαν, kret. άπεοταλ- 
καν, lakon. διατετελεχαν, εντέτευχαν, πεποίηκαν u. a. m — πηγνυναι in der 
Bedeutung „zimmern, verfertigen“ gebrauchen u. a. Homer (mit den Ob- 
jekten νηας, ΐκρια) und Pindar Olymp. VI 4: Χρνοεας κιόνας πάξομεν. — 
χ α τ ’ =  κάς erecheint auch in no. 134 Κετίων χατ *Ηδα).ίων. — πδς . . 
ϊ ηχε  ist durcli Tmesis getrennt. Ebenso ist auf der edalischen Bronze 
Ιξ 1 δρνξη geechrieben. — "Ιροχτο: das erste Element lasst sich nicht 
sicher deuten, οχτος erecheint als zweites Namenselement in dem tliessa- 
lischen Πολνοχτος Samml. no. 3457s. — ώΕαχα ist die dialektiech ge- 
forderte Form ffir att. ovaxa. Dieselbe war auch lakonisch: Alkm. fragm. 41 
wfa&* εταίρ<ον, vgl Ahrens II 246. Dass die Vase zwei Henkel besase, wird 
durch die von Cesnola verfasste und von Hall* abgedruckte Beschreibung 
dorselben bestatigt: „The vase has two small solid ears/* — Das Zeichen 
2*| (*·) lasst sich leichter zu te, als zu ni vervollstandigen.

162. [89]. Oberhalb eines Reliefs. Hall taf. V no. 21. Nach Copieen 
von Brandis und Birch bei Schmidt Epichor. taf. XIII 1ft und \c. Cesnola 
Cyprus taf. I no. 4. Neu gelesen von Ilall*. Gypsabguss in Berlin.

. . te na pa sa re se i ka  a ...........

. . o to i ta ra po te ve o i .................

Z. 1. Ein barlmrischer Name auf -ναψάρης. Das a am Ende der 
Zcilc ist sicher. — 2. o nur bei Hall* Zeichen 3 nach Hall4 * oder ro% 
der Ahbildung nach chcr i (Birch a). — Zeichen 4 nach Hall2 ta oder 
to. Das 5. Zeichen fcblt bei Hall*. Auf der Ahbildung H alts ist es ein 
deutlichcs ra% dessen Grundlinie freilich nur schwach ist und deshalb bei 
llirch und Brandisf sowie auf dem Berliner Abgusso fehlt. — Das i am 
Schluss der Zcilc ist nach Hall nicht zu verkennen.
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163. [90 and 112]. Auf den drei Seiten einer Basie aus Marmor. 
Hall taf. II no. 8. — Ccsnola Cyprus taf. V no. 22. Die neue Lesung 
Hallvs weicht von dem Lichtdrucke in den Zeilen 1 und 3 ganz er- 
heblicb ab.

1. a na sa se a ...........to
2. te pa to a po ro se ma te ka ne to . . . .  μ α[νε\&ψΜν τώ
3. a po lo ni III III Ι4πόλ(λ)ωνι.

In den Zeilen 1 and 2 standen die Namen der Weibenden. Zeichen 26 
iet auf dem Lichtdrucke einem po am ahnlichsten; H all9 liest dafur j a » 
welches eprachlich unmbglich iet.

164. [93], Fragment einer Kalksteinbasis. Nach Brandis und Birch 
bei Schmidt Epichor. taf. XVIII no. la  und lb. Ccsnola Cyprus taf. II 
no. 5. Neu gelesen von H all9. Gypeabguss in Berlin.

sa ta si ta mo se e mi se i se Στασίδαμός εμι . . .  
ka.

Die beiden letzten Zeicben der ersten Zeile sind erst von Hall9 
hinzugefugt. Ailc iibrigen Zeicben, welche auf den Abbildungcn uuge- 
nugend und zum Teil unricbtig wiedergegeben sind, lassen sich auf dem 
Berliner Abguss vollig deutlich und klar lesen.

165. [96.] Henkel aus Kalkstein. Hall taf. IV no. 18. — Birch's 
Copie (bei Schmidt Epichor. taf. XII no. 3b) ist identisch mit Ccsnola 
Cyprus taf. IV no. 20. — Neu gelesen von Hall9.

e ro se * te ke to a po lo ni ’Ήρως ε&ηγ,ε *Λπόλ(λ)ωνι*

„Clutraktcrs much worn and almost illegible" Hall9. Das 5. Zcicben 
ist bei Birch-Cesnola ka. Die obige Lesung ist wegen des Divisors bc- 
denklicb.

166. [97], An dem Helme einer Kalksteinstatue. Hall taf. V no. 20. ·- 
Ccsnola Cyprus taf. II no. 9. — Revidiert von Hall9. Gypeabguss in Berlin.

a ra a I na ο αρά a Ναω

Dass αρά bier gleichbedeutend mit ευχή, ενχωλή „Gelubdo<# sei, er- 
kanntc Neubauer. — Den Divisor setzen Ccsnola und Hall9 zwiscben a 
und na — und bierzu stimmt der Berliner Abguss —, wahrend Vecckc 
den in der Sammlung gegebencn Platz desselben zwiscben ra und a von 
ncuem in dor Berl. Philol. Wocbcnscbr. 1886, Spaltc 1292 vertoidigt. — 
Deeckc las Άνάω\ doch ist dieser Name weder zu bolegen noch zu er- 
klaren. Der Name Νάος (vgl. aucb Κλυτό-νηος, Εν-νηος, *Εχέ-νηος u. a.) iŝ  
uberliefert.
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1Θ7. [98]. Kalkstein mit Relief. Hall taf. II no. 10. Nach Brandis 
bei Schmidt Epichor. taf. XVII no. 2b. Neu gelesen von Hall*. Gyps- 
abgues in Berlin.

lo ti pa ro po i i na te to

Dae 4. Zeichen, von den bisherigen Herausgebern und Hall* als ja  
(0) gelesen, ist bei Hall ein deutlicbes ro (.0.), wahrend dem Berliner 
Abgusse nacb die Dentung als ra naher liegt. Das erete t stebt nicbt 
eicher: dem Berliner Abgnsse nach scheint es ein ro zu sein. In BB. XIV 
babe ich die Vermutung ausgcsprochen, dass die Inschrift — obwobl sie 
nicbt im paphiechen Alphabetc abgefasst ist — von links nacb rechts 
laufe: Τόδε vat . . . .  Προφα(ν)τ(λω. Der Name Προφαντός ist belegt.

168. [100.] Fragment einer Kalksteinbasie. NacK einem Papierabdruck 
SchrUder's und Abscbriften von Weil und Birch bei Schmidt Epichor. taf. 
XVIII no. 8. Cesnola Cyprus taf. Ill no. 12. Revidiert von Hall*. Gyps- 
abguss in Berlin.

ti a te mi ne va ta ki . . . . /haSepi N e f a ............

Nach Hall* sind die Zeichen 5, 7 und 8 „ somewhat obscured“. Statt 
ne Host er an 5. Stelle so. Indesscn kann, wie der Berliner Abguss be* 
wciet, zwischen mi und va uberhaupt kein Zeichen gestanden baben: ich 
habc desbalb an ne, welches — nach SchrOders Abklatech und dem Ber
liner Abgusse zu schlieseen — nachtraglich vom Steinmetzen oben zwischen 
mi und va hinzugefugt ist, vorlaufig festgehalten. Fur die Flexionslehre 
darf naturlich vor der Hand weder A M s  μις noch A M s μι verwendet 
werden.

169. [101]. Kalkstein. Cesnola's Abbildung (Cyprus taf. VI no. 36) 
berichtigt und vervollstandigt von Hall*.

. . .  te o i e u ta mo to te se — — te ke i tu ka i ............

. . . m a ----------- e mi te sa i

Z. 1. Da das siebente Zeichen bei Cesnola ein vollig deutliches mi 
ist, so beruht Hall's mo vielleicht nur auf einem Druokfehler. Ausser 
Εΰδαμο oder Εϋδαμι ist nur l(v) τνχαι eicher zu lesen.

170. [108]. Ohr aus Kalkstein. Hall taf. II no. 7. Neu gelesen von 
Hall*. Gypsabguee in Berlin.

po i to ta ko Φοιτώ oder Ποίτω ταγώ.
Ob an 1. und 6. Stelle ko oder po zu lesen ist, lasst Hall* unent- 

schieden. Meister's Lesung ποϊ τώχακώ ,,νοη dem Ohronkranken" ist der 
Spracho wio dem Sinne nach unmoglich. Ein Name Φοιχος ist mit ΟΤμος, 
"Οδιος, Δρόμος, Μόλος, ein Name Ποιχος mit ΠολνηοΙχης Β  740 zu 
vergloichon. Dass der Genetiv χαγώ, welchen ich in don Inschriften 116
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und 179 crkannt hatte, auch bier zu leeen sei, vermutet Hiiberlin, Wochen- 
scbrift f. klaee. Pbilol. 1890, Spalte 118.

171. [104]. Obr aue Kalkstcin. IlaU  taf. II no. 6. Nach Brandis 
bei Schmidt Epichor. taf. XII no. 2 h. Cesnola Cyprus taf. I ll no. 18. 
Gypeabgaee in Berlin.

e to po to -δπτω
Da dae e paphiecbc Form bat, eo babe ich die Zeicben von links 

nach rcchte gelcsen. Dae erete Namenselemeut e to, welches in der In- 
echrift no. 131 wiederkebrt, iet nocb nicht gedcutet. Zu -όπτος vgl. Δη).- 
όπτιγος, Έπ-όπτης, ‘Ιερ-όπτης.

172. [113]. Vase aue Kalkstcin. Nach Copiecn von SchrUdcr und
Birch bei Schmidt Epichor. taf. XIX no. 2a und 2b. Cesnola Cyprus
taf. Ill no. 11.

ti te ro ro se o -------ΐΛ(ν)]τί&ηρος 6
se le j ) a ................ ..................

Z. 1. Das dritte Zeicben iet ein deutlichcs ro, welches quer von oiucm 
borizontalen Striche durchschnitten wird. Ich vermute deshalb, dass der 
Steinmetz dae Zeicben ro aus Vereehen zweimal gesetzt hatte und durcb 
den Querstricb die Ungultigkeit dee ersteren ro andcuten wollte. Zu dem 
Namen vgl. *Άντ-ιππος, Άντι-λέων, ΈπΙ-λυκος u. a.

173. [114]. Siegismund's Copie vervollstandigt und verbessert von 
Hall*. Lesung nach Beecke.

ki si Jca se Γιλ(λ)ίκας
o ti mo do ro d Τψοδάρω  
a po se ja *Λτζόλ(λ)ωνί.

Z. 8. &π 0a(a)eja =  όττεΐας „in Folge oines Traumgesichtcs“ 
Mcister II 164.

174. [119]. Lampc. Halt taf. VIII no. 86. Von don 8 Zeicben sind 
nur 4 sicber zu deuten. Da das ri papbisebe Form ha t, so leso ich von 
links nach reebts.

te ri ta m o ----------------  Θηριδάμω . . . .
Zeicben 4: Das spracblichc unmogliebe 0  = ja  andcre ich in Θ =  mo.

176. An dem Arm einer Statue aus Kalkstein. In Umecbrift beraus- 
gegebon von HaU% p. 282.

e ho ta mi Ico ra u e mi 'Εγώ (Τιμα)γόραν Ιμί.
ta mi ein Vcrschcn dee Stcinmetzen. i



176. An der rechten Schulter einer Statne aus Kalkstein. In Um- 
echrift herausg. von Hall9 p. 232.

to se pa pi a se Τας Παφίας

88 [176—181]

6. Unbekannter Herkunft
177. [34]. Steinplatte. Pierides Transactions V taf. A no. 1. Von 

der zweizeiligen Inschrift ist nor die erste Zeile lesbar. Wie das Alphabet 
beweist, nicht aua Paphos.

o n a % k u  pa ra  se H m i *Ονο\αϊ\κίτζ()(χς [£\μί.

In der zweiten Zeile, die mit pa beginnt, stand der Name dee Vaters.

178. Thonvase, jetzt im Berliner Museum. Herauegeg. von Pierides 
in der kyprischen Zeitung The Owl, Science Litterature and Art, no. II  
(Marz 1889), p. 86. Das Alphabet ist das gewdhnliche. Bei Pierides 
fehlen die beiden Divisoren.

n t ko la  vo · e m i · Ν νω λάΡ ω  εμ ί.

179. Am Bo den einer Terrakotta-Vase. In Umechrift herausg. von 
HaU9 p. 238.

te le pa no to to ko Τηλεφάνω τώ ταγώ
Zu ταγώ vgl. no. 116, 170.

180.
laufig.

Gemme. Nach 1)techs's Mitteilung bei Meistsr Π 181. Links

ο na 8a to se *Ονάαα(ν)τος

181. Kleinee bronzencs Messer, jetzt im Berliner Museum. Die am 
Stiele befindliche vollkommen deutliche Inschrift cnthalt den Namen dee 
Beeiteers oder Stifters im Genetive. Da die Zeichen 3 und 4 paphische 
eind, so leee ich von links nach rechte.

V a J A  — r *  0 to

*
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H. Ausland.

Abydos.
Die folgenden Inechriften warden im Winter 1883—84 an den Wan- 

den des Seti-Tempele zu Abydos in Egypfcen von Sayce entdeckt und in 
den Proceedings of the society of biblical archaeology vol. VI (1884) 
p. 209—221 herausgegeben.

182. Sayce no. I.

H ri si to ke le ve se o se la mi ni o se ma ?
[Ιί]ριστοκλέβης 6 Σελαμίνως . . .

183. Sayce no. Π.

me no ke re te se · sa la mi ni o se 
Μενοκρέτης oder Μψοχρέτης Σαλαμίνως

184. Sayce no. ΙΠ.

H no ke le e se ku pa ra ko §g g§ sa la mi ni ϋ  
[Με]νογ.λεης oder [Μη]νογ.λέης Κνπραγό[ρω ό] Σαλαμίνι[ος]
Die Erganzung Κνπραγό[ρω ό] ist nach den Inschriften no. 187, 197 

und 212 wahrscheinlich. Moglich ist natiirlicb such Κνπραγό[ραν],

185. Sayce no. IV.

mo ko sa o se . . σαος
te o to ro Θεοδώρω
se la mi ni ο ϋ  Σελαμίνιο[ς]

Z. 1. Ob dae zweite Zeichen po oder ko ist, blcibt unontschieden 
(Μωκο-, Μο(μ)φο-). Dae vierte Zeichcn unterschcidet sich von dem 
zweitcn Zeichen der Zeile 2 nur durch seine rechtelaufigc Form. Ich 
halte beide fur identisch und kann Deeckes Lcsung Μόψανις nicht zu- 
stimmmen. -σαος ale zweites Namenselement auch in no. 201.

186. Sayce no. V.

ti mo ke le ve se o ke ra  m i u  se*
ΤιμοΥλέβψ 6 . . . ινς

Der letztere Name scheint nicht der Nominativ oines Ethnikons 
(.ινς as -«ος), sondern der Genetiv eincs Eigcnnamcns auf -ις zu soin 
(,ιυς «  t/ος). Er lasst sich verschicden deuten: Κεράμινς, Χηράμινς u. a.
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187. Sayce no. VI.

ti mo he le ve se· o te mi si ta ho ro I to ma la ke le vi to i 
Τιμο/Χέβης 6 Θεμισταγόρω τώ Μαλακλεβίτω

Mcister II 183 licet τώ μάλα xUFiτώ. Namen auf -χλειτος neben 
solution auf -κλητός sind bekannt.

188. Sayce no. VII.

me ? re mo j se I o pa u ke re ve o se 
Με(λί)ρημος 6 Φανζρ£(τε)ος oder Φανκ(λέ)βεος

Das zweitc Zeichcn scheint mir weder ka (Sayce) noch le (Meister) 
zu ecin. Es ist einem U am ahnlichsten. -ρημος gchort zu ρήμα wie 
-σημος zu σήμα. Namen auf -ρήμων eind mebrfach belegt. Zur Bedeu- 
tung dee Namens vgl. μεΧΙ-φϋογγος. — Deuten die beiden St riche vor und 
nacb dem ersten sc an, dass dasselbc niebt gesproeben wurde? — Im 
zweiten Nameu hat der Stcinmetze einen Fehler begangen. E r wollte 
entweder ke le ve o se oder ke re te o se sebreiben.

189. Sayce no. YUI.

pa u da mo se Φανδαμος
Daruber im gewobnlioben Alphabets: -οικός με γράφει 6 ΣεΧαμΙνιος.

190. Sayce no. IX.

zo ve se o ti mo va na ko to I sa ka i vo se 
zo ve se o no ta ma u sa f§

Ζώβης 6 Τιμοϊάνακνος 'ΛχαιΡός 
Ζωβης δ Νωδάμαυ 2α[λαμίνιος]

Die crete Zeile nacb Sayce. Der Name Νω-δάμας eteht entweder 
fur Νεο-δάμας oder fur Νοο-δάμας.

19L Sayce no. X.

zo ve se te o ti mo va na ko to se ? e ta .? ta u 
Ζώβης Τε\γησσιος] δ Τιμοβάναχτος..............αν,

Dae vierte Zeichcn dcutet Sayce ale re, Meister ale δε. Anetatt der 
obigen von mir in BB. XIV 294 aufgcetollten Lesung wiirde eich aucb 
ein dreigliedriger Name Θεο-τιμο-βάναξ verteidigen lessen, s. die Bomerk. 
zu no. 193. — Das sechetletzte Zeichen ist einem te am ahnlichsten, das 
drittletzte ist nicht zu deuten.

J92. Sayce no. XI.

%
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e X  te ne se 
zo ve sa l:u o e X  te

ki o se | 
e se | ma ko 

ro se |
Zeile 1 : Das dritte Zeichen, welches in Zeile 2 an letzter Stelle 

wiederkehrt, lasst sich auch ale n* deuten, so dass wir in Zeile 2/3 viel- 
leicht -νίχιος (gen. zu -νιχις) zn lesen haben. — Zeile 2. Die ersten vier 
Zeichen bilden eine Gruppe fur sich: ich habe sic als ΖώΕης 3Α(γ)χν[ρανός] 
gedeutet. — Zeile 3: Sayce las ης μαχρός. Die Form ής „er war“ ist 
jedenfalis eicher.

193. Sayce no. XII.

ne va ko ra se  ̂ o ne va pi v;
te o se \

ΝεΕαγόρας 6 ΝεΕα(μ)φι&έω 2ε[λαμίνιος]
Zu ΝεΕ-αμφί-ϋεος: Dreiteilige Namen begegnen one haufiger, naihent- 

lich bei den Thessalern, z. B. Εν-δαμό-χλητος, Εν-ξέν-ίππος, Ίππ-αρμό- 
δωρος, Λα-χρατ-ίππειος, Σονσι-οτρα[τ-ίππε]ιος, θιο-δεξί-λας.

194. Sayce no. ΧΙΠ. i .. T : . ! ·' t . ,
to a  na  ta Θοάν&α

VgL ΕΙάν&η, ΟΙνάν&η u. a.
S'·’.''

195. Sayce no. XVI. t
o na si se | "Ο νασις

196. Sayce no. XVIII.

ra  ke le ve se o 
\^Η~]ρ(ΓλλεΕης 6

te i  to t i Δ 
Θ ειδοτί . .

4

Das letzte Zeichen iet vielleicht ein jo ,  da bei ja  
unten gckehrt ist (y). θειδότιος heiest ein Orchomenier 
Samml. 494 90.

die Spitze nach 
in der Inschrift

197. Sayce no. XIX und XX.

mi no ke re te se | o pu nu ta ko ro 
to pu nu to ti mo se

Μινο'λρέτης 6 Πννταγόρω 
τω Πνυτοτίμω Σ^λαμίνιος]

j

* ·
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Da nach Sayce no. XX „unmittelbar unter no. XIX“ stebt, so habe 
ich beide zu c i n e r  Inschrift zusammengezogcn. Wir gewinnen so eine 
richtige Beziebung fur τώ. — Mtroxgeτης steht wahrschcinlicb far Μηνο- 
χρετης.

198. Sayce no. XXI.

ο I m i ta  u  . . . .  ό Μ ίδ α ν

199. Sayce no. ΧΧΠΙ.

a ke se to me pe se I 'Λχεστομέ(μ)φης 
o ? m  to ο -ρντω

Z. 2 : Das zweite Zeicben kann vo, tt\ ne sein.

200. Sayce no. XXIV.

sa ta s i ke % ^Στασίτ^ρέτης]

201. Sayce no. XXV.

mo po to ke re te se H §g sa o se I pa ? se I a ke se

Vier Naraen im Nominative: 1) -χρετης. 2) dem erbaltenen Reste 
nacb zu echlieseen war das zweite der bescbadigten Zeicben ein ot das 
erstc wahrecheinlicb ein ta: Zu Ααό-σαος vgl. άαό-ναος no. 208 und mo 
ko εα o se no. 185. 3) Φάνης Sayce. 4) "Αγης oder "Αχης, vgl. no. 136.

202. Sayce no. XXVI.

zo o pa o se o re ke le se Ζωόφαος 
zo o pa o se 
zo o pa o se

203. Sayce no. XXVII.

ne o ? to ti mo se Νεο(ρ)&ότψος
ne o ? to pa le ne Νεό(ρ)&ω Παλ(λ)ψε[νς]

Das zweite Zeicben beider Zeilen ist ein o, nicbt n«, wio Sayce cs 
irrtumlich deutet. Das dritte Zeicben ist keinem der bekannten ahnlich: 
die Deutung ale si (Sayce) ist daher ebenso willkurlich wie die mcinige. 
Zu dem dreigliedrigen Namen ΝεορΟόημος vgl. die Bemerkung zu no. 193. 
Der Name Όρϋότψος ist belegt. — Dass die letzten drei Buchstaben der 
zweiten Zeile ein besonderes Wort bilden, geht scbon daraus hervor, dass 
sie von den voraufgchenden durob ein grdsseres Intervall getrennt sind.

204. Sayce no. XXVIII.
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sa vo he le ve se o na  u  p a  mo se 
Σ αβοχΜ βης 6 Ν α νφ ά μω  Σε[λαμίνιος\

Σί{ΧαμΙνιος\ nach Deecke, Berliner Philolog. Woehenschrift 1886, 
Spalte 1291.

205. Sayce no. XXIX.

o na  s i lo se ’Ονάσιλος

206. Sayce no. XXX.

m i si i  ro Μ ισ ζ ρ ω ?

Das letzte Zeichen kann auch ein le sein. Die ubrigen sind deutlich.

207. Sayce no. XXXI. Nur die erste Zeile ist zn lesen.

ha  ro la  i  o se Χαρώ(ν)δαιος

Eine Weiterbildang des anf bootiechen Inschriften mebrfach uber- 
lieferten Namens Χαρών dag.

208. Sayce no. XXXII.
o ? ni | ta ο na  o se . . . .  Λαονάω Σ ε[λαμίνιοςj

Σΐ[λαμίνιος\ nach Deecke, Berliner Philolog. Wochenechrift 1886, 
Spalte 1291.

209. Sayce no. XXXIU. Nach einer mangelhaften Copie von Zoteti- 
berg in der Samml. no. 147.

§g a na I a mo to l a sa ha n i

Das ka and ni in Lig&tar geschrieben. Sicher scheint mil* nar das 
Ethnikon Άσχάη[ος, oder -a], Ob der erste Name mannlichen oder weib- 
liclien Geschlechtes war, bleibt anentschieden. Die Lesung Άμόντω halte 
(=  Άμύνταν) ich — trotz des bootiechen Άμ6ντας Samml. no. 603 — fur 
sehr gcwagt.

210. Sayce no. XXXIV.

o p o  he le ve se 
p a  se ta  ve sa f- X 
e p a  i  pe
m m  & * e

Z. 1. Ό(μ)φοχΧε/ης Deecke. — Z. 2. Die beiden letzten Zeichen kX 
erganze ich zn FX. Gestutzt wird dieee Vermntung durch no. 214, wo 
in der zweiten Zeile der gleiche Name ta ve auftritt. — Die Form
πας =  παΧς ist gesichert dnreh no. 93 und no. 106. Dae erste Namens- 
element θα/ησ- gehort zn dcuFeoyat und lasst sich mit einem Άγηο· (z. B.

30 (μ )φ ο /λ€ β η ς  
η ά ς  Θαβησά(ν)δρω  
Έ ηαίνε[τος]



94

Άγήσ-ανδρος) von άγίομαι vergleiehen. tTberliefert ist dasselbe noch ein 
Mai in dem thessalischen Namcn θαεισ-νλα Samml. no. 1816. Die in BB. 
XIV 297 vorgeschlagene Lesnng: O{p)<pox)Jifης Φαση[Μτας], ΔάΓης 9Arat[og] 
ziehe ich hiermit znrfick. — Z. 3. Das pe scbeint mir der Mittelstrich 
eince ne zn fcein.

211. Sayce no. XXXV.

t i  mo te m i 8β o t i  m a to ro so 
Τ ψ ό & εμ ις  ο Τιμά(ν)δρω Σο[λενς],

Σο[Χβνς] nach Deecke, Berliner Pbilolog. Wochenscbrift 1886, Spalte 1291.

212. Sayce no. XXXVI.

na pe t he U ta ko ro . . . Κλψαγόρω
Das pe nnot quite certain".

[210—215J

218. Sayce no. XXXVII mit einem Nachfrage in den Proceedings 
vom Jahre 1886.

sa ta ta u ra ho | se a mi a to to re 
e pa la se

Z. 1. Der erate Name ecbeint Στ&σαρχος oder Στασίαρχος zu sein. 
Da das vorletzte Zeichen der Zeile aaf der Abbildang dentlich' ein ke ist, 
so trifft die bcreite von Sayce geausserte Vermntnng Ά(ρισ)τοχρε[τεος] 
Richer das Richtige. — Z. 2. let vielleicht ήβατάς zn lesen?

214. Sayce no. XXXVIII mit einem Nachtrage in den Proceedings 
vom Jahre 1886.

pi la tw o vo ro to ro ? o 
^  sa ? ? te \ ka se \ e ta ve sa to ? ?

Φί)*σνο ο Ρωροδώρω . . . oder Γώρω Λώρο... 
....................‘λάς Θαβηοα(ν)δ![ρος]

\ ϊ

Ζ. 1. Der Stamm Γωρο- „Scbutz“ ist ale zweites Element belegt in 
den kyprischcn Namen Όνασίωρο no. 150, ΈπΙωρος no. 122, ΤιμοΡώ[ρω) 
no. 56. — Z. 2. Der Name θαΡήσ-ανδρος ist in der Bemerkung zn no. 210 
erklart.

215. Sayce no. XL.

>KDW£XI>iFC po to ? I a pu ? mo no
tu ra vo ?

1. Dae erste Zeichen iat ein dentlichea po, nicht pe, wio Deecke nnd 
Meitter lesen. Das dritte Zeichen, Welches in Z. 2 wiederkebrt, fas9



Detcke wohl mit Recht ale ein Zeichen fur die geschlossene Silbe ros. 
Dae 6. Zeichen 1st echwerlich itt. Das letzte Zeichen wird eher no 
(Meister), als nos (Deecke) sein. Meister's Lesung ajtv Τνμνω „aue Tymnos“ 
iet sprachlich unmoglich. — Z. 2. Das Wort ΰυρα^ωρός steht eicher.
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216. Sayce no. XLL

a sa ta ko ra Ιίσταγόρα
Ein Nominativ Sing, wahrscheinlich weiblichen Gescblechtes.

217. Sayce no. XLU.

t i  mo se o tu  ru  s i j a  /  Τ ίμ ο ς  6 Θ υρσψα

Da binter mebrere Namen znm Abschlass ein Stricb gesetzt iet, eo 
bleibt Meister's Yermotung, daee die scbrage basta von einem « herruhre, 
eehr zweifelbaft.

Theben.

218. Sayce no. XLIIL Dass die Zeicben e , r i  und ko papbiscbe 
Form baben und daee die Inschrift deehalb von links nacb rechts zu 
le8en iet, babe ich in BB. XIV 297 auegefubrt.

e ke ta  m o ο *Εχέδαμο o 
mi na r i  ko Μ ιναρίχω

Z. 1. Die unterete Linie des o iet dnrcb eiue Beschadigung des 
Stcines, welche aucb den Kopf des genau unter dem o stebenden ko ge- „ 
troffcn hat, vollig verloren gegangen, eo daes das Zeichen einem p i 
gleicht. — 2. Das erste Zeicben, von welcbem noch nndeutlicb die recbtc 
Ilalfte Δ zu crkennen iet, soil nach Sayce nemdetitly mi" eein. Zu Miv· 
laest eicb Μινοχρετης In no. 197 vergleichcn. Μιν-άριχος ist Weiterbildung 
von Μιν·άρης (vgl. den Namen Μενάρης), ebeneo wie Άμφ-άριχος von 
Άμφ·άρης.
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J. Miinzen.

Zur gleichen Zeit mit Deecke hat Six in der Revue Numis- 
matique, Ser. ΙΠ , tom. 1 (1883) p. 249—374 classement
des eyries Cypriotes"), taf. VI und VII, die kyprischen Miinzen 
vollstandig gesammelt und historisch zu fixieren versucht

Damonfkos (Anfang d. 4. Jahrh.)

219. [161]. V* Stater. Nach KekuU („die Reliefs an der Balustrade 
der Athena-Nike“) wiedergegeben von Six Nam. Chron. Ser. ΠΙ, vol. 2, 
p. 91 f., Note 5 =  Six a. a. 0 . p. 834.

Vs. ta mo ni Bs. pa si Japovl[/M] βασι[ληβος]

Euagoras (nm 400).

220. [163]. Stater. Luyne* taf. IV no. 1.

Va e u va ko ro Ra pa si le vo se EY 
Ενβαγόρω βασιληβος

Die gleicbe Legende (neben βασιλή/ος auch βασιλήος): Samml. no. 
154—156.

Rnanthes.
ψ

221. [162J. Stater. Luynee taf. I no. 2 nnd 3.

Vs. e u m  ie o se Rs. pa si Ενβό(ν)&εος βασι[λτρς]
Die gleiche Legende: Samml. no. 163.

Eneltbon (Ende des 6. Jahrh.)

222. [165]. Stater. Luynes taf. I no. 5 and 7.
Va e u ve le to to se ΕυΡέΜο(ν)τος

Die gleiche Legende: Samml. no. 167—169.

223. [171]. Stater. Luynes taf. I no. 8.

Va e u ve le to ne EvFiXfrων
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Menetimos.

224. [175]. Halbstater. Luynet taf. II no. 2—8. Die drei Zeichen 
der Vs. sind nicht sicher zu lesen.

Rs. me ne ti mo Μενετίμω

Nikodamos.

225. [176]. 7 a  Stater. Katalog Behr taf. II no. 5. — Six a. a. 0 . 
p. 274 taf. VI no. 3.

Vs. - si le vo se βασιληβος Rs. mi la Νι\κοδάμω] 
ni ko ta mo ΝΐΜδάμω ni

ni se 2ελαμινί[ων\

226. [178]. 7a Stater. Luynet taf. I no. 11.

V& pa si le . . .  Rs. ri la Vs. βασιλν/ος
ni Rs. Νφωδόμω] 

ta ka Κλαριτα[ν ?]
Zu dem sonst unbekannten Ethnikon vergleicht Deecke den Namen 

dee Flusses Κλ&ριος bei Soloi.

N ikokles (Anfang d. 4. Jahrh.)

227, [179]. Stater. Photographisch abgebildet von j$£rNum. Chron. 
Ser. ΙΠ, vol. 2, taf. V, umschrieben auf p. 91. Nachtrag bei Six a. a. 0 . 
p. 287 ff.

Vs, linkslaufig: pa si le vo se : ni ko ke le vo se 
Rs. rechtelaufig: pa si le vo se : ta mo ni ka si se

Von dem Namen der Vs. ist auf der Photographic kein einzigee 
Zcichen zu erkennen. Ich trage deshalb vorlaufig Bedenken, den epracblich 
sclteamen Genetiv ΝικοχλΙΓος iur den Dialekt zu verwcnden. — Rs. Von 
ta und mo ist nur die untere Halfte eichtbar. ni ist eehr beschadigt. 
Denjenigen Zeichen, welche Six mit ka und t i  umschreibt, fehlt auf der 
Photographic die Basis. Das letzte Zeichen ist kein ke, sondern oin deut- 
liches te — wie jetzt auch Six a. a. 0. p. 288 zugibt. Dio Lesung 
Λαμονί[κω] ist deshalb unsicher, die Lesung χαοιγ[νητων] unricbtig. Fur 
den Dialekt lasst sich nur der Genetiv βαοιλή/ 'ος  verwerten.

Hof f mt nn ,  die grieehiaehen Dlalekte. I. 7
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Onasioikos (Endc dee 5. Jahrh.)

228. [183]. 7t Stater. Luynet taf. V no. 2.

Vs. pa si le u s e ........ si vo i ho — Bs. pa si l e ..........
sa ta si vo i . . . .

Βασιλεύς [’ Ονά]σίβοι vjc{g\ βασιλτ^βος] 2τασιβοί[%ω\
Erganzt von Deecke nach no. 94. Ob wirklicb der Name 'OraaLFoixo; 

aof der Vs. stand, ist mir sehr zweifelhaft.

Pasippos.

229. [194]. Stater. Luynet taf. ΙΠ no. 8—12.

Vs. pa si po se na si ? Πάσιπ{π)ος Νασι[ώταν7] 
pa si le βασιλε[νς’]

Stasandros.

230. [187]. Stater. Luynet taf. HI, no. 1—3.

Bs. sa ta sa to ro pa si 2τασά[ν)δρω βασι[ληβος]

Stasioikoa.

231. [193]. Stater. Luynet taf. V no. 1.

Vs. ........... vo . . ko se tna ri e u se Bs. pa si le o se
ti mo ha ri ro se

[Βασιλεύς 2τασί]βο[ι]χος Μαριενς, βασιληος ΤιμοχάριΡος

232. Stater. Six a. a. Ο. p. 345 = taf. VII n. 12.

Vs. sa ta si vo t ho Στασιβοίχω Bs. MAPIEYS
Dae 4. Zcichen erscbeint aof der Tafel ale χ ,  auf dem Holzschnitte 

(p. 345) als χ .  Die Annahme, daes es ein paphisches u sei, ist aua- 
geechlossen. — Daes Staaioikos Konig von Marion war, berichtet Diodor 
XIX 62: Στααίοιχον Se r6r βασιλέα τώτ Μαριέων προσαγαγόμενοι.

%
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Agedamos

233. Stater. Six a. a. 0. p. 357.

he a mo Ιέγεδάμω
ta

Six las irrtumlich Μοαγέτα.

Lysandros.

234. Stater. Six p. 311 «  taf. YII no. 3.

Ys. und Re. lu sa to ro * Λνσά(ν)δρω

Flussgott Bokaros.

235. Stater. Dae Bild zeigt einen Stier mit einem mannlichen 
bartigen Geeichte. Six a. a. 0. p. 352.

Ys. po ha ro se Βώκαρος Us. pa si

Bokaroe hiess ein Fluse bei Salamie nacli Hoeych: Βώκαρος, ποταμός 
h  Σαλαμΐνι, έκ τον *Ακάμαντος όρους φερόμενος.

Stadt Edalion.

23β. [206]. */4 Stater. Luynee taf. VI no. 8.

e ta li Ήδαλι^ήβων]

Dieeelbe Legcndo: Samml. no. 205.
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ΙΠ· Die Glossen.

Die Glossen stammen entweder aus Dialektschriftstellem, die 
nns verloren sind (ein Teil der kyprischen aus dem Chresmologen 
Euklos), oder sind direkt nach dem Volksmunde aufgezeichnet. 
Sic zerfallen in zwei grosse Gnippen: die erstere besteht aus 
solchcn Worten, welche im attischen Dialekte entweder ausge- 
storben oder iiberhaupt nicht vorhanden gewesen waren (ivhr/xd 
ονομασίαι). Besondere Unterabteilungen dieser Klasse bilden die 
homerischen Vokabeln, welche man schon seit alter Zeit in den 
Dialekten aufsuchte, und die ίπινάησεις ίϊεών. Haufig haben 
diese Glossen, welche nur fiir den Wortschatz Bedeutung besitzen, 
weder in der Flexion noch in den Lauten die dialektische Form 
bewahrt Die zweite Gruppe umfasst diejenigen Glossen, bei 
welchen das Interesse der Sammler wesentlich auf Formen und 
Laute gerichtet war. Die Frage, wann die letzteren ungefahr 
aufgezeichnet sind und auf welche Grammatiker sie zuriickgehen, 
wird sich vielleicht beantworten lassen, wenn eine Quellenunter- 
suchung fiir die gesammte Glossographie abgeschlossen 1st: die 
kyprischen scheinen zum Teil mit den jiingsten unserer Inschrifton 
gleichalterig zu sein.

Durch den Zweck, welchen ich bei der folgenden Sammlung 
im Auge hatte, war die alphabetische Anordnung der Glossen 
von selbst geboten. Diejenigen, welche von Hesych iiberliefert 
werden — und das sind die meisten —, habe ich ohne besondere 
Angabe der Quelle angefiihrt. Eine grosse Zalil homcrischer 
AVorte werden in einem Grammatikerfragmente des Codex Urb. 
157, fol. 312 (bei Bekker Anecd. Graec. ΙΠ  p. 1094—1096) den 
Arkadem, Kleitoriem und Kypriem zugeschrieben: sie fiihren 
bei mir den Zusatz BA. Bei alien ubrigen ist die Quelle aus- 
fuhrlich angegeben.

·♦ ··

Leichtere und notwendige Anderungen der Uberheferung 
habe ich, zunial wenn sie nicht die Glosse selbst, sondem nur 
ihre Erklarung betreflfen, ohne weitere Bemerkung aufgenommen. 
Andrereeits sind Vermutungen, die mit Uberheferung und Sprachc 
gar zu gewaltsam umspringen, iiberhaupt nicht erwahnt.
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Auf Grund gewisser Didekteigentiimlichkeiten, welche sich 
aus den von der tiherlieferung als kyprisch bezeugten Glossen 
ergaben, hat man mit grosser Freigebigkeit eine Fiille herrenloser 
Glossen des Hesych den Kypriem zugewiesen. Vollig ausschliessen 
konnte ich dieselben nieht: doch habe ich nur diejenigen auf- 
genommen, welche mit einer an Gewissheit grenzenden Wahr- 
scheinlichkeit den Kypriern gebiihren.

1· Die arkadischeu Glossen,

άητα ι, άνεμοι, Κλειτορίων. BA,
ά μ φ ιδ ε γ ,ά τη , η μετά είχάδα ημέρα, παρά *Λρχάσιν,

Die echtarkadische Form war άμφιδεκότα >tvon beiden Seiten der 
zehnte", Da im letzten Drittel des Monats die Tage riickwarte gezahlt 
wurden, so konnte μηνδς δεκάτη sowohl ,,δεκάτη μηνός ίαταμενονu als auch 
,,δεκάτη μηνός φ&ίνοντος“ bedeuten. Beide Tage verdienten deshalb die 
Bezeichnung αμφιδεκάτη: der Unterscheidung halber scheint man dieselbe 
auf den „zehntletzten“ Tag des Monats beschrankt zu haben.

άορ. ξίφος. 3Αρηδων, BA,
αρμωλα, αρτύματα, ΐΑρηάδες.

Dazu gehort άρμϊΟ.ιά „die Speise“, zuerst bei Hesiod, Erga 560. 767. 
Im Suffixe verhalt sich αρμ-ωλον zu άρμ-άλιά wie ειδ-ωλον zu είδ-όι λιμός, 
τερπωλή ενχ-ωλή ψειδ-ωλός zu λενγ-αλέος δαμ-άλίς τρογ-αλός u. a.

αν δη, φωνή, Κλειτορίων, Β Α .
Β ερβέν ιο ι  8. ν. βερβένια* ξύλα /α&ηλωμένα, ίξ ων τάς
ληκν&ονς έχρέμων · οι δε γένος τι Αρκαδικόν τους Βερβενίονς.
δ άρ ιν, σπιθαμήν, ΐΑρνΑδες,

Das arkadische δαρις Spantie“ und das lakonischc δάρείρ (=  δά- 
ρεσις), von Hesych durch ,,τό άπό τον μεγάλου δάκτυλον επι τον μικρόν διά
στημα  ̂ erklart, verhalten sich zu dem homerischcn δώρον „die Spannc“ 
(in ίκκαιδεκάδωρος Δ 109, vgl. Hesych s. ν. δώρον und δώρα), wio πτάξ 
(Aeechylos, Agamn. 129) und πτάκίς zu πτώξ und πτωκάς, wic $&γή und 
ράγάς „Riss, Spalt“ zu ρωγή „Ris8, Kluft“ und ρωγάς „oinc kleine Mauer- 
tkiir“ (Hesych), wie λαγ-νός ,^οί1“ zu λωγάς „die Hure“ u. a. m. Die 
Gruudbedeutung des Stammes war „spalten, tronnen": δώρον deckt sich 
mit sek. ddra „Riss, Spalte“. Wenn wir das homerische δήρις „Streit,
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KampP* (mit echtem η) ale „Trennung, Entzweiung“ fassen, so liegt im 
Griecbischen die vollstandige Ablautsreihe δηρις: δώρον: δαρις vor.

δεδορκεν.  ορρ. Κ)*ειτ ορίων. ΒΑ.
'Εγ.ατόμβαιος  . . . .  καί Ζευς εν Γορτννη καί πάρ 'Αρκάσι 
καί Κρησίν.

Die dialektieche Form war Έκοτόνβοιος: denn der Name des Festes, 
welcbee die peloponnesiscben Acbaer diesem Zeus zu Ehren feierten, 
lautet in der arkadiscben Inscbrift no. 38 Έκοτόνβοια9 (Έκοτόμβοια „ ) und 
bei Strabo VIII p. 362 weniger genau 'Εχατόμβοια. Das Wort ist also 
nicht von έκατόμβά abzuleiten, sondern mit dem homeriscben εκατόμβοιος 
idcntiscb.

jΕλουα ία. Λημητηρ παρά Θε?*φονσίοις.
Das uberlieferte αρμήτηρ π αφονσίοις ist von Μ. Schmidt emendiert. 

Steht Έλονοία im Ablautsverhaltnisse zu ΈΧενσίς, dem Namen der alten 
Kultstatte der Demeter?

ε π α ρ ό η τ α ι .  τάγμα 'Αρνχίδιγχ>ν μαχιμώτατον . καί οϊ παρά 
ΛρνΑσι δημόσιοι φυ?*αγ£ς.
ί π ε ζ ά ρ η σ α ν :  Eustath. zu Μ  346 τό δε ίπέβρισαν, ως φασιν 
οι πα?χίΐοί, ε π ε ζ ά ρ η σ α ν  οι ’Αρκάδες φασιν . ο&εν παρ’ 
Ευριπίδη τό „ώς δ* ίπεζάρει 2φίγξ“ (Phoen. 45)

Das gleicbe Wort gebraucht Euripides im Rhesos 441. Wenn wir 
das arkadiechc έπιζαρέω dem gemeingr. επιβαρέω gleichsetzen, so eiud 
wir, urn den arkadiscben Palatal vor folgendem dunklen Vokale zu er- 
klaren, zu der Vermutung gezwungen, dass neben βαρύς (=  Qpt) ein Nomen 
mit vollem Stammesvokale gtros =  *δέρος, ark. *ζέρος vorbanden war, 
und dass dieses Nomen spaterbin im Stammesvokale an das regelrccbt 
vom scbwaclien Stamme gebildete Adjektiv βαρύς angeglicben wurde (wie 
βάθος =  βένθος an βαθύς), wahrend es den Palatal des vollen Stammes 
beibcbielt. S el team bliebe es aber immer, dass Euripides ein den Laut· 
gesetzen seiner eignen Spraclie widerspreebendes arkadisches Wort (im 
attieeben konnte es hochstens επιδαρέω lauten) im Trimeter anwandte. — 
Wahrschcinlicb ist έπιζαρέω von επιβαρέω vollig zu trennen. Da έπιβρίθω, 
das Euetath. a. a. Ortc zur Erklarung von έπιζαρέω anfuhrt, von dem gewalt- 
samen Ansturmen des Rcgens und Windes gesagt wird und έπιζαρεΐν im 
Rhesos genau das Gleicbe bedeutet, so liegt es am nachsten, ζϋρέω mit 
ζωρός „beftig, leidenechaftlicb4*, vom Weine „erregond, feurig“ =  aMh.jaro 
„ferocitcr, vebementer“ zu verbinden. ζωρο: ζάρέ ist ein regelrechter Ablaut.

εριννε ιν .  κατά ’Αρκάόας τό όργίζεσ&αι, Etym.Mag.374,1. 
Vgl. Pausanias V III, 25, 6 τψ &νμφ χρήσ&αι καλοϋσιν 
Ιριννειν οι ’Αρκάδες.

Da die Arkader cine durcb Assimilation entstandene Doppelkonsonanz 
olmc Ersatzdcbnung zu vcreinfacbcn pflegten, so ist das Jota in έρινύω 
wabrsebeinlieb kurz. Der Stamm ist r(v: rto, welckcr ursprunglicb „eifern,

%
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nacheifern“ und dann in tadelndem Sinne „eifersucbtig sein, beneiden, 
grollenu bedeutete, vgl. latein. riv-alis, riv-inus „Nebenbuhleru, altbulg. 
rtv-trit, ,,ζήλος11, rtv-tnu ,,αντίζηλος* * u. a. εριννω steht also, da die Verba 
auf -w - von der echwaclien Stammesform abgeleitot wurden, fur * έ-ρΊν- 
νυω =  * έ-ρί^-ννω.

ead'Xov. άγα&όν. Κλειτορίων. BA. 

εσ τ ιο ί .  νετκροί. Κλειτορίων. BA.
Wahrecheinlich „die tm Grabe b e fin d lich en Das Wort εστία „Heerd“ 

wird in der Bedeutung „Grabhiigelu von Sophokles Oed. Col. 1725 ff. 
gcbraucht: Antig. ίμερος έχει με — ταν γβονίαν εστίαν Ιδεΐν — πατρός. Das 
Wort έστιος bezeicbnet sonst „die am Heerdc Weilcnden, die Laren“.

ζέρε&ρα  „unterirdiscbe K lufte, K atabo tliren .“ S trabo  V U E  
p. 389 . . . .  βερέ&ρων, a vxxlovaiv oi 'Αρκάδες ζέρε&ρα.

Zu vergleichen sind Hesych’s Glossen: 
ζέρε&ρα. βάρα&ρα, κοΌ,οι τόποι, 
δέρε&ρον. λίμνη άποχώρησιν εχονσα.

Die Form βέρε&ρα erscheint Θ 14, μ 94. Da ζ ale Vertreter eines 
Palatalcs aus keinem anderen Dialekte zu belegen iet, so sind auch die 
folgonden Glossen den Arkadern zuzuweisen: 

ζέλλειν.  βάλλειν. 
κάζελε.  κατέβαλε (cod. καζέλη). 
έζελεν.  έβαλεν.
ζέλλω τδ βάλλω, εξ ον ζέλλειν το βάλλειν Etym. Μ. 408, 42. 

Inschriftlich iet δέλλω bezeugt; έςδέλλοντες ( =  έκβάλλοντες) 30 4β.

Ονρδα. εξω. Αρκάδες. 
ΰ ή γ ε ι .  άκονφ. 'Αρκάδων. Β Α . 
ΐς. Ισχύς. 3Αρκάδων. ΒΑ. 
κά&ιδοι.  νδρίαι. 'Αρκάδες.

1st κάϋυδροι „dic mit Wasser gefiillten“ zu losen? Vgl. Oed. Col. 168 
κρατήρ κάύνδρος μειλιχίων ποτών. Aucb ein κάϋνδοι ware denkbar, vgl. 
νδ-ος, νδ-άλεος.

κνβηβη  . . . .  καί ν7ΐοδηματα 7tαρά 'Αρκάοιν.
Das Wort scheint sich auf die Form dor υποδήματα bczogen zu babon. 

κνβηβος erklart das Etym. M. 543, 10 durcli 6 κατακύψας. Das Vorbum 
κυβηβώ bedeutete nach dem Etym. M. 543, 11 κυρίως τδ ini την κεφαλήν 
ρίπτειν.

λέκτρον.  κλίνη. 'Αρκάδων. ΒΑ.
λεύσ(σ)ει.  όρ£. Κλειτορίων. ΒΑ.
ληναί.  βάκχαι. 'Αρκάδων. ΒΑ.
λνκάβας. Ενιαυτός. Αρκάδων. ΒΑ. 

tiberliefert ζ 161, τ 806.
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μωρ ία ι .  ίππο ι vxtl βονς υπό ^Αρνάδων.
Vermatlich abgeleitet νοη μωρός „einfaltig, dumm“.
ξννόν. νχ)ΐνόν. 'Αρνάδων. ΒΑ.
οίος. μόνος. 'Αρνάδων. ΒΑ.

• οννει. δεύρο, δρόμε. 'Αρνάδες.
Dae Nomen οννος „der Lauf“ wird von Heeych anch ale kypriech 

bezeugt. ovvei iet entweder der Imperativ einee von οίνος abgeleiteten 
Verbe οννέω oder der adverbial gebranchte Lokativ von οννος „eHend8.f“ 
vgl. onovdfj, δρόμω nnd Lokative wie πανδημεί, άσνΧεί a. a. Die letztere 
Dentnng iet mir wahrecheinlicher.

πάρο ι& εν . εμπροσ&εν. Κλειτορίων. BA.
π έ σ σ ε τα ι .  όπταται. 'Αρνάδες οπτησει.

Die Form moo trot war aleo im Arkadiechen Fntarum =  *πέξετ ou, 
Stamm peq.

στνφελήν .  τραχεϊαν vxtl σκληρόν όντως Κλειτόριοι λέγονσιν, 
ως φησι Ζηνόδοτος έν Γλωσσαις. Schol. ζ. ApolL Rh. Π  
1005.

φελ?.όδρνς „Korkeiche“: Theophrast hist plant I, 9, 3 
των δ' αγρίων ελατή, πεννη, αρκεν&ος, μίλος, dvta, vxtl ψ  
\'Αρνάδες vxtlovai φελλόδρνν ντλ.
χηλός,  κιβωτός. Κλειτορίων. ΒΑ. 
χ ρ α ι σ μ ε ϊ ν  „helfen“\ Schol. ζ. ApolL Rh. Π  218 χραίσμετε 
μοι· βοη&εϊτε μοι. το γάρ χραισμεϊν Κλειτόριοι λέγονσι το 
επαρνεΐν.
ώ κ α. ταχέως. Κλειτορίων. ΒΑ. 
ώ λέναι. βραχίονες. Κλειτορίων. ΒΑ.

2. Die kyprischen Olossen.

Μ. Schmidt Der kypriecbe Dialokt and Eakloe der Chreeraologe, in Kuhn’s 
Zcitechrift f. vgl. Sprachf. IX 290—307 und 361—869.

Rothe De Cypriorum dialecto, Leipzig, 1875. Nur pare I erschienen. 
Verfasser Die kypriechen Gloeeen ale Quellcn dee kyprischen Dialektce, 

in Bezzcnberger’s Bcitragcn z. Kunde d. idg. Sprachen XV 44—100.

«
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αβά&. διδάσΜχλος. Κύπριοι.
• q y

Semitiech. Gesenius vermatete αβά. ο διδάσκαλος, vgl. syr. | ο | ,  hebr. 3ϊ$.

άβαρ ιστάν. γυναιγ,ιζομένψ. κα&αιρομένψ γ,αταμψίοις.
ΚύπρίΟΙ.

Wie die von dem gleichen Stamme abgeleitete Glosse άβρινά . κεκα- 
iΠαρμένα beweist, miissen wir von den beiden Erklarungen die letztere 
,,καΰαίρεα&αι καταμηνίοις“ ale die urepriinglichere betrachten. Unrich tig 
hat deshalb Meister I I 327 das Adjektiv αβρός zur Erklarung herangezogen.

άβαρταί .  π τψ α ί. Κύπριοι.
Semitiech. Hebr. (tibar) „fliegen“ .
d βλάξ.  λαμπρώς. Κύπριοι.

Fiir ά/λάξ. o f  λ- let die Kurzform des Stamraes oFeX- in άΓελ-ιος 
„Sonne“. Tiber dem ω in λαμπρούς ist von spaterer Hand o nachgetragen. 
Der Form nach kann άβλάξ sowohl Adjektiv (Fav-αξ, φνλ-αξ u. a.) wie 
Adverb (vgl. όδ-άξ u. a.) sein.

άβρεμης .  αβλεπης. Κύπριοι.
Dazu άβρομία. σκοτεΐα. Etymologisch nicht · gedeutet.

αγ αν a. σαγψψ. Κύπριοι.
Dase άγανά ein in die konsonantische Deklination iibergcfiihrtcr Akku- 

sativ eei, vermogen die von M. Schmidt und Rothe angefiihrteu liomeri- 
schen Beispiele eines solchen Metaplasmus (άλκι, νσμΐνι, ιώκα) nicht zu 
beweieen. άγάνα scheint mir vielmehr — ebenso wie die Glosse καδία — 
ein Beleg fiir den auch aus den kyprischen Inschriften bekannten Ycrlust 
des auslautenden Nasales zu sein.

αγά[σ]&(ω)ς. σιώπα. Κύπριοι.
Da dem iiberlieferten άγα&ός · αιωπμ die Glossen άγαρροι, άγασϋαι 

vorauegehen und άγααις, άγάσματα folgen, so haltc ich die von mil* vor- 
geschlagcne Emendation fiir sicher. Das Verbum άγαμαι hat nicht selten 
die Bedeutung von καταπεπληγέναι „vor Staunen die Sprache verliercnu. 
άγάσ&ως steht fiir άγάσϋω, wie das den Salaminiern zugcschriebcnc έλύέτως.  
άντϊ τον &λ&ε fiir ελϋέτω.

άγητωρ.  6 των Αφροδίτης &νηλών rjγούμενος εν Κύπρφ. 
άγκύρα  . . . .  Κύπριοι δέ το τρια.βολον. 
αγλαόν, γλαφυρόν. Κρψες “m i Κύπριοι. 
άγόρ. αετός. Κύπριοι.

Wahrschcinlich semitiech, vgl. Hebr. Ί33> „schroion“, (agoi·)
„K ran ich “ .

άγχονρος (δρ&ός rj) όρ&ρός.
\ > Wσιν αντφ . . .

Das iiberlieferte και ol συν αντφ 
Glossen ένανρω' πρωί. Κρήτες und

Κύπριοι, η φώσφορος %ai oi

will M. Schmidt auf Grund dor 
Κιναύραν  ψϋχος·  τό άμα ήμεριμ
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Κύπριοι in καί ol συν τφ αν andern. Mir scheint vielmehr φωσφόρος den 
Morgenstcrn ζα bezeichnen und liinter am φ  ctwa αστέρες ausgefallen zu 
ecin. Dagegen ist die Vermatang Schmidt's, daes άγχονρος nichts als ein 
Fehlcr dee Schreibers fur άγχανρος eei, sehr wahrscheinlich richtig.

άδειος. αΥΜ&αρτος. Κύπριοι.
Ein Compositum ans a copnlativum nnd δεΐσα, das nach Saidas >νγραοία 

και κόπρος« bedeutete. Aus Hesych ist zo vergleichen δεισάλεος·  xo- 
πρώδης.

άδρ να. π)χηα μονόξυλα. Κύπριοι.
nEinbaum, aus cinem Stammc verfertigt", vgl. ά-γάστωρ, ά-δελψός Maus 

eincm Mutterleibe“, ά-πατρος ,,νοη demselben Vateru.
α ε ί  (δ) eg. a/jovet ς. Κύπριοι.

Das uberliefertc άε ικες '  άπρεπες, ακούεις. Κύπριοι, (die Glosse ist aus 
zweicn zusammengeflossen) babe icb, soweit es sich um die Erklarung 
ακούεις handelt, auf Grand der Glossen dee Cyrill άε ι ζο μέ νη * άκούονσα, 
άε ΐδοεν* άκονσετ, ά ε ι δ ε * άκονε, α ε ί σ ω μ ε ν  άκούσωμεν in αείδες geandert. 
Eine s icb ere Etymologie dcs Verbs άείδω ist scbwer zu geben. Der 
Bedeutung nach liegen άΐω und αίσϋάνομαι am nachsten, dem Stammc 
nach wurden wir άΓειδ- chcr mit Εοιδ-\ Εειδ- „wissen“ in Verbindung 
bringcn: Dass vom Perfektum Εοιδα: Γειδέναι ein Prasens ά-Εείδω „ich hdrc“ 
auegchen konnte, beweisen Wendungen wie οϊδα άκούσας „ich habe gehort“.

ά&ρίζε ιν .  (Siyow. Κύπριοι, siehe αορίζειν.
αίλα.  αντί τον (αλ)λα. Κύπριοι. Etym. Μ. 34, 10.

Die Emendation dee uberlieferten αντί τον καλά ist gesichert dureb 
den auf der edalischen Bronze stehenden Genetiv αΐλων =  ά)1ων.

α ΐ π ο λ ο ς .............. vxti νΑπηλος παρά Κνπρίοις.
-πολος gehort zu πέλομαι, έμπολή, πωλέω α. 6. w. al — *αFi, zd. avi 

„gcgen, zu" ist cine altc Preposition, welcbe auf griechischem Boden 
in zwei bomerischen Worten erhalten ist: ά/ΐ-δηλος „verderblich“ und a ft· 
ζηος ,jugcndlich“. Das Naherc s. unter dem Abschnitte »Wortschatz«.

αν.ενει. τηρεί. Κύπριοι.
Das Verbum ist auch kretiech, vgl. Gortyn. taf. II 17 άχεύοντος καδεστά.
ay, μ ον a. ά)*ετρίβανον. Κύπριοι.
αν,οστη. κρι&η παρά Κνπρίοις. 1

Davon abgcleitct Ζ  506 ίππος άκοατήσας έπι φάτνη.
άλα. &ά)*ασσαν. η οίνος. Κύπριοι.

Der anlautende spiritus asper weiet darauf hin, dass αλα eincm ur- 
griechischen *σά).α entspricht. Age. ealu, engl. ale „Bicr“ (Ahrens, Philo- 
logue XXXV 46) gehoren also wahrscheinlich nicht dazu.

α λ ά β η ...........υπό δε Κυπρίων μαρίλη.
Semitisch. Nicht aufs Kyprische beschrankt.
άλαός  . τυφλός. ~BA.

%
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άλγος . οδύνη. Β Α .
ά λ ε ι π τ η ρ ι ο ν .  γραφεϊον. Κύπριοι.

Vgl. die Glosse διφ&εράλοιφος.
άλευρον. τάφος. Κύπριοι.

Nach JJf. Schmidt ein Compositum aus a- und λενρός.
άλονα. κήποι. (Κύπριοι).

Zu dieser Glosse hat Ruhnken wahrscheinlich mit Eecht das Κύπριοι 
der folgenden Glosse άλονργά gezogen. αλουον ist dem Stamme nach iden- 
tiech mit dem homerischen άλωή „Weingarten, Baumgarten“, desscn Grund- 
form ale άλω/α anzusetzen ist. Das kyprische αλονον steht nicht fur 
άλωον (ον fur ω), sondern ist, wie ich in BB. XV 57 nachgewiesen habe, 
aus άλωνον =  άλωνΚον =  άλω/’ον hervorgegangen, vgl. die Glosse ερονα.

(άλονργά . τά εκ της &αλάσσης πορφυρά. Κύπριοι).
Das Κύπριοι gehort wahrscheinlich zur vorhergehenden Glosse, 8. dort.
άλογος, γυνή. BA.
άμ ιχ&αλόεσσαν  — κατά Κυπρίους ενδαίμova. Scliol. zu 
Ω 753.

ενδαίμο>ν ist hier im Sinne von „fruchtbar“ gebraucht. άμιχϋαλόεις 
gehort dem Stamme nach zu όμιχεοι =  latein. mingo „harnenu, ssk. mc- 
hati „bewas8crn“, mih „Nebcl“, megha „Wolke“ .

άμφί&υρον.  Κύπριοι παστάδα άμφί&νρον. Schol. zu Ω 323. 
ά νακτές  1) „Prinzenu, 2) „Vorsteher der Geheimpolizei".

Harpokration s. v. ά ν α κ τ ε ς  και άνασσαν  · oi μεν υιοί 
τον βασι)*έως και οι αδελφοί καλούνται άνακτες, αι δε άδελφαί 
καί γυναίκες άνασσαι. 'Αριστοτέλης έν τη Κυπρίων Ίζολιτείη. 
In dieser Bedeutung ist άναξ mehrfach auf kyprischen In- 
schriften uberliefert, z. B. 6 Fάναξ Στασίας [ο] Στασικρά- 
τεος 69. Stasikrates war der Inschrift 68 nach 6 Σόλων 
βασιλεύς, Stasias also koniglicher Prinz.

Eustath. zu N  582 καί τι δέ, φασί, τάγμα ένδοξον έν Κύ7τρφ 
ανα κ τες  έκα?κ)ύντο, προς ους άνεφέρετο εκάστης ημέρας 
προς των ωτακουστονντων, οτι αν άκονσωσιν. 
άνδα. αντη. Κύπριοι.

Noch nicht gedeutet. Meistcr's Vormutung (Dial. I I 282), daes &νδα =  
αντή von der Preposition av mit der Lokativendung -δα abgclcitct soi, 
verstehe ich nicht.

ά(ο)ρίζειν. §ιγούν. Κύπριοι.
So lese ich etatt dee iiberlicfcrten άϋρίζειν (AOP fur ΑΘΡ). άορίζειν 

steht nach dem papbischen Lautwandcl von v (u) in o fiir ανρίζειν, vgl. 
ενανρο}. πρωί. Κρήτες und Κιναύρον  ψύχος' τό αίμα ημερ(μ Κύπριοι. 
Moglich ist auch die Erganzung α(1)ϋρίζειν von αΐϋρος „Kaltc“ ξ 318.
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άο ρον .  μοχλόν. πυλώνα. θνρωρόν. Κ ύπριο ι.
Einem langvokaligen Stamme ver {Γήρα, Γήρανος) mit deni Ablaute vor 

(πνλό-Γωρος, Γώρα, επί-Γωρος, ΓεΓώρακα) stand bereits in vorgriechischer 
Zeit ein kurzvokaliger ver mit dem Ablaute ver (Horn. Γόρονχαι, Pind. 
τψά-Γορος, gemcingr. όράω, Goth, vars „behutsam“, vards „Wachter“ in 

' daura-vard* u. a.) gegenuber.

α ο ν μ α τ α  siehe λ ο ύ μ α τ α .
άπέλ(η)γ.α. άπέρρωγα. Κύπριοι.

Dae uberlieferte ά πέ λνχ α  steht nicht nur aueeer der Reihenfolge, die 
όπίληχα fordert, sondern ist aucb sprachlich unmdglich, da das Perfektum 
von der Wurzel ft?, welchc allerdings von Hesycb ihrcr speciell kyprisehen 
Bcdcutung halber mehrfach angefiihrt wird, άπολελνχα heissen musste. 
άπεληχα =  &π-ε-Γ).ηχ-α ist das vom starken, nicht abgelauteten Stamme 
mit dem syllabischen Augmente gebildete Perfektum zu Γληχ: Γλαχ 
„reiesen“.

α π λ α ν ή .  πολ)&. Κ ύ π ρ ιο ι .
πλάνης gehdrt zu dem Stamme πλαν·, welcher im homerischen πιμ- 

πλάν-εται I  679 vorliegt. Dieses πλαν· verhalt sich zu πλά· und dessen 
Kurzform πλα- (z. B. in πίμ-πλα-μεν) genau so wie φαν- (in φαίν-ω, φαν
ερός, φαν-ής) zu φά-, ssk. bhd „seheinen“ und dessen Kurzform φα- (z. B. 
in φΧ-οις „Erschcinung<‘) oder wie ydv- (in χαίνω) zu χά (in χή-μη), ssk. 
hd nnd dessen Kurzform ya- (in χά-αχω). In alien drei Fallen ist der 
kurze Stamm durch v erweitert.

ά π ο α ί ρ ε ι .  αποκαθαίρει. Κ ύ π ρ ιο ι.
Fur άποσαίρει ,,er kehrt aus, fegt aus“ .

ά π ό γ ε μ ε .  άφελκε. Κ ύπ ριο ι.
Vgl. die Gloseen ykpov  und νγγεμος.

ά π ο έ ρ σ ε ι ε  . . . . Κυπρίων η λέξις. SchoL zu Φ 329.
Von demselben Aoriste erscheint noch der Indikativ άπό-Γερσε Z  848 

und dcr Conjunktiv άποΓέρση Φ 283.
ά π ο λ ο  ί σ θ ε ι  v. άποτελειν. Κύπριοι.

Das uberlieferte άπολοίφειν ist von Alberti emendiert. λοΐαϋος und 
λοίσθιος „der letzte“ sind homerisch-poetische Worte. λοίσθημα „das Endc“ 
bezeugt Hesych.

ά π ο λ ν γ μ α τ  ος. άπογύμνωσις. Κ ύπ ρ ιο ι.
Der Stamm Ivy- ist identisch mit germ, eleup, got. slittpan „8chlupfen“, 

vgl. Fick, BB. VI 214. Aus ursprunglichem slug konntc auf griechischem 
Bodon sowohl λνγ· wie λνβ- werden. Ein Rest von λνβ- scheint sich in 
der Gloese λνμνός. γυμνός erhaltcn zu haben.

ά π ρ ί ξ .  το Ισχνρώς νίρατεϊν ολτ) δυνάμει ασφαλώς, προσ- 
πεφυ'λότως, ν,ατόχως. Κ ύπ ριο ι δε γένος τ ι  ακάν&ης. 
Etym. Μ. 132, 52.
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α ρ π ιξ .  είδος άκάν&ης. Κύπριοι. Hesych.
Salmasius wollte den Hesych nacli dem Etym. M. andern. Doch 

sprechen fur αρπιξ die Etymologie (vgl. άρπη „Sichel, Staehel“) und die 
verwandten Worte άρπίζαι · αίμαοίαι Hesych und άρπεζα Nicander Ther. 
284. 393. 647, vgl. Hesych άρπεζας · τους αίμαοιώδεις τόπους. Im Etym. Μ. 
konnen zwei verschiedene Glossen άπρίξ'  το ίσχνρώς κρατεΐν κτλ. und 
αρπιξ. Κύπριοι γένος τι άκάνϋης zusammengeflossen sein.

άριζος.  τάφος. Κύπριοι.
Wahrecheinlich semitisch, vgl. Chald. γΜ'ΊΠ  (hariz) „Graben“.
άρμνλα. υποδήματα. Κύπριοι.

Wenn Μ. Schmidt's Vermutung, dass άρμυλον fur άρβνλη stehe, das 
Richtige triflft, so ist damit noch kcin lautlicher Obergang des β in μ 
bcwicsen. Vielmehr kann das Frcmdwort άρβνλη durch Volksetymologic 
mit αρμός, άρμοζα> in Verbindung gebracht sein.

άρμώ (μ)α τ  ο ς. σπασμός. Κύπριοι.
So lese ich fur das uberlieferte άρμώατος.  Eine gleiche Abstrakt- 

bildung ist das oben besprochene άπολύγ-ματος. Dem Stamme nacli 
gchort das Wort zu σέοηρα ,,ich verziehe den Mund“ , σάρων λάγνος 
Hesych.

άρουρα, σωρός σίτον συν άχύροις. Κνπριοτ. 
αρπ ιξ .  είδος άκάν&ης. Κύπριοι, siehe ά π ρ ίξ .  
αν γάρος,  άσωτος. V7to Κν7ερίων.

Ich bctrachte das Wort als ein Kompositum aus a privat. und ύγαρός =  
ssk. ug-rde „8tark, kraftig“, gemeingr. νγ-ιής. Der voile Stamm /cy- ist 
in latein. vigco und ssk. vdjas „Kraft“ erhalten. Als Grundform fiir 
ανγαρος miissen wir also *ά-/γ-αρός ansetzen. Dieser entspricht im Ssk., 
welches den Stamm vaj schon friih durch uj und desscn Steigerungsform 
oj ersetzte, genau das vedische an-ug-rd „schwachlich“.

a υ ε (λ) κ ί ζε ι. σφακελίζει. Κύπριοι.
So lese ich fiir das uberlieferte αύεκίζε ι .  άΓελκίζει geht auf die 

Nomina *ά-/"ελκής „brandig“, Ρελκος „dcr Brand“ =  lat. ulcus „Geschwur“, 
ulccrare etc. zuriick. Die Grundbedeutung „Entziindung“ ist in ssk. vdreas 
„Glanz, Feueru erhalten. Zu tronnen ist hiervon gr. $λκος „dic Wundo*‘, 
da dieses im Homer oline Digamma auftritt.

Ιά χα ιομά ντε ι ς*  οι την τ ω ν .........χϊεών εχοντες ιεροσύνην
Ιν Κνπρφ.
άωτον. παρά Κνπρίοις το εκπωμα ώς Πάμφιλος. Athe- 
naeus X I 783 A.
βάλλαι .  βαθμοί. Κύπριοι.

βάλλα verhalt sich zu jon. βη-λός wie aeol. στάλλα zu dor, οτα-λα. 
Das λλ ist nicht etwa Produkt ciner Assimilation von λν.

β ά τ ι α ’ Παρθένιος δε άβρυνά φησι συκάμιναf α καλουσιν
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ivioi μόρα. Σα?*αμίνιοι όέ τα αυτά ταιτα  βάτ ια .  Athen. 
Π  51 Ρ.

β ίκ ο ς ·  Κυπρίων βίκος φαγονσι κΛμα&ονσίων πυράν'1. 
Hipponax fragm. 82. (Bergk 4)

Nach Herodot II 2 war βεχος ein pbrygiscbes Wort fur άρτος, 
v σ

β λ α σ τ ό ,  β?Μστη. Κύπριοι.
Ich erganze βλαοτά. βλαστή[ματα]. Κύπριοι, vgl. die Glosee βλαστό' 

βλαστήματα, πλαταγώνια. Σιχελοί. Das ubergeschriebene ν und σ verdanken 
wir cincm Schreiber, der die verstummelte Form βλαστή nicht verstand 
and in ihr das Futurum βλαστή-σ-ω zu dem Prasens βλαστά-ν-ω sah. Das 
Ncutrum βλαστόν «  βλαστός iet aucb von Nikander, Alex. 332 gebraucbt.

βομβοία ,  η Υ.ολιμβάς ελαία. παρά Κν?ερίοις.
βοον η τα. τιμής βοών ηγορασμίνα. παρά Κνπρίοις όε 
ανόσιος.

Einc eicbere Erklarung dee Wortes in der kypriscben Bedeutung ist bis 
jetzt nicbt gelungen. Aucb bleibt es naturlich zweifelbaft, ob die Endung 
-rtf oder -rd (aus -τάς verkurzt) war.

βορβορίζε ι .  γογγύζει, μολύνει. Κύπριοι.
Mit Unrecbt vermutet M. Schmidt χοπροι fur Κύπριοι. Die Verba auf 

-ζειν waren cbarakteristiscb fur den kypriscben Dialekt: βορβορίζω ent- 
spricbt dem gewdbnlicben βορβορόω.

βονκανη.  ανεμώνη το αν&ος. Κύπριοι. 
βου·χανής ttstierUHendtft χανής zu χαίνω „ich tote4*. Reichlicher Genuss 

von Anemonen ruft eine nicbt selten totlicbe Darmentzundung hervor.
βοννός.  στιβάς. Κύπριοι.

Meineke stellt das Wort zu βνω  „vollstopfen44. Docb kann es eben- 
sowobl mit dem gemeingr. βοννός „Erh0bung, Hugel44 identisch sein.

βρίν&ι  ξ. ΰριδα/.ίνη. Κύπριοι.
β ρ ί ν ΰ ι ς '  Νίκανδρος 6 Κολοφώνιος εν δεντίρφ γλωσσών 
βρ ίν&ιν  λίγεσ&αί φησι παρά Κνπρίοις &ρίδαχα. Athen. 
Π  69 Β.

Die scbwacbe Form deseelben Stammes in βρά&ν „der Sadebaum4*.
βρ ίγκα.  το μικρόν. Κύπριοι.

Stebt βρίγχα fur * βρίγχα und gehort es zu ssk. vrapc „zerspalten, zer- 
stuckeln“, vcd. part. pft. vrkna „zerspalten44 ? Oder iet βρίγχα auf *μρίγχα 
zuruckzufuhren ? Dann lassen sich vergleicben ved. marf „versebren, bc- 
schadigcn“, got. ga-maurg-jan „verkurzen44.

β ρ ι μ ά ζ ε ι .  όργϊε εις συνουσίαν. Κύπριοι.
Fur gewobnlicbcs βρψαίνω. Die Grundbedeutung von βρψή war die 

des „leidenscbaftlichen Andringens44 vgl. Horn. Hymn. XXVIII vs. 9.
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βρουν.a. s. v. βροΰν.ος· αναιδών είδος. ”ΐωνες. Κύπριοι δε
την χλωράν ατσίδα βρουν.αν.

Der Stamm βρουχ- scheint aus βρευκ- (Kurzform βρύκ) abgelautet zu 
sein, vgl. β ρ εν χο ς  (iiberl. βρέχος gegen die Reihenfolge). ή μικρά άκρίς. 
υπό Κρητών und βρ ύχος  . . . οί δε άττέλεβος. Die letztere Form bei 
Ilesych auch in paphischer Vokalisation: βρόχοι ,  άτέλεβοι. αχρίδες.

βρούχετος . . .  βάτραχον δέ Κύπριοι.
Die Frosche scheinen ihres Quakens halber βρούχετοι (βέβρνχα, βρΰχά- 

ομαι) genannt zu sein.
γάλας. γη παρά ΈννΧίτω.

Bereite Salmasius schrieb Ενχ?.ω. Vor einer Anderung wird die Glosse 
geschiitzt durch eine zweite: γαλάοιον’ ενηρόαιον.

γάνος . . .  υπό δέ Κυπρίων παράδεισος Etym. Μ. 223, 47.
Semitisch. 13 (yan) „Garten“.

γέμου. Κύπριοι vjxi )*αβέ νχα κά&ιζε.
So lese ich fur das iiberlieferte γέννον  auf Grund der Glosscn από- 

γεμε · άφελχε. Κύπριοι und νγγεμος ■ συλλαβή. Σαλαμινιοι. Das kyprisehe 
γέμου ist Imperativ zu dem homerischen stark gebildeten Aoristc έγεντο — 
ε-γεμ-το (Θ 43, N  25 u. 241, Σ  476), den Heeych durch έλαβεν, άνέλαβεν 
crklart. Das auslautende μ des Stammes musste vor dem folgenden Den- 
talen zu v werden, vgl. βρον-τή zu βρέμ·ω.

γοδ a v. κλαίει v. Κύπριοι.
Meister II 277 vcrmutet yoFav, wahrecbeinlicb mit Recht. Denn ein 

Nomen γοδά' hat in dem kyprischen σχνδά nur cine schwaclie Stiitze.
γ ρ a. φάγε. Κύπριοι.

Vgl. die Glosse χ ά γ ρ α · χαταφαγάς.
δαματρίζειν . το συνάγειν τον ζ/ημητριακον καριεόν. Κύ
πριοι.
δ ε ι ν ........ν.αί στρέφειν. Κύπριοι.

Entstanden aus δέΓειν, vgl.* die Glosscn έπιδενσαι. έπιατρέψαι und επί- 
δε(υ)σον· έπίστρεψον. Davon abgeleitct δ ναός „Gcsimscu s. die Glosse 
δνσεα.

δέπας. ποτηριον ΒΑ.
(δημίην. πόρνην. Kv7CQioi.)

Die Glosse ist oflenbar ioniscli und hat ihr Κύπριοι einer nndercri 
Glosse cntzogen.

διπτυον.  Κί^εριοι . . . .  μέτρον. οι δέ ημιμέδιμνον.
Zwci Stellen des Pollux IV 169, X 113 vcrleitctcn Schmidt zu der Ver- 

mutung, dass χύπρον fiir Κύπριοι zu lesen sei. Wenn wir jedoeli die Worlc 
des Pollux, die an beiden Stellen ungofahr dieselben sind, niihcr ins Augc 
faesen (,,χύπρον δε το οντω χαλούμενον μέτρον ενροις αν παρά *Αλχα(φ έν 
δεντέρφ μελών χαί ήμιχυπρον παρ *Ιππώναχτι έν τφ πρώτψ Ιάμβων“)
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so leucbtet ee ein, dass, wenn im Hesych χνπρον geecbrieben ware, eine 
Glosee durch die andere erklart sein wurde. — Fur den kyprischen 
Ursprung eines Wortes δίπχνον spricht der Umstand, daes πτνον „Wurf- 
scbaufel·* ein bomerisches Wort ist. Ich nehme desbalb hinter Κύπριοι 
eine Lucke an, in welcher ureprunglich eine nabere Bestimmung zu 
fihpor stand.

δ ιφ&ερόλοιφος. γραμματοδιδάσκαλος παρά Κνπρίοις.
Vgl. die Glosee Altiπτήριον.
δούπησ εν. άπί&ανεν. ΒΑ.
δρόσους, αχρείους. Κύπριοι.

Die Identitat mit δρόσος „Tau“ ist sehr fraglich.

δύσεα. τον τοίχον τά πέριξ. Κύπριοι.
Der Stamm ist δε^\ δν „herumwinden“, vgl. die kyprische Glosee δ ε ΐ ν  

στρεγαν. Seiner Bildung nacb ist δνσος einereeits mit χύοις (Stamm χεΚ-), 
andrerseits mit den Neutrie ά).~σος, φάρ-σος, άρ-σος, ay.tog zu vergleichen. 
„Gesimse“ (oder aucb „Mauerkranz“) beisst δνσος als „dae rings Hernm- 
gezogene“.

εαρ. αίμα. Κύπριοι.
Ausfubrlicber der Scholiast zu T 87 ol δε είαροπώτις (statt dee gewohn- 

licben ήεροφοΐτις) έγχειμένον τον ε ΐαρ ,  δπερ εστι κατά ΣαΙαμινίονς  
αίμα.  Die Form εΐαρ erscbeint in den GJossen:

εΐαρ. αΐμα. η ψνχή.
εΐαροπότης. αΐμοπότης. ψνχοπότης.
ΐαρ. αΐμα. η μοίρα.
Ια ρ οπό της. αιμοπότης.
Ιαρπάλαμ ις. άχρόχειρος, vgl. άχρόχειρ' άνδροφόνος.

Das Verbaltnis von εΐαρ zu εαρ ist vorlaufig nocb ebenso dnnkel wie 
das von εΐδαρ zu εδω, πεΐραρ zu πέρας. Der Stamm von ε-αρ ist εσ-, erbalten 
in ssk. as-dn, άε-rj „Blut“, lat. assir und astaralum.

*Ε γχειος. Αφροδίτη. Κύπριοι.
Ε ίλη τι. Ζευς έν Κύπρψ.

In Tamaesoe wurde ein Apollo *Ελε(τας verebrt, s. Inscbrift no. 1404t6.

'Ελα&ύς. Αιός ιερόν h  Κύπρψ.
'Ελαίου ς. Ιν Κύπρψ ο Ζευς.

Fur *E)jadvg =  EAA0VC schreibe icb auf Grand der zweiten Glosee mit 
leicbter Anderang EAAOVC =  Έλαονς =  Έλαιονς. Eine argiviscbe Stadt 
gleichen Namens fubren Apollodor und Steph. Byz. an.

tXatpa. διέφ&ειρα. Κύπριοι.
Der Stamm ist sonst nur in den Ableitnngen Xax-άσσειν „plun- 

dera“ (δστν βίρ Aescbyl. Sept. 47. 514) und ά-λαπ-άζειν „vernicbten, zer- 
storen“ (στίχας άνδρών, φάλαγγας νέων Homer) erbalten.

'Ελεημων. b> Κύπρψ καί Χαλκηδόνι \Αφροδίτη. -

%

.1
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° Ε ? .ε ία · ........VMt *Ήρη εν Κ υπρί#  νχά ^Λ ρ τεμ ις  εν Μ ε α σ ψ ι].
„Die in *Έλος terehrte“. Dieser Hera-Kult ist also peloponnesisclien 

Urspnmgs.
ε λ & έ τ ω ς  (iiberL έ ί^ ε τώ ς). α ν τί τον ll& L  'Σώ χιμίνιοι.

Erweitert aus ελϋέτω, vgl. die Glosse άγάσ&ως.

ε λ φ ο ς .  βοντνρον. Κ ύ π ρ ιο ι.
Identisch mit ελπος" Ojxiov, οτέαρ, ενϋηνία. Von Joih. Schmidt, KZ. 

ΧΧΠ 316 zusammengestellt mit ssk. sarpis „zerlassene Batter, Schmalzu, 
ahd. talk, salba, got. salbdn, ags. sealfian „salben“.

ε μ  ceρ iff ε v. εΐαβεν. B A .
εν  α ν  ον. εν&ες. Κ ύ π ρ ιο ι.

Entstanden aus εν-αν ο ον,  wie die Glossen ί ξ α ν ο α ΐ ’ εξε/^ΐν. κατ-  
αΰοαι* καταντλήσαι, καταδνοαι. καταυοτής ’ καταδνοτής. κατανοαι* άψα
ν ίσα ι and das bei Alkman frag. 95 erbalteneFuturum Tav Μώοαν κ α τ α ν 
οείς beweieen. Die Grandbedeutang des Stammes avo- (lat. haurio, altn. 
ausa „8ch0pfenu) war „sch0pfen“ : sie ist in den Glossen κατανσαι „hinab- 
senken“, κατανοτής ,,der Taucher“ noch deatlicb zu erkennen.

' Ε ν δ η ΐ δ ε ς .  a i νυμ φ α ι εν Κ υ π ρ ψ .
Ένδηΐς hiess die Gemahlin des Aiakos, die M atter des Peleas and 

Telamon. Telamones Sohn, der Teak roe, soil das kyprische Salamis ge- 
grundet haben.

εν  ε ν  v ο ι.  επ ιτή δ ε ιο ι τό π ο ι ε ις  Κ ύ π ρ ιο ι.
Meineke las κύπριν. Dock kann man auch hinter είς eine Lucke an- 

nebmen. ,

( ε ) π α ν ο ν .  ( επ  i)&e'g. Σ αίχιμ ίνιο ι.
So leee icb fur das uberlieferte οπαύονϋες .  Σαλχιμίνιοι auf Grand 

der GJosse i v a v o v  ενϋες. Κύπριοι.
ε π ι ξ α .  siehe σ π ί ζ α .

ε π ί ν . ο ρ  ον. ίπ ίν ,οπον . Π ά γ ιο ι .
Die Anderung des uberlieferten Πάμφιοι in Πάφιοι recbtfertigen die 

Glossen κακκεΧραι. κατακόψαι. Πάγιοι und κακόρας.  κατακόψας. παρά 
Εΰκλφ. Der Stamm dieser Worte ist identisch mit dem gemeingriecbi- 
scben κερ (κείρω, κεραιζω, κεραυνό;) „abschneiden, verheeren", esk. far 
„zerbrechen, zerscbraettem, verstummeln".

Ι ρ ο ν α .  (πορενον.) άναπανον. (Κ ύπριο ι).
Zu dieser Glosse bat man wobl mit Hecht das Κύπριοι der nachst- 

folgenden Glosse λρονντες  gezogen. Das Isomen ερωΡά „Ruhe, Rast", 
auf welches ερω/αω =  αναπαύομαι zuruckgeht, tr itt  zweimal in der Dias 
Π  302, P  761 auf. Es ist identisch mit age. rdv, altn. rS, ahd. ruowa, 
vgl. Pick KZ. ΧΧΠ 375. Das kyprische έρονάω eteht also nicbt fdr έρωάω 
(ου fur ω), sondera, wie ich BB. XV 57 gezeigt habe, ftir ίρωυάω =  ερω- 
Ρ&ω, vgl. die Glosse &λονα· κήποι.

Hoffmann,  die grieebieeben DialeVte I. 6



( ε ρ ο ΰ ν τ ε ς .  ά γο ν τες . Κ ύ π ρ ιο ι.)
Das Κύπριοι dieser Glosse gehdrt wahrscheinlich zur vorhergebenden 

Glosee to  ova.  Von anderer Seite ist es freilieh zu der Glosse εροχιν. 
ίορτήν gezogen worden.

Ι σ & λ α ί  siehe ε σ ο λ α ί .

ε ς  π ο &  ε ρ π ε ς .  πό& εν τμ εις . Π ά φ ιο ι.
Fur εκ πόϋεν Ερπεις. Das apostrophierte πόϋ* fasse ich als πόϋε, nicht 

als πόϋα. Die Adverbia auf ·ϋεν werden bei Homer als Genetive gebraucht 
und demgemass mit Prepositionen verbunden, z. B. εξ όμό&εν ε 477.

ε σ  (ο ) λα ι .  ξ ι )uva π α ίγν ια . ΐΛμα& ονσιοι.
Fur das uberlieferte εοϋλα ί  lese ich mit der leichten Anderung des 

Θ in 0  too λα i — ες-οολαι =  εκ·ξνλαι >thOlzern, aus Holz bestehend“. 
Dass die Preposition εξ im Kyprischen vor Konsonanten ες lautete, beweist 
die vorige Glosse ες πόϋ* ερπες. Den Wandel von ξ in o bezeugen die 
paphiscben Glossen σοά(/.)α. άξίνη und οάσαι. καΰίοαι. Der Ubergang von 
v in o war besonders den Paphiern eigentumlich. Daiur endlich, dass 
Doppelkonsonanz einfach geschrieben wurde, lieferndie Glossen ιμίχραον,  
κακόρας  u. a. Belege. Das Nomen εχ-ξνλος (vgl. Ικ-πνρος „fenrig“, 
Εξ-οινος „berauscht“) ist aus der Wendung ix ξύλων ποιεΐσϋαι (Herodotl 194) 
bervorgegangen.

I'σ τ  η. στολή. Κ ύ π ρ ιο ι, ψ έρ& η. ϊστατο .
Das η fur σ ist daraus zu erklaren, dass 2 Glossen zusammengeflossen 

sind. Die dialektisch zu erwartende Form bietet Hesych in den Glossen 
γεοτά (d. i. Ftoxa). ίνδνσις. ίμάχια nnd /σ τα · ενδύμαχα.

Ε ν ε λ ί δ η ς .  αν&άδης. καί δ Ζ ευς εν Κ ν π ρ φ .
ε ν τ ρ ό σ σ ε σ & α ι .  έπ ισ τρ έφ εσ ^ α ι. Π άφ ιο ι.

Wenn, wie icb vermute, das erklarende ίπισχρέφεοϋαι die Bedeutung 
„einkehren, sich aufhalten" bat, so ist εν·χρόοσειν identisch mit dem von 
Hesych uberlieferten έ π ι χ ρ ύ σ σ ε ι ν  Ιπίμεινον. Λάχωνες. Die Preposition 
εν (aucb in der folgenden Glosse εΰχονς) =  επί ist inscbriftlich in der 
kurzeren Form u =  v uborliefert.

ε ν χ ο ν ς .  χώνη. Σ αλαμ ίνιο ι.
Fur ίπί-χονς, vgl. die vorbergehende Glosse εύχρόοοεοϋαι .

ί ώ α .  α ν α τ ο λ ή .......... καί &νσία εν Κ ν π ρ φ .
Von mebreren Seiten ist die Vermutung <5ώα „Adonisfest“ vorge- 

echlagen. *Λώ war nacb dem Etym. M. 117, 83 ein kyprischer Name dee 
Adonis.

ζ ό ε ι .  β ινεϊ. καί π ν εΐ. Κ ύπ ρ ιο ι.
Fiir δι-άη. Fur das uberlieferte διάει ε 478, r 440 ist naturlieb διάη 

zu scbreiben.
·■ ζ ό β α τ ό ς ,  π ιν α ξ  ίχθνηρος π α ρά  Π αφ ιο ις .

ζ ά λ μ α τ ο ς .  π ιν α ξ  ίχ&νηρός π α ρ ά  Π α φ ιο ις .
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Hinzuzufugen ist ale paphisch ζαλμάτιον.  τρνβλίον. Beide Worte 
eind semitiscb. Fur den kyprischen Dialekt ist es nur von Bedeutung, 
dass das ζ derselben aus y entstanden ist, wie die Glossen γαβαϋόν'  
τρνβλίον, γά μβρ ιον  (corrupt), τρνβλίον, γάβενα’ όξνβάφια ήτοι τρνβλία 
und Martial’s gabata ΥΠ 48,3; XI 31, 18 beweisen.

Ζ ητηρ . Ζευς έν Κύπρφ.
η β  α ιόν. ολίγον. ΒΑ.
&(α)τας. -drfvag. τους δονλονς. Κύπριοι. 

tjberliefert ist Φντας. Trifft die Vermutung &άτας,  welche durch 
die Reihenfolge gefordert wird, das Richtige, so muss die gewobnlicbe 
Etymologie von ϋης (zu „setzen“) aufgegeben werden.

&εαγον. το &εϊον, φ κα&αίρονσι. Σαλαμίνιοι. 
ΰέαγον steht fur -diajov =  diaijov mit anorganischem Iota, welches auf 

Papyri des 2. Jahrb. v. Cbr. mit y umscbrieben wird, ζ. B. κλαίγω =  
κλαί/ω =  κλαίω, vgl. Krumbacher, Sitzungsber. d. Akad. d. Wissenscb. 
Muncben 1886, p. 366. Das kyprische &έ-αιον (von #ε-α-) und das home- 
rische ΰεεΐον (von ΰε-ο-) geben auf einen Stamm ΊλεΚ- zuriick.

(&εϊα. ϊγδία. vxd &εοϊς εοικότα. Κύπριοι)
Wabrscbeinlicb ist das Κύπριοι aus einer anderen Glosse bierher ver- 

echlagen.
&ης. λάτρις. BA.

Ygl. die Glosse ϋάτας.
&ίβωνος. κιβωτός. Κύπριοι.

Naeb Gesenius semitisch. Er vergleicht hebr. ΓΟΠ „cista".
δοράνας. το εξω. Πάφιοι.

Von ϋυρα abgeleitet. Eine Emendation der verdorbenen Endung halte 
icb nicbt fur moglich.

(&ρόδακ a. ^ρίδοτ/χχ. Κύπριοι.)
M. Schmidt hat Κύπριοι mit Recbt zu der folgenden Glosse Φρόνα. 

άνϋη. και τα ίκ χρωμάτων ποικίλματα gezogen, vgl. die nachste Glosse.

&ρόνα ΘεσσαλοΙ μέν τα πεποικιλμενα ζώ α , Κύπριοι δέ 
τα άν&ινά ίμάτια Schol. zu Theocrit. Π  59.

Zu vergleichen sind die Verse X  440—441:
Ά)£ ήγ* (στόν ϋφαινε, μνχφ δόμον νψηλοΐο,
Δίπλακα, μαρμαρέην, εν δε ϋρόνα ποικίλ* επαοοε,

Der Scholiast bemerkt zu dieser Stelle: Φρόνα· αν&η, έξ ών βάπτουοι. 
Da nicbt nur Blumen, sondern aucb bunte Gcwander und bunte Thiere 
ϋρόνα genannt wurden, so muss die Grundbedeutung des Wortes „bunt, 
farbig" gewesen sein.

&va. αρτύματα. Κύπριοι.
Die Existenz eines &vov neben dem gewohnlichen Φνος wird ausser- 

dem nocb bezeugt durcb das Etym. M. 287,45 Δρία . . . ονκ από τον δρίεα
8*



116

κατά συγκοπήν, α)Χ ώσπερ άπό τον Φυος γίνεται Φνον κτλ. and 457, 6 τά 
ϋνα" δ ίστι τα "θυμιάματα.

ιγα . σιώπα. Κύπριοι»
Fur σίγα.

ϊ γ γ ι α .  είς. Πάφιοι.
Dem Starame nach identiech mit latein. singuii. Fick vermutete des- 

halb sehr ansprechend ϊγγιλ-. Wir haben in dieser Glosse den einzigen 
bie jetzt nachweisbaren Rest dee Distributivzahlwortes im Griecbiscben.

ϊ ζ ε .  yjuSioQv, B A .

I μ ά ς  8. v. iμονιά · rt χρώνται προς τάς άνιμησεις των νόά- 
των. Κύπριοι δε ϊμας,  Ιηγονν τά σχοινιά των άντλημάτων.
Ιμίτραον.  νπόζωσον. Πάφιοι.

Far Ιμ-μίτραον =  εμ-μίτρασον. Von μίτρα „Leibgurt“.

Ι μ π ά τ α ο ν .  εμβ)*εψον. Πάφιοι.
Fur Ιμ-πάτασον von einem Prasens πατάω. Da der Stamm eonst nor 

in der anf Metathesis bernbenden Form πια, homer. πα·πτά~ίνω „umher- 
ecbauen" belegt ist, konnte man πάταον aacb ale πάπταον deuten.

Eine grosse Anzahl herrenloser Glossen, in welchen Iv fur b  erscheint, 
eind zura grossen Teile mit Sicberbeit dem kypriechen Dialekte zoznweisen:

ϊ γκρος* ίγκέφα).ος. Fur *ίγ-καρος.
I μ:πόλης, ληπτής.
Ιν άκρι ΐαν.  είς ακρισίαν.
Ινάμμανϊν.  ϊκκρισιν. Diese handschriftliche Lesart ist yon Bergk 

in tv  ά μ μ α ν ί ν ' είς κρίσιν geandert worden. Meister Dial. Π 210 zieht 
zur Erklarung die Glosse des Etym. M. 574, 65 μαν ίην  (aberl. μανίην)· 
άντι τοΰ ζητεΐν he ran and deatet άμμανίς ale άνά-μανοις „Untersuchnng“. 
Freilicb wurden wir dem Dialekte nach δμ-μαυις erwarten.

iv άνάτοις* iv άπορίαις. Da das oft bei Aeschylos uberlieferte 
ένατος gerade „unversehrt" bedeutet, so wollte Bergk ενπορίαις lesen. Mir 
iet ee wahrecheinlicher, dass eines der beiden Glieder eine Negation ver- 
loren bat.

ϊνάρετος.  Ικανός, ενάρετος.
ί ν ι μ ί ν α * ένημίσν. Das (iberlieferte Ινιμίνα — Ινημίνα will Meister 

II 210 mit Mnsurus in Iv ήμίνρ. b  ήμίσει and era. Dae Adjektiv ήμινος =  
ήμισνς ist auf den Gortynischen Tafeln mebrfacb belegt.

Ινκαπάταον.  Ιγκατάβ)πψον, ygl. oben Ιμπάταον.
Ινκαφό τενε.  bκaτaφvτεvε.

Die beiden letzteren Glossen eind speciell papbieeh.
Ινπροαγόρας.  ίναντίος.
Iv τυ tv (bandscbr. ΐν τυΐν). b  τοντφ. Irrig vermutet Meister Π 210 

Iv τυΐν.
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ϊν  φάος. εις το φως.
ισχερώ. &ξής. Vgl. ενσχερώ bei Apoll. Rhod. I 912. In derselben 

Bedeutung gebraueht Homer επισχερώ.
Ιφιντάν.  κρυφά λαλονσαν, αΐνιγματώδως. Etwa ϊφάντιν — εμ-φάντιν 

„andeutend" ? Vgl. φάντης, ονκόφαντις und die Glosse εμφατον . αΐνιγματοειδώς 
εϊρημενον. Μ. Schmidt vermutete Ιφάτιν — νποφήτιν, doch kann i nicht =  
υπό sein.

ϊν. (αυτή), αυτήν, αυτόν. Κύπριοι.
Von dem alten Pronominalstamme Ft „er, sie" sind nur wenige Reste 

erhalten, vgl. G. Meyer, Griech. Gramm.2 § 413 und 416. Der Akku- 
sativ Fiv ist auch aus Metapont belegt: Cottitz’ Samml. no. 1643.

Ιός.  βέλος. BA.
ϊσ&μιον. Πάμφιλος εν τοϊς περί ονομάτων Κυπρίους τό 
ποτηριον ούτως ν,αλειν Athen. X I  472 Ε.
Υ.άβειος. νέος. Πάφιοι. — Dunkel.
ν,άβλη. μάνδαλος των ΰνρών. Πάφιοι.

Vgl. die Glosse καταβλής' μάνδαλος. In gleicher Bedeutung iet Ω 453 
ίπιβλής gebraueht. Stamm βελ^ι βλη „werfen“ .

κάγρα. ν,αταφαγάς. Σαλαμίνιοι.
Die Handechrift bietet κάγρακα ·  ταφυγάς.  Meineke's Vermutung 

καγρα(ς) iet irrig.
Ύ.άδαμος. τυφλός. Σαλαμίνιοι. Dunkel.
Υ,αδία. Σαλαμίνιοι υδρίαν.

καδία verhalt sich zu κάδος, wie στρατιά zu στρατός. Die Uberlieferung 
iet nicht zu andern, da auslautender Nasal im kypriechen Dialekte bereits 

• fruh zu schwinden begann, vgl. die Glosse άγανα.
V

I γ.αγ,γ,εϊ(ρ)αι. γ.αταγ„ό\ραι. Πάφιοι.
J So lese ich fur das iiberlieferte κακκε ίνα ι  auf Gi*und der Gloseen
I  ΙπΙκορον. έπικοπον. Πάφιοι und κακό ρας' κατακόψας. παρά Ενκλφ.
% Auch inschriftlich (no. 99) ist der Aorist Ι’κερσα =  έκοψα belegt.

t Υ.αΥ,όρας. γ.αταγ,όψας. παρά ΕνΥ,λφ.
Ob wir die uberliefertc Form zu halten oder in κακοράας (vgl. die 

v; paphischen Glossen Ιμπάταον, ϊμίτραον) zu andern haben, lasse ich dahin- 
geetellt. Sicher ist jedenfalls, dass εκόρασα (paph. έκόραα) der Aorist zu 
einem Praeens κοράω =  *κοράχω ist, welches auf das von dem paphischen 
Stamme κερ (vgl. ίπ ίκορον'  Ιπίκοπον. Πάφιοι und κα κκ ε ΐρ α ι  * κατα· 
κόψαι. Πάφιοι.) abgeleitete Nomen κόρά zuriickgeht. Dieses Praeens 
κοράχω ist auch inschriftlich in der Participialform ά-κοραι-τός uberliefert, 
siehe Inschrift no. 144

y, a λα μ ις  . . .  Κερυνηται δέ τούς μικρούς τέττιγας καλα-
μ ί ν δ α ς  καλουοι.
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Wabrscheinlich ist hier an das kyprische Κερννεια zu denken, da die 
Einwohner der gleichnamigen achaischen Stadt Κερννεϊς hiessen.

καλέχες. vxitct/aujo (iiberL vxaevjEiao). Ιΐάφιοι.
Von einem Prasens Πγω (λεχεται · κοιμάται Hes.) oder einem Aoriste 

Ό*χρν (vgl. ίπεμον, επετον, u. a ). Die Form Χάχες (fur Ηχε) wird gestutzt 
durch die kyprischen Glossen ελθετως  (fur ελθέτω) und άγάαθως  (fur 
άγάσθω). In ahnlicher Weiseist auch gemeingriechisch die 2 Ps. Sg. Imper. 
dee Aoristes — freilich nur bei einsilbigen Stammen — durch erweitert: 
Μσπες, σχές, ϋές, φρές.

κ α λ ή ζω . . .  παρά μέν°'ΐωσι καλίω, παρά δε Λΐο)*£αι vxt- 
).ηω, παρά δε Κνπρίοις ν.αληζω. EtymoL Magn. 485, 45.

Dieselbe Notiz bei Herodian I 444, 12 und nach Herodian im Etym.. 
Gnd. 294, 41.

κ αλί δ La. εντερα. Κύπριοι.
Ein Xomen κα)Ας (davon κα).·16ιον) steht in regelmassigem Ablauts- 

verhaltnisse zu κώλον „der Darm", vgl. die zu der arkadischen Glosse 
άάριν S. 101 gegebenen Belege.

Υ,απατά. νχττατ,όψεις. Πάφιοι.
Wenn die Glosse vollstandig ist, so lasst sich dieselbe am einfachsten 

als κατα-πατάη =  κατα-πατάεαι deuten. Der Stamm des kyprischen Prasens 
πατάω ,,ich 8chlage“ ist erweitert in πάτα-γος, πατάσσω.

κά π α τα ς . νχί&ορών. παρά Ενν.λψ.
(jberliefert ist καθαρόν ,  Ενηλών.  Die Emendation ergibt sich aus 

der Glosse Ιμπάταον * ϊμβΠψον. Πάφιοι. M. Schmidt fasst κα-πατάς als 
Participium Praes. zu einem nach der μί-Weise flektierten πάταμι =  πατάω. 
Fur wahrscheinlicher halte ich es — trotz des Prasens καϋορών —, dass 
χα·πατας, ebenso wie das oben besprochene κακοράς, aus πατάας =  ποτάσας 
hervorgegangen ist.

ν.άπια. τά σνχ>ροδα. Κύπριοι.
Das kyprische κάπια bezeichnet wabrscheinlich diejenige Lauchsorte, 

welche im Lateinischen den Namen caepa capitate, porrum capitatum fuhrt, 
also den „Kopflauch“. Mit dem vorlaufig noch dunklen Worte cepe, caepa 
„Lauch" liesse sich κάπια nur dann verbinden, wenn cepe im Lateinischen 
entlehnt ware.

χάρπωσις.  dxoia 'Αφροδίτης εν 'Αμα&οΰντι.
κ ά ρ ρ α ξ ο ν. Πάφιοι ν,ράξον.

Dass κάρραξον „mit Vokalentfaltung" fur κράξον stehe, ist eine sehr 
wenig wahrscheinliche Vermutung Meister'e II 265. Meineke hielfc die 
Glosse selbst fur korrupt und schrieb κ ά χρ α ξ ο ν ,  wahrend M. Schmidt 
das erklarende κράξον in κατάξον  anderte Sehr ansprechend ist Fick's 
Vermutung, dass κάρραξον  fur κάτ-ραξον  »  κατάραξον  stehe, vgl. 
ausser άραγμά; „das Hasseln, Klirren", άράςω „knurren" die Glossen κατ- 
αρ&σσοντες. περικτνπονντες und καταρρήσσων. Ιπικροτών, έπιψοφών.
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κάς. Κύπριοι αντί τον καί.
Inschriftlich bestatigt. Kyprisch ist auch die Glosse κάς τόδε (uberl. 

τιδέ) * και τόδε.
κα τ ερ (εζ) εαι. καΰήσαι. Πόφιοι.

Die iiberlieferte Lesart κατέρεα ι * καϋίσαι ist zu verbessern nach κατ 
έρ εζε(ο)Φ καϋέζου und κατ ερ εζετο* εκαϋέζετο. Μ. Schmidt verglicb 
zu unserer Glosse κ 378: Τίφ&' ούτως, Όδνσεν, κατ αρ* εζεαι Ισος άνανδω;

καχίλα.  άν&η. Κύπριοι.
Das Wort ist nicht „durch Vokalentfaltung“ aus κάχλα =  κάχλαι 

„Purpurblume“ entstanden {Meister II 211) — die „Purpurblumen“ heissen 
namlich nicht κάχλαι, sondern κάλχαι. Wie ich in BB. XV 73 ausgefuhrt 
habe, ist κάχιλα sehr wahrscheinlich auf lautlichem Wege aus κάλχιλα,  
dem Deminutivum zu κάλχαι, hervorgcgangen.

κενεά. κενά, μάταια. Κύπριοι δέ άναδενδράδας.
Gemeint ist der wilde, unfruchtbare Weinstock. Auf einer Inschrift 

aus Arsinoe no. 70 lesen wir κενευΕόν „das Kenotaph".
κ έ ρα μ ο ς* οι γάρ Κύπριοι το δεσμωτηριον κέραμον καλονσιν. 
Schol. zu Ε  387.

Dieselbe Notiz im Etym. M. 98, 31. Der Vers E  387 (Χαλκέφ δ* εν 
κεράμφ δέδετο τρισκαίδεκα μήνας) ist die einzige Stelle, an welcher κέραμος 
in der Bedeutung „Geflin(jni*u auftritt.

κ ί β ι α ι  ς. πήρα. Κύπριοι.
Vgl. Etym. M. 512, 54 κ ί β ι σ ι ς * σημαίνει κιβοπόν ή πήραν. Καλλίμαχος 

(frag. 177) »εΙ γάρ έπ&ήσει πάντα έμή κίβισις« καί*Ησίοδος ένΆσπίδι (vs.224) 
ρ'Αμφι δέ μιν κίβισις ϋέε, ϋανμα Ιδέσϋαι. Die Aetoler gebrauchten in 
gleicher Bedeutung κίββα,  vgl. Hes. κ ί β β α · πήρα. ΑΙτωλοί.

κίβον. *&εόν. Πάφιοι.
Die Korruptel scbeint mir in ένεόν zu stecken, wofiir icb, einer Glosse 

dee Suidas: κίβος · κιβώτιον folgend, rait leichter Anderung έλεόν  „Kuchen- 
tisch, Anrichte" schreibe.

κιδνόν. εν&άδε. Πάφιοι.
Ein adverbial gebrauchter Akk. Neutr. zu κι-δνός. Der Starnra ist 

der gleiche wie in latein. ct-s, ci-ter, ci-tra,
κιλλός.  ονος. καί τέττιξ πρωινός, νπδ Κυπρίων.

Vgl. die Glosse κ ίλλον · είδος τι χρώματος φαιον.
Κινανρου ψύχος,  τδ άμα ήμέρφ Κύπριοι.

Nach den Glossen άγχονρος  und έναν ρω. πρωί. Κρήτες konnte man 
auch κ ί ν α ν ρ ο ν * ψύχος το άμα ήμέρφ vermuten.

Κ ί ρ ρ ι ς  . . .  ομοίως δέ λέγεται παρά Κνπρίοις Κίρρις 6 
ΉΛδωνις, παρά Αάκωοι δέ δ λύχνος. Etym. Μ. 515, 15.
Hieraus ergibt sich die richtige Wortstellung der hesychischen Glosse 

Κ ί ρ ι ς ’ λάγνος, άρνεον. ή Άδωνις. Αάκωνες, In der Bedeutung „Leuchte“



120

ziebe icb κίρις zu ssk. kirana „Liobtstrabl“ , kirikd ^prShend '4, kirita 
„Diadem“.

κ ί τ τ α ρ ι ς .  διάδημα ο φορουσι Κύπριοι, οι δέ τά διαδή
ματα φορουντες κ ί τ τ α ρ ο ι  Ηγονται.
ν.ιχητό ς. ο έμβάπτεται δ λιβανωτός. Κύπριοι.

Musurus είς δ έμβάλλεται. Nocb nicbt gedeutet.

κορδύλη.  Κρύων δέ εν τφ πρώτφ των Κυπριακών κ ο ρ- 
δ ύλην  φησί καί^Ίο^αι το προς κεφαλή προσείλημα, ο dr) 
παρά *Λ$ηναίοις νχΰ^είται κρώβνλον. Schol. zu Aristophanes 
Nub. 10.
ν.όρζα (iiberL κορζία). καρδία. Πάφιοι.

Aus *κόρόχα =  *κάρδχά mit zuruckgezogenem Accente.
κυβάβδα.  αίμα. 'Λμα&ονσιοι. Nicht gedeutet

κύβος  . . . .  καί οι 2 α)<αμίνιοι )Λγουοι κύβον το τον ιματίον 
σημεϊον, Πάφιοι δέ τό τρυβΠον.

Zu vergleicben sind aus Hesych κνβάς* αορός, κ ν β β α * ποτηριον uud 
die vora Stamme κνμβ- (deutsch ,,Ηαιηρβ'4) abgeleiteten Worte κνμβα, 
κνμβάς, κνμβος, κνμβιον.

κ ν λ ι ξ · ΐΊ/χυκων δ* έν τάΐς γλωσσαις Κυπρίους φησί την 
κοτύλψ κ ύ λ ικ α  κχιλεΐν. Athen. X I 480 F.

κ ύ μ β α ·  *Λπολλάδωρος δ* έν τφ περί ετυμολογιών Παφίους 
τό ποτηριον καλειν κνμβα . Athen. X I 483 A.
κ ν ν ύ π ι σ μ α .  τό από στέμφυλων ποτόν. Κύπριοι.

Ein π Ια μα vom Stamme πια- „trinkenlt wird gestutzt durcb πίατρα,  
π ίατρον,  π ιατήριον ,  πια-τός  „trinkbar" (Aeschyl. Prom. 482), πιαμός  * 
πιατήρ, ποτίατρα Hesycb.

κν π ε λ λ ο ν  2ιμάριστος δέ τό δίωτον ποτηριον Κυπρίους, 
τό δέ δίωτον και τετράωτον Κρήνες. Athen. X I 483 A. 

Das Wort ist homeriscb.
λε ίν  (ε a), έρια. Κύπριοι.

Dberliefert ist λείν.  Das kyprische to λ ΐ̂νος „Wolle" ist identisch mit 
ro λήνος, welches von Aescbylos Eum. 44 und Nikander Alex. 462 im 
Singular, von Apollonios Rbod. IV 173 und 177 im Plurale gebrauckt 
wird. Die gleiche Vertretung eines urgriechiscben η durcb «  in der Glosse 
β ν ε ι ν α  ( =  / ρήνα).

λ ιμην .  αγορά. καί ένδιατριβη. Πάφιοι.
Nacb dem Zeugnisse der Grammatiker batte bei den Tbessalern λιμήν 

die Bedeutung von άγορά. Bestatigt ist dieses durcb die Inscbrift von 
Larisa Samml. 346 ,β: έςϋέμεν h  τον λιμένα (=  τάν άγοράν). Ob in unserer 
Glosse das Πάφιοι auch zu άγορά zu bezieben ist, bleibt zweifelhaft.

I
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(λ) ον μ α τ  α. τά των πτισσομένων κρι&ών άχυρα. Κύπριοι, 
So las bereits Pearson fur das iiberlieferte άούματα. Einen zweiten 

Beleg fur den kyprischen Stamm aov- „hstrennen , verstummeln" nennt 
Eustath. zu Φ 455 (στεϋτο 5’ δγ άμφοτέρων arcοκόψεμεν ονατα χαλ,κφ): καί 
οΰτω μέν τινες απολεψέμεν έγραψαν, ά/./.οι δε ά πο λο ν σέ με ν , ηζοι κολοβώ- 
οειν. λ ον ο ον γάρ φαοι παρά Κνπρίοις το κόλοβον. Kyprisch sind also auch 
die Glossen Hesych’s άπολονσ έμεναι'  κολοβώσειν und λούσον.  κόλονρον, 
κολοβόν, τεΰρανομενον. Der Diphthong ον dient in alien diesen Fallen 
nur zur Bezeichnung des urspriinglicnen langen w-Lautee (ebenso wie in 
der Glosse βρούχετοι).  Das kyprische λούω *=* ssk. Ιύ-na-mi „abschnei- 
den, abhauen" unterscheidet eich also nur durch die voile Form des 
Stammee von dem gemeingr. λν'-ω.

i
μ α γ ί ς 9 s. v. μάττειν  άφ ον . . . . ή παρά Κνπρίοις καλού
μενη μαγίς.  Athen. Χ ΙΥ  663 Β.

Vgl. auch Hesych μαγίς.  παλαϋϊς άρτος.
Μ  ά λ ι κ α 9 τον *ΗρακΜα 'Λμαδούσιοι.

Semitisch. Svr. (malka), hebr. η 572 »der Konig".

μ α σ τό ς . 'Απολλόδωρος 6 Κνρψαϊος, ως Πάμφιλός φησι, 
Παφίονς τό ποτήριον όντως κα)*ειν. Athen. X I  487 Β.
μ ί γ α ί ρ ε ι ν  δέ τό φ&ονεΐν 'Σαλαμίνιοι λέγονσι. Schol. zu 
Ν  563.
μνάσ ις  τοίννν παρά Κνπρίοις μετρειται καί παρ αλλοις 
ε&νεσιν. είσί δέ μόδιοι σίτον ι η κρι&ης. Etymolog. Gud. 
396, 12.

Vgl. Hesych μν ά σ ι ον  μέτρον τι διμέδιμνον.
μ όρον siehe μωρόν.
μ ο τ τ ο φ α γ ί a · &νσία τις εν Σαλαμΐνι της Κύπρον τελούμενη.

Schmidt vermutete μοτ[τω]τοφαγία (μοττωτός »  μνττωτός).
μ ο χο ϊ .  εντός. Πάφιοι.

Fur μνχοΐ. Den Superlativ zu diesem Lokative lesen wir φ 146: ΐζε 
μυχοίτατος αίεί.

μόψος.  κη)Λς η εν τοΐς \ματίοις. Κύπριοι.
Das Wort ist weder mit μόσκος' μίασμα Hesych (Meieter II 219) noch 

mit *μνξος (=  μύξα „Schleim, Rotz") gleichzustellen. Es gehort vielmehr 
zu latein. tnaculumt maculare „besudeln“. Der Stamm ist also moq.

μύ&α. φωνή. Κύπριοι.
Fur μνϋος.
μ ν λ ά σ α σ & α ν  τό σώμα η την κεφαλήν σμήξασ&αι. Κύπροι. 

Dae Verbum μνλάομαι „sich waschenu ist abgeleitet von einem — sonst 
im Griechischen nicht belegbaren — Substantive *μν?.ά *== altbulg. my-lo 
„die Seife" (ποια πλυνόντων), vgl. altbulg. nvjjq myti „waschen".
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μ(ώ)ρ ον γάρ το δξν Κύπριοί. Schol. zu Ξ  479.
Die gleichen Worte im Etym. M. 776, 23 s. v. νλαχόμωροι. Die Emen

dation des an beiden Stellen uberlieferten μ όρον ergibt sich von selbst, 
da das W ort zur Erklarung der bomerischen Epitheta ίόμωρος nnd v/a- 
κόμωρος, denen sich εγχεσίμωρος ansehliesst, angefuhrt wird. Diese Deu- 
tung ist alt, sie gebt bereits auf Arietarch zuruck, vgl. den Schol. zu ξ 29 
ϋλακόμωροι* 6 μεν *ΑρΙοταρχος όξνφωνοι, und wir baben keinen Grand, an 
ihrer Richtigkeit zu zweifeln, da die drei angefubrten Vokabeln, wenn wir 
von μωρός =  οξύς „hellil ausgehen, einen tadellosen Sinn geben: Ιόμωρος 
(Δ 242, Ξ 479) „ciner, der mit seiner Stimme (ίά, Ιωή) klirrt“ d. i. im 
Zusammenbange „ein Grossprabler, ein Stimmenheld“ , ε γχεσ ίμωρος  
„mit dem Speer klirrend" , ύλακόμωρος ,JieUanschlagend, lautbellend((. 
Daes μωρός zu dem germaniscben Stamme mer gehore, hat Bechtel, Sinnl. 
Wahrn. p. 101 ausgesprochen. Am nachsten kommt dem μωρός der Be- 
deutung nach got. merjan κηρύσσειν „mit belltonender Stimme verkunden“.

ο λ ι νόr  v.QiOrfi δεσμοί, /xcl λινός παρά Κνπρίοις.
Herodot II 79 bericbtet: αεισμα εν έστί, Λίνος, οσπερ εν τε Φοινίκη αοί

διμός έστι και εν Κύπρο) και άλ).η, κατά μεντοι ε&νεα ουνομα έχει. Der speciell 
kyprieche Name dieses Liedes scbeint ώλινός  (aus ώ Λίνον entstanden) 
gewesen zu sein. Analog gebildet ist a f  λινός.

q).7ct]. την δέ ο λ π η ν  Κ)*είταρχος ΚορινΟ'ίονς μεν φησι υμι 
Β υζαντίους γ,αΐ Κυπρίους τψ  λψν&ον άποδιδόναι, Θεσσα- 
λονς δέ τ ψ  7τρόχοον. Athen. X I 495 C.

Vgl. Hesych δλπα. λήκνϋος, 0)̂ τις, οίνοχόη. Wabrscheinlich hangt das 
W ort zusammen mit έλφος'  βούτνρον. Κύπριοι und έλπος· έλα ι ον. στέαρ.

δρτδς.  βωμός. Κύπριοι.
Μ. Schmidt vergleicht das arabiscbe irt6n „Heerd“. Indessen ist die 

Ableitung aus dem Semitischen keineswegs sicher. Vielmehr kann όρτός 
in der Bedeutung nHUgelt ErhUhunga zu δρ-νυ·μι, δρ-ος gehoren.

ονάραι ·  ημείς. Κ ύπ ρ ιο ι .............. Dunkel.
ου άρον δέ ε)*αιον. Κύπριοι.

Μ. Schmidt’s Vermutung, daes das Κύπριοι der Glosse ονάραι zu der 
vorhergehenden Glosse ovai  zu ziehen sei, scbeint mir durch die Glosse 
οΰαρον  widerlegt zu werden. Zu οΰαρον  bat Bezzenberger sicher mit 
Recht altn. stir-eggr =  abd. sur-ougi „triefaugigu gestellt. οΰαρον  be- 
deutet also ,,das Triefendeu.

οννος. υγιές. Κύπριοι δρόμον.
Davon abgeleitet ist das arkadiscbe ο ΰ νε ι · δεύρο, δρόμε. Hesych. Das 

zu οΰνος geborige Adjektivum ο ΰ ν ι ο ς · . . . .  δρομεύς. κλέπτης. (Hesych) bat 
bereits Bergk, Philolog. XI 384 in dem bomerischen Beiwort des Hermes 
Έρι~ούνιος ,,schnell, eilendu erkannt, vgl. Verf. in 13B. XV 88 f.

π  άλα μις.  τεχνίτης, παρά τοΐς Εαλαμινίοις.
πά/.αμις (uberl. παλαμίς) fur παλαμο- f  εργός. Eine Anzabl solcber Appel- 

lativa, welche nach Art der Kurz-Namen gebildet sind, hat Fick in Curtius’

%
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Studien IX 167 ff. gesammelt. Von den auf -ις ausgehenden fuhre iehan: 
γάστρις «= πολυφάγος, οτόμις =  στόμαργος, ψενδις =  φάοψενδής.

π ά σ σ ε ι ν  δηλοϊ δέ κατά Κυπρίους τδ ποικίλλειν, άφ* ον 
υμΙ παστός. Schol. zu X  441.

In dieser Bedeutung erscheint das Verbum an 2 Stellen der Ilias: 
I  126 πο)Λας δ' ενέπασσεν άέ&λονς, X  441 εν δε &ρόνα ποικίX επασσε.

πέδιλα ,  υποδήματα. ΒΑ.
Πελάνα.  η Σαλαμις εν τοΐς Ευκλου χρησμοϊς.
π έ λ ε κ υ  s. ν. ημιπέλεκον* τδ γάρ δεκόμνουν π έ λ ε κ υ  κα
λείται, παρά Παφίοις.
π ε ρ ιό ρ ια .  εορτή εν Κυπρψ.

„Die Terminalien“ oder ,,das Fest der Grenz-Begehungu.
π  ίσον. όρος, χωρίον. Κύπριοι, πεδίον. Λίολείς.

Die Reihenfolge verlangt πεσσόν.  Der aus δί entstandene Zischlaut 
ist in den Glossen κόρζα  und ζάει  mit ζ umschrieben. Ein lautlicber 
Unterscbied hat zwischen πεσ(σ)ον und κόρζα nieht bestanden.

π ιλνδν .  φαιόν. Κύπριοι.
Daee πιλνόν nicht fiir *πελνόν (Meister II 211), sondern fiir πλνόν  

iplnon) steht, babe ieh in den GGA. 1889, p. 897 f. ausfiihrlich bewiesen. 
Der voile Stamm erscheint in den gleichbedeutenden Worten πέλος, πελιός 
und πελιδνός.

πρέίϋον. τέρας. Κύπριοι.
Particip zu πρέπει „hervorleuchten“. Die Anderung dor Glosse in 

πρεπτόν ist unnotig.
π ρ ύ λ ι ς · [Αριστοτέλης δέ πρώτον ΙΑχιλλέα έπ ΐ τη του Πα
τρόκλου πνρφ τη πνρρίχη φησι κεχρήσ&αι, ην παρα Κύπριο ις 
φησί π ρ υ λ ι ν  Μγεσ&αι. Schol. zu Pindar Pyth. I I  127.

Das Wort wird zweimal von Kalliraachos gebraucht, in Jovem 52, in 
Dianam 240. Homer kennt nur das Maskulinum πρυλής. Zur Etymologie 
(πρνλις =  *πρό-Γελις, latein. proeltum) vgl. Fick, W orterb.3 II 145.

πτόλεμος*  ο δέ π τ δ λ ε μ ο ς  Κυπρίων και Αττικών λέξις 
κα&* 'Ηρακλείδην έστίν, κα&ά και η π τ ο λ ι ς .  Eustath. zu 
Λ  255.

Attisch ist das Wort nie gewesen, wohl aber kretisch (CIG. 2554,1β7). 
π τ δ λ ι ν . πόλιν. Κντερίων των εν Σαλαμινι λέξις. Schol. 
zu Ψ  1.

Inechriftlich ist πτόλις  aus Edalion belegt, s. Inschr. no.* 135. 
§εϊος ·  οντω δέ λέγουσιν οι Κύπριοι τδν άσΒενή, παρά τδ 
ζεΐα. Etym. Μ. 539, 30.

Homer kennt nur das Adverb *5βία in der Bedeutung „leiohthiu, 
ohne Sorge“.

*
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()νε ινα . άρνα. Κύπριοι.
Fur SQt iva  =  /ρήνα, vgl. die Glosse ΧεΙνεα. Bei Homer ist^/ρήν 

nur in dem Kompositum ηολνρρην  belegt.

a αττ ικός.  &νσία. Πάφιοι.
Noch nicbt gedeutet. Vielleicht semitisch?

οάσα ι .  vxtdioai. Πάφιοι.
Fur 6άξαι  von ϋάσσω ,^ich setzen“f das sonst nur im Praesens und 

Imperfektum bekannt ist. Im Anlaute erscheint a fur 6  in der ebenfalls 
paphischen Glosse οές und inlautendes paphiscbes o (welches, wie die 
papbischen Glossen ϊμίτραον, Ιμχάταον, otat beweisen, nicht ursprunglich 
sein kann) vertritt ein ξ in i s  n o if  ερπες,  σοά(Χ)α, vgl. auch das ama- 
thusiscbe εοολαί.

σές. ε%α. &ες. Πάφιοι.
Das uberlieferte ελαδες  habe ich in εΧα. 6ες  getrennt Der Imperativ 

o f f ®  6ες (scl. χληγάς) hatte also bei den Paphiem die Bedeutung „8chlag 
zu“, vgl. uneer „versetz’ ihm eins, es hat Hiebe gesetzt“. SJifc der gleichen 
Ellipse warden im Attischen λμβάλλειν und επιφερειν gebraucht.

σίαι .  τττνσαι. Πάφιοι.
Fur σίσαι. Das sonst nicht weiter belegte Verbum σίω verhalt sich zu 

οίαλος  wie πτνω zu πτναλος.

σ ί βόλε, τ ί  Sifoig. Κύπριοι.
Inschriftlich erscheint <τ ις fur τις in Edalion no. 1S510 ss. Zu βόΧε 

vgl. arkadisch τόμ βολόμενον  Inschrift no. 3054 und die drei homerischen 
Formen βόλεται  A 319, ί βόλοντο  a 234, βόλεσδε π 387. Die Endung 
in βόλε ist verstiimmelt, wie auch Meister II 257. 277 vermutet.

σ ι γύννας  . . .  Κύπριοι όέ τά δόρατα. Herodot Υ 9.
Das Maekulinum ο ί γυννος  wird als k y p r is c h  angefuhrt von Aristo- 

teles de arte poet 21 («οίγυνος), Etym. M. 712, 23 und Schol. zu Apoll. 
Rh. Π 98.

σν.νδά. σκι ά. Εννλος.
Steht σκνδά fur o x v f a ,  ebenso wie γοδαν  fur y o f a v  (s. dort)? 

Dann wurde es sich genau mit age. scila, scdva „Schatten, Finsternisu 
decken (ssk. %ku „bedecken“, lat. ob-ecti-rus, sea-turn). Indessen kann 
σχν-όα auch von skd abgeleitet sein, wie βα-δος von βά. Lautlich ist das 
Wort von οχιά »  ssk. chdyd „Schatten“ vollig zu trennen.

σοά(λ)α. άξίνη. Πάφιοι.
tfberliefert ist σοάνα.  Die Gleichung σοάΧα =  ξνηλη wird gesichert 

durch die Glossen iooXat  und οάσαι.

σολο ι τνπος .  μνδρακτνπος. ‘/.at χάλκος τις εν Κνπρφ.
Wahrscheinlich „in Soloi geschmiedet*'.

σ π α ν ό ν  siehe επανον.
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σ η ί ζ α .  όρνεα. Κνηριοι.
Oberliefert ist έπιζα,  wofiir die Reihenfolge έπιζα  verlangt. Auf 

Grund der Glosse σπιζία  * τα όρνεα άπαντα hat bereits Salmasius das 
richtige σπίζα (oder σπίζιαΊ)  hergestellt. Vgl. engl. spink „Fiuk“.

στροηή .  άστραηή. Παφιοι.
Wahrscheinlich entspricht ατροπ ή einem gemeingriechischen στ ραπ ή, 

welches dureh das Etym. M. 514, 31 bezeugt ist. Es konnte sonst auch 
ατροπή dnrch Synkope aus dem homeriscben στεροπή  entstanden sein, 
wie ι γκρος  aus ϊγκαρος. In diesem Falle geht freilich der Accent voraus.

ταρβεϊ .  φοβείται. BA. %

τάφος .  Κνηριοι όέ τάφον τον φόνον. Schol. zu Ψ  29.
Zum Belege beruft eich der Scholiast auf den Vers ω 87 . . . πόλεων 

τάφφ άνδρών άντεβόλησα, welcher in λ 416 mit φόνο) statt τ&φφ wiederkehrt. 
Allein dieses Beispiel passt durchaus nicht, da in ω 87 τάφος in seiner 
Grundbedeutung „Bestattung, Totenfeier“ gebraucht ist. Moglicherweise 
beruht die Notiz des Scholiasten auf einem Fehler seiner Quelle. Wenn 
in dieser <t>ONOC aus ΦΘΟΝΟί verschrieben war, so wiirden wir die an 
eich sehr glaubliche Thatsache erfahren, dass die Kyprier das homerische 
τάφος „Bewunderungu im Sinne von φ&όνος „Neid“ gebrauchten. Den 
gleichen Bedeutungswechsel zeigen u. a. άγαμαι und ζη?ωνν.

τόργος. yvxp. BA.
νγγεμος .  συλλαβή. "Σαλαμίνιοι.

Fiir σύγγεμος. Das Nahere fiber den Stamm γεμ- f{fas8en“ s. unter 
γέμον.

ν εσ  (τ) ι. στολή. Πάφιοι.
Das fiberlieferte νεσι  «  ϋ/εσι (das -ς abgefallen wie in κάγρα, κάβλη) 

wfirde an eich keinen Grund zur Anderung bieten, da Verbalsubstantive 
auf -σις nicht selten waren (vgl. ϋέσις, ζέσις aus *δέσ~σις, *ζέσ-σις) und, 
wie z. B. τάζις beweist, auch konkrete Bedeutung gewinnen konnten. Ffir 
die von Salmasius vorgeschlagene Anderung spricht aber, dass die Paphier 
ein gemeingriechisches σ im Inlaute verklingen liessen.

νν τ  ετράστ ιαν .  κατεαγέν. Σαλαμίνιοι.
Die Endung ist verdorben. τετραστός  ist das Participium Perf. zu 

einem Prasens τετράζω =  homer, τετραίνω „durchbohren“. Einen Grund, 
die Erklarung κατεαγέν (ffir καταγίν) zu andern, haben wir nicht, da im 
Aoriste έάγην das Augment bei spateren Schriftetellern auf den Konjunktiv 
und das Participium fibertragen wurde.

νρ ιγγα .  ητύον. Ίαλαμίνιοι.
Ffir σύριγγα.
φ α σ γα ν ο ν . ξίφος. ΒΑ.
φ ι τρ ώ ν  ν.αΐ λαών. ίΑμαΒουσίων γλώσσης ίστιν} ως φασιν 
οι ηαλαιοί. Eustath. zu Μ  29.



χάριζες .  3Ι(ΓΛεόόνες vxzl Κύπριοι χ ά ρ ι τ α ς  λέγονσι τας 
συνεστραμμένας υμΙ  οϊ)*ας μνρσίνας, ας φαμεν στεφανιτιδας. 
Schol. zu Ρ  51 .

Obne Zweifel haben die Scholiasten Recbt, wenn sie die ky  p r ie c b e  
Bedeutung von χ ά ο ι τ ε ς  der Interpretation des Verses P  51 αΧματΙ fo i 
δενοντο χόμαι, χαρίτεσσιν δμοιαι ζη Grunde legen. Die ublicbe Erklarung 
„Haare, die denen der Charitinnen gleich waren" ist geschmacklos tmd 
grammatiscb anstossig. χάρις in der kyprischen Bedentnng stelle ich zu 
ssk. hcdras „Geflecbt", hear a „Schlange".

χ&ών. γη. B A .
φα ιδρόν ,  φαιδρόν. Κύπριοι. Etym . Gud. 572, 53.

Wenn wir annebmen, daes ψαι&ρόν  fur stebt (ν%1.φηρός
neben ξηρός, οπάλαξ neben οκά).οψ, σπάλαύρον neben οκάλε&ροτ), so ist das 
W ort identieeb xnit lit. skaidrit* „hell, klar", vgl. lit. %haida% „hell, glan- 
zend", latein. caesius.

o
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Der siid-achaische Dialekt.

Die folgende Darstellung verfolgt einen doppelten Zweck. 
Sie will einmal aus denjenigen Eigenttimlichkeiten, welche dem 
arkadischen und kyprischen Dialekte gemeinsam sind, ein Bild 
des siid-achaischen Dialektes entwerfen, und sie will zweitens die- 
jenige Sonderentwicklung verfolgen, welche der arkadische und 
kyprische Dialekt nach ihrer Trennung nahraen.

Eine Eigentiimlichkeit der Lautentwicklung, der Formen- 
bildung, des Wortschatzes und der Syntax ist als s iid -ach a isc h  
zu betrachten:

1. Wenn dieselbe sowohl im arkadischen wie im kyprischen 
Dialekte auftritt

Ausgenommen Bind naturlich diejenigen Erscheinongen, welche zwar 
beiden Dialekten gemeinsam sind, aber in jedem derselben eich gesondert 
entwickelt haben.

2. Wenn dieselbe zwar b ish e r  nur aus einem  Dialekte 
— entweder dem arkadischen oder dem kyprischen — zu belegen 
ist, aber bestimmte Griinde dafiir sprechen, dass sie bereits vor 
der Spaltung des siid-achaischen Dialektes vorhanden Avar. Als 
sud-achaisch sind also z. B. anzusetzen:

a. Jede Lautbildung des arkadischen oder kyprischen 
Dialektes, fur welche sich eine verwandte oder gleiche in 
beiden Dialekten nachweisen lasst

B e isp ie l . Die Form πιό)χμος =  ττό)χμος ist bislang nur fur das 
Kyprische und Kretische bezeugt. Da nun aber die ganz gleicli ge- 
bildete Form πχόλις «  πόλις sowohl dem arkadischen wie dem kypri
schen Dialekte angehorte, so ist auch πτό)*μος als eine sud-achaische 
Bildnng zu betrachten.

1

K

'
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b. Jede bereits urgriechische Laut- und Formenbildung 
des Arkadischen oder Kyprischen.

B e is p ie l . Der Dativ der o-Stamme ist biaher nur aus Kypros 
zu belegen. Alle im ioniscben Alpbabete abgefassten arkadischen 
Inecbriften verwenden den Lokativ als Dativ. Da nun aber der Dativ 
gemeingriechisch w ar, so kann die arkadische Ersetzung desselben 
durcb den Lokativ erst nach der Trennung der Arkader und Kyprier 
vollzogen sein: Die Sud-Acbaer besassen sowohl den Dativ wie den 
Lokativ.

c. Jede Form und jeder Wortstamm des Arkadischen 
oder Kyprischen, welcher im Homer zu belegen ist.

Der uns iiberlieferte Homer-Text setzt sich aus ionischen und 
sogenannten aolischen — beseer gesagt: nord-achaischen — Formen 
zusammen. Wenn wir nun ein horaerisches Wort, das nicht ionisch 
war, in Kypros oder in Arkadien wiederfinden (z. B. kypr. χασίγνητος: 
ion. αδελφός, kypr. άνώγω: ion. y.ehvco, ark. δεαται: ion. δοκεΐ, φαί
νεται) , dann ist daroit erwiesen, dass dasselbe Gemeingut des nord- 
und sud-achaischen Dialektes war.

L Die Laute.

Die Darstellung der Lautlehre des siid-achaischen Dialektes 
m rd dadurch erschwert, dass das kyprische Alphabet lange und 
kurze Yokale, Tenues Mediae und Aspiratae, einfache und dop- 
pelte Konsonanten nicht unterscheidet Im allgemeinen lassen 
sich zwar die arkadischen Laute und Formen bei der Umschrift 
der kyprischen Zeichen zu Grunde legen: aber mehr als einmal 
— und leider gerade bei wichtigen Fragen — reiclit das arka
dische Material vorlaufig nicht aus.

I ? *
An Litteratur ist ausser Meister, gnechische Dialekte II 77 if. zu 

nennen Spitzer, Lautlehre des arkadischen Dialektes, Kiel 1883, und 
Oelbke, de dialecto Arcadica in Curlius1 Studien II 1—42.



1. Auf S. 37 wurde ausgefiihrt, dass nach den kyprisehen 
Schriftregeln beim Zusammentreffen zweier Konsonanten im Innern 
eines Wortes der erste derselben dann den Vokal des zweiten zu 
sich nimmt, wenn dieser zweite Konsonant eine Liquida ist: 
z. B. ku po ro se =  -γνπρος, me ma na me no se =  μεμναμένος. 
In alien anderen Fallen wil’d der erste Konsonant mit dem Vokale 
der vorhergehenden Silbe geschrieben: e pe se ta se =  επεοτασε.

Diese Unterscheidung ist, wie man leicht sieht, fiir das Ver- 
standnis der Silbenschrift ohne jeden praktischen Wert. Wenn 
nur e in e  der beiden Methoden fiir alle Falle iiblich gewesen ware, 
so wiirden die Moglichkeiten der Interpretation an Zahl genau 
die gleiehen sein. Somit kann diese verschiedene Schreibung 
— wenn wir sie nicht etwa als miissige Spielerei betrachten 
wollen — ihren Grand nur in einer verschiedenen Aussprache 
der Doppelkonsonanz gehabt haben: eine im Innern eines Wortes 
stekende Muta cum Liquida wurde stets mit dem folgenden Vokale 
zu einer Silbe verbunden; mithin war die einer Muta cum Liquida 
vorangehende Silbe nicht gesehlossen, sondem offen. Die Kyprier 
sprachen Κν-προς, "Λμν-νΧος, Φιλο-7,ρίτΎ\ς, ΥΜσί-γνητος. Da- 
gegen wurde durch zwei Konsonanten, welche nicht Muta cum 
Liquida waren, die vorhergehende Silbe gesehlossen, z. B. 
to-τασε, μισ-ϋός. Der Doppelkonsonant ξ scheint meist wie Muta 
cum Liquida behandelt zu sein (s. S. 37).

Dass diese Art der Aussprache bereits siid-achaisch war, ist 
deshalb wahrscheinlich, weil wir dieselbe in alien Stadten auf. 
Kypros seit altester Zeit finden.

Hoffmann,  dio griocbiechon Dlalekto. I. 9
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Einfache Vokale.

A

2. Ein ursprungliches knrzes a ist im Sud-Achaischen 
im allgemeinen unverandert geblieben.

1. In  offener Staminessilbe:

βα- (zu βα): Ark. ττρό-βά-τον 29 mehrf., Kypr. επί-βά-σιν 99i. 
στα- (zu στα): ArA:. Iulovvlo ταμ ενός 30 δΐ, προστάται 24ιο, 

Kypr. έπί-στά-ϊς 144s.
ay a - „bewundem“ : Ark. 'Λγάαεας 33 βι, Kypr. άγά-σ&ως Grlosse. 
α ίσ α -  „Anteil“ : Ark. αίσαν 12 3530, Kypr. αίσα 148s. 
μ έ γ α  (ssk. mdhi): Ark. με/α-λα 24β, Μεγαλίας 33sι, MeyaL·- 

πολίται las.
Kypr. μέγα 144ι, με/α-? 98 99 110.

Aus dem kyprischen  Dialekte sind noch bemerkenswert 
μ εμ νά - (zu μνα) in μεμνάμένοι 146a und μαμ{μ)ο-πάτωρ 
„Grossvater“ 159.

2. In  geschlossener Stammessilbe:

ay- (zu ay): Ark. ίναγόντω 301 9 .
Kypr. [ί]παγομενάν 134 g. 

a -y a # -o g : ArA;. lAya&o- oft in Eigennamen.
Kypr. άζα&αι =  αγαπάν 134< 137s.

Wahrecheinlich zu got. ^o7/-s, altb. yodii ^paesend14 gehdrig.
# α λ -  „blUhen“ : Ark. Θάλιος 33βδ, Aypr. Θάλης 127.
/α να κ - „Herr“ : ArA:. Favar/.iaiag (Phyle der Ρανακες) 8 is.

Kypr. Ράναξ 69i 134a 1441 , Ρανάσ(ά)αg oft. 
πα ν-  «all": Ark. Παν-αγόρσι 29a6> Παν-αγόρσων 29so.

Kypr. παν-ώνιον 135ιο, παν-ωνίος a*.
7tdvx-\ Ark. πάντα 29*7 , πάντες 30*8, Παντο-, 77am-.

Kypr. πά{ν)τα 135ιο· ίο- η  1448. ι. 
σ ά Ρ ·ο ς  ,,heil“ : Ark. 2aig Ι 46, 2άϊττος 34β», 2άων 86, Σαώ-

τας 34^0.
Kypr. 2aPo'/liPr\g204, -σαος 185 201, -σαω 126.

*
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φ α ν -  „scheinen“ : Ark. Αεξιφανης 3445, Καλλιφάνης 35ιβ u. a.
Kypr. Φάνης 201.

φ ά ντο - ι  Ark. Λιοφάντω 3349, [.Η]ενόφαντο£ 33n  u. a.
Kypr. ίΑρ ι στόφα(ν) το 95.

φ α β - ο ς  „Lichta : 'Λντιφάεος 33 57, Kypr. iv φάος Gl.
χαρ- „sich freuen“ : L̂rA;. Χαρε/dag I3 9 , Χαρ[ι]χλεος 3424, Χαρ-

/iiW  33ao·
Kypr. Χαρίτιμος 65 2.

a v r /,  ά π υ ,  χ α τ - ,  σζαρ-\ Die Belege bei den» Prapositionen«.

Nur im a rk ad isch en  Dialekte sind belegt:

δά ρ -ις  „Spanne“ (Gl.), der starke Stamm in dem gleichbedeu- 
tenden δώρον.

βάλόντο ις  247/8, zu βάλίσχομαι.
β ά σ τ ν  „Stadt“ in βασστνόχω 26, βαστάν  29u  „Stadter“. 
καρ- „Haupt“ : Arlc. Κάραν ως 3396.

Der Kurzname Καράνιος ist von κ.άράνον „Haupt, Gipfel" abgeleitet. 
Meister II 89 will Καράνιος durcb „Vokalentfaltung“ aus Κράνιος entstanden 
sein lassen.

Ausgefallen ist a in der kypriscben Glosse ΐγχρος =  εγ-καρος.
χ ά τ - ά ρ β ο ν  „verflucbt“ 29 4,5. tlber die Quantitat des ersten 

a in Nr/Μρατος 35 5 siehe § 7g (S. 136). 
λάφνρον  „Beute“ in λαφυροπωλίον 30u .

Nur im kyprischen  Dialekte sind belegt:
αλλ* 144 s =  αλλά. — γάρ 144 s.
γράσ- „essen“, in dem Imperative γράσ-frt, 1441 „iss!“.
&άβε- „bewundem“ in dem Namen Θάβήσα(ν)δρος 210 214. 
θάνατος  in ά-&ανάτοις 1445*.
χαλί δια  „Gedarme“ (Gl.), der voile Stamm in χωλόν (χωλιχός). 
καν- „toten“ (χαίνω, εχανον) in βουχανης „stiertotend“ (GL). 
χάη:ια „Kopflauch“ (Gl.), vgl. latein. porrum ccipitalum. 
καρττός „Fruchtu in dem Namen des Festes χάρ7ζωσις (GL). 
λά7ζ- „zerstoren“ in elaipa „ich zerstorte“ (GL). Vgl. λατζάσαω 

„ich pliindere14, )χζ7ζ-ά-ζω „vemichteu.
μ ά γίς  „Brod“ (GL) zu μάσσω „ich knete“. 
μ άλα „sehr“ in Μαλα-χλεβίτω 187.
7ζλάν- „fiillen“, in ά-7ζλαν-ή „viele“ (GL), vgl. homer. 7ζιμ~ 

τζλάνεται. ττλαν verhalt sich zu ττλά, wie φαν zu φά u. a. m. 
χ ά ρ ι τ ε ς  „Myrthengewinde“ (GL). In dieser Bedeutung P  51.

9*
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a. Ob das kyprische Μαγίριος  128, 129 ale Beiwort des Apollo zu 
μάγειρος gehort. ist sehr fraglich.

3. Als Vorschlagssilbe.

Erweilerndes und verstarkendes a-.
*Λ-μηνέας: Aide. *Λμψεας 40, Kypr. *Λμτ]vija 135is* 
a -γά ΰ -ό ς  (zu got god-s, altb. godu): Belege oben unter 1 . 
ά-νόρο-: Ark. Ιάνδρίας 35υ , -ανδρος in Eigennamen.

Kypr. ά(ν)δριάς 134 2 1401  1411 , -α(ν)δρος in Eigen
namen.

b. In dem Nomen ά ρ γ υ ρ ο - „Silber“ (Ark. άργνριον 3018, Kypr. άρ
γυρο9r 135 oft) ist die Silbe cm- aus tonendem f  hervorgegangen, vgl. ssk. 
ra j aid „Silberu , zd. erezata =  *γζαία, lat. argentum, Stamm reg: jrg 
„glanzen“.

C. Dase der Gottesname ’Απόλλων  (Ark. *Απόλλωνι 6 lf Kypr. Άπόλ- 
(λ)ωνι oft) niclit die Proposition από entbalt, ist darcb PreUwitz BB. IX 327 
erwiesen. Ob aber der Stamm πελ: noli πλ in diesem Namen dorch ein- 
faches ά· oder dorch sm — a „zusammen“ (PreUwitz Dentecbe Litteratnr- 
zeit. 1890, Sp. 484) erweitert ist, muss onentschieden bleiben. — Ebenso 
lasst sicb das anlautende Ά- in Ά -&ava {Ark. ’A&araia 11 33 34 35, 
Kypr. *Αϋάνα 68* 135 4o. r  138x) niebt naher bestimmen.

Nur im arkadiseben Dialekte sind belegt:
*Λ-μνντας lis  — 'Λ -ρ τεμ ίβ ιο ε  249/io — ά-ρτνεν  29jt 

— *Λ-ρχ- und -αρχος in Eigennamen — *Λ-οχλάπιος in 
*Λσν3χζπιάδας 9e 513 , ΙάσιΛαπίεια 38.

Eine Anzahl kyprischer Glossen ist mit Sicherheit oder 
mit grosser Wahrscheinlichkeit als siid-achaisch anzusetzen: 

ά-γλαόν  „glatt“ ά-?*ειπτήριον „Schreibzeug“
α-βλάξ =  α-Ρ?Αξ „glanzend“ ά-μιχ&αλόεσααν 
α-δειος  ^chmutzig 1̂ (δεϊσα) α-ορος „Thorwachter“ (/ερ-) 
α -χενει „er beobachtet" ά -π λα ν -rj „vieles“
a-γ.μονα „Morser“ gemeingr. ά-νε(λ)%ίζειν „brandig sein“.

4. In Endungs- und Sufiix-Silben.

Neutr. Plur. der o-Stam m e:
Ark. έπιζάμια 3 0 4 3 , πρόβατα 29 is u. a. Kypr. τά oft, έρερα- 

μένα 144 s u. a.
N eutr. P lur. der konsonantischen Stamme:

Ark. 7ΐά(ν)τα 29*7 u.a., Kypr. πά(ν)τα 144*. 1, Ιό(ν)τα 135 *s u.a.
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d. Hervorzuheben ist das arkadische &νρδα  (Glosse), dessen Suffix 
-δα aue -δε gesehwacht oder aus -δω (ενδω, ήμετρόνδω, germ, ίό „zu“) ab- 
gelautet ist.

3. Die Proposition κατ =  κατά hat bereits in achai- 1 
scher Zeit das a vor folgendem Konsonanten eingebitsst.

Die Belege bei den »Prapositionen«. Ob auch das arkadische παρ =  
παρά achaisch gewesen ist, bleibt vorlaufig unentschieden.

4. In welehem Umfange ein urgriechisches ε vor λ im arka- 
dischen und kyprischen Dialekte in a verwandelt ist, lasst sich 
noch nicht genau bestimmen. Die Belege sind sparlich nnd un- 
sicher:

Arkadisch:
Μαλαγ-κόμας  (== Μελαγ-νΑμας) 3514.

Kyprisch:
l(v) BlaXavlj at ταΰ nedijat (— Melavtjat) 135 i7 /ie .

Die Deutung des letzteren Wortes nach Meister II 321.
δάλτον  „Schreibtafel“ 135«« =  δέλτον.

Dass δάλτος eine selbstandige Bildung vom schwachen Stamme sei 
(=  dltos), wie Meister II 203 ff‘. vermutet, ist mir nicht wahrscheinlich.

FaXyavto 160 4 Eigenname, zu Εέλκω?
■ΜάλΐΥ,α Grl., Beiname des Herakles — pbon. m&lek.
Σα?>αμίνιος 183 184, abgekiirzt zu 2a 190.

Daneben Σελαμίνιος 182 185 189, abgekiirzt zu Σε 193 197 204 208, 
Σελαμινί[ό)ν] 225.

a. Im allgemeinen blieb ε vor λ in beiden Dialekten unvcrandert: 
A r k . όδελός 291β. έςδέλλοντες 30 49, κελε[ύϋ]ω 29 28/2<> κελεύοινοι 3016, im -  
μελομένοις 47, -τέλης oft in Eigennamen, Μ ελιχίεοι 49 u. a. τη. — K ypr. 
άτέλην 135 J0, arrlija 2U, ελει fl, Ε νΕ έλϋω ν 223, Εε?.ι- 119.

5. Den einzigen Beleg fiir den Wandel eines urspriinglichen 
a in o bildet die Proposition d r -  =  dva. Die a.uf den jiingeren 
arkadischen und kyprischen Inschriften erscheinende Form ava 
ist erst aus der votvrj wieder eingedrungen, siehe § 26.

6· Ein sicheres Beispiel fur ein „durch Vokalentfaltung“ 
entstandenes a findet sich weder im arkadischen noch im kypri
schen Dialekte.

A n m e r k u n g .  Diejenigen Falle, in denen a aus der Nasalis sonans 
=  pt ψ entstanden ist, sind in § 51 besprochen. fiber αρ und ρα, her- 
vorgegangen aus sonantischem handeln §§ 52 und 58.
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A

A

7. Ein ursprimgliches langes a ist im Sud-Achaisclien 
unverandert geblieben.

1. In Stamrasilben:

ay-: Ark. ΪΛγέμαχος 33*i 3535, 'Αγησινόω 8 π , Ααμάγητος 1 δβ.
Kypr. άγψωρ „Opfer-Vorsteher“ Glosse, *Λγςτί[μω] 91. 

*Α&άνά~: Ark. 'Λ$αναία\\'Λ $αναίαν  3348·66·βο, 34i .5s, 35it.
Kypr. *Λ&άνα D a i 1381, 'ASctvav 13527, *Α&άνας 

135 20· Unsicher ist der Name Ά&ανο 160β· 
a μέρα-:  Ark. άμέροη· 29 is, άμέρας Gen. ιβ, Akk.9, αμέραις30 i, 

νπεραμέροις 30 a .
Kypr. ττε(μ)τε-αμέρων Gen. Sg. 134 2. 

γά-: Ark. γαν 31s, Γάόωρος Is».
Kypr. ζά =  γα, ta t 135 s· n · s4, tag Akk. 135 so* 

Α ό μ ά τερ :  Ark. Αάματρι 15, Ααματριος 33ιβ 38.
Kypr. δαματρίζειν „erndten“, Glosse. 

δάμο-:  Ark. δάμος 53, δαμον 294. β, δαμοι 29ss, δαμδοιον 
30a9, δαμ[ο]σίωνμ , δαμιοργοί Ι 9 2412, όαμιοργό[ς] 2928, Αάμις 
34 ββ, Ααμαγόρας 8 s und viele Eigennamen, in denen δάμο- erstes 
oder zweites Glied ist.

Kypr. 3Οναοιδάμω 74, Φανδαμος 189, Τιμοδάμω 73, 
Στασίδαμος 164, Νίλοδάμω 225, Ενδαμο 169, 'Ετεοδάμα 132, 
Ααμονί[ν.ω] 219 227, *Εχέόαμο 218. 

ν.άρνν.-: Ark. άγτχχρνσ[σόν]τω 3019.
Kypr. Υχχρνξ 142.

λάΡο-  „Volku: Ark. ΑεξίΚιοζ 357, Περίλαος 3363, Μνασί-
λαός 52ιβ·

Kypr. ΝΐΥ,ολάΡω 178.
ονά- a t - :  Ark. *Ονάσιμος 33 is, 'Ονασίμω 36ΐ2·

Kypr. Ovuai- oft als erstes Namenselement, z. B. 
3Ονασαγόραν 792 841 91 1351/2. 29, ’Omailog 135 oft, *Ovaai- 
ΰεμις  60s 85s, ’Οναοικύπρων Gen. 135 2/s- 11· so

urer- „hiiten“ : Ark. 'Λριστοτνάμων 3367 36s, Xvnaatv (=  a tt 
εγνχνριν) 3l2/s, Καλλιτζάτας 3396, Πασέας 18.

Kypr. Πασαγόραν 135 21/22, Haot7t(7t)og 229, 
Πασίωνι 143 β·
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a. Nach Mei&ler II 223 soil das Πασ- des kyprischen Namens Πασα- 
γόραν „durch Ersatzdebnung“ entstanden sein. E r fasst also Παο- =  Πασι- 
als den Dativ PI. von πας. Das ist rooglich: denn es gibt keine Entschei- 
dung dariiber, wann eiu ITaoi- der nicht-ionischen Eigennamen einem ioni- 
scben Κτηοι- und wann es einem ionischen Παοι· entspricht. Nur lasst 
sich von einem „durch Ersatzdebnung“ entstandenen kyprischen ndot nicht 
reden, da kein Beiepiel einer solchen Ersatzdehnung fur den Nasal im 
Arkadischen oder Kyprischen nachgewiesen is t: wir wurden also Πα{ν)σι-ι 
Πα(ν)σ-αγόραν nach dem arkadischen Ιιιερομνάμονσι 2922/S3. 2e zu lesen haben.

σ τά -σ -: Ark. Στασίας 44, νχιτνστάση 3043.
Kypr. εστασε 80 a, εστασαν 146, ετιεστααε 761 106 a, 

/χιτέστασε 67 a 94a 95 105a 134a 1371, Στασί/ας 691 und 
Σταοι- oft als erstes Namenselement, z. B. Στασίδαμος 164, Στασι- 
βοί/Μ)ν 94i/a, Στασιν^έτεος 67 s/4, Στασίν.υπρος 135 a u. a. m.

Nur im a rk a d isc h e n  Dialekte sind belegt:
'Λ σ χ λ α η ι ο ς  in 'Λβ/Χατζιάδας 9β 51s, ^Λσ'ύχιτάεια 38. 
ά λ ι α σ τ  αί  3024. 27.
άττνω,  ion. ηπίω  „rufen“ in άπνέσ(3)ω 30s.
/α χ ό ς , ion. ψ ος  „Schall, Klang“ in dem Eigennamen Faxog lse. 
ζ α μ ί α  „Strafe“ : ζαμίαι 30ιβ, ζαμίαυ*\. as, ζαμιόντεςso, ζ&μι- 

όντωπ, ζαμιώ[σ]($)ω as, ετνιζάμια 43, επιζαμίω  86, ετνιζαμίων47. 
Κ ρα ρ ιώ τα ι  33s4. δ9· ββ· ιοί 35 ia, vgl. att. ναν-χρόρος. 
μνα  „gedenken“ in Ιιιερομνάμονα 293, Ιιιερομνάμονσι 29aa/a3. ae, 

tcρομνάμων 24 \ο, [Θεο]μνάσταυ 33 Col. Α, Μνασίλαος 52ιβ, Μνασι- 
στράτω 33 δ*. Im Kyprischen die Kurzform μνα- in μεμνά- 
μενοι 146.

π ρ ά χ τ ό ς ,  ion. πρηχτός in Ενπράχταυ 33 ae.
(ψ)ά(γ)ι[σ]μα 24 9. Die Lesung ist sicher.

b. Schwierig zu erklaren ist die arkadische Form Ιράνά 31 e =  att. 
εΙρήνη. Sie geliorte auch dem bootischen Dialekte an. Die Vermutung 
Meister'e II 93, daes das erste ά aus echtem η entstanden sei (εΐρήνα), 
babe ich in den GGA. 1889, S. 882 zuriickgewiesen. Wahrscheinlich liegen 
zwei selbstandige Stamme β/ρά- und είρη- neben einander, wie z. B. πλά 
„fullenu (π(μ-πλά-μι) neben πλη- (πλή-ϋος, πλή-ρης).

Nur im k y p risch en  Dialekte sind belegt: 
'Λ λ ά σ ι ώ τ α ι  1414, von dem Bergnamen Ιάλψιον abgeleitet. 
ζα ,,Ζβί#* in der Formel ν-βαϊς ζάν 135ίο* as. ae· 
la  „heilen“ : yaa&cn, ijavr^av 135s.
ΥΜ7νος „Gai*ten“: zJanov 135 20, '/.άτνωι 24, χάτνοςso. 
Κ?.αριτα[%·] 226, vielleicht von χ?Αρος abgeleitet.

. - t -
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λσ-Foc „Stem“: Ado Xom. Sg. 931 .
3 Ia 6 o t -31eder“ 1351 ist ein Fremdwort 
rd -F o c  rTempel“ in Saw  166.
ψσσος rInseltt in Saatwtav 71 *;». 3Tcori----  229.
φά ŝprechen̂  in !//(r)nq<mo 157.

c. Jfeben παΖς (Stamm suLF-tA-) liegt im kyprischen Dialekte die
icorxere, altere and w a b r s c h e i n l i c h  s u d -a c h a is c h e  Form τ β ?  106» 
210„ όί-πας 93,. Der Stamm des Wortes war xaF-i xair-. Von xar, alsj 
Tom starken Stamme, wnrde der kyprische Nominaiiv xaF-ς =  πας, voro 
acbwacben Stamme πα.~- der anf attischen Vasen nberlieferte Xominativ 
ao.r<  =  παν; gebiJdet (vgh Kretschmer, LhaJekt der attischen Vasen- 
inschriften in Kuhn's Zeitschr. XXEX 476 ff.)- Das kyprische πας and das 
attiache πανς verbalten rich also m  einander, wfe βώς (dor.) «  βώ.Γ-ς zu 
dem attischen βονς, wie (ark.-kypr.) =  ΐερη.Γ-ς zu dem attiscben
Uotvg. Das Wort παίς — πά.~-ίά-ς (vgl. παχύς Kretschmer a. a. O. S. 478) 
ist eine von o a f  ausgegangene Deminntivbildong.

d. Ein noch nicbt gedeutetes a entbalt die kypr ische  Glosse 
d a  τα »  - d ^ ta c  — wenn die Anderung des fiberlieferten ϋντας in d d ra r  
rich tig ist. — Kypriscb ist sebr wahrscbemlicb die Glosse i ga t o&er -  
ArexavoarTo { =  ίράτνΟετ).

e. In dem kyprischen β ά ί ία ι*  βα&μοί *= βα-λαί, ion. βηλοί ist 
langer Vokal vor einfacher Liquida dnrch kurzen Vokal vor doppelter 
Liquids ersetzt.

f. Dae kyprische χά γρα  (Gloese) =  χατα-γράς ,,der Fresser" ist ent- 
weder ein vom Stamme γραο- (s. § 2) mit Dehnnng gebildetee Wurzel- 
Domen, wie z. B. ψώρ wDieb" Oder ans χα-γρ&{ο\-α. =  χατα-γρα(α)-ας kon- 
trahiert, vgL χατα-γαγ-άς.

g. Wir baben keinen Grand, mit MeUter Π 222 das erste a in dem 
k y p r i s c h e n  αρά  ,,Wunsch. Gelabde" S3 147f 166 als lang zu betracbten. 
Die Grandform ist άρτα, wie das arkadische xaraaFor ^verwunscbt, ver- 
flncht4* 29 ν’* beweist. Ans dieser konnte mit Ersatzdebnnng αρά , ohne 
ErsaUdehnong αρά, werden (vgl ion. χονρη, sol. χόρρα neben χάρη, χόρα 
axis χάρΓα). Da non die in historischer Zeit noch lebendige Verbindung 
-po- im Sud-Achaischen obne Ersatzdebnnng zu -e- erleichtert wnrde. 
so darf man vermuten, dass die ebenfalls noch bis ins 4. Jahrb. lebendige 
Verbindung -or"- das gleicbe Scbickeal erfuhr. — In dem arkadischen 
Namen S ix -άρατος 35 5 ist das erste a der Kompoeition wegen wahr- 
scheinlich ale Ian? anzusetzen.

2. In der Komposition aus a  gedehnt:
-άγορος  (zu αγορά, neben -άγόρας):
Ark. *Λπ(η\όρ]ω 32$.
Kypr. EvfayoQw 220, Θεμισταγόρω 187, Κληταγόρω 212, Πνν- 

ταγόρω 197.

*
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Aus den beiden Dialekten sind e in z e ln  zu nennen:
Ark. Παν ay όρ σι 2026, Παναγόρσιον 30, Τριπαναγόροιος s- 

σ τρ α τ-ά γoL 3Ο9 321.
Kypr. Θε-άνωρ 1301.

*

3. In Bildungs- und Flexionssilben:

N o m in a ls tam m e  auf -ά , -τα , -να u. s. w. B eisp ie le :

Ark. ΙνποΧα 2927, Ενόαμίόάς 1 37. — Kypr. μαχά 1353, —τα- 
ciijaq 69.

Ark. έργά-τά-ς 30 49. — Kypr. 5 Υλα-τά-ς 94 1 95 984 992· 
Ark. Ιρα-νά 316. — Kypr. ΠεΧά-να (Gl.), Name von Salamis.

T em pusstam m e a b g e le ite te r  V erba  au f -άω  und -άω:
Praesens. Kypr. τιμάω 145, ijaadai 135s, γοδάν Glosse. 
Aorist. Ark. έςπεράσαι 29 β/7, εςπεράσητ, Nr/Jka-iag 3391.

Kypr. έπέΕάσαν 1611, Ιμίτράον, Ιμπάταον Glossen. 
Perfekt. Kypr. έρεράμένα 1442, Ικμά μένος 135 s/4.

8. Bereits in indogermanische Zeit fallt die Kontraktion 
des Augmentes ε mit anlautenden a- zu a. Dieses a ist im Siid- 
Achaischen unverandert erhalten:

Ark. ύπαρχε 3042 — Kypr. ανωγον 1352.

9· Wenn die arkadischen Konjunktive δ έ ά - τ ο ι  30ίο. ιβ .4β, 
ί π ι σ ν ν ί σ τ ά - τ ο ι  aus δεά-ε-τοι, ιστά-ε-τοι oder δεά-η-
τοι, ιστά-η-τοι entstanden sind (vgl. u. a. thess. δννάε[τα]ι oder 
δυνάτ^τa]t, Inschrift aus Tyrnabos, Ephem. arch. 1884, p. 223), 
dann hat diese Kontraktion vielleicht bereits in stid-achaischer Zeit 
stattgefunden. Indessen konnen jene Konjunktive auch mit kret. 
νύν&ται (Gort Taf. V III 20. 32), kalymn. \ν.α^ίσ]τάται CIG. 2671 42, 
messen. εεαρίατάται (Mysterieninschrift aus Andania Z. 72) und 
εράται Pindar Pyth. IV 92 zusammengestellt werden. Dann sind 
dieselben nicht durch Kontraktion entstanden — denn im Dori- 
schen wurde αε, αη zu η kontrahiert —, sondern mit der 
— von der ω-Flexion auf die /u-Flexion iibertragenen — ein- 
fachen Dehnung des Stammvokales gebildet: Die Belege hierfur 
bei Curtius griechisches Verb2 I I  81 if., Spitzer Lautlehre 39 und 
Gustav Meyer griech. Gramm. 2 § 581.
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10. Ob ά bereits in siid-achaischer Zeit durch Zusammen- 
ziehung zweier nrspriinglich durch Sigma oder Jod getrennten 
Vokale entstanden ist, lasst sich nicht entscheiden. Die einzige 
Form, welche dafiir spricht, ist der Genetiv Plur. der a-Stamme 
auf -αν — αων, * -όσων;

Ark. ταν 291&, Ιργωναν 3045, und die Miinzlegenden (no. 52): 
'Λλ&αταν, 'Λσεατάν, Κα/Μσταταν, [Λ]ονσισταν, Τεγεαταν, Τευτιδαν.

Kypr. [ί]παγομενάν 1342.
a. Anslautendes do (=  άχο) blieb offen and wurde als -α-u ansge- 

sprochen, siehe § 44, 2 (S- 167).
b. Kyprische Formen wie γρα „iss“ (Glosse) =  *γρ&ε, Stamm γραο-, 

oder yoddr „weinen“ (Glosse) lassen sicb nicht als sud-achaisch ansetzen.

11. War a  oder ά von einem folgenden Yokale durch /  
getrennt, so fand in siid-achaischer Zeit selbstverstandlich keine 
Kontraktion statt: Kypr. 2αβοχ)*έβης 204, )Jao (=  ?AFo$) 93 i .

Erst im arkadischen Dialekte wurde, nachdem F aus- 
gefallen war, a oder a mit folgendem o oder ω im Inlaute zu 
6  zusammengezogen:

laFo-:  Λά(δ)ικα 50, Λοη^ρίτ[ω] 33$ι, Λάφάνης l i s ,  Λ α -  
μιχος 33 eg.

a. Nach 5fci$Ur II 92 sollen die angefnhrten Namen mit dem Ele- 
mente Aa- gebildet sein, welches nrspriinglich vor Yokalen anftrat (Aa- 
αρχος ans AdF-αρχος) ond per analogiam vor Konsonanten verwendet 
wnrde (Αά-χριτος). Dass eine — an sich vdllig regelrechte — Kontraktion 
τοη Ido- zn )Jd vorliege, gibt er danehen als „M5glichkeit“ zn.

o a F o : Σίτ/JJog 327, Σαστρότο{υ] 36 n , [Σ)αγ2ης 8ιβ.
b. Statt der letzteren Form auch [Λ\αχλής moglicb. Weshalb Meister 

II 93 hei diesen Namen nicht anch Σά-κλής, Σα-στραχος ale die natfir- 
licheren Formen -ansetzt, sondern hier — nmgekehrt wie bei Ad, siehe 
die vorige Note — der Kontraktion ans Σαο- den Vorzng gibt nnd eine 
Analogiehildnng Σα-χλής nach Σα-ωψ etc. nnr fur „moglich“ halt, ist 
nicht einzusehen.

-ά /ω -:  ΛλΥ,μάν 1δ«, Ποσοιόάνος, <Ερμα[νό]ς 25.
-aFo-:  yjoivavag 30*ι.

c. 1st auch Atodv 33β0 ans Αισάωψ entstanden?
d. Oh das erste Element des Namens Θεάρίδας 17,. 4 ans ϋεαΣωρο- 

oder foaFogo- zusammengezogen ist, bleibt nnentscbieden.
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12. Ein gemeingriechisches ε blieb im Sud-Achaischen 
sowohl in Stamm-, wie in Bildungssilben im allgemeinen 
unverandert.

1. In  Stammsilben:

γεν· :  Ark. γένητοι 30s, γεγένη[τον] 24 2/3, γενεάν 54s.
Kypr. γίνοι τν 13δ29.

ετεβο- :  Ark . 5Έτέαρχος 3449, 'Ετεο/ΙΑος 3523.
Kypr. Έτεβά(ν)δρω 112, Έτεοδάμα 132. 

εχ-: Ark. εχη 30 ϊ β , ’Εχίας 1β7.
Kypr. εγεν 135 ίο. 22, ποεχόμενον 19. 21, Έγέδαμο 218 u. a. 

S-ε·  zu .4r&. άνέ&εν 321 43 472.
Kypr. σε-ς =  Grlosse.

& έμ ι · :  Ark. Θεμιστος 10.
Kypr. Θεμίαν 143, Θεμιοταγόρω 187, Λιβεί&εμις 

13521 u. a.
&εο·: Ark. &εοϊ 2922. 25, Θεο- oft als Namenselement

Kypr. &εώί> &εοϊς und Θεο·: die Belege in § 37d (S. 162).
a. In der Umgegend von Edalion entwickelte eicb die Aussprache 

4ιός, e. § 38 (S. 161).
β ε ρ γ · :  Ark. εργον 30 oft, εργώνας 30 oft, Έργονίκω 33 65, 

ενεργέτας 54 4.

Kypr. εβερξα 146, ευβεργεσίας 146.
Υ.λέβες-  „Ruhm“ : Ark. Κ)*εο- und -v.lrtg ( =  vterfi) in Eigen-

namen.
Kypr. ΝΐΥ.ο-κ?Αβης 101 ιμ  102ι 1051, Τιμο· 

γ)Αβης 186 187 u. a.
μ έ γ α · :  Ark. μεγά?Μ 24β, Μεγαλίας 33si, Μεγαλοπολϊται l j s ,  

μίζον 29 14. 18.
Kypr. μεγα 1441 μεγα . . . .? 981 991 110. 

μ ε ν · :  Ark. -μένης oft in Eigennamen, Μενέτψος 9e u. a. 
Kypr. Μενετίμω 224.

νε β ο · :  Ark. Νεον,λης 471 339s, Νεογρέπεο[ς\ 9e u. a.
Kypr. νεβοοτάτας 1342, Νεβαγόρας Νεβα(μ)φι&έω 193. 

π έ ν τ ε :  Ark. πέντε 291, πενιηγ.οντα 29«ο 30*β. so·
Kypr. 7εε(μ)παμέρων 134*.
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- τ ί λ η ς :  Ark . in Eigennamen z. B. ΙΑτελη 14, Επιτελής 284, 
Kypr. ά τ ίλην 1351 ο, ατελή a 2s. 

εξ  (lc), ε π ί ,  μ ε τ ά , /redct, π:ερ/: s. die »Prapositionen«.

Nur im a rk a d is c h e n  Dialekte sind belegt:
δεχ - „scheinen“: δίατοι30 ίο. is. 46. 
3 εκ# „zehn“ : δεχόταν 6 2 und 

ίιώ ίεκο 297/8.2i. 
δ ε ξ i-: Λ εξικός  35 7 u. a. 
Ηίβδομος: Ηεβδόμαι 29 29. 

,,sein“ : Ifxrco30e. sa.se, εξ- 
ίατω εοντω*8, εωΊΌςιι. 

ει//ια „Scherz“ : \Λρχ-εινιος 12β. 
β ί χ α σ τ ο ς :  βέκαστον 29 ιβ. ΐ9 

u. δ.
θ ε α τ ό ς  „erbeten“ : Θίσ(τ)ωνος

3 3 2s.
χε λ εν  ω: χε)·ευωνσι 3 0 15.

Nur im kyprischen
ΐ 4 χ ε σ τ ο - μ  ί (μ )φης  199, 

[*Λ]χεστό$εμις 57 s. 
ά λ ε β - :  ά?*ίβο(ν)τες 1611. 
βρίνχΗ,ξ  „Lauch“ Glosse. 
γεμ-:  γεμον, νγγεμος, Glossen. 
γερ -  „altern“ : Γίρνβος 91. 
δίξιος:  'Λ(μ)φιδεξ((»ι 1372. 
εαρ  „Blut“, Glosse. 
εγχος: ’Έγγειος. Glosse. 
εγω  109 6 146 175. 
ελεος: ’Ελεημιον, Glosse. 
έλος  „Wiese“ : ε2ε* 1359- 
3Έ λ ε ί τ α ς  „in Helos verehrtw 

1404/6.
ε λ # - : Είβίλΰω ν223, Ειβίλϊο(ν)- 

τος 222. ελ&ίτιος Glosse. 
ελφος  „Butter“, Glosse. 
ερττ-: ίς πο& ερπες Glosse. 
β ίλ χ ο ς  „Brand“ : ανε(λ)χίζει G1.

χίλεν&ος:  χε?.ε[ν&]ω 29 2s/24. 
χ ί ρ α ν ν ο ς : Κεραννώ 5. 
λεγ-: λεγη  ̂ 297· 
μ ε λ -: επιμελομίνοις 3047- 
νίμ-:  νίμεν 291, νίμτι 29ΐ4. ΐ7· 
ξένος : £ε'νον 29n  |ε'νο*ς3ΐ.

ξένοι a  und Ξένο-. 
π ε ρ ό ω : εςπερόστι297, β/7.

[σ]τε<ρνά/σα4 24s.
Τέτα ρ το ς  37$. 
φ&ερ-: φ&ίραι 30β. 
χρε- (zu χρι?-): χρέος 30*5.

Dialekte sind belegt: 
βί&ος: Εί&οχο 1611. 
βεπος:  1441, β ίπ ήα  135 26.
/  ε ρ - „ziehen“: άποίρσειε Glosse. 
/ ε σ -  „kleiden“ : ί/W  und εστη 

Glossen.
β ε χ -  „bringen“ : εβεξε 662. 
βίτος:  βετει 1341 1351. 
ΰ ί α γ ο ν  „Schwefel“, Glosse. 
ν.ενεβο-: χενενβδν 702/3. 
κερ „schlagen“: [ε]/εροε 992. 
χ ίραμος  „Kerker“, Glosse. 
λ ε χ - : xa-λίχε-ς Glosse. 
π ε δ ι j a i  135is, πίσον Glosse. 
πί[λεχνς~\ 135ΐδ. 2β> πελεχν GL 
π  ρ ί π ο ν  „das Zeichen“, Glosse. 
τ ί μ  ενός 147 2· 
τε'ρε* 65s.
τ ί ρ χ ν ^ α  1350. ιβ/ΐ9· 22.
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2. In Yorschlagssilben:

Augment:
Ark. άν-έ-&ηκε 44—46, Kypr. ε-βεξε 66 2, εστασε 80 2 u. a. 
Ark. ε-φ&ορκώς 30io/n, Kypr. άτν-έ-ληκα Pft., Glosse.

Reduplikation (die Belege beim Perfektum):
Ark. γε-γρα7τ[τ](οή 30 5i u. a. — Kypr. με-μναμένοι 146 u. a. 
i - κ.οτον „ein-hundert“ : Ark. her/.οτον 29*, 'Έν.οτόνβοια 38.

t-F  είκοσι:  Ark. είκοσι 29i, kontrahiert aus Ιβείκοσι oder 
i-FcKoai.

3. In Flexions- und Bildungssilben:

V o k a tiv :  Ark. ^Αριστε 232, Κλέανδρε 40.
N o m in a tiv  P lu r.: A ri. zremrcg 3028, Kypr. παϊδες 135so. si. 
P e rso n  a l en d u n g e n :  χαίρετε Ark. oft, Kypr. 1441. 4. 
P r a s e n s s t a m m :  Ar/c. άπν-τειί-τω  30 43, Kypr. άπό-γεμε (ϊΐ. 
α -Aor is t :  Ark. ανέβηκε, Kypr. ονέ&ηκε, κατέστασε oft. 
S tam me a u f -εσ-: Kypr. Τιμο-νΜβε-ος 92 139, δνσεα Glosse. 
Dem o n s t ra t iv p ro n o m en :  ο-δε in be iden  Dialekten

u. a. m.

13. Einige Nomina werden im Slid-Acliaischen vom 
starken Stamme (mit hochtonigem £), in den dorischen und 
ionischen Dialekten dagegen vom scliwachen Stamme gebildet.

Urspriinglicb lagen beide Stamme in der Flexion neben einander, 
z. B. Nomiu. κρέτος, Genet, κρατέος (=  kfteoe), Lokat. κρατεί. “Wabrend nun 
die Sud-Achaer den etarken Stamm dee Nominative aueli auf die obliquen 
Kaeus ubertrugen, bildeten die iibrigen Griechen umgekehrt zu den obliquen 
Kaeu8 einen Nominativ vom eebwacben Stamm: κράτος.

Υ.ρέτος (scbwach κράτος =  kptos)
Ark. Λντογ.ρέτ[Ύΐς] 34 β7, Εύρυκρέτης 33 sa, Καλλικρεεης 3488, 

Καλλικρέτεος 34 as, Νεοκρετεο[ς] 9 8, Πυλνκρετεια 41, Τιμοκρέτης 
33 ιοο 3447, Τιμοκρε(τε)ος 33 78, Σωκρίτης 33 6ΐ·

a. Einen hiibschen Beleg dafiir, dass -κρέτης die echt- 
arkadische Namensform war, bietet die Inschrift 33: bier fiihren 
vier arkadische Yol lb i i rge r  die Namen Ενκρέτης, Τιμοκρέτης 
nnd 2ωκρετης; dagegen werden unter den Me token  ein Αεξι- 
κράτης bg und ein Εωσικράτης 99 aufgezalilt.



i|b. Kon6equent er3cheint -χράτης in no. 1: 'Α)*ξιχράχης 69, 'Αριστοκρά
της lt, Δαμοχοατίδας I5, Τιμοχράτης 4t. Da diese Abschrift einer Proxenie- 
erteilung seitens der Arkader an den Atbener Φν/Λρχος for A then be- 
stimmt w ar, so zog man es wahrecheinlich vor, die ungewohnlicbe epi- 
cboriscbe Xamensform zn Gnnsten der gemeingriecbiscben fallen zu Iassen.

c· Keben viermaligem -κρέτης steht zwei Male -χράτης in no. 37: 
Φΰ[οχ]οάτεος 3ί, Νεοχσάτη[ς) Die meisten der Qbrigen Inecbriften, welche
Namen mit -χράτης enthalten, etammen ans jungerZeit: \*Αρι]στοχράτη 19, 
’ίστυχράτης 17,. s, Δαμοχράτης 37β, Επικρατής Έπικράτεος 10, Ενχράτης 
36 4, Ξενοχράτεος 36 5, Κρατέαν 61. Ygl. noch Άριστοχράτεια Sa. 1238, 
Καλ/αχρατίδας Sa. 1239.

Kypr. 'Λριστοχρίττ^ς 146, Ι4(ρίθ)τοχρε[τεος] 213, Μηνοχρέτης 183, 
Μινοχρέτης 197, Στασιχρετεος 67 3/4, Τψοχρέτεος 761 82 2/3, Τι- 
μοχρέ[τεος] 91, Τιμοχρέτης 129, Φι)<οζρέτεος 81, . . .  χρετης 201.

d. Von Bedeutnng fur die historische Tradition ist der 
Name Στασιχράτης auf den Inschriften 68 und 69, deren erstere 
den gleichen Inhalt in attischem und in kyprischem Alphabete 
und Dialekte bietet Wenn nach Pier ides’ sehr ansprechen- 
der Vermutung beide Inschriften in das Ende des 4  Jahr- 
hunderts fallen, so erscheint eine Beeinflussung derselben durch 
die vjoivri ausgeschlossen: enthalten doch selbst die jiingsten 
kyprischen Inschriften nur selten eine nicht streng dialektische 
Form. — Nach Strabo X IV  p. 683 ist Soloi von den Athenem 
gegriindet: Σόλοι . . . .  χτίσμα ίστί Φαλήρου xal Ιίχάμαντος 
*Λ&ηναίων. Wenn nun auch, wie die Inschriften 68 und 69 be- 
weisen, in Soloi der achaische Dialekt gesprochen wurde und die 
fiauptmasse der Bevolkerung vermutlich aus Achaern bestand, 
so ist doch die Annahme nicht unwahrscheinlich, dass die herr- 
schenden Geschlechter der Stadt aus Attika eingewandert waren.

e. Der Name ΚνπροχρατίΕος 931 — so haben wir richtiger 
zu betonen — bildet keine Ausnahme, sondem ist eine alte 
achaische Form, welche an Alter den Maskulinis auf -Αρετής 
vollig gleichsteht Denn in dem Femininum χρατίς ruhte der 
Accent von vomherein aussch l ie ss l i ch  auf dem Iota des 
Suffixes, vgl. z. Β. Μενεχρατίς, Έγχρατίς, Λναιχρατις u. a.; es gab 
also nie einen Wechsel zwischen starkem und schwachem Stamme, 
wie bei χρέτος, χρέτης, sondern der schwache Stamm war bereits 
von Anfang an in a l ien  Kasus durch den Accent gefordert

I;
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Χέρσος  (schwach d-ράσος =  dhfsos)
Ark. Θερσίας 42, Θε(ρ)σίαν 3313.

f. Die Namen Θρασίας 337ο52ιβ, Θρασεαν 33 89, Θράσιτν- 
πος 37ίο lassen sich auf doppelte Weise erklaren: entweder stehen 
sie auf einer Stufe mit den jiingeren arkadischen Namen auf 
-■ν,ράτης, oder sie sind von dem Adjektivum θρασύς abgeleitet, 
welches — ebenso wie ν.ρατίς, s. die vorige Note — in Folge seiner 
Betonung als Oxytonon von vornherein alle Kasus nur vom 
schwachen Stamme bildete, vgl. [Θρ^ασνμήδεος 33 Col. A. Auf 
dieses Nebeneinanderliegen von χέρσος und θρασύς in Eigen- 
namen hat Prellwitz, de dial. Thess. p. 9 hingewiesen.

Kypr. Namen mit χέρσος oder &ρασνς bislang nicht belegt.
ζέρεϋρον  (gemeingr. βάρα&ρον, Stamm g e r g ? - )

Ark. ζέρε&ρα, Glosse. Die Grundform war g ere-.
g . Dass der arkadische Name Θεϊ^ζονσίων 52 8, Θελφοΰοιοι 1β4, Θελ- 

φοναίων Samml. 1252 ,/2 von einem *ϋέλπος =  ϋάλπος abgeleitet ist, lasst 
sich nicht beweisen.

14. Vom starken Stamme gebildet ist das sud-aehaische 
Prasens

δέλλω  =s gemeingr. βάλλω (Stamm gel-: gl-)
Ark. εςδέλλοντες 30 49. Die urspriingliche siid-achaische Form 

war vermutlich ζέλλω (== gelid).

15. Den dorischen tonlosen Suffixen -αρο, -αμο liegen 
im Achaischen —  und Ionischen —  die vollen, ursprunglich 
liochtonigen Formen -ίρο, -έμο gegenliber in

Ιερός (dor. ιαρός)
Ark. Ιιιερά 29 ΐδ, Ιιιερόν 54 «, ιερόν 30 so. 62, ιερών 30 «ο, 

\ερεί\οις] 3530, ιερής 33 ss. οι. 79. ιοο, Ιιιερην 29 ι, ΙιιεροΟνχαν ο, 
Ηιερο&υτές 7, Ιιιερομνάμονα 3, 1ιιερ[ομνάμ^\ονας j>c/27, Ηιερομνόμ- 
ονοι 28/28. 2β, *Ιερό . . . 33 os, €Μρων52ι 33 ββ, 'ΐέρωνος 3438, Πλη- 
ατ ιερός 37 η , Πλειατιερός 1 so·

Kypr. ψερής 1001 107, ίερενς 102 a 1051 , 1}ερεύς 101 a, 
ίερηβος 59 ι/a, Ιερηος 103 β, ψερήος 104s, Ιερηβ/jav 135 20.

*Α ρ τ ε μ ι ς  (dor. ”Λρταμις)
Ark. 'Λρτεμισίοι 24 ο /ίο.

.. . . .
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16. Folgende Partikeln ersclieinen im Sud-Achaischen 
in starker, hochtoniger Form:

*€ (dor. κα): Kypr. 135i 0. 23. 29.
Aus dem Arkadischen ist bislang nur die Verbindung 

% αν =  κβ αν iiberliefert: 29 ιβ. 21.23 302.10.16. 26.
a. Dase y.e und nicht κεν — von Osthoff Perft. 342 irrtumlich mit 

fam gleicbgestellt — die urspriingliche Form der PartikeJ war, habe icb 
in den GGA. 1889, S. 903 f. nachgewiesen.

ερα (gemeingr. αρα): Kypr. κατ’ ερ (εζ)εοα Glosse.
b. Statt ερα setzen G. Meyer Gr. Gr.2 § 55 und Meister II 207 eine 

Form ερ an, die im Ablauteverbaltnisse zu dem poetiscben άρ, ρά (=  r, 
lit. trj steben soil: Das gemeingriechische άρά wiirde dann ale jiingere 
Bildung aufzufaseen sein. Da jedocb die Formen άρ und ρά aus αρα her- 
vorgegangen sein konnen, so ist eine Ansetzung von ερα: αρα zum min- 
desten ebenso bereehtigt.

- r e  in Kypr. οτε 1351, μή-ποζε 1441 (ποτ 146).
Diese Formen waren auch ioniscb; dagegen aeol. δτα, πάτα.

17. Bemerkenswert ist ε in folgenden arkadischen 
Eigennamen:

’Ερίων 52», *Ερεμενα 46,*'Ερων 367.
Da sich diese drei Namen schwerlich von einander trennen lassen, so 

ist die Vermutung, .dass Ε ρ ίω ν mit *Αρ(ων identisch sei [M eister II 89), 
nicht wahrscheinlicb. Nach Έ ο ε·μ ένα  zu scbliessen (·μενά zu ·μένης, wie 
•μήδά zu -μήδης) war Έ ρ ε - ein verbales Element, wie Μ ενε-, *Εχε· u. a,

Έρχομέν 1 0 1  IGA. no. 70u ,  Ερ. =  *Ερ[χομένοε] 526.
Jiinger ist die Form *Ορχομενιοι 1^.

Μ ε λ ι χ ί ω ι , Beiname des Zeus, 49.
Μ ελίχιος ist nicbt eine „Gracieierung dee semitischen M elek, M i l i k 4 

(M eister II 97), eondern geborfc zu atfc. μείλιχος.

a. Die Form Σεκνώ [νι]ος 548 gibt die in Sikyon selbst iiblicbe Aus- 
epracbe des Namens wieder, vgl. den Genetiv Σεκνωνί[ων] auf zwei in 
Olympia gefundenen Weibgeschenken (Samml. 3162, 8167) und die altere 
Munzlegende SE =  Σ ε(κνω νίω ν) Samml. 3169.

18. Bemerkenswert ist ε in folgenden kyprischen Eigen
namen:

Κ έτιον  (semitisch, gemeingr. Κίτιον): Κετίων 1341 , Κετι =  
Κετί(ων) 125, ΚετιήΕες 1351 .

Σ ελαμίνιος  (semitisch) 182 185 189, Σελαμινί[ων] 22b, Σε =  
Σεβαμίνως) 193 197 204 208.

Danebcn Σαλαμίνιος, siebe § 4.
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a. Die kypriscben Stadte Κερννεια and Κορώνεια (Steph. B.) =  Cart- 
naeum (Plin. V 35) sind nicht zu identificieren. Κερννεια ist eine Tochter- 
stadt des achaischen Κερννεια (spater Καοννεια), dagegen fuhrt Κορώνεια 
den gleichen Namen wie die bekannte bootische Stadt and je eine Stadt in 
der Phthiotis (Strabo 1X434) and auf dem Peloponnese beiKorinth (Steph. B.).

b. Sammtliehe mit den Buchstaben Έλ-, Ε1λ· beginnenden, von 
Hesych uberlieferten kyprischen Beinamen des Zeus, der Hera und der 
Aphrodite bringt Meister II 208 mit dem phonicischen Gottesnamen E l 
in Verbindong (sogar das echtgriechische ΈλεήμωνΧ). Eine Widerlegung 
dieser Deutnngen (die merkwurdigste ist wohl Εΐλ Ϊ4πινάστης „der Gott 
*Ελ, der in Apis, d. h. auf dem Peloponnese wohnt" statt des uberlieferten 
εϊλαπιναστής „der Scbmauser") scheint mir unnothig zu sein.

19. Der Wandel eines urgriechischen s in i liegt vor
1) In dem siid-achaischen Iv =  iv, siehe § 36 (S. 160).
2) In dem kyprischen ϊγγιλ-, siehe § 37 (S. 161).
3) In dem kyprischen ^o'gund μί, siehe §38 (S. 161).

a. Das arkadiscbe ΤηΧι- in Τηλίμαχος 1 β3 ist nicht aus sondern
ao8 Τηλνι- entstanden, siehe § 70 (S. 181).

b. Das kyprieche πιΧνόν „grau“ (Gl.) ist nicht aus *πελνόν entstanden, 
wie Meister II 211 vermutet, sondern aus pUndn, einer Form, in welcher 
der schwache Stamm pU durch den Accent gefordert war.

20. Diejenigen Falle, in denen ein gemeingriechisches e 
vor λ im Arkadischen und Kyprischen in a verwandelt ist, sind 
in § 4 (S. 133) zusammengestellt.

A n m e r k u n g .  Der sud-achaische Infinitiv auf -εν (z. B. φέρεν) und 
die kyprischen Formen άείδες ( =  άείδεις), ϊρπες ( =  ερπεις), βόλε „du 
willet" sind in der Formenlehre, die arkadischen Genetive auf -κλέος in 
§ 89 (S. 189) besprochen.

E

21. Ein urgriechisches e ist im Sud-Achaischen un- 
verandert erhalten.

1. In Stammsilben:
ij „oder“: Ark. η 29 M, η 30 oft. — Ktjpr. 109 5, 135 oft

Ober die vor folgendem Vokale entetandene kyprieche Form Γ (=» >/) 
135,4 aiebe § 42a (S. 163).

Hoffmann,  die griechiscben Diilekte. I, 10

4

tw».-.
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&τ)-: Ark . . . .  νέ&ηχε 2 7 , ---- xhpte 26, άνε&ηχε 44 45 46 49.
Kypr. δνε&ψ.ε 128 4 1471 149 2 1502, όνέ&ηχεν 140 2, 

avexhpu 6 8 2  1511 152, α[νέ]&ψχχν 163 2, ίνέ&ιρε 120z(4. 
&ijg: Ark. Θη(ρ)ινας 35 2s, Θηρ^ος SammL 1238.

Kypr. [ΐ4](ν)τί$ηρος? 172, Θηριδάμω 174. 
κλη-  „rufen“ : -4/*λ\ Κ λψ ία ς  28 6 , Kypr. Κλψαγδρω 212. 
μη „nicht“: .4rfc. μη 29 oft, μη 30 oft, μη<Γ 29 β, μηδέ 30si,

μηδενί 3022, μηδέπο&ι 30 34, μ ψ ε  29 n .
Kypr. μη 135 28, μηδέ? 1094, μητζοτε 1441 . 

μ ή λ ο ·  „Vieh“ : Ark. Ενμηλίδαν 3 3 7 *, Kypr. . . . .  μήλο? 1611 . 
μην „Mond“: Ark. μηνάς 2 9 2 9 , μήνα so, μήνα 3029.

Kypr. Μηνοχρέτης 183, Μηνόδωρος 155, Νωμη- 
νίων Gen. Sg. 140 s.

Die Identitat von Μϊνοχρέτης 197 and Μηνοχρέτης ist zweifelhaft, 
siehe § 42 b (S. 163).

μ η ν- ,,stolz, erhaben": Ark. Σμηνίας  40.
Kypr. ίΑμψί/α  Gen. Sg. 135 is.

a. Das ionische Άμεινίας mit unecbtem ει ist dem sud-achaiechen 
Άμηνέας nicht gleichznsetzen. Es liegen bier — wie auch bei χρέτος: 
χράτος, ιερής: Ιερενς — zwei verechiedene Stamme neben einauder. Der 
voile Stamm ist m£n (vgl. ssk. mnnin „stolz, geehrt"), der scbwache men: 
den letzteren hat man schwerlich mit Recht zu men „denken“ (ssk. 
mdnas =  μένος) gestellt. Der Komparativ vom starken Stamme lautete 
ά-μην-ίων =  άμήνων, der Komparativ vom scbwachen Stamme α-μεν-ιών: 
bieraus entstand entweder durch Ephenthese (also mit echtem ει) oder 
dnrch Ersatzdehnung (also mit unechtem ει) die Form άμείνων.

τηλο- „fem“ : Ark. ΤηΜμαχος I 53, Kypr. Τη)*εφάνω 179. 
χη - „fassen“ : Ark. χή-λος Gl., Kypr. χι-χη-τός GL „Gefass“. 
χηρ „Hand“ : Ark. ίγχεχηρηχοι 3012 (Ιγχηρέω =  εγχειρεω). 

Kypr. νχηρων 135 6. is, χηρ 144 s.
b. Es wird noch immer gelehrt — so z. B. auch von Meister Dial. 

II 224 —, dass die dorische und arkadisch-kyprische Form χήρ und die 
ionische Form χείρ durch „Ersatzdehnung" aus χέρ-ς entstanden seien. 
Diese Erklarung ist unrichtig, weil die Stamme auf -ρ im Nominativ Sg. 
urgriecbiscb bekanntlich keine Endung annehmen: die sparlichen, nur 
von Grammatikern uberlieferten Nominative auf -ρς, welche z. B. G. Meyer 
Gr. Gr. * § 318 zusammengestellt hat. sind erst in einer Zeit gebildet, als 
dae urgriechieche Gesetz von der Nominativbildung der ρ-Stamme nicht 
mehr lebendig war: sie berechtigen uns also nicht dazu, χήρ und χειρ 
auf eine u r g r i e c h i e c h e  Form χέρς zuriickzufuhren.

Der Nominativ χ ή ρ  (Stamm χερ- „halten") steht auf einer Stufe mit 
den Nominativen *ped-e „Fuss" (Stamm ped- „geben“), ά-νήρ „Mann, Held" 
(Stamm ner- „wollen"), vdk-s „Stimme" (vek- „9prechen"), dor. βώς „Rind"
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=  *βώ/’-ς (Stamm βω^-) u. a. m. In den einsilbigen Formen dieser eoge- 
nannten Wurzelnomina wurde bereits urspracblicb der Stammesvokal ge- 
dehnt (Nom. χήρ, Akk. χήρα =  χήρψ); in den zweisilbigen Formen. welche 
den Accent auf der Endung trugen, trat der kurze Stamm auf (Gen. 
χερός, Lok. χέρι). Dieee Flexion wurde scbon friihzeitig dadurch gestort 
(namentlicb in den europaiechen Spracben), dass entweder der gedehnte 
Stamm dee Nominative auf die obliquen Kasus {χηρός, χηρί) oder der kurze 
Stamm der obliquen Kaeus auf den Nominativ libertragen wurde (βονς =  
*βόΓ-ς). Dae eretere gescbah in den achaiecben Dialekten. Nattirlicb 
wurde damit χηρ- ale der eigentliche Stamm dee Nomene aufgefaeet und 
dementeprechend aucb in Ableitungen, wie ark. Ιγχηρεω, kypr. νχηρος zu 
Grunde gelegt. — Die nord-achaiechen Formen χερρός, χερρί u. e. w. eind 
aue χηρός, χηρί bervorgegangen: die Nord-Achaer eprachen etatt dee 
langen Vokalee vor einfacher Liquida den kurzen Vokal vor doppelter 
Liquida z. B. in aeol. σταλλα, dor. στά-λα — aeol. παμμα „Beeitz“, dor. πα-μα 
— tbeee. Δαμμάτηρ, dor. Δά-μάτηρ — theee. μνάμμεΐον, dor. μνα-μα, u. a. m· 

Der attiecbe Nominativ χειρ iet ebeneo zu erklaren wie πονς == *πόδ-ς 
(dor. πώς — *πώδ-ς): er iet vom echwachen Stamme χερ- mit der Endung 
-ς gebildet zu einer Zeit, ale dae urgriechiecbe Geeetz von der Nominativ- 
bildung der ρ-Stamme erloecben war. Aue χερ-ς entetand zunachet χερ, 
wahrecheinlich ohne Ereatzdehnung, ebeneo wie πός aue *πόδ-ς. Da nun 
aber e i n e  e in z ig e  weder natura nocb poBitione lange Silbe in der 
Nominalflexion unmoglicb war, eo wurden die Formen *χέρ und *πός zu 
χειρ und πονς gedebnt.

Nur im arkadischen Dialekte belegt:
a σΥ,η&ές 29 5/β, ανασν.τι^έα g — έπηρειάζεν  „freveln“ 3046- 
η μ ι-  (lat. sSmi): hryiuav 29*5, η/ασν 22- 25, ημίοοοι 30 26. 
,ιΗραγ,λέ(ο)ς, 25 cΗραης 1 58 — ησσον (St. ήκ-) 30 4ΐ- 
Κλη(τορίων) Miinze 52ia — χρήμαοι 31 η.
μηδ-: *Λριστομηδης36η , Διομήδη 20, \_Θρ~\ασνμήδεος 33 Col. Α, 

Κλεο[μ]ήδεος 35 6-
πλη-  „fiillenu: πλή&ι „Menge“ 30 20, [ΓΓ}λήσταρχος 37β, Π λψτ- 

ίερος 37 η .
c. Der Superlativ πλήοτος (*= att. πλεϊοτος), mit welchem die beiden 

letzteren Namen zueammengeeetzt eind, soil nach Meister II 95 „nach 
anderen vom Stamme πλη- gebildeten Formen vokalieiert" eein. Dieee 
Annahme einor Analogicbildung iet vorechnell. Allerdinge wurde der 
Superlativ auf -ιστός meiet von der 8cbwachen Stammeeform gebildet, 
vgl. όλίγιστος, χράτιστος. Da jedoch gerade der Biid-acbaieehe Dialekt bei 
den e- und ίϋ-Stammen die etarke Form bevorzugte, eo wurde von πλη- 
nicht πλε-ΐστος (vom echwachen Stamme πλε-)% eondern πλή-ιστός gebildet, 
und daraue entetand πλήστος, indem der lange Diphthong ηι im Inlaute 
dae t einbueete.

10*
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Nur im kyprischen Dialekfce belegt:
yyij- „zeugen“: γχισί-γνητος in veischiedenen Kasus 76a 1063 

109 β 135 oft 146.
βλίy- „werfen“: /Α-β?.η JRiegel" GL — βοονητα  „ruchlos“ Gl. 
βρη-τας  „Vertrageu 135 2 8 . 2 9 , ί-βρητάσατνιι, ευ-βρητάσστν a. 
ij- „bringen“: ε-η-ν.ε? 1612 — βληγ.~ „reissen“: ατζ-ε-Ί,ψχι GL

d. In den kyprischen Glossen λείν\εά\ „WolIe" («= βλήνεα) und ρνεινα 
„Schafe" ( =  βρψα) ist echtes 17 in ει verwandelt.

2. In  Bildungs- und Flexionssilben:

I n s t r u m e n t a l  der o-Stamme.
Kypr. η „wenn“ 1351 0 . ss; Instrumentalis des Relativums. 

Stamme auf -τηρ, die Belege in der Fonnenlehre. 
Nominativ, A kkusa tiv ,  Vokatiy  der -δσ-Stamme, die 

Belege in der Fonnenlehre.
Sammtliche K asus  der Stamme auf  -ηβ- ,  die Belege 

in der Fonnenlehre.
D ie 2. und  3. Pers. Sg. des Konjunktivs im Aktivum 

und die 3. Pers. Sg. des Konjunktiys im Medium. Die 
Belege in der Fonnenlehre.

Stamm des passiven Aoris tes:  Ark. &vo-Shi-v 29 as. 
Sam m tliche yon den Verbis auf -έω ausgegangenen 

Bildungen:
Die nach der μι-Weise gebildeten Prasens-Formen:

Ark. αδίχή·μενος 30 „  cbτειϋή-ναι κατνφρονη-ναι Λ.
Kypr. χνμερήναι 144 4.

Der Stamm dee -oa- Aoristes:
Ark. ίργωνησας 30l t . Kypr. θαβήσα(ν)6ρος 210 214.

Der Stamm dee Perfekts:
Ark. Ιγχεχηρήχοι 30 lf. Daran echliessen eich ΧεΧαβηχώς 8014, παργεγε[ν]η- 

Φ ° ς  24 γεγένη[τοι] 24,/,.
Das abgeleitete Nomen: Ark. αδίκημα 9 0 ^ .
Dae abgeleitete Verbum: Kypr. καλήζω (Gl.) =  χαλεω.

In  der  Komposition: Ark. πεντψιοντα 29ao, πεντήκοντα
30 J8. 3o.

3. Durch urgriechische Kontraktion entstanden:

ης  „er war“ (aus *έ'-ης oder *ε-ες): Ark. 30 3 7 , Kypr. 192. 
tjxe: Kypr. 135 ai, aus * ε-εχε.

e. Ob die Kontraktion von *δοϋί-η oder *δο&ή-η ζιιδο&ή in Ark. ίς-δο&ή

*
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30ββ bereits siid-achaisch war oder erst nach der Dialektspaltung eintrat, 
lasst sich nicbt entscheiden, vgl. § 9 (S. 137).

22. Zwei durch Sigma getrennte kurze e werden 
wahrscheinlich bereits im sud-achaischen Dialekte zu η kon- 
trahiert sein.

r\vai: Ark. 30ιο, ψαι 29 2. 5, aus *ε(σ)ε-νοα.
Die ubliche Herleitung von ήναι und είναι aus * la-vat ist um nichts 

beseer begriindet als die von ίέναι aus l-Flvai, welche sich durch das 
kyprieche boFbai (Stamm doFl-) nicht stiitzen lasst. U-vai ist von der- 
jenigen Stammesform von εΐ-μι abgeleitet, welche wir auch in ϊε-ασα, 
Stamm Ιε-ντ-, ssk. yd-ni-, antreffen und von der urgriechisch auch die 
3. Pers. PL *ίέ-ντι =  ssk. yd-nti gebildet war. Ihr steht vom Stamme 
la- „sein“ die Form *αε- parallel in ΙντΙ (=  *σέ-ντι) =  ssk. sd-nti, Part. 
εντες (aus *σέ-ντες) =  ssk. sd-ntas. Dem U-vai wiirde also genau ein ε-ναι =  
*αέ-ναι entsprechen. Das Ιέ-ναι =  *1αέ-ναι erklart sich daraus, dass in 
alien Formen, in welchen bei είναι regelrecht der kurze Stamm /- erscheint, 
bei Ια-μι der starke Stamm la- durchgefuhrt ist. z. B. εσ-μές statt *α-μές «  
ι-μίς, Part, l -ών (aus * Ιο-ών) neben ών (aus *σών) =  l-ών. 

οπηος: Kypr. 9 8 2  99a, aus *σ7νέ(σ)ε(σ)-ος.

23. Wenn zwei e-Laute durch Yau getrennt waren, trat 
natiirlich im sud-achaischen Dialekte keine Kontraktion ein, z. B. 
hypr. Τιμο'Λέβεος 92 139, 'Ηόαλι,ήβες 1 3 5 2 , Κετιήβες 1351 .

Erst im Arkadischen wurden dieselben, nachdem Yau 
ausgefallen war, zu η kontrahiert: 

ήργασμένων 30g, aus *βε-βεργασμένων.
Κληνίπ7να 23 ι, ν.λψός aus * ν.λεβεσ-νός entstanden.
Ή ραής lse, Μ αντινής I 34 9s, aus *'Ηραήβες} * Μαντ/,νηββς 

oder ^Ηραέβες, * Μαντινέβες.
Zahlreiche Eigennamen auf -ζλής  =* ~νΜης} -κλέβης.

a. Nur im Genetive der Namen auf -κλής wurdo von den drei 
zusammenstoseenden Vokalen (-κλέεος) das eine ε ausgeworfen: -κλέος. Vgl. 
§ 89 (S. 189).

Wie es diesem Falle die Kyprier gebalten haben, ob sie -κλέεος in 
-κλήος kontrahierten oder in -κλέος verkiirzten, wisseu wir nicht, da sich 
die Zeichen te o he lc o se 130, und ti mo ke le o se 92 sowohl mit 
Θεοκλήος, Τιμοκλήος, als auch mit Θεοκλέος, Τιμοκλέος umschreiben laesen.

A nm erk ung .  Die arkadischo Form φ&ήρων  30,7 =  φ&έρχων ist 
bei den »Liquiden« besprochcn. Da sich eine Ersatzdehnung fttr -αμ- 
nicht nachweisen lasst, habe ich in den kyprischen Inschriften nicht ήμΐ, 
wie die bisherigen Iierausgeber, sondern έμί geschrieben.



150

5

24. Ein urgriechisches 6 blieb im Anlaute und im In- 
laute bei den Siid-Achaem unverandert:

1. Im Ablaute zu ε stehend. Beispiele:

a. In Stammsilben:

α - γ ο ρ ά  „Versammlung“ zu ά-γερ-.
Ark. Ααμαγόρας 8 s, Προαγορίδ[αν] 94 .

a. In Π αναγόρσι 29 2β, Π αναγόρσιον 30 und Τριπαναγόρσιος8 ist αγορ- nicht 
ale abgelautete, sondern als ton lose Silbe =  αρχ zu fassen, eiehe § 54 (S. 173).

Kypr. Ινπροαγόρας ,,Gegner“ GL und zahlreiche Namen mit 
-αγόρας und -ότ/ορος z. B. 'Αρισταγόραν 1061, 'Ονασαγόραν 79 a 
841 135 ι /g. 28, Θεμισταγόρω 187, Ενβαγόρω 220. 

β ό λ ο μ α ι  „ich will", thess. βέλλομαι, dor. δηλομαι.
A rk. βο)Αμενον 30 24, βόλητοι 29 9 — Kypr. σί βόλε Gl. 

&οός „schnell" zu &έΡω.
Ark. 'Α?,ν.ι&ο[ΐδά]ς 34s7, 'ίππο&οϊται 33 29 . 48.62 δ. von 7>t- 

πό$οος.
Kypr. Θοαν&α? 194. 

π ο λ ο - ,  π ο λ ά -  zu πελ- „verkaufen".
Ark. Ινπολαϊς 29 27, Kypr. αϊ-πολος „Kleinhandler“ Gl. 

' Α π ό λ λ ω ν  zu 'Απελλών.
b. Dass dor. Α πέλλω ν (kypr. Απείλω νι 140*), these. Απλονν =  Α πλώ ν  

und Απόλλω ν im Ablautsverhaltnisse standen, ist von "Prettwitz, Bezzenb. 
Beitr. IX 327 flf. nachgewiesen.

Ark. \Απόλλωνι 61, 'Απολλωνιάται 33 23.4i . 69 34g?, f'Α\πολλω- 
νίόας 354, Άπολλωνιδαν 33ιβ. 76 und Col. A, 3'Απολλωνίω 34 so.

Kypr. a po lo ni oft. Nach dem arkadischen 'Απόλλων 
hat man diese Zeichen mit 'Απόλ(λ)ωνι, nicht mit 'Απλώνι zu 
umschreiben.

Daneben Α πείλω νι ( = *ΑπΙλχωνι) 140 4. 
πτόλεμος :  π ό λ εμ ο ς .

Ark. πόλεμος 30ο. ιο· is, πόλε μ οι 31 δ — Kypr. πτόλεμος G1. 
π τ ό λ ι ς :  7τόλις, zu lat. inquilinus, incola.

Ark. Alt Πτόλις, jung πόλιος 30 is, ποΧίται 33 oft.
Kypr. πτόλις 135 oft, und GL

φρον-  (zu (ρρεν-) : Ark. ν.ατνφρονηναι 3047, Kypr. ψρονόωϊ !4Ai.
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Aus dem Arkadischen sind zu nennen: 
γόνος in εγγόνοις 31 6/7.
γοργός in Γοργίας 1 28, Γόργιος 33 ea, Γόργιτζηος 33 6 2 34*6, 

Γοργίττπω 32β, Γοργιτζτζίδαν 33s6, Γόργω 3374 , Γοργών 812 32β.
γοργός ζα ssk. garjati „tosen, wiithen“, dann „prahlen“.

δ0*0- „aufhehmend“ (zu δε*-): έςδοκάΐς 305i.
δόξα „Meinung“: Ενδοξος 8 a 3345.
ν/οτζρον 2928 — νόμον 311 , ετζινομιαν 31a/4.
νόστος (zu νεσ- „heimkehren“): Εννοστω 34 52.
όμός (got. sama): όμοϋνμαδόν 3028 — Θεό-τζομτζος lei.
Εφοδρο-*λης Σψοδρίωνος 3425 — τρότζον 30ΐ7. 27.

c. Die arkadische, auch aus dorischen Dialekteu bezeugte Form 
δ αμ ιο ργ ό ς  10 24J2 29 28 und das einmal uberlieferte dorische δαμιεργός 
sollen nach Meister II 41 aus δαμιοεργός =  homer. δαμιοΕεργός, ion. 
δημιουργός durch ,.syllabari8che Hypharesis“ entstanden sein, indem man 
entweder „den ersten oder den zweiten Vokal scharfer hervortretenu 
liees. Meister gebraucht hier den Ausdruek „syllabarische Iiypharesis" 
in anderem Sinne als der Prager desselben*, Joh. Baunack (in Curtius’ 
Studien X 123), welcher damit entweder die Abstossung eines kurzen 
Vokales im Anlaute eines zusammengesetzten Eigennamens (ζ. Β. Γών- 
ιππος *= Άγώνιππος, vgl. Baunack Rhein. Mus. 37, 477 f.) oder die vollige 
Tilgung der zweiten Silbe des ersten Kompositionselementes vor folgendem 
K o n s o n a n t e n  (ζ. Β. 'Ελλάνικος ·= 'Ελλανό-νικος) bezeichnete. Ein Bei- 
spiel dafiir, dass von zwei im lnlaute zusammentrefTenden u n g l e i c h e n  
Vokalen der eine dureh „syllabarische Hypharesis" entfernt wnrde, ist 
nicht vorhanden: in diesem Falle trat Kontraktion oder Elision ein. 
Es ist deshalb wahrscheinlicher, dass Sαμιοργός aus einer urgriechischeu 
Form * δαμιο-Εοργός: *δαμιο-οργός dureh Elision des ersten o entstanden ist. 
01> die Namen Λυκόοργος (ein arkadischer Konig II 142 ff., Sohn des 
Dry as Z  134 ff.), "Οργή, *■Οργίλος u. a. auf -οργος (zu Εεργο·) oder auf όργή 
zu beziehen sind, lasst sieh nicht entscheiden.

d. Die Zusammenstellung von δπλον  (in ark. 'Ο πλ οδ μ ία ς  8,„) mit 
germ, vilpna „Wafl’e" oder mit idg. seq „begleiten, gehoren zu*' (Curtius) 
lasst sich nicht halten. Auch die von Fick Worterb. 4 1 138 vorge- 
schlagene Ableitung des Wortes von επω „betreibe, besorge" ist deshalb 
schwerlich richtig, weil die bciden altcsten Bedeutungen von δπλον, nam- 
lieh „Takelwerk, Halttau, Seil" und „Rustung", von επω weit abliegen. 
Mir scheint δπλον auf den Stamm seg „anhangen, anheften, anbinden" 
zuriickzugchen, vgl. ved. sujati „anheften, lest anfiigen", sam-sakta „lmn- 
gend an", lit. segii „ansehnallen, anbinden, umbinden", saktU „Sehnallo". 
δπλον als „das zum Anbinden Benutzte (Soil)" odor als „das Umgehangte, 
das Wehrgehange" steht dann fur *δπ~τλον =  soq-tlon, assimiliert aus 
sog-tlon. Zu dem Suflixe vgl. χν-τλον „das Giessbare, die Fliiesigkeit", 
<ρύ-τλη „die Erzeugung, das Gesehleebt" u. a. m.
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Aus dem k y p risch en  Dialekte sind zu nennen: 
γοδαν  *= yoFav, von γοΡος „Klage“.
κορ- ,,verstummeln“ in άχοραιτώς 144a nnd den Glossen ertl- 

κορον, κακόρας.
icoρδύλη  „Haarscbopf* GL, vgl. Υ,όρνς, ν.ορνφη, Υ,όρνμβος. 
ορΡος  „Grenzstein“ in έξ δρνξη 13δι*. ι*. 24. « , περιόρια G1. 
ολ7τα „Salbenbiichse“ Gl., wahrscheinlich zu ελπος, ελφος 

„8albe“ GL
ορκον 109 6, ορ/χης 135 as — ροΡον 13519 — χδον  1611.

e. Der Stamm ομ- „scbw0ren" in kypr. δμώμοχον  109e scbeint auf 
eine voile Form dmo zuriickzugehen. Eine eichere Etymologie ist hisher 
nicbt anfgestellt.

f. Ob kypr. στροπή  „BHtz“ Gl. vom abgelauteten Stamme στροπ- 
oder vom scbwacben Stamme στρπ- =  ion. οτραπ· gebildet ist, lasst sich 
nicbt entscheiden. Das uberlieferte μ όρον Gl. =  όξν babe ich in μωρόν 
geandert, s. S. 122.

b. In  Bildungs- und Flexionssilben:

D ie nom inalen  o-S tam m e.
N o m in a tiv -A k k u sa tiv  der n e u tra le n  eu-S tam m e:

A rk . ζεύγος 291μ, πλός 29χα, χρέος 30s6.
Kypr. βίκος, ε?χρος Gl., Feuος 1441, τέμενος 147 a.

g. Von einem Stamme άχοσ- ist abgeleitet kypr. άχοο-τά „Gerste“ Gl.

G e n e t iv -E n d u n g  - ος.
b. Der Genetiv der konsonantiscben Stamme lantete ursprunglich auf 

hocbtonigee -<'s aus: ssk. padds, lat. pedis (=  * pedes), altbulg. tiles-e 
(s= *UUes-es). Dass dieser Ausgang im Griecbischen zu -os wurde, erklart 
eicb daraue, dass die wenigen einsilbigen Wurzelstamme, deren Genetiv 
auf der Endsilbe betont war, vollig zurucktraten binter der Menge der 
abgeleiteten Nomina auf -ες, -τερ, -μεν, -si, -sy u. a., welche im Genetive 
den Accent auf der zweiten Silbe dee Stammes, nicbt auf der Endung 
trugen (χρέτος: χρτέος, δώτωρ: δοτέρος, πόλις: πολέχος). Dadurcb trat die 
urspriingliche Endung -es in den Nacbton und wurde zu -os abgelautet. 
Die wenigen Wurzelnomina schlossen siob den mekrsilbigen Staramen an 
{ποδός statt *ποδες), doch blieb bier der Accent ein Zeuge fiir die eke- 
malige Endung -es. — Dass bereits u r s p r a c b l i c h  -os und -es — je 
nach der Lage dee Accentes — mit einander wechselten (Brugmann Gr. 
Gr. 1 S. 58 Anm.) ist moglioh, aber nicbt zu beweisen.

i. In den kyprischen Genetiven Άρμάνενς 135 und ........ινς 186
ist das tonlose -os in -Us verwandelt. Das Nakere in § 45 und 46b (S. 163;.

T h em a t i sc k e r  Vokal der o -K o n j  u g a t io n .

&
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2. Im Ablaute zu ω stehend. Beispiele:

a. Im Auslaute einer Stammsilbe: 

δ o- „geben“ zu do>-:
Ark. άπν-δό-ας 30 is, ig-do-frfjss, ίς-δό-σεαιιβ, Θεο~^ο-τω54δ 

u. a. m.
Kypr. δο-ρέ-ναι 135 5. is.

k. Dae kyprische <5νΡάνοι 135 e ist nicht, wie Meister II 220 vermutet, 
aue *δοΡάνοι entetanden, sondern steht fur *δΡ-άνοι, siehe § 43 d (S. 165).

yvo- zu γνω- : Ark. δια-γνό-ντω 30s.
ζ α μ ι ο -  zu ζ α μ ι ω Ark. ζαμιό-ντω 3017, ζαμιό-ντες^ο.
δ vo (zu δνω): Ark. 30 22. 86.
π ό - σ ι - ς  „Gatte“ (=  *πδ-τι-ς): Kypr. 93a.

6. /m Inlaute einer Stammsilbe:

D ie a b g e le i t e te n  N om ina  au f  -ων,  -ονος:
Ark. ΐΑριατογείτονος 35is, Ευγειτονίδας l ie  — Ηιερομνά- 

μονα 293, Ιιιερομνάμονσι 22/23.26 — μέζον 2914. ιβ, μεΖον ιδ, 
μειόνων is, πΙΛον 3022. 26, πλέονα si, ^Γλεονων 39 ·

Kypr. Ρειν.όνα 1512, αν,μονα Gl.
l. Der Stamm βοΡ- „Stier" (zu βωΡ-) sekeint vorzuliegen in kypr. 

βοο-νήτα  Gl. und vielleichfc auch in dem Namen ΒοΡάδαυ  110.

3. Ablautsverhaltnis unbekannt:

Die Prapositionen π ό ς  =  ποτ-ς (s. § 105, S. 200) und προ .  
Der Stamm ova- „niitzen“ : 3Ovaai- in zahlreichen Eigennamen. 
όκτω-  in 6(κ)τωχρνσέον 541.

m. Fur δΡις „Schaf" in ark. οϊς 29, ist ein Stamm όνο (Fick, vgl. 
W ortcrb.4 I 12) nicht nachzuweieen.

n. Dae kyprische πόρω 144 g iBt unsicher. μόψος Gl. „Flecken" eteht 
niclit fur μνξος oder μναπος {Meister II 219), eondern gebort wahrsobeinlicb 
zu lat. maculum.

4. A ls Vorschlagssilbe:

Ark. δ-δελόν  (=  a ti  οβολον) 29ig, δδελός Akk. Plur. 29a4. 
δ - φ λ ε ν  (Stamm δ-φελ-) 29 oft, δφλέτω 3028.
’Ο-λ νν ϊ τ ιο -  in Eigennamen. 
ο -ν ο μ α  in 3Ονδμανδρος 22.
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IJber dae arkadische όρ&ός (Όρϋολαΐδας 22) und Όρχομένιοι  1 ^  
(neben Έρχομένιοι) vgl. § 53 (S. 172).

25. Die Form Έβδομος, ark. Ηεβδόμαι  29g9, hatbisher 
eine sichere Deutung nicht erfahren. Dass urspriingbches o vor- 
begt, ist deshalb nicbt wahrscbeinbch, weil die Lautgruppe -βδ- 
statt -7ΓΓ- sicb nur erklaren lasst, wenn wir ein unmittelbares Zu- 
sammentreffen mit einem folgenden m (oder ψ) voraussetzen. 
Gustav Meyer Gr. Gr. 2 § 96 und Bruginann Gr. Gr. 1 § 29 be- 
trachten septmd: sebdmd als Grundform und das o als einge- 
schobenen Vokal Fick Worterb. 4 I  139 hat die Vermutung 
geaussert, dass ssk. saptamd und Έβδομος aus septy-md — rich- 
tiger wohl septin-md mit Assimilation des # an m — hervor- 
gegangen seien.

26. Die urgriechische Praposition άνά lautete im Slid- 
Achaischen Sv-.

a. Die Form ov- ist bislang zwar nur aus K y p r o s  belegt. Auf den 
im v o r i o n i e c h e n  Alphabete abgefaesten a r k a d i e c h e n  Inscbriffcen 
kommt zufallig wcder ov- noch άνά vor, die j u n g e r e n  baben sammtlich 
άνά: άναλώμαοιν 30 41, άνέϋεν 32, 43 47*, άνεύηκε 44 45 46 49. Da jedoch 
ausser den Kypriern auch die Thessaler und Aeoler ov- sprachen, so wird 
die Praposition in dieser Form allgemein achaisch gewesen sein. Das 
arkadische άνά ist aus der κοίτη eingedrungen; auch die alteren im reinen 
Dialekte gehaltenen a o l i s c h e n  Inschriften aus dem Ende des 4. Jahrh. 
bieten bereits άνά, z. B. άναγράψαντες Samml. 214 άνάγραψαι 304 A 44/45 
(neben όγκαρνσσέτω ί7), άνέλοντι 281 A Μ u. a. m.

Kypr. ονέ&ψ£ 128* 1471 149 g 150a, ovi[xhpu] 129, ονέχΗ]- 
7.€v 140a.

b. J  ΰ n g c r e Inschriften haben άνά: άνέ&ηκε 68 151 152, ά[νε\^ηκαν 163. 
Zweifelhaft bleiben a — ά(νέ&ηκε) 159 und die Glosse Iv άμμανϊν =  εν 
άνά-μανσιν, s. S. 116.

t)ber ννέϋηκε 120 „/4 =  όνέ&ηκε s. § 46c (S. 168).

27. Im A rk a d is c h e n  ist der Diphthong 01 vor e zu 0 
geworden in tcοίντω 309, s. § 66d (S. 179).

28. Bemerkenswert sind die k y p r isch en  Namen Γολγίαι 
136, 2 o?m)v Gen. PI. 681, 2o =  2ο[λεύς] 211.

A n m e rk u n g .  Das aus silbenbildendem /* entstandene ορ, ρο (z. B. 
auch in Άφροδίτά) ist in § 58 und 54 (S. 171 ff.), das aus der Xasalis 
sonans ρ, ψ hervorgegangeue o in § 52 (S. 171) besprochen.
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In einigen kyprisehen Glossen ist o fur urgriechisches v geschrieben, 
um die kyprische Ausspraebe des v als it wiederzugeben, s. §44, 4 (S. 165f.).

Cber diejenigen Falle, in denen ein urgriechisches tonloses o im Aus- 
laute zu v =  u wurde, handeln § 45 ond 46 (S. 166 ff.).
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29. Ein urgriechisches δ blieb im Sud-Achaischen un- 
verandert:

1. In Stammsilben.

ό ω Ark . [ε]δωγαν 541 und Namen mit dem Elemente άωρο-, 
z. B. Γάδωρος 1 gs, Λιοδώρω 346, Λωριγλη 231.

Kypr. δώ/Μί 135 ιβ, εδωνών 1401 1411/2 und Namen 
mit dem Elemente 3ωρο-, z. B. Θεοδώρω 185, Τιμοδωρω 173. 

χώ-ρον  „Platz“ : Ark . περιχώροι 29 χο.
ATyjpr. χώρωι 135η , χώρον %, ιβ.

Nur im A rk a d isc h e n  sind belegt: 
γνω-: Γνωσέας 52π .
δνω-: διώ-δεν,ο 297/β- η, vgl. ssk. dva-vimgati „22“.
3<υμα „Haus“ 29 21.
F-ω -  (abgelauteter Perfektstamm zu ?)-): άφεώσ&ω 30 u .
&ωραν.- „Panzer“ : [Θ]ωραγχδας 817.
κωλύω: γωλν[ω]ν 3 0 ίο, δια/.ω)χοι is, διαλωλνσει β/7·
- π ώ λ ο ς  „verkaufend“ : ϊχιφνροπωλίον 3 0 η .  
σ ω -, σ ω σ ι -  „bewahren“ : Σω-γ)χίδαν 3 4 5 , [Σ\ωγ.λέος 3 5 n ,  

Σωκρέτης 33 8 ι, Σωοτρατος 51, Σωτέ)*εος 33 τ. 4 2 , -ώ ιφ/ορ] 35 20 

—  Σωσίας 2 8 δ, Σωσιγ2ης 33 η ,  Σωσι/.ράιης 33 9 9 .
a. Neben «2Γω- erscheint in den a r k a d i s c h e n  Eigennamen das 

Element Σά  (die Belege in § 11a (S. 138), kontrahiert aue ΣαΓο·: Σαο-, 
vgl. A*y/>r. ΣαΓοχ)1Ρης 204. Nach Spitzer Lautlehre S. 43 ist αω· «  οωΛ 
nicbt kontrahiert, eondern der starke Stamm zn oaf- in oafog.

ών- „kaufen“ : εργ-ώναις 30*, εργώναν δο, εργωνάν 4δ, ίρ/ω- 
νίαν ίργωνψας υ . 87·

ώ φ ε λ ί α  „Nutzen“ : Ώγελίωνος 34 δο.

Nur im K y p r i s e h e n  sind belegt: 
ά(ν)&ρώπω 130s 1443, ά(ν)&ρωποι 1444, ά(ν)&ρωnog 135a.
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άνώγω  „befehle“ (von ανωγα abgeleitet): αρωγόν 135s.
-άνωρ  (aus άνηρ abgelautet): Θεάνωρ 130ι.
/ ω ρ ο -  ^Schutz": ]?ωρο-δωρω 214, Τέ^ο/αί[ρω] 56, θνρα/ωρός 

215, ’Ονασίωρο 1501, 3Εττ'ιωρος 1221·
Moglicb iet aucb die Lesung fogo-.

π ω -  ,,trinken": τζώ-fh  1441.
ρώ -μ α  „Kraft“ : Τιμο-ρώμω 72.
ίο F a t  a  „Ohren, Henkel": toF at =  ciF a ta  161s.

b. Der Stamm 0>f- ist mehrfacb fur das Doriscbe bezeugt, z. B. in 
dem Nominative ώς ( =  *ώΞ-ς) Etym. M. 554, 21; 639, 2 und bei Tbeokr. 
XI 82, in der Glosse Hesycb’s εξωβάδ ια ·  ενώτια. Αάχωνες, in den Glossen 
dee Suidas ώατοϋήσω  und ώατο&ήοομαΓ αχονσομαι. Δωριείς, in άμφώες  
Tbeokr. 128 und o)Fa&* εταίρων (uberl. ώτα #*) Alkman Frag. 41. Er ver- 
halt eich zu 6F-, wie βω/"· zu fiof-, Ιερή?- zu ΙερεΡ. Ursprunglicb war 
mf- auf den Nominativ bescbrankt und wurde von bier aus auf die 
obliquen Kasus ubertragen, wie umgekebrt za d/aroc im Attiscben ein 
Nominativ vom schwacben Stamme: ονς gebildet wurde, vgl. Joh. Schmidtf 
die Pluralb. d. idg. Neutra 407.

π α ν - ώ ν ι ο ν  135ιο, π α ν - ω ν ί ο ς  n  „mit vollem Nutzen, Er- 
trage".

c. -ωνιος  ist in der Komposition aus ονιος gedebnt, vgl. τζαν-ώ)£&ρος, 
παν-ωΚεϋρία, τιαν-ώνυμος. Das Adjektivum ονιος „nutzlich“ (dazu όνέω 
,,niitzen·*, σνειαρ „Hulfe*‘, όνίσχομαι „Vorteil baben“, u. a.) ist in der Lit· 
tcratur erst aus spaterer Zeit belegt. Seltsamerweise leitet Meistcr Π 225 
παν-ώνιος von einem Nomen ώνος „Nutzen, Ertrag** ah, welcbes er, alteren 
Erklarem folgend, in den Vereen o 445 und Apoll. Rb. II 1006 wieder- 
findet. Da eich an beiden Stellen ein guter Sinn ergibt, wenn wir ώνος 
in seiner ublicben Bedeutung „Kauf, EinkauT* fassen, so schwebt ein 
Nomen ώνος „Nutzen‘* vollig in der Luft: die Bemerkung Mcicter*, dass 
ώνο- „kaufen, verkaufen** zu δ·νί-νημι „nutzen“ gehore, stebt zu der be- 
kannten Etymologie von ώνος „KauP4 =  sek. ra»nd in recht bedenklicbem 
Widerspruch.
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2. In Bildungs- und Flexionssilben:

F e m i n i n a  a u f  -ώ. 
ί γώ :  Kypr. 1096 146 175.
M ask u l in a  au f  - w r ,  -ωνίόας .

d. Die arkadiscben Namen Κολοιφών 211 nnd Ξενοφων 1 ]0 sollen nacb 
Spitzer Lautlebre S. 41 aus * Κο)&ιφάων, *Ξενοφαων kontrahiert sein. Be- 
denklich ist diese Vermutung desbalb, weil die Verbindungen -βο-, -σο- 
und ·άω- in d zusammengezogen sind, s. § 11 (S. 136).

P a r t i c ip  a u f  -ων: Ark . κωλό[ω]ν 301©.
.Nomina au f  -ώτας:  KyprSjfijaauinai 141*, Νασιώταν 71s/j.
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N o m in a  a u f  -ω λα :  Kypr. ευχωλά 94s 134s.
P ar t ic ip  des  P e r fe k ts :  Ark. Ιφ&ορν.ώς 30io/n, λελαβψ  

ν.ώς 3014·
A b le i t u n g e n  der  V e rb a  a u f  -όω : A rk. άναλωμασιν 30*1, 

[σ]τεφνώσαί 24$.
K o n ju n k t iv :  Ark. ν.[ρ]ίνωνσι 30 5 u. a.

Kypr. ΐω(ν)σί 135 si u. a.
D a t iv  Sg. der o -S tam m e au f  -cut, -ω.
G enetiv  PL der konsonantischen und der o-Stamme a u f  -ων.
A dverb ia  a u f  -ω ς :  Ark. wg 29$, Kypr. ακοροατώς 144a.
Im p e ra t iv e n d u n g e n :  -τω, -τως (kypr.), -ντω, -ο&ω, -σ&ως 

(kypr.).

30. In folgenden Fallen ist ω in sud-achaisclier Zeit 
durch Kontraktion entstanden:

Aus o o :

1. Im  Genetiv  Sg. der  o -S tam m e  auf  -ω == -oo =» oio, 
die Belege in der Formenlehre.

2. In  Z u sam m en se tzu n g en  mit -οχος: Kypr. 'Λριατώ- 
χων 1201.

Aus oa:
π ρ ώ τ ο ς  (=  * πρά-ατος) : Kypr. Πρωτοτίμω 591.

a. Die Kontraktion von *αλΓοα =  *ά)^οχα zu 51/co 135 β. 1Θ. 91 kann 
ierst auf k y p r i e c h e m  Boden erfolgt sein.

b. Man konnte versucht sein, den k y p r i e c h e n  Namen Νωμήνιος 
140 welcher im phoniciechen Teile der Inechrift durch Hodes „der Neu- 

imondliche, am Neumondstage Geborene“ wiedergegeben wird, in Neo- 
*μήνιος aufzulosen. Dagegen epricbt, daes 1) zu der Zeit, ale die Inechrift 
iabgefaeet wurde, dae Vau nocb lebendig war, vgl. νε/’οστάτας 1349, und 
!2) aus veFq- nacb Ausfall dee Vau i n T a m a e e o e  wo- hatte werden mueeen. 
'.Entweder ist also no me ni o ne fur tie vo me ni o ne verecbrieben, oder 
Idcr pkonicische Obereetzer glaubte Νω-μήνιος am beeten mit dcmjenigen 
♦phoniciecben Worte wiederzugeben, welches dem ahnlich lautenden Nefo- 
ιμήνιος genau enteprochen haben wiirde.

31. Ein durch „Ersatzdehnuny" entstandenes ω ist fur das 
Siid-Achaische nicht nachzuweisen. Die a r k a d i s c h e  Fonn βω -  
λας 24io/n stammt wohl aus einem dorischen Dialekte.

32. Der kyprische  Flussname Βών,αρος  235 ist semiti- 
tachen Ursprungs, vgl. „das Rindvieh, die Rinderheerde“. Es
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ist nicht ausgeschlossen, dass die Griechen das Wort in ihre 
Sprache umdeuteten und mit βωβ- ,,Stier“ in Yerbindung brachten. 
Ob in dem ebenfalls semitischen Namen a pa so mo se 141 * das 
erste o lang oder kurz ist, steht dahin.

ϊ

33· Ein urgriechisches t biieb im Sud-Achaischen 
unverandert:

1. In Stammsilben:
Ι ί ρ ισ το - :  in beiden Dialekten oft als Namenselement 
δ ί ς  „doppelt“ : Ark. δι-πλάσιον 3035.

Kypr. δ I-πας  93s, δί-πτνον Gl., όί(δραχμα) 
135 16. 36*

δ ιά  „durch“ : die Belege bei den * Proposition en«.
Α ι β - :  Ark. A il 49, Jiog  5 54* und J io -  in Eigennamen.

Kypr. J u  83, A  ιός 148, A  ιβεί$εμις 121 135 2i. 
ι ερό - ,  ί ερ ηβ - :  sammtliche Belege in § 15 (S. 143).

Stamm eis : w, vgl. ssk. ie-ird.
ί π π ο ς :  Ark. ϊππαρχος 32e und -Ιππο- als Namenselement 

Kypr. Πόσίπ(π)ος 229.
Y. i l log  „ g r a u Ark. Κίλλωνος 35 w. — Kypr. /Αλλος Gl. 
ν .ρ ι- : Ark. ίπ ί/ρ ισ ιν  30 id. 50, -/ψ ιος  in Eigennamen.

Kypr. lv ά-'/ρϊ-ΐαν Gl.
Σ ι μ - :  Ark . 2ιμίας  16ο, 2ιμίδας 3323, 2ίμων[ος] 33δ».

Kypr. 2 ίμ(μ)ιδος Gen. 13530. 
τ ί - ς ,  daneben kypr. σ ίς  (=  v.ig): die Belege beim »Pronoraen«. 
φ ί λ ο - :  in beiden Dialekten oft als Namenselement.

Nur im a rk ad isch en  Dialekte sind belegt: 
dtx-: adr/Jvra 304, δτ/άζητοι 35, ινδικόν $3, -διζοντοιν 54 u || 

u. a. m.
i  „gehenw: άπιόντα 29 s* — ί δ ιο ν  30 so, Ιδ/οις n . 
π ι ά τ ο - :  Πιστο-κλης 33π> Πιοτοξένω 8 so. 
τρ ι -  „drei“: τρϊσί 304, Τριπαναγόρσιος 29 β, τρκτ/ααίος%φι u. 

Von Eigennamen sind noch zu nennen ΐΑριστό-βιος 33 ja 
'Ιοχο-μάχω 32 4, Μ ι / - ί ω ν  33 74, Μι/Ιωνος βο, Μι/νλος 4$ 
Μ ιλτ-ιάδαν  34ιβ, 2 μ ί ν & ι ς  1 2», 2 τ ι λ π ν ρ ω  34ιτ·

Η j
ϋ
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Nur im kyprischen

διφ&έρα  in διφ&εράλοιφος Gl. 
Fi „er“, Akk. IV Gl. 
γ . ιβ ισ ι ς  „Ranzen“ GL 
x / βον  „Anrichteu Gl. 
γ. ι -δνόν  „hier“ GL

Zu lat. ct-s, ci-tra gehorig.
Κ ί ρ ρ ι ς , Bein. d. Adonis, Gl. 
λ ί & ο ς  „Steinu 1612 (84 2). 
λ ϊ - μ η ν  „Markt“ Gl.

Dialekte sind belegt:
λ ϊν -  „bestreichenu in Ιναλαλισ- 

μένα 13526· Lat. lino. 
μϊσ&ός, Gen.μισθών 1354.5·ΐ5· 
μ ϊχ-  „bewassern“ in άμιχ&α- 

λόεσσαν Gl.
σίγνννος  „Schwertlt Gl. 
on  i t  a „Vogel“ GL, vgl. σπίνος 

σηίγγος.
φ ϊ-τρ ό ς  „Klotzu Gl.

a. In Ικ μα μ ενός 1343/4, (abgeleitet von Ιχμα „Wurf“ oder „Gescboss“) 
ist das t sebr wabrsebeinlieb kurz, da die Feminina auf -μα worn schwacben 
Stamme gebildet zn werden pflegten. Auch in aiai  „speien“ (σΐαλος 
„Speicbel") echeint das i kurz zu sein.

2. In Vorschlagssilben:

R ed u p l ik a t io n :  Ark. Uoca- 30ΐ6·δΐ·
Kypr. Υ.ι-χη-τός GL, von χη-.

Nur im Kyprischen belegt ist: ί -δέ  „dannu 135ia. 24/25. *6.

3. In Bildungs- und Flexionssilben:

D ie  abge le i te ten  S tam m e auf -1 , -ly, -id, -ιδά, -ιά, 
- ιαδά, —ιο, -ιον, -ιμο, -ιτο, -ιχο u. 8. w.

χόρζα  Gl. ist aus *χόρδ£α =  *χορδία entstanden.
Die K om pos i t ionse lem en te :  *Αγψι- (ark.), *ΑΙ&ξι- (ark.), 

*A)m - (ark), J a i-  (ark), Λεξι- (ark), Λωρι- (ark), Θηρι- 
(kypr), Καλλι- (ark), A val- (ark), Μνασι- (ark), Όνασι- (ark. 
kypr), Π ανη- (ark), Πραξι- (ark), 2τασι- (ark. kypr), 2ωσι- 
(iark.), Ύεισι- (ark).

D e r  L o k a t iv  Sg. a u f  - t ,  d e r  L o k a t iv  Pl. au f  - σ ι.
b. Ob in ark. ΤηΧΙ- μαχος 1 58 (τηλ( ^  *τηλνΐ, *xrjXF£), 'π ληFi 3010 

(=  *7ΐληϋνΤ, *πληΟΓί) und kypr. am  135 w (=  *onvt, *SnFi) das 1 lang oder 
kurz ist, bleibt unentschieden.

Die V erb a ien d u n g en  -μι, -&ι, -ναι (aus -ντι).
D ie P roposi t ion  en αντί, αμφί, In i, ηερί.
Das Z a h lw o r t  είκοσι.

34. Silbenbildendes l erscheint als ιλ in 
Kypr. η ιλνδν  „grauu Gl. =  pl-ηόη, Stamm ηελ-.
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a. Die Form ηιλνόν kann bereite sud*achai8ch gewesen sein, wie das 
horoerische πΙΧναμαι =  ρΐ-ηά-mai, Stamm nzX-t beweist. In den GGA. 
1889, S. 897 f. babe ich ausgefuhrt, daes ein orgriecbiscbes ·λν· zn XX 
worde, wenn das X Konsonant war {οΌ.νμι =  *δλ-νν-μι, ώ)Μν =  *ώΧ-νό-ν, 
ίΧλός =  *1λ-νό-ς), daes λν dagegen bewahrt blieb, wenn das X silbenbil- 
dend, also =  l, war (mXvov — ρΐηόη, πΙΧναμαι — plnamai).

b. In der kyprischen Glosse βρί γχα  scbeint aach ein silbenbildendes 
f  darch -ρι- vertreten za sein.

35. Ein silbenbildendes s erscheint als -to- in
Ark. F i a r i a v  8 is — Fsrlav, Toiler Stamm Fεστία-. 

[χ] ι λ ία ί ς  246 =  χ?λίαις, voller Stamm χεσλιο-.
Beide Formen sind richtig bearteilt τοη Spitzer Laatlebre S. 16. 

tjber die Quantitat dee i in χιλίαις e. § 41 (S. 163).

36. Die urgriechische Proposition iv  lautete im Sud- 
Achaischen iv.

a. Die Vermutung Spitzer'$ Laatlebre S. 14 ff., daes die Form Iv sich 
ursprunglich vor konsonantischem Anlaute entwickelt habe, ist an sich 
wahrscheinlich. Nur irren sowobl Spitzer wie G. Meyer Gr. Gr. * § 58, 
wenn sie aus der Formel Iv ποΜμοι και ev ϊράναι 31 β/β den Schluss ziehen, 
dass in Arkadien noch in spater Zeit iv vor Eonsonanten, iv vor Vokalen 
gebraucht sei. Die Inschrift 31 ist nicht mehr im reinen Dialekte abge- 
fasst: da nun selbst in dem Tempelvertrage no. 29 iv aach vor vokalischem 
Anlaute gesetzt wird, so baben wir jenes iv als einen Eindringling aus 
der κοινή zu betrachten.

1. V or V oka len :

Ark. iv 29 5 . 1 1 . ie, iv άμεραις 30 4, iv επίνεια tv 1 9 . eo,
iv εςτεισιν yi, Ιναγόντω ig, 'ίναισίμω 34ss·

Kypr. iv Ήδαλίωι 138, Ιναλαλισμένα 135 se·
Dazu kommen die Glossen iv ανομίαν, iv αμμανϊν, iv ava- 

τοις, Ινόρετος, ννιμίνα siehe S. 116.

2. V or K o n so n an te n :

Ark. iv δαμον 2 9 4 .8 , iv ταΐς ivjcohaig *7 , iv xoi 2 9 10 30s. <s 
24s. s, iv ότ/χχστηριον 3 0 so, Iv τά 4β, iv 7εο)Λμοι 315, ΐγ/νος 30s6, 
i/χεχηρήκοι,ιν, Namen mit ’Ίμπεδο- 8 s 32s 33 24 35 s, Ιμφαίνεν 
3 0 24, ΙνδίΥ.α'ζψοι 3 0 si, ινδικόνss, Χνπασιν 31s/s, Ινπολαϊς 29 s7> 
Ινφορβίεν 29 5. 6· ιο /ιι. 15 , ίνφορβίη 293/4, ίνφορβισμόν 2 9 s.
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Kypr. l(v) τώι 1351. β· », ί(ν) ται 3, i(v) Malavijai i7/i8? i(v) 
2ίμ(μ)ιδος άρονραι 20/21, l(v) rcw27, l(v) τέρει 653, i(v) τέμενος 1472, 
t(v) oft, die Belege in § 85, 1, /? (S. 186), °Ι(μ)περόπ;ω 116.

Dazu kommen die Glossen Ιμίτραον, Ιμτζάταον, ferner fyxgog, 
ίμ7€θλης, ίνζ,απάταον, ίνκαφότευε, Ινπροαγόρας, £*> τι/fcV, φάος> 
ίσχερώ, Ιφιντάν, siehe S. 116 f.

b. Die kyprischen Glossen εναυον, Ένδηΐδες, ενευνοι haben die dia- 
lektieche Fonri eingebusst.

37. In der k y p r isch en  Glosse ϊ γ γ ι λ -  =  latein. singuli 
(Grundform des Stammes sen-g-) ist inlautendes εν vor einem 
Konsonanten ebenfalls zu tv geworden. Da das Wort zweifellos 
keine kyprische Neubildung ist, so war es in der Form ϊγγιλ- 
wahrscheinlich bereits siid-achaisch.

38. In den kyprischen Stadten E d a l io n  und Tam assos  
wurde ε vor a und o in t verwandelt. Belege:

A us E d a l io n :  thov 135 27, 136 1372, Mn;i\hjav
(=  ΥΜτέδεαν) 13527, Peruja20, ίό(ν)τα (=  εό(ν)τά)2β, έτνίό(ν)ταο. 
ίο. 22, lw(v)ol 3ΐ, ατέλψα33, τερχνήα*. ιβ/ΐ9- 22.

a. Ob auch ΆμηνΙ^α 135 18 fur Άμηνέαυ steht (vgl. ark.Άμηνέας 40), 
ist deshalb unsicber, weil Namen auf -Ιας bereits urgriechiscb neben solchen 
auf -έας lagen.

Aus Tam assos:  &ιώι 140s.
b. Da in Go lg o i  die Form ϋεδς die iiblicho geweseu zu sein scheint 

(vgl. Note e), so sind die Weihinschrifteu no. 143 mit ϋιω[ι] und no. 150 
mit ϋι[ώϊ\ wahrscheinlich in dem benachbarten E d a l i o n  abgefasst.

C. Zu erwabnen ist endlich der auf alterem xazedtjav ( =  κατέϋεαν) 
beruhendc σ-Aorist κατέϋίσαν in der Inschrift 70, welche angeblieli aus 
Arsinoe stammen soil. Dass sie nicbt im Dialekte dicscr Stadt gehalton 
ist, glaube ich daraus scbliessen zu diirfen, dass auf mcbrcrcn in Arsinoe 
gefundenen Grabscbriften ein ε vor o unveriindert geblieben ist (ε vor a 
ist noch nicbt iiberliefert), und dass die auf derselben Inschrift stebende 
Form κενευΡδν bisber nur in dem εύ /’ρητάαατυ (=  ε / ’ρητάαατυ) der edaliscbcn 
Bronze ein Analogou bat. Wenn der Grabstein wirklicb in Arsinoe aul- 
gestellt und nicbt bicrbin vcrscbleppt ist, blcibt die Vcrmutung moglicb, 
dass die Familie des Aristias oder der Steinmetze aus Edalion stammte.

d, Ein ε vor v blieb crbalten, weil beide Vokale im Inlaute den 
Dipbtbongen eu bildeten z. B. Άρμάνενς (=*Αρμάνεος) 135 SJ, ενΕρητάαατν A.

o. In a l i e n  i i b r i gon  S t a d t e n  ist ε vor a und o unverandort. go- 
blieben. Ausser den zablreicben Genetiven auf -εος und den Formen Νεο~ 
und *Ετεο-, welcbe auf νεΡο, ετεΡο- zuruckgeben, bewoiseu das folgonde 
Formen von ϋεδς:

lioffmHnu, dio griochiscbon Dialokto, I, 11
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K e r y n e i a :  &εώ 57 58 — C h y t r o i :  <hw 61 65 — D rim u : ϋεωι 94,.
N e n - P a p h o s :  &εώι 102 5 — A l t - P a p h o s :  ϋτωι 105*.
K o n r i o n :  θεοδώρων, θεοτίμων 117, &εώ[ϊ\ 115.
S al a τη is: Θεάνωρ θεοχίεος (oder -χλήος) 130,, θεοδώρω 185.
Go lg o i :  Φεώι 144 t 147 „  δεώ[ι\ 153, δεω 149, δεοΐς 144*. Dazu 

φρονέω ι 144 4

In C hy tro i  wurde ein ton loses  e im Auslaute zu i ge- 
schwacht in μ ι  (— με) 59» 60t.

Daneben iet με ans C h y t r o i  61,  66, 67, K e r y n e i a  5 7 , u n d A b y -  
doe  189 (von einemSelarainiergeschrieben), p e r  aus G o l g o i  146uberliefert.

39 . Im kyprischen  Dialekte wurde 1 in folgenden nicht- 
griechischen Worten gesprochen:

a p i  ti  m i  li  ko ne — * Λ β ι δ μ ί λ γ , ω ν  oder ΙΑ β ιδμ ιλίχω ν  134$.
m i l i  k i  j a  to no se — 3 1  i X v u j  ά φ ω ν ο ς  oder Μ ίλ ιυλ/ ά&ωνος 

134ι.
Μ ά λ ι χ α ,  Beiname des Herakles in Amathus, GL 

In alien drei Namen liegt *|bn „K0nig“ za Grande.
Μ ί δ α ν  198 — Γ ι  λ  (λ) ί χ α ς  in versch.Kasus: 67ι 76ι 96128173.
In den Appellativis: α ρ ι ζ ο ς  (hariz) und ν . ί τ τ α ρ ι ς  GL

i «
40. Ein urgriechisches * blieb im Sud-Achaischen un- 

verandert:
τ ϊ μ ο oft in Eigennamen z. B . Τιμοχρέτης Ark. 33ioo 34*7, 

Kypr. 761 82j/s 91 129.
ν ίκ-:  A rk . oft in Eigennamen z. B . ’Εργονίκω 33βδ, Νίχαρχος l i s .  

Kypr. Nivxt 87, ΝινχΑάμω 225, N vkovJJFr& 101 i/s 1051, 
N ivjo)AFu) 1 7 8 , . . . .  vi/ju) 131, Ααμονί{*ω) 219 227.

Nur im A rk a d isc h en  sind belegt: 
ίΐ 7 ε π ο & ο ΐ τ α ι 1 π ο λ ϊ τ α ι  33 oft, π ο λ ι τ α ν  24*. 
hiv.ovxa,  Akk. Sg. des P a rt von ίκω, 29u .
. a. Statt hxxorxa lasst sicb aach das Particip des Aoristes, also 

hXxSrra, lesen.
Nur im K y p r isch e n  sind belegt: 

ΐ Α φ ρ ο δ ί τ α ι  59$ — βρ ϊμά ζε ιν  GL 
ία σ & α ι ,  Ιατηραν  135#.
Xya =  aiya  GL -  Ι ν ι ς  „Sohnw 101 102 105. 
f t l - f r i  „trink“ 132.
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41 . In γ ί ν ο μ α ι  (=  γίγνομαι), κρίνω (=  *κρινχω) und 
χ ί λ ι ο ι  (== *χ§λιοί: *χϊσλιοι) war das ι im a t t i s ch en  Dialekte 
lang. Da sichjedoch fiir den siid-achaischen Dialekt die Ersatz- 
dehnung nicht beweisen lasst, so ist es moglich, dass in Arkadien 
γζνεσ&αι  309, γ ι ν η τ ο ι  2, γινόμενον  ao, κ ρ ϊ ν ω ν σ ι  30g und 
[χ]ϊλίαις 246 gesproehen wurde.

42 . In folgenden Fallen ist z e r s t  im a rk a d isc h e n  oder  
im kypr iechen  D ia le k te  e n ts tan d en :

1. Aus ei:
Ark . ιράναι 31 β =  ειρψαι.
Kypr. Die Belege sind unsicher: Τισωνίόας 93 s (=  Τεισωνί- 

δας)> Τισά(ν)όρω 113 (=  Τεισάνδρω) und Μαγιριος 128 129 
(zu μάγειρος ?) ·

2. A u s  1]:
a. Ein einziges Mai erscheint auf der e da lie c hen  Bronze 

die Form ϊ  „oder“ : daneben siebenmal das gewohnliche η. Beide 
Formen sind nicht etymologisch verschieden (wie z. B. Meister 
Π  285 vermutet), sondern ϊ  ist auf lautlichem Wege aus η her- 
vorgegangen. Die Form η steht stets vor ko ns on an t ischem  
Anlaute: rj δυβάνοιβ, η τός κασιγνψοςιο, η τός ϊεαΐδας u . 23, 
τοϊς παισίχϊ .Μ, η δώκοΐια. Dagegen folgt auf ΐ  ein V o k a l :  
ΐ  Ιξ τώι κάπωίΜ. Da nun in Ε dal ion jedes kurze e v o r  a 
und  0 zu i gewordenist, z. B. artlija  13528, ίό(ν)τα(= ιόντα)as, 
&ιόν 87 (siehe § 38), so haben wir auch den Wandel von langem 
e in t auf die E in w i rk u n g  des fo lgenden Vokales zuriick- 
zufiihren.

b. Die Gleichsetzung von M l v o x ρέτης  197 mit Μηνοχρετης 183 iet 
zweifelbaft. Die wohl mit Recht den Kypriern zugewiesenen Glossen 
Ινιμίνα  =  iv ήμίνα (S. 116), χαινίτα.' αδελφή und χαιν ί τας · αδελφούς 
xai άδελφάς konnen in dicser Gestalt zu einer Zeit aufgezcichnet sein, als 
sich in den meisten Dialekten der Wandel von c in 1 vollzogen hatte.

43. Ein urgriechisches ti blieb im Sud-Achaischen un- 
verandert.

ά ρ γ υ ρ ο Ark . άργνριον 30ιβ.
Kypr . άργυρον 135ts.26, αργυρών 135 oft

U *

(
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&νραι Ark. &νρδα =  εξω Gl.
Kypr. Στραβών 1603, &νραβωρός 215, άμφί&νρον Gl. 

νν: A rk . τάιτ 2914.
Kypr. ow 141 χ, ror(v)t’ 140i, aUeinstehend 1356.16- 

σι;?: Die vollstandigen Belege bei den >Prapositionenc. 
τ ν χ A rl\ rt-χ^ 29χ7, τνγχάνη 30i4-

Kypr. 144s, επέτυχε 134χ, η$χα oft
D ie a b g e le i t e te n  N o m in a ls tam m e a u f  -t;-.

Nur im Arkadischen sind belegt:
ά ρ τ ν ε ν  29*7  — δυο 30 a s - 2 6 ,  δνώδε/Ό 2 9 7 /8- 21- 

έ π ι ζ ν γ ι ο ν  2 9 i s -

„opfem“: &νσ&ψ 29 as, Ηιερο3νταν 29δ, Ηιερο&ντές 297- 
•ε ρ ι ν ν ε ι ν  G1-, vgl. τσννω, άννω — ϊ γ γ ν ο ς  30s6 — G1.
νυ / . τα  29 is, νΐΎ.τόςιβ — σνών  29 ig. 
υπό ,  υ π έ ρ :  Die Belege bei den >Prapositionen«. 
σ τ ν φ ε λ η ν  Gl. — υστέρας  29g, ύστερον 30δ.

Eigennamen: 'Αμυντας Ι χ β ,  Βλνας Ι 2 5  (zu βλνω „strotzen“), 
Καφνέων (Einwohner der Stadt Καφναι) 52 u ,  Κννονριοι 1 xo, 
Κνμβαλος 34δι, Air/uog 1 69, A v/xua  Sa. 1232, *Ολνμπιοδώ\ρω] 
54 ίο u , *0).ννπιδδωρος 33 «δ, Σεκνώ[νι]ος 54β, Φντιω (zu φντός) 
33 si, ferner die Kurznamen Αίσχυτης 1 55, "Αφυλλος 84, Μ ι- 
yjv)jog 49, Στιλτινρω 3417-

a. Ungcdeutet bleibt θαρνχίδας 22.
Nur im K y p r i s c h e n  sind belegt:

α δ ρ ν α  Gl. (δρυς: δρνός). 
*Αμν%λωι  134 s- 
γννά 12.
δύσε a GL, Stamm δεF: δν. 
&ύα ss Svεα Gl.

γ .νπελλον  GL
Κ ύ π ρ ο -  oft in Eigennamen.
λνγ~: άπολνγματος GL
π ρ ν λ ι ς  Gl.
π τ ν ο ν  in δίπτνον GL
τ ύ π ο ς  in σολοιτνπος GL
Proposition v = επί.

θύρσος:  Θνρσί/α 217. 
κ υ λ ι ξ , υλ!μ β α  „Humpen“ GL 
Suff ix  -νλος:  αρμν?μ und ταρδύλη G1.

b. In folgenden drei Worten bleibt die Quantitat dee v unbeetimm- 
bar: Γέρν^ος  91 (vgl. Νΐχνς, Πράτνς neben Σώτνς) — Δρύμιον  oder 
δρύμιον  1351β „Waldbach“ (neben δρυμός im Homer der Plnral δρΰμά) 
— οιγνννας  Gl. (dancben οίγυνος, οιγντνος). Die Glosee χυνΰη ιαμα  ist 
in ihrero ersten Teile noch nicht gedeutet.

c. Wcnn die Glosee σχνδά  ein echtee δ cnthalt, also nicht direkt mit 
germ. fkHa ,,Scbatten“ gleichzusetzen ist, so baben wir das v ale kurz zu 
betraehten, vgl. βά-δος „Gang" zu βα.
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d. Dae kyprische hvfavoi 135 6 ist nicht etwa, wie Meistcr II 220 
verrautct, auf lautlichem Wegc aus SoFavoi hervorgegangen, eondern steht 
fur δυ-άνοι =  SF-άνοι. 6F- oder δν- ist die — in einem Prasens auf -άνω 
regelrecht geforderte — Kurzform des Aoriststammes doF~, von dem ark. 
άπνδόας 3013 und kypr. SoFevai 135 e. 15 abgeleitet sind. Die letztere Form 
beweist deutlich, dass ein lautlicber (Jbergang von o in v vor /"n ich t 
etattfand.

e. Die Glosse lv τνΐν, in wclcher Meister II 220 irrig einen Lokativ 
auf -ot siebt, ist bereits von Ahrens II 365 ale %-FL gedeutet worden, 
siehe § 70, 1 (S. 181).

44. Das urgriecliische v wurde von den Stid-Achaern 
als reines u gesproclien. Beweise:

1. In den arkadischen und kyprischen Inschriften wird ein 
urgriechisches u und ein im tonlosen Auslaute aus o entstandenes 
u (siehe § 45) mit demselben Zeichen wiedergegeben, z. B.

Ark. TYXE — τνγτι und APY =  a?tv aus ano.
Kypr. tu ha =  τνχα und he no i tu =  γένοιτυ aus ytvovto.

Da nun das letztere (aus o entstandene) v sicher nicht ii, 
sondem u gelautet hat und da dasselbe Zeichen schwerlich zwei 
so verschiedene Lautwerte wie u und u haben konnte, so folgt 
daraus, dass auch das urgriecliische v im Sud-Achaischen als u 
gesprochen wurde.

2. Hinter v und ευ wurde im Kyprischen vor folgendem 
Vokale ein Vau eingeschoben. Das war nur moglich, wenn man 
u sprach.

Γέρυβος 91, dvFavot 135 e, vF-άίς 135 io. 22/23. 28, κατεσκεύ- 
Faae 9 8 8, Ενβέλ&ων 223, EvFtlMv)™g 222, ΕυΕά(ν)0εος 221, 
Ενβαγόρω 220.

3. Mit dem Zeichen u ist zweimal ein kyprisches v wieder
gegeben, welches sich erst aus F entwickelt hat und deshalb nur 
11 lauten konnte:

e u ve re ta sa tu ·= ενβρητάσατν 134<i =  εβρητάσατυ a .
he ne u vo ne =  κενενΕόν 702/s =  κενεΕόν.

4. In einer Anzahl kyprischer Glossen ist kurzes v durch 
0 (langes v durch ov, siehe § 50) vertreten. Als 0 konnte aber 
ein v weder gesprochen noch geschrieben werden, wenn dasselbe 
bereits ii lautete.
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Vier der Glossen sind p a p h is c h :  μοχο ΐ  =» μνχοϊ, $ o -  
ρανας  =  &νράνδε, ε υ τρ ό σ σ ε σ  9 α ι  =  ετζιτρνσσεσ&αί, σοά(λ)α 
=  ζνηλη, ihnen schliesst sich das herrenlose Ινγ,αφόζενε  =  
Ιγχαταφντενε an. J e  e in e  Glosse wird den A m a t h u s i e r n :  
εσολαι  =  εζ-ξυλαι und den S a la m in ie rn :  μ ο τ τ ο φ α γ ί α  =  
μνττωτοφαγία zngeschrieben.

a. Mehrere herrenlose Glossen Hesych’s, in denen o fur v geechrieben 
ist, haben M. Schmidt und Rotke den Kypriern zugewiesen. Folgende 
verdienen erwabnt zu werden:

β ό ρ μ α ξ · μνρμηξ, vgl. βνρμακας ’ μόρμηκας.
β ρ ό χ ο ι * άτελεβοί, ακρίδες, vgl. βρόκος . . . .  οΐ δε άττέλεβος.
βρόξαι ·  ροφήσαι, vgl. βρνξαι* δακεΐν, καταπιεί*.
Ιγχόδια.’ άθρόα, vgl. χύδαν ,,ίη Masse". 
έ π τ ό κ α σ ε ν  έκάλνψεν. Fur έπόκασεν.
έράτοϋ εν.  άνεπαόσαντ ο. Rich tiger έράτονθεν =  έρήτνθεν Β  99. 
κόμβος  . . . .  τό εκπωμα. Vgl. die paphische Glosse κύμβα (S. 120), 

femer κόμβος, κνμβάς, κόμβων.
κόψα* ύ<3ρ/α und κοψ(α·  χύτρα, vgl. κυψέλη, κυψελίς. 
κρ όαταλλος' είδος όέλον. 
μολ ορ ό ς * λυπηρό?, αηδής.

Vgl. μολνρόν * νωθρόν. βραδό. ανιαρόν, άηδές. άχάριτον. λυπηρόν, 
πέποσμαι ·  άκήκοα. =  πέπνσμαι.
αμογερόν  · άκληρόν, έπίβονλον. μοχθηρόν. Vgl. έπιομυγερως γ 195, <5 672 

und oft bei Apoll. Rbod. Zu lit. smdugiu, smdukti „erwurgen“. 
τόλνξ'  αΐδοΐον, vgl. η/ΐον* το αίδοΐον „der Pflock". 
φ ό α * εξανθήματα εν τω οώματι.

Von <pvov =  abgeleitet, vgl. das kyprische θυα =  0ν*α. 
φοτενε ι  (uberl. ψωτενει)’ γεννρ, vgl. ίγχαφότευε.

b. In alien Glossen, welcbe die Bestitnmung Κύπριοι fuhren, ist ur- 
griecbiecbes v mit v (nicbt mit o) wiedergegebon, siehe § 43 (S. 164).

*

45. Ein gemeingriechisclies tonloses o, welches im 
Auslaute stand, wurde von den Sud-Achaem dumpf, als # 
gesprochen. Belege:

1 . άτνυ (== από).
Ark. artv 29 se 304, απνδόας 30 is, amym&ueτάτω 10, am)- 

τεεέτω 4 3 , άπντεισάτω s&*
Kypr. άτζν 135g»n·

a. Das arkadischo άπόλ[ντρα] 24, ist — wonn ricbtig erganzt — als 
Eindringling aus der κοινή zu betrachten.

*



b. Die arkadische Proposition κατν 30n . S9 (ferner in κατνβλαφΰέν 4i, 
κατυστάαη 43, κατνφρονηναι 47) ist sehr wahrscheinlich nicht aus einem 
ilten * κατά hervorgegangen, welches allerdings nach dem Verhaltnisse 
ατιωϋεν: από von den Formen κάτω, κάτωΰεν abgeleitet sein konnte, 
3ondern erst in spaterer Zeit — Metster II 91 vermutet, nach Ana
logue von άπν — neu gebildet. Dass die Proposition auch vor Konsonanten 
im Arkadiechen wie im Siid-Ach^jschen urspriinglich κατ- lautete, beweist 
die ans alter Zeit erhaltene Formel κατά αυτά 3 0 =  κατ τά αυτά „ίη 
dereelben Weise". Auf der Inschrift no. 29 ist die Proposition leider nur 
vor Vokalen uberliefert.

2. G e n e t iv  de r  mannl. ά -S tam m e auf  - av =  ao.
Ark. 'Αγα&ίαν 33 37, \ί4γ]ησίαν 33 Col. A, 'Αγίαν 3321, 'Αλεξι- 

άδαυ 3325, 'Αλκίαν 33 CoL A, 3Απόλλωνίδαν 33 ιβ. 76 und Col. A, 
'Αριστόλαν 34so, 'Αργίαν 344. 2G, 'Αστέαν 34is, Γλαν/Jδαν 84, 
Γοργιπτείδαν 33 36, [Α]εινίαν 33 CoL A , Αεξίαν 3445, 'Εξακί- 
δαν 10, Ενμηλίδαν 3372, Ενπράκταυ 33 28, Ριστίαν 8 18, [Θ«ο]- 
μνάοταυ 33 Col. Α, Θε(ρ)σίαν 33 is, Θρασέαν 33 89, Κα?Μαν 3319, 
Κρατέαυ51, Μεγαλίαυ 3331 , Μιλτιάδαν 34ίο, Νικ,ασίαν 3449, Νικίαν 
3512, [Νι]κό?*αν 33 Col. A , . . . .  ξόραν 53, 2αωνίδαν 34 4o, Σωκλείδαν 
345, [2ω]σάδαυ 35 Vo. Α , Τοξό[τ]αν 35?, Φαιδιμίδαν 3489, 
Φιλλίαν 3317, Φίλων ίδαν 3448· Hierzu kommen mehrere ver- 
stiimmelte Genetive auf -αν, -ίδμν> -λίαν, -λαν, -όραν.

c. Dieee Endung wurde von den Tegeaten per analogiam auf den 
Genetiv der weiblichen d-Stamme iibertragen, z. B. Γεκάαταυ 29 i9. w, 
ζαμίαυ 30 21. i5, siehe die Formenlehre.

d. Die Formen Ίμπεδέα 8* und -ηρίδα 34 tl sind sicher nur verlesen.
Kypr. 'Αρισταγόραν 95, ΒοΕαδαν 110, 'Αριστί^αυ 701, Θεμίαν

143, Μαράκαν 96, Μίδαν 198, Νασιώταν 7 1 2/8, Νωδάμαν 190, 
Όνασαγόραν 792 841 1351/». 22, Πννταγόραν 882, Στασαγοραν 
781, Έτασσαν 68 χ, Τιμαγόραν 82 1 90 ι/s 175.

e. Nach Metster II 99 und 232 soil -ao eowohl im Arkadiechen wie 
im Kypriechen zu dem Diphthongen -αυ „kontrahicrt“ sein. Dieee An- 
nahme ist unrich tig: av kann kein geschlossener Diphthong gewesen, 
sondern muss getrennt (-α-β) gesprochen sein, weil das v in den drei 
kypriechen Genetiven Άμηνβα 135 1β, ΆριοτΙ)α 91, Θνρσ(/α 217 abgoworfen 
ist. Den Grund zu dieser Erleichterung der Endung sah ich (Do mixt. 
Graec. ling. dial. 49) darin, dass man die Aufeinanderfolge dreier getrennt 
geeprochenen Yokale vermeiden wollte. Doch ist zuzugeben, dass sioh 
der Genetiv Άμηνίβα vor άλ/’ω auch aus dem Satzsandhi erklaren liiset 
(Metster II 236): nur hat dann das 1; vor seinem ganzlichcn Ausfall nicht 
die Mittelstufe u durchgemacht, wie Metster vermutet — denn aue *Λμη- 
rlja# αλ/ω hatte Άμηνί)αυ fi&tFm werden miissen —, sondern ist als kurzcr 
tonloser Laut vor folgendcm Yokale elidiert.
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f. Der Genetiv Κνπραγόραο 154, der einzige, in welcbem -ao statl 
-av gcschrieben ist, bestimmte Meitter II 232 zu der Behauptung, dass dei 
Wandel von -ao in -av erst auf kyprischem Boden erfolgt eei, unabhangig 
von dem gleicben Lautwecbsel in Arkadien. Ware das richtig, dann 
mueste die Inschrift Κνπραγόραο entweder uralt sein, Oder aus einer 
Gegend stammen, in welcber zn der Zeit, ale im ganzen ubrigen Kypro? 
der Wandel von -ao zn -av bereits abgeschlossen war, nocb -ao gesprochei 
wurde. Das sind aber zwei Annabmen, von denen die erstere nicbt za 
bewcisen und die zweite nicbts weniger ale wahrscheinlicb ist. Wenn 
die Schreibung Κνπραγόραο wirklicb die Ausspracbe wiedergibt, dann ist 
o znr Bezeichnung des hellen, nacb o zn liegenden «-Lautes im Gegensatz 
zn dem dumpfen reinen u gewahlt, ebenso wie in den papbiscben Glofsen 
μοχοΐ, Αοράνας u. s. w., welche in § 44, 4 (S. 165 f.) beeprochen sind, und in den 
ioniechcn Diphthongen εο =  εν und ao =  av. Indeesen ist ea ancb m5g- 
lich, dass man Κνπραγόραο schrieb, um die getrennte Aussprache der 
Vokale zn bezeichnen im Gegensatz zu dem alten Dipbtbongen αν z. B. 
in a u ta re *= αντάρ.

3. D ie M e d ia le n d u n g e n  auf  - tv =  -το.
Kypr. εβρητάσατν 13δ 1 4,  ευβρψάσατυ 4 ,  γένοιτνι*.

g. Anf einer im reinen Dialekte gebaltenen a r k a d i e c h e n  Inschrift 
sind bislang diese Endnngen nicbt (iberliefert. Da die Inschrift 24, 
welcbc έλνσατο 7 bietet, nicht im reinen Dialekte abgefasst ist, so be- 
hauptet Meister mit Unrecht, dass die Personalendungen auf -to im Arka- 
dischen dem Wandel von o in v nicbt unterworfen gewesen seien.

4 6 . Sowohl im Arkadischen als im Kyprischen hat dieser 
Wandel des tonlosen o zu u noch wetter um sich gegriffen.

Im Arkadischen:
a. Das arkadische α λ λ ν  30ss ist zwar unter denselben 

Bedingungen wie a m  u. s. w. entstanden, aber in so fern bemer- 
kenswerth, als hier das in u verwandelte o den thematischen 
Yokal bildet, welcher in den ubrigen Kasus unverandert bleibt

Im Kyprischen:
b. Die Genetivendung -os ist hinter einem Vokale zu -its

geworden in 'Λρμάνενς  1 3 5 a i,........ ι ν ς  186.
Dass gewohnlich -os auch nach einem Vokale bewahrt blieb, 

beweisen die zahlreichen Genetive auf -εο£.
c. Einmal ist vv- statt o r -  geschrieben: ννέ&ηχε  120 s/4.

4 7 . Vor F hat sich im k y p r i s c h e n  Dialekte bisweilen 
ein u  entwickelt:

ενβρητάσατυ  1354 neben εβρψάσατυu. 
nevevFov  (=  κενεΚόν) 70s/s.
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a. In der Glosse ϋεσ(ζ)ι kann daa v Vertreter dee F (Γέσης), aber 
auch die Proposition v =  επί sein, vgl. εφ-εατρίς „Kleid, Mantel".

4 8 . Aus inlautendem Fi scheint v hervorgegangen zu sein 
in dem kyprischen  εξ ορνξη  135ia. 12. 24.25 — *εξ ορβίξη von 
ορβος „Grenzstein“.

49. Ein urgriechisches & blieb im Stid-Achaischen 
unvcrandert:

λνσ-: Ark. Ανσι[δ]άμω 324, Avaivwjoq 36 5, Ανσιστράτω33$δ, 
ελνσατο 247.

Kypr. λύσαι 135 as» λύση 29, Λνσά(ν)δρω 234
καρΰκ-: Ark. άγτχζρνσ[σόν]τω 30 ίο — Kypr. καρνξ 142. 

α. Ob in dem Nominative καρνξ ,  ion. κηρυξ dae v bercits in 11 r -  
g r i e c h i e c b e r  Zeit verkurzt wurde, bleibt ungewies.

Nur im A r k a d i s c h e n  belegt:
3Ε ννα λ ία ς  8g — Θ υμ  . . 34ββ, ομοΟνμαδον 30se· 
Κ[ο]ρτννίων 52is — κ ύ ρ ι ο ς  30c. 48. 53. 
κωλν[ω\ν 30 ίο, δκτ/Μλνοιis, διακωλνσείβμ. 
λ α φ ν ρ ο π ω λ ί ο ν  30n  — ξυνόν  G1. — ό(κ)τωχρνσεον δ4:ΐ. 
α -σ ν λ ία ν  314 — φ ελ λό δ ρ ΰ ς  Gl. (kypr. αδρνα).

Nur im K y p r i s c h e n  belegt:
π ν ν τ ό ς  „verstandig“ (vgl. 7ct7n,dpac): Πινταγόραν 88g, Πνυτα- 

γδρω 197, Πνντίλ(λ)ας 881, Πνντοτίμω 197, Πνυτο- 123. 
*Υ λ ά τ α ι  94 95 98 99 — μν&α, ύ ρ ι γ γ α , ιβύχος  G1.

b. fiber ακνδά s. die Bemerkung § 43c (S. 164). In Θνοίω 130, iet 
dae tt lang, wenn der Name von ϋν- „eturmen" nbgeleitct ist, vgl. Fick, 
griech. Personennamen 171.

50. Dass v von den SUd-Achaem ale reines langes il ge- 
sprochen wurde, beweisen drei k y p r iscb e  Glossen, in denon ov 
fur v geecbrieben ist:

λ ο ν μ α τ α  „8preu J ^  ^  lostrcnnen, veretiimmeln". 
λονσον „verstummclt“ !
βρούχε τος  „der Briiller" =  „der Frosch“.
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Nasalis sonans.
Mit dieeem Namen bereicbnet mao einen Yokal, welcber ein n oder m 

im Anlante vor einem Konsonanten, im Inlante zwiechen zwei Konsonanten, 
im Aualante nacb einem Konsonanten vertritt.

51. Die Nasalis sonans =  $, φ  erscheint im Anlante, 
im Inlaute und im Anslante im allgemeinen.als a.

Im Anlante:
V e r n e in e n d e s  a- n n d  dv- (vor Vokalen).

Sek. <1-, lAt. wi-, Oek. Umbr. a n Got. vn-: Grnndform n.
Ark. a-dr/Jrra 30 4, ά-όί/.ημα 4 /5 , a-dr/.rμένος 30 s — α-σκτι&ές 

29 s$ „unversehrt“ und av-a-avjrftia 291 ^Yersehrt" (mit doppelter 
Negation) — α-πει&ηναι 30 4$ — σ-σν?*ίσν9 ά-σφάλειαν 31 4 — 
Λ-τρεοτίδας 1 *τ.

Kypr. α-&σνάτοις, ά-λοραιτώς ^unverkuizt44 144*, av-oalja 135*9, 
ά-τέλψ  135ίο „ohne Abgaben", a-ztUja  135*3.

Zweifelhaft rind ανγαρος nnd άβρεμής (GL).
a ρ ι σ τ ό ς  „der mannlichste, maimhafteste".

Zu ner-i nr- „Mann“, Sek. nar-i, Gr. a-riq-i, Umbr. ner-.
Im Arkadischen und Kyprischen oft als Namenselement belegt

Im Inlaute:
μ άχα  „das Schlachtgetummelu.

Zn niederdentscb many, mengen, Ge-menge.
A rk. σννμσχων 6, Ενμαχιδας 37 β — Kypr. μάχαι 135 s-

Nur im A rk a d isc h e n  belegt:
τρ ια γ .α σ ίο ς  29J0/5i, τ ρ ι α κ ό σ ι ο ι  30

Grnndform tria-kntioi, vgl. sek. $atd, lat. centum. Ober χριαχοσίαις 24 a/* 
and είκοσι 29, (== c-veikftti) riebe § 52 (S. 171).

βα& νς „tiefu zu βίν&ος „die Tiefe“.
[B]advyJ.rfc 34*8, vgL auch ΒαϊΗτάΑος SammL 1238s.

Nur im K y p r isch en  belegt:
f iaOL-Xevg :  β α σ ιλ η β ο ς ,  βαο ιληος .  Haufig.

Dae Wort ist abgeleitet von g$ti- „dae Gescblecht, die Familie": zd. 
ja iti =  *jn ti „Familie", lit. genCu „Verwandter, Verwandtachaft", griecb. 
βασι- «» *βατι- — *Qnti, vgL Bezzenberger in BB. Ill 174. βασιλεύς bedeutete 
also nreprunglich „Fuhrer der Sippe" and entepricbt genaa dem germa- 
niacben kuning „Fubrer der Sippe" von kuni „Geecbleoht, Sippe".
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χασί γνητος:  in verecb. Kasus 76a 106s 109s 135 oft 146.
Dass dor. χάαις Kurzform von χασί-γνητος und χασί-γνητος wiederum 

aus αΰτο-χασί-γνητος verktirzt ist, darf ale sicher gelten. Wenn wir xaot- 
mit zd. kata „das Haus44, kati „der Hausherr44 (aus *knta, *knti) verbinden, eo 
ergibt sich fiir αντο-χασί-γνητος die passende Grundbedeutung „der in dem 
gleichen Hause Geborene, der Sohn desselben Hausherm44, d. i. „der 
Bruder44. Anders JBezzenberger BB. Π 157.

a -  „e in “ =  sm-: α-δρνα „Ein-baum“ Gl.

Im Auslaute:
A k k u s a t iv  Sg. der konsonan t .  S tam m e au f  a «= -ψ.

Ark. αίγα 292, άπιδντα 32, Ιιίκοντα i 2, μήνα so, vwxa  13, 
άδίκέντα 304.

Kijpr. FuvAva 1512, ijatr^a-v 135$, ά{ν)δρι$ά{ν)τα-ν 134a, 
ά(ν)δριά(ν)τα-ν 1401.

Die drei letzteren Akkusative sind mit v erweitert.

52. Diejenige tonlose Nasalis sonans, welche hinter x 
stand, wurde ira Arkadischen dumpf als o gesprochen.

δέν,ο in δυώδετ,ο 29 7/8. *i, aus dSky.
δέν.οτος in δεόταν  62, aus dekn-tts.
εϊν.οαι 291, aus e-vSikqti oder e-vikqU.
hev.otov  294, ‘Εκοτόνβοια ‘Εκοτόμβοια 38, aus se-k^tdm.

Dass diese dumpfere Aussprache nicht allein von dem κ, 
sondem auch von der Betonung abhing, scbeint daraus zu folgen, 
dass in Tegea neben είκοσι 291 die Form τ ρ ι α ^ ά σ ε ο ι  30e 
(Akk. τριαν.αοίος  29ao/2i) lag, welche den Accent auf der Na
salis sonans trug. Aus Stymphalos ist freilick auch in diesem 
Zahlworte 0 iiberliefert: %ρεα κο σ ία ι ς  248/9.

Ob die tonlose Nasalis sonans hinter κ bereits in siid- 
acha ischer  Zeit als 0 klang, ist vor der Hand nicht zu bestim- 
men, da Belege aus Kypros fehlen.

B sonans.
Ein r  wird tonend oder eilbenbildend, wenn es — in Folge von 

Stammceabetufung — im Anlaute vor einen Koneonanten oder im Inl&ute 
zwiechen zwei Koneonanten zu steben kommt.

53. Im A n la u t e  erscheint tonendes χ bald als αρ, bald 
als ορ, ohne dass sich ein bestimmtes Gesetz dafiir aufetellen lasst.

I
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A ls αρ:
ά ρ γ υ ρ ο Ark.  άργνριον 30 is , Kypr. άργυρος 135 oft.

Stamm reg: rg „glanzen": eek. rajatd „Silber", zd. erezata =  rzata, 
lat. argentum =s rgntom.

Vgl. ferner Ark. άρχ- in Eigennamen, ά - ρ τ υ ε ν  29π.
A ls ορ:

Ark. όρ&ός  in ’θρ&ο?*αΐδας 22, zu zd. eredhva =  *pdhvo oder 
zu ssk. ilrdhva — *vfdhva, gr. Ρορ&ός.
’Ο ρ χ ο μ έ ν ι ο ι  l i e  (Stamm γ^Λο-) neben der vom vollen 

Stamme abgeleiteten Fonn JΕρχομένιοι, s. § 17 (S. 144).

• 54 . Im I n l a u t e  erscheint tdnendes r  ebenfalls bald als 
αρ ρα, bald als ορ ρο.

A ls αρ, ρα:
κ ρ α τ -  =  kpt, schwacher Stamm zu κρετ-.

Ark. - / . ρ ά τ η ς  in Eigennamen, die Belege in § 13a, b, c.
Kypr. ΚυπροΎρατίβης 931.

Aus dem a rk a d is c h e n  Dialekte sind zu nennen:
&ρασύς: [Θρ]ασνμηδεος 33 Col. A, Θρασέας 337o 52 ιβ, Θρα- 

σέαν 33 89, Θράσίππος 37ιο·
σ τ ρ α τ ό ς :  στραταγοί 309 321 und in Eigennamen: ίΑμφι- 

ατράτω 33 4*, Ααΐστρατος 1 ss, Ααμόστρατος 33 ss* 55, *Επι- 
στράτω 8 ιβ, ΚαλλΙστρατός 33 83, Κ)^6στρατος 3528, Λυσιστρίτιο 
33ss, Μνασιστράτω 3364, Νί'λόστρατος 36 υ , ΝΓκοστρατω 3437, 
[£]εΐ'οσζτράΓα Samml. 1254 a, —ασΓραΓθ[^] 36 n , Σώστρατος 51, 
Τιμοστράτω 33 44 34 *.

γ ρ α φ -  ( *  yfbh-): γέγρα7τ[τ)(οι) 30 6ΐ, ζε/ραμμε^α*] 30 54, /ρα-
327 39, σύγγραφον 3θ4ο· 53, [συ]γγράψ[οι] 3054, /ρ α . . . .  24 n .

δαρχμά  ( =  djrghma): δαρχμόν 29ie.i7.i9, δαρχμάς 294. 8.21 
30*s, δαρχμαΐς 24β 30 so.

τ έ τ α ρ τ ο ς  ( =  kttvjrtos): Τέταρτος 37β.

A ls ορ, ρο:
Im a rkad ischen  Dialekte:

Ιφ & ορκώς  30ιο/ιι, a t t  ίφ&αρ'Αως.
Die von Spitser Lautlelire p. 11 if. aufgestelltc, allgemein gebilligte 

Vcrmutung, dase εφϋορκώς nicht eincm attischen εφϋαρχώς =  l -φϋρχώς 
entepreche, eondern von dem abgelauteten Stamme φ&ορ- gebildet eei, 
lasst eich — unter Berufung auf δεδδοιχα, εωχα — verteidigen, aucb ohne 
daee wir mit Meister II 90 eino Obertragung dee Vokales von ϊφ&ορα auf 
εψϋαρχα voraoesetzen.
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φ ο ρ β ι -  „Zaum, Halfter“ : ίνφορβίεν  „anhalftem“ 29 3. 10/11. ΐδ, 
ίνφορβίη  29s/4, Ινφορβισμόν 29 a.

Das W ort ist mit lit. brizgi-las „Zaum" und altbulg. bruzda (=  *bruzgja) 
„Zaum, Halfter" zu verbinden: ale Stamm ergibt sich demnach bhrsgi 
welcher regelrecht zu *φορσβι-, φορβι- wurde.

άγορο ις  „Versammlnng“ in Παναγόρσι 29 26, Παναγόρσιον 29so, 
Τρΐ7εαναγόρσιος 29 s·

Pass παν-άγορσις vom echwacben Stamme agr-, nicht vom abgelauteten. 
Stamme agor- abgeleitet ist, wird durch ion. παν-ήγνρις άγυρμός, άγνρ- 
τάζω wabrscbeinlicb gemacbt.

Im kyprischen  Dialekte:
!' Α φ ρ ο δ ί τ α ι  oder ΐΑφορδίται 59s.

Ygl. den Namen 'Αφροδίσιος 160 β.
ν.ατέβοργον (oder ν.ατηβοργον) 135i, Aorist zu xarα-βέργω 

(oder νχχτ-εβέργω), =  evxgon.
κόρζ a (GL) =  *νορδχα =  *ν.ορδία, att. ν,αρδια.

a. Das gemeingriechiscbe ρο in βρότος {ark. [Κ]αλλινβρότ[ω] 33 
Col. A) =  eek. mrta ecbeint aus μορτός =  ssk. marta iibernommen zu scin. 
Ob in χρό-νος (ark. χρόνοι 3043), dem in der Bildung das kypriscbe 
ϋρό-να  (Gl.) „Blumen" gleich etebt, das ρο aue r hervorgegangen ist, 
laset eich zur Zeit noch nicbt sagen.

Der Beispiele sind zu wenige, als dass sich aus ihnen ein 
bestimmtes Gesetz fur die Yertretung eines inlautenden χ auf- 
stellen liesse. Doch verdient vielleicht die Tatsache bemerkt zu 
werden, dass der Einschubvokal, wenn er hinter das ρ tntt, im 
allgemeinen als a erscheint — wenn er dagegen vor das ρ tritt, 
als o (Ausnalimen δαρχμά, τέταρτος)·

Kurze Diphthong?,

X i

55. Ein urgriecbiscbes a t  blieb bei den Sud-Aobaern 
im allgemeinen unverandert.

1. In Stammsilben.
alaa: Ark. aiaav 12 35 ao, JΊναισίμω 34 sc — Kypr. ala a 148a. 
'Αχαιβός: Ark. 'Αχαιών 52 oft.

Kypr. ΐΑχαιβός 190, ^Αχαωμάντεις Gl.
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Nur im A rk a d isc h e n  belegt:
a \ya  29* — Α ΐ & ω ν  2U.
Α ί σ χ ρ ί ω ν  37 β, Αΐσχρω[νος] 33 ge, Αίσχντης Ιδδ.
αίνος: Ααμαίνετος88%^. $7· 92, Αιαίνετος35ιβ, ^Επαινετός 3336, 

Κλεαινίτ(ω) 33 45.
Viclleicht auch ^ π α /(ν ί)[το ?] 210 8.

Κ α β α ίσ ω  8$ — Μ α ι ν ά λ ι ο ι  lie.
Φ α ι ό -: Φαιδιμίδαν 34 99, Φαιδρέας 1 η ,  Φαιδρός 1 56, 

Φαίδρω 35 ίο.
χ ρ α ι σ μ ε ϊ ν  „helfen“ Gl.

Nur im K y p r isch en  belegt:
a t / -  „Zeit, Dauer“ : αίς (=  *at/-g) 135io.9S.98» a t/e t 135si.
φ α ι δ ρ ό ν  „glanzend“ GL

2. In Bildungs- und Flexionssilben.

N o m in a  au f  -a tog ,  -a ia .
Ark. 'A&avaia 11, ’Α&αναίαν 334β·5c. so 34 i .5s 35i7, 

ata 38, 3'Αρισταΐος 3344, Ιϊρισταίω  34 47, c2s^ato[g] 3599, <Ερμαιω 
34 ίο, Θηβαίος 54β, Λυνχαα Samml. 1232, Μουσαίος Samml. 
1209, Π[ο]σοιδ(α)ίας 8 u .

Vgl. auch die Namen Διπαάων, Θιοοαιέων 52.
Kypr. Αψαί(ω) 118, ”θναιος Nom. Sg. 77, 'Οναίων Gen. Sg. 

71 ι /g, Χαρώ(ν)δαιος 207, ηβαιόν Gl.
a. Vgl. auch den Namen ΈΧαιους Gl. In #«zyov(Gl.) =  9 diatov hat 

eich hinter at ein j  entwiokelt (* decujov), vor welchem das i ganz verdrangt 
wurde.

b. Da die Vermutung ΈΧαονς (GL) «= **EXauwg und die Leeung 'Ovaoi- 
μ&ω 128,/, =  'Ονασι-μαίω nicht sicher sind, so ist ein Obergang von -cuo, 
-σιω in -αο, -αω fiire Kyprische ohne Belege, 8. § 90 (S. 190).

a -S ta m m e :  Lok. Sg. und Nomin. PL auf - a t ,
D a t P l u r .  auf -atg.

A d v e r b ia  auf  - a t :
Ark. xat 62 24s 29 30 oft 315*6*6*6*7 35e 54s* 4* 10· 

Εραταιμένης 22.
Kypr. Aijai&epi 149 — ναι 109 e — nai 135 4* 19 146.

D ie  m e d ia le  P e r s o n a l e n d u n g  -o a t .
D ie  I n f i n i t i v e n d u n g e n  -va t ,  - a # a t .
D e r  In f in i t iv  des c ra -A o r i s te s  a u f  -α α -t.

c. In dem kyprischen άχοραιχώς  ist das < des abgeleiteten Prasens 
χοραίω =  χοραχω auf das Participium Perfekti ubertragen.
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56. Durch Epenthese ist cu entstanden in 
χαίρω  ( =  χαρ-χώ).

Ark. χαΐρε 4 13 14 19 20 48 50, χαίρετε 3 4 17 23 40. 
Kypr. χαίρετε 1441 . 4.

Nut im Arkadischen  belegt: 
ϊμ φ α ίν εν  30*4 — λ ν μ α ίν η το ι  30ιβ/ΐ7·

Nur im K y p r i s c h e n  belegt:
α π ο α ίρ ε ι  (GL) =  *άποσαίρει — μ ε γ α ίρ ε ιν  (GL).

a. Das darch Epenthese entstandene kyprische α ΐλος  =  άλχος (Gen. 
Plor. α ιλω ν  13514, a l ia  GL) lasst sich wegen des arkadischen άλλος 
(αλλοις 3 0 αλλν 30β8) nicht als sud-achaische Form ansetzen.

57. Die Lautverbindung -a lt- ist nach Ausfall des Jr zu 
ai kontrahiert worden in den kyprischen Wortenf

π α ι ς  — τταβίς, vgL § 7c (S. 136): π α ϊ ς 90s, Tratdos 8 8 2 /3 , π α ι δ ί  
I h z  1 2 0 2 , παΊδες  135so, π α ίδ ω ν χ ι .  3o, π α ι σ ί χ ι .  25, π α ιδ α ς ιχ .  23. 

α ϊ - π ο λ ο ς  (GL) = *α//-ττολθ£, s. S. 106 und die »Prapositionen«.

58. Die einzige Form, in welcher einem gemeingriechischen 
ai im arkadischen Dialekte ein 01 entspricht, ist die 3 . Pers. 
Sg. Med. auf -rot =  -rat, siehe § 69 (S. 180).

u
E l

59. Ein nrgriechisches ει blieb im Siid-Achaischen 
stets unverandert.

1. In  Stammsilben.
k'et- „biissen, bezahlen".

Ark . απυτειέτω 30 4s, οπντεισάτω ss, εςτεισιν*η, Τείοιμος 
Τεισιμάχ[ω] 3027, Τείσανδρος Samml. 1234.

Kypr. πείθει — τείαει 13512. 25.
a. Wenn die kyprischen Namen Τιοωνίδας 93, and Τισά[ψ)δρω 113 

richtig gelesen sind, so siammen die beiden Inschriften aus junger Zeit.

Nur im A r k a d i s c h e n  belegt:
γείτω ν  „Nachbar“: ΐΑρiaνογείτονος 35 is, Ευγείτων 1 <7 , Εν- 

γειτονίδαg lie.

' hi |U.|

r -i '
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δεινός  (aus δΡεινός): Jeiviag Αεινάρχω 34u, [J]eiviav 33 
Col» A.) Λει . . . »  3392· 

ν.εϊ-σ& αι: YXt/Λψέναυ 29 24.
/tfit- „vermindem“, μεί-ων =  μεί-%ων: μέΐον29ΐ5, μειονωνι8. 
πεί& ω : άπει&τραι 3046, Πει&ίας 377, Ξενοπεί&ης 1 ΐ4, ζ/α- 

μοπεί&εος 34 ιβ.
*et-  „treiben, stlirmen“ (χει-μών: χϊ-ών): Χειωνίς 15.

XJberliefert sind Χιών, Χιωνίδης, Χιονίς, Χίον ίππος  u. a.
b. Da auf dcr Inschrift 29 anlautendes /* erhalten ist, so kann 

εϊκοαι 291 nur aus l - f t iκοοι oder έ-Flxoai (vgl. ofe 29, =  oFtg), nicht abcr 
aus Ftixooi entetanden sein.

c. Cber Μειλίχο)[ν] 34 co ist bei der >Ersatzdehnung«, uber σφεΐς 
30,0* is beim >Pronomen« gehandelt.

d. Die Auesprache Κ/^ιτορίων 521S statt Κλητορίων iet erst in romi- 
scher Zeit aufgekommen.

Nur im K y p r i s ch en  belegt: 
ό εϊσ α  „Schmutzu in ά-δειος „schmutzig“ Gl. 
ά -ε ίό ε ς  „du horst“ Gl.
^ ε ι -  „eindringen auf“, βείσης Konj. Aor. 144j, vgl. homer.

ε-βείαατο, ΥΜτα-βείσανο, έπι-βείσομαι. 
βειγ,όνα  „Bildnis, Bildsaule" (FeFoiv.a „gleiche“) 151s. 
ά -λ ε ι  ψ~ „bestreichen, beschreiben41 in άλειπτηριον Gl.

2. In Bildungs- und Flexionssilben.
L o k a t i v  der  o-S t i imme a u f  -fit.

A rk . ετυνει „im Trab!44 GL, εΐ 29 30 oft, είτε 3039. 62.
Kypr. αίβεί 135si (von aiFo-).

D a t i v  de r  konsonan t .  S t a m m e  auf  -fit.
Kypr. J iF ti  in J ^ i f e p i ς 13521, Λιβει9έμιτος 121.

3. Pers.  Sg. des  In d i k a t i v s  Akt .  a u f  -fit.
Ark . όιαγωλυσει Ind. F u t 306/7, δει (== δέει) 30 g.
Kypr. γράψει 189, ακενει, άταοαίρει, αυε(λ)'/1ζει, βορβορίζει, 

βριμάζει GL
3. Pers .  Sg. des  Opta t ive  Aor.

Kypr. άποέρσειε GL 
A b l e i t u n g e n  a u f  -ε ιος  «=* -e-jιος.

Ark. *Λογ)Μ7ΐίεια  38.
e. Aile Ableitungen auf -ε-χ·, wclehe den Accent auf dcm ε trugcn, 

musBtcn nach gemeingriccbiechcm Lautgesetze das χ =  j  einbiissen, z. ft. 
Νεμέα Samuil. 1232, ό(χ)τωχρνοεον 54,, πλέον 30tt yo, πλεοψα Λ|, πλεόνων%9,

t
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und die zahlreiehen Eigennamen auf -έας =  -έίας z. B. Άγασέας 33β1, Δα- 
μεας 32 2 33gj 34^, ^  Φι)^ας 34 3g.

f. Die Form πλ ε ΐ ο τ ος  ( =  *πλε-ιστός) in ark. Πλειοτίερος 130 neben 
πλήατος ( =  *π?.ή-ιστος) in ark. [ΙΤ]λήσταρχος 37 5, ΠληστΙερος 37 n war weder 
siid-achaisch nocli echt-arkadisch. tJber das Verhaltnis von πλεΐοτος zu 
πλήατος s. § 21c (S. 147).

6 0 .  Ob ein ει> welches in urgrieehischer Zeit durch Sigma 
getrennt war, von den Sud-Achaern bereits als Diphthong oder 
noch getrennt gesprochen wurde, ist nicht zu entscheiden. Die 
in Betracht kommenden Falle sind:

1. D er L o k a t iv  der  εσ-Stamme.
Kypr. ελει 1359, Fztei 134i 135 1 , τερει 65 s.

2. Die A b le i t u n g e n  der  eo-Stamme.
Ark. Ιάργείος 54 9 — ασφάλειαν 314,5 (von άσφαλεσ-) — 

έπηρειάζεν 3046 (επήρεια „die Krankung“ von ερεσ- abgeleitet, 
vgl. ερε-ίϊω „kranken“) —  Χαρείδας I39 (von Χάρης).

Kypr. Von "Ελος sind wahrscheinlich abgeleitet die Beinamen 
Έλείτας 1404/5, 'Ελεία Gl., von εγχος der Name ^Εγχειος Gl.

a. In Θει-δοτί^ω) 196 scheint Θει- Abkurzung von Θειο- (ΰειός „gott- 
lich“ von ΰεός =  dhvesos) zu eein.

61. Wenn e und 1 oder ε und εν durch F getrennt waren, 
fand in s i id-acha ischer  Zeit selbstverstandlich keine Kon- 
traktion statt, vgl. kypr. Μα)*ακλεΕίτω 187.

Nach Ausfall des F wurde -εΕι-, -εΕει- sehr wahrscheinlich 
zu ει kontrahiert:

1. -ει- aue -eFc-:
Arlc. 'Λριστείδας 33 67 (zu βριστείς), Θεοκλείδας 3 3 so, Πα- 

cροκλείδας 33 7i, 'ΣωνΧείδαυ 34ο — ιερεΙ[οις] 35so, Βασίλεια 
Samml. 1232ΐδ.

2. -ει aus
Ark. δει 30 ο.

6 2 .  Durch Epenthese ist ει entstanden in dem kyprischcn
si7C εί λωνi 1404 ( =  *!Λνεέλχωνι).

6 3 .  Ein urgriechieches η ist durch ει vertroten in den 
kyprischen Glossen

λείν(εα) =» F?>r[va ρύεινα =  Fρψa.
a. Auch ζάει  steht fur urgriechieches δι-ά^η.

Hoffmann, dio griochiachon Dialokto I, ]2

4
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64. Aus der Ungenauigkeit der Uberlieferung ist das weder 
stid-achaische noch kyprische ει folgender kyprischen Glossen zu 
erklaren:

ά(ο)ρίζειν, άτζο)χ)ί(σΒ)ειν, δαματρίζειν, δεϊν, τζάσσειν.
a· Die sud-achaische Endung dee Infinitives war -εν.

νχχγ//£Ϊ(ρ)αι, Aorist zu κερ-.
b. Die sud-achaische Form war εχερσα, erhalten im Kyprischen: 992. 

Im Arkadischen wurde a dem q assimiliert und das so entstandene qq 
o h n c  Ersatzdehnnng vereinfacht, vgl. φΰεραι 30 8 =  *φ&έρσαι.

c. Die Form s ΐα ρ Gl. =  εαρ ist noch nicht gedeutet. Wahrscheinlich 
steht dieselbe fur rjao: denn das lateinische assir lasst rich mit esk. dsrj\ 
αεάη und kypr. εαρ (Gl. S. 112) nur so verbinden, dass wir einen etarken 
Stamm es mit den Kurzformen as: es voraussetzen.

65. Ein (wahrscheinlich durch Kontraktion entstandenes) 
ει ist in i verwandelt in dem arkadischen ιράναι 31 e εΐράναι 
(aus * ε-βί^άναι ?).

a. In Fixadlco  8 e ist das erste t kurz (Pixiίς, a t t  είχάς).

υ
ΟΙ

66. Ein urgriecliisches οι blieb im Sud-Achaischen 
unverandert.

1. In Stammsilben:
βοϊν.ος „Haus“ (Stamm βει/.- „einkehren“, ssk. νίς „eintreten“) : 

Ark. μέτοχοι 33 oft, olvuav 31 s.
Kypr. βοίνχοι 135 β, Όνασίβοιν.ος 941 228, Όνασιβοήοω 1062, 

2τασιβοΙν.ων 941/*, ~τασιβοί[γΜ)] 228. 
οιβος  „allein“ : Ark. olog Gl. — Kypr. οΐβωι 13514.

Nur im A rk a d i sc h e n  belegt:
& oiva  „Opferschmaus“ : &oivav 29is. 
κοινός: κοινόν 30tj, vjoivavag 30si.

a. Wahrscheinlich fur *χοιβ-νός von ketvo- ^Genoese, Freund1*, ssk. 
feta „freundlich<t, ahd. hivo „Gatte, Hausgenosse**, latein. civis =s *ceivis.

old- „bringen“ : εποίση 29si.
Zu ssk. if „senden, darreichcn**, zd. adfs-mruio „entecndend“ P a rt 

Pracs. Med. Plur. Nom. Fern., Stamm eis- : ots-i is-.
Ποσοιό αν: Ποσοιόάνος 25, Π[ό)σοιδ(α)ίας 8n .

I



a. Prellwiiz hat in BB. IX 328 ff. nacbgewiesen, dass die drei Formen 
Ποοειδ- (dor. these. Ποτειδ-), Ποσοιδ- und Ποοιδ- (dor. Ποτιδ-) auf eine 
urepriinglich durch den wechselnden Accent bedingte dreifache Stamm- 
Abstufung zuriickgehen.

b. In Lakonien blieb auch nach der dorischen Einwanderung der 
a l t - a c h a i s c h e  Name des Gottes bewahrt: ΠοΤιοιδανι IGA. 83 86 88, 
[Πο]?ιοι[δ)αν . . IGA. p. 34 no. 2, ΠοΗοίδαια IGA. 7913.

N u r  i m  K y p r i s c h e n  b e l e g t :

f οίνος: Ροίνω 1 4 8 .

α-λοιφος:  όιφ&εράλοι,φος „ S c h r e i b l e h r e r “  G l .

Der etarke Stamm &-λειφ- „bestreichen“ in der kyprischen Glossc 
άλειπτήριον „Schreibzeug“.

άπολο ί (ϋΰ) ε ί ν  G l . ,  v o n  λοϊσ&οζ „ E n d e “ .

C. Uneicher ist Φοιτώ oder Ποίτω  170.
d. Ein etammhaftes oi ist vor einem Vokale zu o verkiirzt in ark. 

ποέντω 309 »  *ποίέντω, *ποιέντω aus *ποι/Γέντω. Zur Etymologie von 
ποιΡός vgl. Verf. in GGA. 1889, Sp. 880.

2. In Bildungs- und Flexionssilben.

L o k a t i v  S g .  d e r  o - S t a m m e  a u f  -oi.
Ilierzu gehoren auch die pronominalen Formen kypr. μοι 93 2, f o i  

134a 13520, ark. oX 3033.
N o m i n a t i v  P L  d e r  o - S t a m m e  a u f  -oc.
D a t i v  P I .  d e r  o - S t a m m e  a u f  - olq.
G e n e t i v - D a t i v  D u a l ,  a u f  -oiv.
O p t a t i v  d e r  o - K o n j u g a t i o n .

Ark. όίακωλνοι 3 0 1 3 ,  ΙγχεχηρψΜΰ κατάγοι 2 9 si.
Kypr. δυΡάνοι 1 3 5 β ,  δώκοι, ι β ,  yivowvw.

6 7 .  E r s t  i m  a r k a d i s c h e n  D i a l e k t e  i s t  oi d u r e h  K o n -  

t r a k t i o n  e n t s t a n d e n

1 .  A u s  - o ( < 7) £ ~ :

Ιάρκοίας  2 8 s .

Der Stamm iet άρκοσ- sta tt des zu orwartendon άρκεσ-, vgl. these. 
Κερδοΐος Samml. 345 22. 44 vom Stammo χερδοο

2 .  A u s

οίς  A k k .  P l u r .  2 9 1 a u s  *οΡι-νς.
*Εκοτόνβονα , 'Εκοτόμβοια  3 8 .

Abgelcitet von ίχοτόμβοιος =  εχαχομβόΡιος Β 449, Ζ  236, Φ 79. Vgl. 
die Bcmcrkung zur Glossc 'Εχατόμβαιος S. 102.
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a. ΚοΧοι-φων 21 g 1st cine Bildnng wie Δαμο-φών, ΚΧεο-φών u. a. Das 
crate Element κοΧοι- scheint zu χοΧωά „Larm, Geschrei", χοΧοιός „die 
Krahc" ζα gehdren.

6 8 · Die kyprische Glosse β ο μ β ο ί α ,  welche ihrer Ableitung 
und Bildung nach unklar ist, liefert nur dafur einen Beweis, dass 
die Kyprier inlautendes oi vor einem Vokale nicht zu o verkiirzteu.

69 . Im a r k a d i s c h e n  Dialekte entspricht der gewohn- 
lichcn Medialendung - τ α ι  die dumpfere Form -τοι .  Ob dieser 
Wandcl bereits in siid-achaischer Zeit stattgefunden hat, wird 
sich erst dann entscheiden lassen, wenn die betreffende Endung 
auch in kyprischen Inschriften iiberliefert ist

(ίόλητοι 2 9 9, γένψοι 3 0 5, γίνψοι 2, δέατοιίο. is . 46, διχάζη- 
τοι S6) ίπισυνίστατοι is/ie, -ί/,ητοί s i, ΙνδινΑζητοι $4, λνμαίνητοι 
ιο/ΐ7, τέταΥ.τοι 44.

a. Der von Spitzer S. 21 f. aufgcstellten Vermutung, dass -το* niclit 
aof lautlicbem Wege aus -τοι entstanden, eondern von der sekondaren 
Endung -to aus gebildet sei, haben sich Meister II 98 und G. Meyer 
Gr. Gr. 3 § 114 angeschlossen. Die innere Unwahrscheinlichkeit, welckc 
dicse Vermutung an sich beeitzt, wird dadurcb noch verstarkt, dass die 
sekundare Endung wahrscheinlicb bereits in sud-achaischer Zeit (siebc 
§ 45, S. 168) gar nicht -to, eondern -tv lautete: es fehlt also der Aus- 
gangepnnkt fur die Analogiebildung.

Zum Beweise, dass a* in den Verbalendungen unverandert erbalten 
sei, fuhren Spitzer und Meister a. a. 0. die arkadischen Formen άπειϋηναι 
30 4β, ήναι 30lo, χατνφρονηναι 3 0 ϋ[ί]σϋαι 24^6, [σ]τεφνώσαι 246, φϋέραι 
30, an, denen jetzt aus no. 29 ξναι*. β, έξηναι^, εςπερασαι13 binzuzufugen 
sind. Alle diese lassen sich aber nicht mit der 3. Pers. Sg. auf -τα* 
vergleichen. Dor Infinitiv auf -vat ist der Lokativ des vom Participium 
auf -νος abgeleiteten verbalen Abstraktums auf -va (vgl. άμπ-εχόνα, φερ- 
ένα u. 8. w.): das a ist also ein stammhaftes. [ϋ]έσϋαι steht in der In- 
schrift aus Stymphalos, welche nicht mehr im reinen Dialekte gehalten 
ist: zudem lasst sich die Endung -σϋαι =  ssk. dhydi nicht mit -τα* =  
ssk. -te auf eine Stufe stellen. Endlich beweisen die Formen στ εφνώσαι, 
έςπεραααι und φϋέραι deshalb nichts, weil das a in diesen Fallen zum Stamme 
des Tempus gehort.

Eine ganz besondere Stellung nelimcn' die medialen Endungen -oat, 
-ται, -νται deshalb ein, weil aus den Gleichungen ssk. bhirase =  φέρε(ο)αι — 
got. bairaza, ssk. bhdrate =  φέρεται =  got. bairada, ssk. bhurante =  
φέρονται =  got. bairanda noch nicht folgt, dass die indogerm. Grund- 
formcn bharesai, bhvretai, bherontai waren. Dagegen spricht einmal der 
Umetand, dass dio Endungen ssk. -se, -te, -nte in der wii-Flexion den Hoch- 
ton tragen, und zweitens die froilich nicht vollig sichere Gleichung ssk. 
bhdrase =  altbulg. here Hi (2. Pers. Act.) =  idg. bheresei. Es ist nicht
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ausgeschlossen, class die indogerm. Endungen -set, -tin, -nidi waren und 
does dieselben erst durch Accentverhaltnisse im Germanischen zu -sa (-za), 
-da, -nda, im Griecbisehen (in tonloser Silbe) zu -οαι, -xcu, -νται wurden. 
In ganz gleiehcr Weise ist die indogerm. Endung des Genetivs Sg. der 
kons. Stamme -ώ im West-Europaischen zu -os abgelautet, s. §24h(S. 152).

YI

70. Ein aus -vi oder -ul entstandenes auslautendes 
-vi ist

1. Unverandert erhalten in
Kypr. iv τυ ΐν . b  τοντω. Glosse.

xvt-v  ist aus xvt erweitert. Die letztere Form gebt nicht auf xoX 
zuriick (Meister II 220), eondern auf wie dae bereits Ahrens de dial.
Dor. p 365 ausgesprochen hat. Das Nahere iiber diese Lokative auf ~ui, 
-vi in der Formenlehre beim Lokativ der o-Stamme.

2. Zu i  verkurzt in 
Arh. π%Ύ\$ί 30 20 =  rchqdvl von τελήθ'νς.

Τηλ ί -μαχος  lea =  * Τηλνί-μαχος.
Vgl. acol. πήλνι =  πήλε, ion. χήλε. Zuzugeben ist allerdings, dass 

sioh χηλι-: χηλέ- auch nach dem Verhaltnisse όψι-: δψε- beurteilen lassen.
Kypr. 0 7cl 135 29 =  kret. o-7cvl> s . die Bemerk. auf S. 73.

Wie sich einerseits aus der kyprischen Glosse iv τνΐ-ν und 
andrerseite aus den kretischen Formen o/tvi, άμτεάντυι, rcUvv 
u. a. ergibt, war in su d -a c h a i s c h e r  Z e i t  ein aus lau tendes  
- v i  noch unverander t .  Die Wandlung desselben in -i haben 
der arkadische und kyprische Dialekt u n a b h a n g i g  von ein- 
ande r  vollzogen.

71. Ein i n l au ten d es  u ist wahrscheinlicb aus vi hervor- 
gegangen in dem kypr i schen

Ιξορνξη  13512. i2. 24. 26 =  *έξορβίξη von ορβος.
a. Die verscbiedcnartige Behandlung des a u e l a u t o n d e n  und des 

i n l a u t e n d o n  vi ist allerdings befremdlicb. Vielleicht gebt doebalb 
εξορύξη auf ein Prasens δρνζο) «  * δρνω (aus *δρύ-\ω) zuriick. Dio Prii- 
eensbildung auf -ζω war gorade im kyprischen Dialekto beliebt, vgl. kypr. 
καλήζω (01.) =  aeol. καλήω, kypr. χραυζόμενον 185 J8 neben χρανόμενον 
135 „ u. a.
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72. Ein urgriechisches αυ blieb im Sud-Achaischen 
stcts unverandert.

α υ τό ς : Ark. αυτός 30 36 54s, αυτόν 24 g, αυτά 3025, αυτοί 
30* 31 a. β, Λύτοχρέτ^ης'] 34β7·

Kypr. αιτώ  106 s.

Nur im A r k a d i s c h e n  belegt: 
αυδη  Gl. — Γ λαννΛ δαυ  84 — δ ιελα υνό  μένα  29ιβ/ΐ7. 
Κ εραυνό) 5 — Π α υ σ α ν ία ς  lgo. ββ·

Nur im K y p r i s c h e n  belegt:
αυρο- „friihe“ : Κιναυρου ψύχος „Morgenkalte“ Gl. 
ανσ- „schopfen“ : ενανον und (ε)7εανσν GL 
αυτάρ: b i t  60 2, vgl. die Bemerkung zu 61a. 
χραυζόμενον  13όιβ, χραυόμενον q.

a. Ob das kyprische αμμαυσις (tv αμμανϊν Gl.) von einem Stammc 
μαν- abgeleitet ist, bleibt fraglich, s. S. 116.

b. Ob die Glosse άΰρ ίζε ιν  „frieren“  aue άορίζειν  =» αύρίζειν oder 
aua αΐϋρίζε ιν  verdorben ist, lasst sich nicht entacheidcn.

73 . Aus aF ist av  entstanden in
Ark. Φ α υ ΐδα ς  34gs =  * Φακίδας.
Kypr. αυε(λ)νΑζει Gl. =  *ά-Γελκίζει s. S. 109.

a. Das kyprische αϋγαρος,  welches anf S. 109 als α-βγ-αρος ge- 
dcutct wurdc, kann aueh mit Meitter II 326 in ανιαρός geandert und zu 
avatvco, αύα-Μος „wclk, abgestorben" gezogen werden.

74. Aus i n l a u t e n d e m  -ao -  =  -aF o-  ist αυ kontrahiert 
in den k y p r i s c h e n  Worten:

Φ αύδαμος  189, Φ ανλ(λε)βεος  188, Φαυ- =  *ΦαΓο~.
a. Das ersto Element des kyprischen Νανφάμω 204 ist wahrscheinlich 

nicht aus * NaFo- hervorgegangen, son deni mit vav- in νανφι, vavai iden- 
tisch: wenigstene lasst sich das Nav· der ionischen Eigennamen nicht auf 
Nao- zuruckfuhren.

b. Im A r k a d i s c h e n  wurde inlautendes -ao- = -aFo- in a zusam- 
mengezogen, s. § 11 (S. 138). In s i i d - a c h a i s c h e r  Zeit sprach man 
noch -o/o-.

c. In den Genetiven der α-Stamme auf -αυ wurden die beiden Vo- 
kalc nicht als cin geschlosecner Diphthong, sondern getrennt gesprochcn, 
b. § 46, 2 (S. 167 f.).
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75. Ein ursprimgliches ev  blieb im Sud-Achaischen 

unverandert:
εν: Ark. Ev- oft in Eigennamen, z. B. Ενγείτων I 47, Ενμα- 

χίδας 37 8 u. a.
Kypr. εν 146, Ενδαμο 169, Εν Ραγό ρω 220, ΕυΕά(ν)0 εος 221, 

ΕνΗλ&ων 223, ΕνΕέλ&ο(ν)τος 222, ενΕεργεσίας 146. 
N o m in a  auf  -ενς :

M a m i e s ]  9 ι .
1Γ#ΡΓ· βασιλεύς 6 8 1 1011 105ι 135 oft 228, Ζερε̂ 1 0 2 2  105ι, 

ί^ερεύς 1012, Μαριενς 231.
P r a s e n t i a  au f  -ενω  =  εν$ω:

Ark. '/χλευών σι 3015, παραμαξεύτι 2923.
Kypr. βασι?χν[βο(ν)τος] 1341/2, Ινκαφότευε Gl. S. 116.

Nur im A r k a d i s c h e n  belegt: 
ευρύς: Ενρνκρέτης 3332, Ενρντίμω 33 26. 
feSyog 291/2 — λευτό) '  29s — λεόσ(σ)ει. Gl.
2εύ& ας  33 ίο — Τ εν& ιδα ν  52ΐ7 .

Nur im K y p r i s c h e n  belegt: 
ανει> 1354.14 — άκενω  (Stamm κεΕ-): άκεύει Gl. 
αλενρον  Gl. — Ungedeutet: .. ke u νο .. 110, . . k e u e . .  99. 
εν Proposition ( =  επί), zd. ανα „zu, hinzu“, altbulg. u: 

ενχονς  ( =  ίπίχονς) GL, ε ν τ ρ ο σ σ ε ο ΰ α ι  Gl.
a. Der kypriscbe Zeus-Namc Εύ-ελ ίδης  (Gl.) ist, wie die Erklarung 

αυθάδης beweist, von dera Stamme Εελ- „wollen“ abgeleitct, vgl. got. 
viljau, altbulg. vcljq, „wollen“, Hes. ίΧέαθαι* θέΧειν. Durch das erklarcnde 
αυθάδης wird es wenig wabrscheinlioh gemacbt, dass εν-εΧίδης ale orstee 
Element die Partikel εϋ „gutu enthalt. Eber liisst sich die Deutung em- 
βουΧΙδης verteidigen.

εύχ-: ευξάμενος 1202, εύχωλα 942, ενχωλας 1343. 
Π ε ρ σ ε ν τ α ι  120a — κατεσκενΕααε  98β.

Nicbt sicher stebt ενεννο ι  Gl.

76. Im K y p r i s ch e n  haben sich die Laute εΕ-  zu evE-  
(euu) entwickelt in

εν Ε ρ η τ ά σ α τ ν  1354 neben εΕρψάσατν 135η . 
κενενΕον  702/3 aus κενεΕόν.

77. In dem kyprischen ΐ Α ρ μ ό ν ε ν ς  135ji =  1[//ρμάνεος, 
Gen. Sg. zu 'Λρμάνης, kann εν, ebenso wie in den Genctiven 
auf -αυ =» -αο, getrennt gesprochen sein.
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78. Ein urgriechisches ον  blieb im Sud-Achaischen 
unverandert:

o v v o g  „Lauf“: Ark. οννει Lok. Sg. „im Lauf!“ Gl.
Kypr. ovvog „Lauf“ Gl.

Nur im Arkadischen belegt:
Κ ν ν ο ν ρ ι ο ι  1 4o — 3Ε λ ο ν α ί α  (zu 3Ε λ εν σ ίς?) GL

a. Die Namen Θελγονσιοί l ei, ΘελπονοΙων 52 8 haben die Form der 
κοινή: die Stadt hiess nrsprunglich Θελφό/’εσαα.

Nur im Kyprischen belegt:
ά ρ ο ν ρ α ι  1352o/2i, vgl. auch die Glosse άρουρα „Getreidehaufen“. 
β ο ν - γ , α ν η  „stiertotend“ GL, Stamm ( io f- .  
β ο ν ν ό ς  „Stufe“.
β ρ ο ν γ . α  „Heuschrecke“ GL, abgelautet aus βρενγ,-, s. S. 111. 
δ ο ύ π η σ ε ν  GL — ο υ α ρ ο ν  GL 
o v ,  geschrieben o v o  =  o f ,  144s.

79. In den kyprischen Glossen ( Χ ) ο ν μ α τ α ,  Χ ο ν σ ο ν  und 
β ρ ο ύ χ ε τ ο ς  dient ov nur zur Bezeichnung des langen u-Lautes, 
s. § 50 (S. 169) und S. 1 2 1 .

80 . Wenn die herrenlosen Glossen ά λ  o v a  „Garten“ und 
ε ρ ο ν α  „raste!“ mit Recht den Kypriem zugewiesen sind, so 
steht άλονα fiir *a?M)vfa =  aXwfa,  ερονα fur *εραw f a  =  ερώβα, 
s. 8 . 107 und 113 f.

81. Das ov des arkadischen Χ α φ ν ρ ο π ω Χ ί ο ν  30n 
(statt ΧαφυροπωΧΙω) zeigt den Einfluss der κοινή.

82. In den folgenden kyprischen Glossen ist ov weder 
als siid-achaisch noch als echt-kyprisch zu betrachten:

γ έ μ ο ν , 2. Pers. Imper. Mod., statt γέμεο.
δ ρ ό σ ο υ ς , Akk. Plur., siid-achaisch δρόσονς, kypr. δρόσος.
3Ε λ α ί ο υ g , wohl aus 9Ε?*αιόε(ν)ς entstanden. 
ε ν χ ο ν ς ,  inscliriftlich χόον 1611 (=  *χόβον). 

a. Dae ov der Glosse άγχοϋρος  ist wahrsobeinlich aus av verdorben, 
e. 8. 105.



Lange Diphthonge.

Ee kommen hier nor diejenigen Fallc in Betracht, in denen der lange 
Diphthong im Sud>Achaischen noch vorhanden war. Die ursprunglichen 
(nicht dorch Kontraktion entetandenen) langen Diphthonge ai, ei u. s. w. 
warden im Inlaute zwiechen Konsonanten bereits im U r g r i e c h i s c h e n  
zn ai, ct u. s. w. verkurzt.

1. Im  In lan te.

83· Ein aus e-i- entstandenes ψ  ist zwischen zwei Kon
sonanten zu η geworden in

Ark. π λ η σ τ ο ς  =  * πλη-ιστος.
Π λ η σ τ ί ε ρ ο ς  37n,  [IT]λ ή σ τ α ρ χ ο ς  375.

a. Dae Verhaltnis von πλήστος  zu πλεΐστος (in ark. Πλειστίερος 130) 
ist in § 21c (S. 147) besprochen.

2. Im Ansi ante.

84. Der Dativ der a- und o-Stamme endigte bei den 
Sud-Achaern auf -έι, -w i .

Da im arkadischen Dialekte der Dativ durch den Lokativ ersetzt ist, 
so eind wir allein auf das E y p r i e c h e  angewieeen. Naeh den auf S. 36, 
no. I und II, 1 angegebenen Eigentiimlichkeiten der kyprischen Silbcu- 
schrift kdnnen Worte wie ta i  te ο i an sich sowohl ale Lokative (rai 
ϋεοΐ), wie als Dative (rat ϋεώι) gefasst werden. Die Bichtigkeit der letz- 
teren Deutung wird dadurch erwieeen, dass das i unter bestimmten Be- 
dingungen — namentlich in jungerer Zeit — ausfallt. Diese Vcrkurzung 
konnte nur der Dativ, nicht der Lokativ erleiden.

Die Entwicklung des Dativs der a- und o-Stamme durchlauft 
im k y p r i s ch e n  Dialekte folgende Stadien:

1. Bis zum Ende des δ. Jahrh. waren die vollen Formen 
in Gebrauch. Das beweist die cdalische Bronze, welche nur im 
Artikel imd zwar nur vor anlautendem i  die kurzeren Formen 
τώ und τα verwendet

2. Die jungeren Inschriften unterdriicken t vor vokalischem 
Anlaute, zunachst im Artikel und vor /.

3. Endlich wird i  auch vor Konsonanten und am Ende 
eines Satzes abgeworfen.
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Belege:

1. Voile Dative:

a) A u f der edalischen Bronze (no. 135).
V o r v o k a l i s c h e m  A n l a u t e :  μάχαι Ιν.μαμένος$ — τώι%.

»·31> OvaoDxat, 14. 16/17. 2δ> OlFuit, 14.
V o r k o n s o n a n t i s c h e m  A n l a u t e :  ra t 3. 6. 8· 17*24, ratd«24, 

άρονραι lopi, tai 8* 17* 24, *Α)»α(μ)7χρψ(χται 8, Malavijai 17/18, ?τ€- 
dljcuis — rwti.fi .c.n.si,  ra;tdfiii.j4, / ’ο/κω^β, κάττωΐ34,
Ονασιλωι 4/δ. 7. ΐ2·

β) In den itbrigen Imcliriften:
V o r v o k a l i s c h e m  A n l a u t e :  Lif[#a]vat 682, *Αλασιώται 

141a, yE ’UizaL 1404/5, Uaqn/at 59s, Περσεύταε 120s, 'YXaxat, 
94 984, rt#at 663 95 134 4 137 s — rait 1404. 4 141s. 3 147 2, 
ΰεώι 144s, Βιβα . , .ω ι  159, ^Αμχτ/Χωι 134s, ΐΛ^φιδεξίω ι 137a.

V or k o n s o n a n t i s c h e m  A n l a u t e :  ra t 59s 105s 136, 
[rd]t 102δ, ΐΑρισχαγόραι 1061 ,  *Υ?Αχαι 95 —  χώι 76» 94 1 110 
I 2O3 1371 140s 143s 1471 149i 150s, (01 134s, &εώι 94ι 102δ 
1444 147 2, &ιώι 136 137 2 1403, 3ΉδαΧίωι 1381β.

Am  E n d e  e ines  S a t z e s :  i(v) τυχαι 66s 682 94a 98* 1204 
140δ 1414 147a, άζα&άι 134 a 137a, 'Λφροδίχαι 59 s, Γολγίαν 136, 

’0(γ)7Μΐ 100a, >Υλάχαι 99 — $εώι 105a, ‘κασιγνητωι 76a*
a. Ungewiss bleibt der folgendo Anlaut nach 1{ν) τυχαι . . . 169 and 

τώι . . .  119.

2. Verkurzte Dative, meist neben vollcn Dativen in
derselben Inschrift:

a) A u f  d e r  e d a l i s c h e n  B r o n z e  (no. 135) n u r  xd  
u n d  χώ  v o r  t:

oltcv xdi tat, . . .  τα i(v) τώ Ιρώνι τώι, . .  . 8, ra  i(v) Μαλανί- 
jcuniiSi τώ Ιρώνι rah si.

β) D ie  V e r k i i r z u n g  t r i f f t  d e n D a t i v  e inosNomene,  
a b e r  n u r  vor t in

jaqa l(v) τέμενος 147 a.
Daneben in derselben Zeilo τώι Άπόλ(λ)ωνι und i{v) τυχαι.
γ) D ie  V e r k i i r z u n g  t r i t t  vor  j o d e m  be l i eb ig o n  

V o k a l e  ein:
Td ld[&a]vai άνέ&ηκε 68 a, ενχωλα i(v) τυχαι 94 a — rcu IdrcoX-
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(λ)ωνι τώ ίΑμννΛχοι 134 s, τΐΑ(μ)φιδεξίωι, 137 2 =  τώ ίΑ(μ)φι- 
δεξίωι, τώ *Λπόλ(λ)ωνι 150 a 163 2 /3 , ΐΑρισταγόραι, τώ'Ονασιβοίκω 
1002, τώ 'Υ)Αται 94 1 95.

δ) D i e  V e r k u r z u n g  t r i t t  sowohl  v o r  v o k a l i s c h e m  
als vor k o n s o n a n t i s c h e m  A n l a u t e  e in:

Ta Id&ava τα iv *Ηδαλίωι 138 — τώι $εώ τώ όλ(λ)ωνι 
149, τώ &ίώ[ι\ των Πασέω(νή 1432/3, τώ Μαγιρίω(ή 129, τώ 
^Αττόλ{λ)ωνι τώ Μαγιρίο) ονε&ηχ£ 128.

ε) Die Verkurzung t r i t t  am E n d e  des S a t z e s  e in :  
v τύχα (=  eni τνχαή 149a, ov(v) τνχα 1284.

Die von Metster II 295 ausgesprochene Vermutung, dass τνχα in beiden 
Inechriften der Instrumentalis sei, ist unwahrscheinlich, da sich auf grie- 
chischem Boden eine Verbindung dee Instrumentalis mit Prapositionen 
nicht sicher nachweisen lasst. Zudem wird die Annahme, dass τύχα aus 
τύχαι verkurzt sei, dadurch gestutzt, dass gerade in den Inschriften 128 
und 149 dae i des Dative auch vor konsonantischem Anlaute bereits unter- 
driiekt ist, vgl. no. <5).

Zusammentreffen zweier einfachen Vokale.

85. Im sud-achaischen Dialekte:
Ee kommen bier nur diejenigen Falle in Botracbt, in dencn die Vo

kale unmittelhar zusammenstiessen oder die urspriinglich trennenden 
Laute a ode r j  waren.

1. Unverandert bleiben:
- e a -  aus -ε(σ)α: Ark. άνασκη&έα 29c, Kypr. όύσεα Grl.
-80- ,  - ε ω -  aus -ε(σ)ο-,  - ε (σ) ω -:

&εός aus dhvesos, siehe § 12, 1 (S. 139).
Grenetiv Sg. der eo-Stammo auf -εος  «=* -e(</)og, siehe die 
Flexionslehre.

Nur im A r k a d i s c h e n  belegt: έόντω 3θ 4β> έόντος 30n — 
αφεώσ&ω 30 ι*.

-βα- aus - ε / α - ,  -εο -  aus -έ£ο~.
Nur im A r k a d i s c h e n  belegt: δέατον 30io.ie.4c (Stamm 

dfcia-), zahlreiche Eigennamen auf -ε'α, -tag «  -i%a> -t%ag — o(x)roi-
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(Stamm *πλέ-χον-).

2. Kontrahiert werden:
- α ω -  aus -ά(σ)ω- zu a im Genetive Plur. der ά-Stamme, 

siehe § 10 (S. 138).
Die kyprischen Formen γρά GL =  *ypa(o)s, fya Gl. =  * σίγα-ε, γοδάν 

Gl. =  *γοδά-εν lassen sich nicht mit Sicherheit als sud-acbaiscb ansetzen.
- ε ε -  aus -ε(σ)ε- zu η: Belege in § 22 (S. 149).

Die Eontraktion des Augmentes mit anlautendem a- zu a war ur- 
griechiech, siehe § 8 (S. 137).

- 0O- zu ω in πρώτος: siehe § 30 (S. 157).
-oo-  zu ω, siehe § 30 (S. 157):

1. Aus oio im Genetiv Sg. der o-Stamme.
2. In  den Zusammensetzungen mit -οχος.

3. Verwandelt wird:
- a - o  im tonlosen Auslaute zu av (-a-u): die Belege in § 45, 2 

(S. 167 f.).

86. Im arkadischen Dialekte:
Es kommen hier nur diejcnigen Falle in Betracbt, in welchen zwei 

Vokale in sud-acliaischer Zeit noch dorcb β  getrennt waren.

1. Unverandert bleiben:
- α ε -  aus  - α / ε - :  ΐΛντιφάεος 3357.

a. Λά-αρχος 1#1 341β «= Λάβ-αρχος wnrde der Kompoeition halber 
nicht kontrahiert.

b. Die arkadischen Konjunktive δέ-ατοι 3010·ιβ·4β Qad επισννίστατοι 15/1β 
konnen aus δεά-ε-zot oder δεά-η-τοι, ίστά-ε-τοι oder ίστά-η-τοι kontrahiert. 
aber aucb mit einfachor Dehnung des tbematischen Vokales gebildet sein, 
siehe § 9 (S. 137).

- ε α -  a u s  - e f a - :  Nur in der Komposition belegt, z. B .3Έτέαρ- 
χος 34ί9 ~  *’Ετεβ-αρχος, Κ?»εάνδρω 16 =  * Κλεβ-ανόρω.

- ε ο -  aus  - ε / ο - :  ΑΓλεο- und Νεο~ (aus Κλεβο- , Νεβο-) in 
Eigennamen: Κ)«εόδαμος 51, Κ?*εοδώρω 35 6. 24, Κλεο[μ]η- 
δεος 35δ, Κ?*ε(ο)νόμω 35*5, Κλεδστρατος 35 as — Νεο/J*. .. 
41s, Νεο/,?Jog 34 a*, Νεο/Ιης 471 33 9a, Νεοτράτi?[s] 34gc, 
Νεοτρέτεος D».

- ε ω -  aus - ε / ω - :  Κλέων 281, AtaWofc;] 32*.
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2. Kontrahiert werden:
-αο-  aus  -a F o -  
-ά ο -  aus  -a F o -  
-άω - aus  -aFw-

im Inlaute zu 5, s. § 11 (S. 138).

- εε - ,  -ε η -  au s  - ε / ε - ,  - ε β η -  zu ij, s. § 23 (S. 149). 
-εε*- aus  - ε / ε ι -  zu et ,  s. § 61 (S. 177). 

c. Uber ω im Inlaute aus -<ίω- =  -aF<o- 8. § 29d (S. 156).

87. Im kyprischen Dialekte:
1. Unverandert bleiben:

- t t  aus - i F l  in J d  83.
2. Verwandelt werden:

-αο-  aus - α / o -  im Inlaute in -α ν - ,  s. § 74 (S. 182): 
Φανδαμος 189, Oar/jJFeog 188.

-«α- ,  -εο -  wurde in Edalion und Umgegend in -icc- (-y'a-), 
- t o -  verwandelt Die Belege in § 38 (S. 161).

- t a - ,  - ι ε -  (in Edalion auch das aus -εα- entstandene -ta-) 
wurden in den meisten Stadten auf Kypros als -ya-, -ijc- 
gesprocben. Die Belege in § 91 (S. 190).

Fur -<o- ist die gleiche Auesprache nicht nachzuweiecn, da in den 
bislicr uberlieferten Inschriften ein Zeichen fur jo  fehlt, 8. § 92 (S. 191). 

- t a - ,  -υε-  und  - t o -  wurden als -uva-, -uve- und -wt?o- aus- 
gesprochen. Die Belege in § 97 (S. 195).

Znsammentreffeii dreier einfacken Vokale.

8 8 . Im sud-achaischen Dialekte:
-ε(σ)ε(σ)ος in - ηος : Kypr. areijog 98s 99s·.

89.  In s u d - a c h a i s c h e r  Zeit bildeten die Nomina auf 
vJJFqg den Genetiv -γ,λέβεος.

Nachdem das F ausgefallen war, wurde 
- εεος im arkad isc l ien  Dialekte mit Elision dee einen ε zu 

-eog  z. B. Φιΐονίέος 18 3376 34.ιβ. Die vollstandigon 
Belege in der Flexionslehre.
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Ob die k y p r i s c h e n  F o rm en  te o ke le o se 130i, ti mo 
ke le o se 92 mit Θεογίήος, Τιμοχλήος oder mit Θεοκλεος, Τιμο- 
χλέος zu umschreibcn sind, bleibt ungewiss.

Znsammentreffen eines Diphthongen mit einem einfachen
Yokale.

90. Im Sud-Achaischen blieben die urgriechiscben 
Diphthonge at, ti, oi vor einem Yokale unverandert.

Die Bclegc Bind in den §§ 55, 59, 68 entbalten.
Das a r k a d i s c h e  π ο ί ν τ ω  3Ο9 =  ποιέντω hat sich erst in 

junger Zeit entwickelt.
Piir den k y p r i s c h e n  Dialekt ist der Verlnst des i nicht 

richer zn erweisen, siehe § 55b (S. 174).
a. Die Lesung Όναοιμάω  128 =  *ΟναοιμαΙω ist deshalb raoglich, 

weil die Inschrift 128 zu den jungetcn gebort.
b. Oiayov  „Schwefel“ (Gl.) ist aus iHatjov =  ϋέαισν cntstanden, 

e. § 91b (S. 191).

" '■
■*

Jod.

91. Im k y p r i s c h e n  Dia lek te  rind die Lautverbindungen 
ια und te zu ιχα, ιχε (im Alphabete i ja , i je)  geworden. In 
dieser Entwicklung lassen sich verschiedene Stufen unterscheiden:

1. Auf der eda l i schen  B ro n z e  (no. 135) isty vor jedem 
a ,  aber noch nicht vor ε oder η geschrieben. Dabei ist es 
gleichgiiltig, ob das dem a vorhergehende t urspriinglich oder 
aus ε entstanden (§ 38) ist.

Ι4λα(μ)7τρΐ]άται 8, *Λμψί$α ιβ (— 'ΛμψίανΊ), avoaija^Oj arc- 
h j a  23 (β  ατέλεα ), F lu i ja  ac ( =  /«Vrca), ija a & a is , ψ ατηρα ι s, 
Ιερ η β ^ α ν 20} vxniy> ijav*1 ( =  κ α «#εα ν), MaXccvtjai n /ie , ned ija t is, 
τερχνψ α ν. i 8/i9. 2 2  ( =  τέρχνεα).

Dagegcn Ιερη/Ό'αν Ήδαλιή,ίες 2, ΉδαλιήΑ Bi, Κετιή^εςν
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2. In  den i ibrigen In s c h r i f t e n  wird j  v o r a u n d  
vor ε willkurlich bald geschrieben, bald fortgelassen.

M it j : α(ν)δρι]ά(ν)ταν 1342, 'Αριστψα 91, ριστψαυ 701, 
Bija . . .  ωι 159, Λι]αί$εμι 149, Θνρσψα 217, MiXvujά&ωνος 
134i, TIa(pija(y) 145, Ilacfijag b l  i, ^zaaljag 69 j , Έτασσαν 681.

ijegevg 1012, ψερηος 1043, Ι^ερης 1001 107.
Ohne  j : ά(ν)δριάς 1411, a(v)<J^ta(v)raj' 1401, Γολγίαι 136, 

ενΡεργεσίας 146, Παφίαι 593, Παφίας 591 62 63 176, Πα- 
φία[ς] 58. Fraglich ist φιάλα 122 s.

Ιερείς 102s 1051, ΙερηΡος 59ι/2, Ιερηος 103 s, Μαριενς 231.
a. Im griechiechen Alpbabete blieb y  unbezeichnet: επρίατο Samml. 

67, Θεμίαν 143.
b. In ϋέαγον  (01.) =  *ϋέαι/ον iet y  durch y wiedergegeben.
3. In  einem Falle isty zw isch en  zwei eng  zusammen 

g eh o r ig e  W o r t e  gesetzt, von denen das erste mit * scliliesst, 
das zweite mit a beginnt:

*Α7τόλ(λ)ωνι ^αρα 147 s *= αρα.

92. Vor ande ren  Vokalen aLs a  und e ist j  nicht g e 
schr ieben.  Ob es trotzdem g e s p ro c h e n  wurde, muss dahin- 
gestellt bleiben.

- l- i : J u  83 (au8 alterem /hPi).
a. Die Form nx6)uPi 135 e ist nicht auf lautlichem Wege aus πχόΐι-ι 

entstanden.
- t - o :  /hog 148 (aus ΑιΡος), &wv 13527 (=  &εόν), Ιό(ν)τα 

135 23 (β  ιόντα), htio(y)xa 135o. 19. 22, und Nomina auf 
-tog: °Αφροδίθίος 160δ, Αρνμιον 135 ίο, Fakmvio 160*, *Ηδά- 
λιον 135 1. 27/28, 7Οναιος 77, πανώνιον 135 ίο, 7τανο)νίος 
13522, <2α?Μμίνιος 183, 'ΣεΊχιμίνιος 182 185 -ράλιος l i b s ·

b. Die von Meisier vorgeechlagenen Leeungen μνάϊ/ον 106 a und όνά- 
fjtjov 147, Bind ohne alle Gewahr.

c. In den Genetiven ΚνπροκρατΙΡος 93 „ ΠρώτιΡος 87 und ΤιμοχάριΡος 
104, 231 iet der Auegaug -ιΡος nicht auf lautlichem Wege aus -ιος hcrvor- 
gcgangen.

- t - ω : ^Αϊχίοιώται 1414, ’Α(μ)φιδεξίωι 1372, *Ε7τ ’ιωρος 122ι 
(aus ΈτείΡωρος), 3Ηδαλίωι, 1381/2, ' Η  δαλιών 1341, &ιώι 136 
1372 140$, #td)[t] 1432, Θυσίω 1301, Κενίων 1341, Α ψ  
ναί(ω) 118, Μαγιριω 128s, Μαγιρίω(ι) 129, Νασιώταν 713/3, 
3Οναίων 711/2, ’Ονασίωρο 150ι ( =  3ΟνασίΡωρο), Φα(ν)τα- 
σίω 156.
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<L Die Lesong θειδοτί^ω 196 iet deshalb eehr nnwahrscheinlicb, weil
das Zeichen Δ  in no. 1C03, wic der Znsammenhang lehrt, nicht Jo be- 
deuten kann.

e. Wenn der griechische Name Άλασιώτας in dem phonicischen Teile 
der Inscbrift 141 dnrch OrvTjbtt — Alahijotas wiedergegeben wird, so iet 
das nocb kein Beweis dafur, daee die G r i e c h e n  in dem Worte ein Jod 
vor ω sprachen.

93 . Ein sicheres Beispiel dafiir, dass kyprisches Jod ein 
nrgriechisches i zwischen zwei Vokalen oder gar nach einem 
Konsonanten vertritt, ist nicht vorhanden. In alien echt-griechi- 
schen Worten wird j  nur nach einem urgriechischen i geschrie- 
ben: es ist also stets ein seknndarer L aut

Dagegen ist es moglich, dass man in dem semitischen Namen 
mi li ki ja  to no se 1341 das j  zur Bezeichnung des semitischen ·» 
verwendet hat: dann wiirden wir statt MiXyujidwvog oderiWiAizi- 
jaOtJvog auch MiXixjadtovog (Meister Π  147) lesen konnen.

Van.

94. Ein nrgriechisches F blieb bei den Sud-Acliaem 
im allgemeinen unverandert:

1. Im Anlaute eines Stammes:

Favay.- „Herr“ : Ark . Favartxaiag 819.
Kypr. βόναξ 6 9 1 134 g 1 4 4 1, βανάσ(σ)ας 

101s 102a 1034 104a 105i 110, Ά gioroFm>αξ 86, Τιμο- 
Fcn’cr/.τος 190 191.

a. Ohne Van: άνάο(ρ)ας 100,.

Nur im A rk a d i s c h e n  belegt:
F αλόντ[ό]ι.ς 247/8 zu βαλίσκομαι.
Ρασατνόχω  26, β α σ τ ό ν  2 9 η ·
Faxog  1 36 von Fayog „Larm“.
F εν.άοταν  29 j 9 . 25 , Fiy-αστον  2 9 18. 19 .
F r /.αόί ω 88 von Fi/Ag =- a tt  eh/Ag.
F t a r i a v  His von Fiaria =  a tt εστία.

b. Auf den jungeren arkadischen Inschriften fehlt Van: άν-αλώμαοιν 
80 4t, olxiav 31 „  ΟΙχοτέλ[ης] 34 w und die zahlreichen Ableitongen von 
εργ- : ϊργον 30 oft, Έργονίχω 33 M, εργώνας 30 oil, εργωνήσας 30,4. 3T, εργω-
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νίαυ 30 41, εργάταν 30 49, εργαζόμενων 30 ήργασμένων 30 8, εν-εργέτας 54 4 (noch
im alten Alphabete). Ferner μετ-οικοι 33 oft und vielleicht auch δαμωργοί 
1 s 24 ia, 6αμιοργό\ς\ 29,8 (fur *δαμιο-βοογοίΊ).

Nur im K y p r i s ch e n  belegt:
Fahy.avco 160 4.
Fi& oyo  oder Frfto%o 1611. 
β ε ι /.ova 1512. 
β ε ί σ η ς  1441 von βει-.
F e l t ............119.
FiTti ja  135 26 =  βετνεα. 
βεπο(μ)  1441 =  βέπος. 
β ε τ ε ι  134ι 135ι. 
β ε ρ γ -  „thun“ : ε'βερξα 146, 

ενβεργεσίας 146. 
βεργ -  „einscliliessen“ : /χετηβορ- 

γον oder zarεβοργον 1351.
In ά-βλάξ  „leuchtend“ (GL) =

βεχ-:  εβεξε 662. 
β ο ΐ  134 s 13529. 
βοι/ .ος: βοί/.ωι 1356, *Ονασί- 

βοινχ)ξ 941, *ΟνασιβοΐΥχα 1062, 
^Ονά\σίβοινχ)[ς] 228, Σ τα σ ι-. 
βοί/.ων 941 /2, 2 τασιβοί[/χύ\ 
228, vgl. auch no. 231, 232. 

βοίνω  1481/2.
βρητας  13528*29) εβρητάσατνα , 

ενβρητάσατν 4.
βωρ-ι  &νραβωρός215, Τιμοβώ- 

[ρω] 56, Fωρoδώρω? 214. 
*ά-β?Μξ durch β wiedergegeben.

C. A u s g e f a l l e n  1st β  — abgesehen von άνάσ(σ)ας 100, — in Έπίω· 
ρος }22ι1’Ονασίωρο 150, und den Glossen d-ορον, Tv.

δρκος (kypr. δρκον 109β. 7, δρκοις 135^) zeigt bereite im Homer s t e t  8 
v o k a l i e c b e n  A n l a u t .  Dagegen noch επίορκος Γ  279 K  332 T  260 264 
und έπιορκέω T  188, vgl. Leo Meyer, KZ. XXIII 72 ff.

2. Ira Inlaute eines Starames zwisclien zwei Vokalen. 
Nur aus dem kyp r i s ch en  Dialekte zu belegen: 

-ν,λέβης in E ig e n n a m e n :  [Ιά]ριστσ%)*έβης 182, £Η\ρατ/Αέβης 
196, ΝΓ/.ο/Μβης 1011/2 1021 1051, 30(μ)φογ)*εβης 210, 
2αβογ)χβης 204, Τιμο/./χβης 186 187, Τιμο/.)χβεος 92 139. 

-Υ.λεβιτος in 31α?χτγ.?χβίτω 187.
α ίβε ί  135si.
άλέβο(ν) τε ς  1611. 
*Λχαιβός  190. 
β ο β Β ο β ά ό α ν  110. 
Λ ιβ ε ί :  Λιβεί&εμις 13521) 

Λιβει&έμιτος 121. 
όοβ-: δοβέναι 135 5 *16* 
εβάω: επέβασα(ν) 1611. 
*Ετεβ-ά(ν)όρω 112.
F e l l  pare  να 119.

Ζώ β ης  190 191 192.
&αβε: θαβησα(ν)δρος 210 214.
&νραβών  160a.
?*άβος: Νι/.ο?χίβω 178. 
νέβος: Νεβα . . .  168, Νεβαγο- 

ρας 193, Νεβα(μ)φι&έω 193, 
νεβοστάτας 1342. 

οΐβωι  13514. 
ρόβο(ν) 13519. 
ω β α τ  =  ωβατ a 161 2.

S t a m m e a u f - i ; / - :  βασιληβος (Belege in § 210, S. 252), Ιερηβος 59i /*, 
Ιερηβψαν 1352ο,Ήδαλιηβες 1352, Ήδαλιηβι 135ai, Κετιηβες13θι.
H o ff m an n ,  die griechiechen Dialekte. I. 13

__
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Ausgefa l l en  1st / :

a) Vielleicht bereits in s i id -acha ischer  Zeit in. 
π α ϊ ς  «  *naFlg, siehe § 7c (S. 136).

Kypr. παϊς  90s, παιδός 8 8 2 /3, παιδί 75s 1202/3, παϊόες 
135so· so/3 1 , παίδων 135 u . so, παισί 135is -25, πάίδας 
135n .2s, nraifda?] 109s.

Dass diese Kontraktion sich b e r e i t s  i n  s u d - a c h a i s c h e r  Z e i t  
vollzogen hat, ist deshalb wahrscheinlich, weil jedee andere inlantende 
Van zwiechen zwei Vokalen auf der e d a l i s cb e n  Bronze (no. 135) ge- 
echrieben wird: αιτείtu Δ^ΓείΟεμις 21, doFbai 5. 1δ, oZFon, qoFqv ie. Aucb 
im Homer liegt bereits πα<* neben ;τάΓ$.

/J) In  den a r kadi  sc hen Inschriften ist inlautendes /  
zwischen zwei Vokalen nicht mehr erhalten.

Im v o r - i o n i s e h e n  Alphabete geschrieben: Διός 5 54#, *Ερμά[νο]ς 
ποοοιδανος 25 (ans *ΈρμάΓωνος, * χοσοιδάΕωνος), ' JIoax/J{o)g 25 (aos *'Ηρα- 
χλεΕεος: *e ίΐραχλεεος), είκοσι 29, (aus *ε~ ε̂ικοαι oder *i-Ftxooi), οις 29, (aus 
*SFtg). Im i o n i e c h e n  Alphabete sind geschrieben zahlreicheEigennamen 
auf -χλης (=  *-χλεύης), Gen. -κλέος (=  *-χ)£Γεος: *x?Jeog), Vok. -κλή {= 
*-χ)ΛΕη Namen mit Διο-, Kho-, Aa- (=  *AaFo-)t Νεο-, Σά- (== *Σατο-)\ 
Άγησινόω 8 ,7, Αλκμάν 154 (aus *Άλκμά/'ωΐ'', Απιφάεος 33Γ>7, άπνδόας 3018 
(aus *&πνδό/ας, vgl. kypr. δοΕεναι 1356. ,6), Αριστόβιος 3 3 Αχαιών 52, 
Δαΐστρατος 1 w, δει 30* (aus * δε/’ει), Δι( 49, *Ετέαρχος 34 Έτεοκλεος 35S3, 
Ήραής 1 (aus *ΉραεΓες oder %ΉραήΕες), ΘεαρΙδας 17*.4 (aus *θεαΕορίδας), 
χοινανας 30 8, (aus * xotvdFovag), ΊτιποϋοΤται 33 oft 35 β, Μαντινης\Λ4 9a (aus 
* ΜαντινίΓες oder *ΜανχινήΕες)1 Μαντινέων 52, Περίλαος 3353 u. a. m.

γ) In den j u n g e r e n  k y p r i s ch e n  Inschriften ist /  nicht 
mehr geschrieben:

δαο- aus da/o- in Δαονάω 208, vgl. auch no. 201, Δαοφά\(?)τώ\ 157.
Δι· statt AiF- in Διός 148, Ail 83.
ϋοο· aus QoFo· in Θοάνϋα 194.
χλε- statt xfaF- in [Μη]νοκλέης 184, Θεοχλέος oder Θεοχλήος 130, Τι- 

μοχλέος oder Τιμοχλήος 92 (aus -κλεεος =  -χλεΕεος).
?.αο· „Stein“ aus XaFo- in λao Nom. 93,.
νάο- „Schiff“ aus vaFo- in Νάω 166, Δαονάω 208.
νεο- aus veFo- in Νεά{ν)$η ? 143 „  Νεα . . .  151*. In Νεορϋόχιμος Νεόρϋω 

203 ist Νεο- gesicbert.
cao- aus oaFo- in . . . .  σαος 185 201, . . .  οάω 126.
χάος aus χόΕος: χόο{ν) 161,.
Nomina auf -ηΕ-: βασιλήος 68, 101 a 103, 105* 220 231, Ιερήος 103e, 

Ιμρήος 104 e.

Von G1ossen  kommen hinzu:
άεί(δ)ες e= *άΕειδες, αΐχολος *= *άΕί-τχολος, βοο-νήτα (von fioF-), ζάει =  

διάΕη, tv φάος, χενεά ~  χενεΕά.
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3. Im Inlaute des Stammes hinter einem Konsonanten.

Ark. ν .άταρβ ov „verflucht“ 29g/5.
Kypr. αλΡω (== *αλβοα) 1859.ig.ii.

d. Neben κάταρΡον bieten die arkadischen Inschriften no. 29 und 54 
die Form ξένος  (urgriechiech ξένιος): ξένοι 2918, ξένον lu ξένοις31, [προ]ξέ- 
νος 54 4. Jungere Inschriften entbalten zahlreiche Namen mit Ξένο-, -ξένος.

Statt *ΔΡει- erscheint J  ει - in 34u , Δεινίας 34^, Δει. . .  33 9i.
e. Statt *άρΡά (vgl. ark. χάταρΓον) tr itt die jungere Form άρά in 

den kypriechen Inschriften 83 1472 166 auf.

95. Wenn ein Vau, das im A u s l a u t e  des  S t a m m e s  
auf  e inen lan gen Yokal  folgte, in der Flexion oder Wort- 
bildung vor S ig m a  zu stehen kam, so fiel es bereits in siid- 
achaischer Zeit spurlos aus:

Ιερής , wahrscheinlich aus *ιερήΡ-ς, s. § 210b (S. 253):
Ark. \ερής 33 33. si· 79· 100·
Kypr. Ιίερής 1001 107.

a. Daneben kypr. Ιερενς 1022 105 „ ΐ)'ερενς 101 a aus *ΙερέΡ-ς. Ober 
den Akkusativ ark . ?ιιερψ> 29, 8. § 210c (S. 253).

π α ς  „Kind“ aus *πάΡ-ς, siehe § 7c (S. 136):
Kypr. πας 106 s 210, δίπας 93 s.

b. Daneben kypr. ποΧς =  *πϊίΡίς, die Belege in § 94, S. 194 oben, a).
α ϊς  „Zeit“ aus *αϊΡ-ς =  ssk. dyus „Lebenszeit“ :

Kypr. νΡ-αις (Akk.) 135 i0. 22/33. se-

96. Die griechischen nominalen Stamme auf und die 
barbarischen Namen auf -a bilden im kypr iechen  Dialekte den 
Genetiv und Dativ mit den Suffixen -Ρος und -Pi\

Κυπρο7.ράτιΡος 93 1, ΠρώτιΡος 871, ΤιμοχαριΡος 104 χ 231 
— Γιλ[λ)ίνχιΡος 96, ΣαμάΡος 141 a/s.

πτόΧιΡι 135 6 — Γιλ(λ)Ιν.αΡί 76 χ μ.
a. Die von Meister U 233 geausserte Vermutung, dass P  in diesen 

Fonnen auf lautlichem Wege entstanden sei, ist auegeschlossen. Dae 
Nahere fiber diese Suffixe in § 191a (S. 244).

97 . Im kypr i schen  Dialekte hat rich hinter v vor a, e, 0 
ein sekundiher y-Laut entwickelt (ebenso wie hinter t vor a, e ein 
j , siehe § 91, S. 190).

ΓέρυΡος  oder ΓήρνΡος 91.
δνΡάνοι  135g, Stamm δν: siehe § 43d (S. 165).

18#
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Ευ Ραγό ρω 220, ΕνΡά(ν)&εος 221, ΕυΡε?*&ο(ν)τος 222, ΕνΡέλ- 
&ων 223.

a. In ενΡεργεσΙας 146 kann Ρ  sowohl ursprunglich (ygl. εΡερξα 146) 
ale hysterogen sein.

χ α τ ε σ χ ε ν  Ρ α σ e 98 s.
υΡ -α ϊ ς  1351<>. sa/ss. 28: erklart S. 71, Zeile 7 von unten.

b. Ungedeutet ist [me] ka ke u vo . . . 110.
c. Vielleicht ist in der Glosse ανγαρος dieses hysterogene P  durch γ 

wiedergegeben, vgl. § 73a (S. 182).

98· Der W a n d  el von urgriechischem /  in u ist nur spar- 
lich belegt

L Arkadisch: Φανΐδας 34ss — *Φ αΡίδας.
Π . Kyprisch:

1. Auf den I n s c h r i f t e n  erscbeint vP statt v in: 
χενενΡόν  70g/s =» *χενεΡον. 
εν Ρ ρ η τ ό σ α τ ν  1354 neben εΡρψάσατν 135η .

2. Von G l o s s e n  sind zu nennen: 
αυε(λ)χίζε l == *ό-Ρε’λγ,ίζει. 
αλονα *a?M)va *=* *a?uoPa.
Iqova  =  *ερώνα =  *ΙρώΡα.

a. Ob αϋγάρος  fur 8.·Ργ-αρος (Stamm eegr: Oder fur ανα-ρος
(γ zur Bezeichnung des anorganischen P, siehe oben § 97c) steht, bleibt 
unentechieden.

b. Die papbische Glosse νεσ(χ)ι „Bekleidung“ lasst sich als *Ρέσχι, 
aber aucb als *ν-Ρεοχι =  gemeiDgr. εφ-εστρίς deuten. Die Proposition v 
«= b il  ist in den Inschriften mehrfach uberliefert.

C. In der Glosse ρύε ινα  ist das anlautende ρν aus Ρρ (,Ρρήνα) ent- 
standen. Wahrscheinlich hat sich zunacbst zwischen P  und ρ ein sekun- 
darer kurzer w-Laut entwickelt (*PuQyv)i der dann durch Metathesis des ρ 
in die nachste Silbe tra t: * Ρρνην. Der (jbergang von anlautendem w - 
in γμ- findet sich auch in anderen Sprachen: zu der von Moth (tjber 
Yaena 31) aufgestellten Gleichung: zd. urvdta =  ssk. vrata verglich Bezzen- 
herger (Beitr. I 253) die altfriesischen Worte ruald, rueka, in-ruesze fur 
toroid, toreka, in-wrisze.

3. Aus Pi ist v entstanden in 
εξορ ίξη  135i8. i 2. 81. 85 =  *εξ-ορΡίξη, S. § 71 (S. 181).

99· Zur Bezeichnung eines urgriechischen v ist -F ver- 
wendet in

o vomJca re 144 a *=■ ον γάρ. *
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Spiritus asper.

100. Der (aus urspriinglichem s entstandene) Spiritus 
asper blieb im Sud-Achaischen unverandert.

Erhalten ist derselbe nur im a r k a d i s c h e n  Dialekte.

101. Der Spiritus asper wird auf den im vorionischen Alpha- 
bete abgefassten a r k a d i s c h e n  Inschriften durch B oder H be- 
zeichnet. E r ist belegt in folgenden Worten:

ΑΕρμα[νο]ς, ΑΗραηλέ(ο)ς  2δ.
Ι ι ι ερ ο Η ιερό ν  54a, Ιιιερά 2915, Ιιιερψ ι, Ηιεροθτταν 5, Ηιερο-

&ντέςι, Ιιιερομνάμονα 3, Ηιερομνάμονσι 22/23.26, 1ηερ[ομνάμ\ο-
νας 26/27*

Ηεβδόμαι  29s9 — Ηεν.οτον 29 4. 
hr  μ ι α ν  29 25*

a. Wenn auf derselben Inecbrift no. 29 dreimal τ\μιου aa. S2. 26 ge- 
schrieben ist, eo wird damit bewiesen, dass das Heta-Zeichen bereits 
auseer Gebrauch kam.

h i /.οντα 29ia — π α ρ - Ι ι ε τα ξ α μ έ ν ο ς  29ao*

102. In mehreren Worten, in welchen das Ionische den 
Spiritus asper setzt, f e h l t  derselbe im Arkadischen:

In alien dieeen Fallen ist der Spiritus asper des Ioniscben nicht aus 
Sigma entstanden.

R ela t iv p ro n o m en :  a (in av aav) 29 7, οτι 295. 9, aig 29».
ΐΑγεμα  2 =  ion. 'Ηγεμόνη.

a. Nach Meister II 103 soil der Spiritus asper bier n i c b t  ge-  
e c b r i e b e n  sein. Diese Vermutung ist desbalb unwabrscheinlich, weil 
die Inschrift im vorioniscben Alpbabete abgefasst und sogar noch links- 
laufig ist. Dazu kommt, dass der Stamm άγ- (αγέομαι, ion.,ήγέομαι) ur- 
epriinglicb kcinen Spiritus asper besessen hat, wie seine gemeingrieehische 
Kurzform ay- (άγω) beweist.

υστέρας  29g. ύστερος =  ssk. uttaras.
b. Der N o m i n a t i v  de s  A r t i k e l s  ist auf einer Inschrift vor

ionischen Alpbabetes bisher nicbt belegt. Es sind desbalb die Lesungen 
6 308. 10. ,8-ae und ol 30β. β. 9. 1β. 18. 44. a7. 48 nicbt unbedingt sicber, aber aus 
folgenden Griinden wenigstens wahrscbeinlicb:

1. In Dialekten, welcbe im iibrigen den Spiritus asper festbielten, 
wurde der Artikel ohne denselben gesprocben. So ist auf der altcn 
lokriscben Inschrift Samml. 1479 zwar hdytiv1. s, Ητ\μίολον β/β, Ηελέστω 
he?Jaxai1Q, ϊιορκωμότας 1β. 17, Ηόρχον 18, aber viermal 6 gescbrieben: ό Χα- 
λειενςΊ, 6 ξένος ώπάγων (=  <5 έπάγων)1Ύ, 6 /ααστός 14. Das Gleiobe gilt 
von zwei Inschriften aus den a c b a i s c b e n  Kolonien Metapont und Sy-
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b an s: δ τοι χεραμενς avHhpu neben \Η]ραχλτ^ Samml. 1643, ωρταμος 
( =  δ αρταμος) neben hHoagf Κιαρός Samml. 1653.

2. In dem Relativstamme 6 =  yo wurde der Spiritue asper strenger 
bewahrt als im Artikel. So ist z. B. auf der lokriscben Inschrift Samml. 
1478 konsequent Λο'πως, Ηόπω, Aon, AdJ, Κοίχινες, Aόασης, dagegen neben 
hasuJrotxiat bereite Ιιόχως ά ττ6ug M geschrieben. Da nun in der tegeati- 
scben Inschrift no. 29 das Relativum ohne den Spiritus asper geschrieben 
ist (siehe oben), so durfen wir darans schliessen, dass auch der Artikel 
denselben eingebusst hatte.

Ob die nicht-aspirierte Form des Artikels b e r e i t e  s u d - a c h a i e c h  
gewesen ist, lasst sicb nicht entscheiden. Im kyprischen Dialekte lautete 
der Artikel zwar sicher o, aber das beweist nichts, weil die Kyprier den 
Spiritus asper gauz aufgegeben haben, siehe den folgenden §.

C. In Πληοτί ερος  37„ und Πλειστίερος  1J0 kann die urspriing- 
liche Form ιερός =  esk. itird* vorliegen {Μείείεε II 103). Da jedoch die 
Ubereinstimmung aller Dialekte darauf hinweist, dass der Spiritus asper 
in Aιερός bereite urgriechiscb war, so ist es wahrscheinlicher, dass derselbe 
in Πληστ-ίερος und Πλειστ-ίερος in der Zusammensetzung unterdruckt 
wurde, vgl. lokr. xετζορχίαν Samml. 1479le neben AόρχονίΛ, Κορχωμότας ,6. , 7.

d. Durch ein Versehen des Steinmetzen ist Aar 290 statt des regel· 
recbten ar 29 7 geschrieben.

103. In K y p ro s  war zu der Zeit, als das epichorische 
Alphabet geschaffen wurde — also lange vor der Abfassung 
unserer altesten Inschriften — der gemeingriechische Spiritus 
asper bereits voll ig geschwunden.  Beweise:

1. Dem kyprischen Syllabare sind die Zeichen ha, he, hi, 
ho, hu fremd: es ist im Anlaute stets der einfache Yokal ge
schrieben, z. B. o roko tie 109 e. 7 =  ogr/jov, gemeingr. ορκον — 
e le i 135 9 =  elei, gemeingr. Slei.

2. Auf der edalischen Bronze no. 135*8 ist su no ro ho i se 
=» ovv ορνχ>ις, auf der paphischen Inschrift no. 109 e to no ro 
ho tie =  τον oqvjov geschrieben. Diese in der Schrift vollzogene 
Verbindung des auslautenden n mit dem anlautenden 0 war nur 
moglicb, wenn tatsachlich -n o nicht aber -n ho· gesprochen wurde.

Ausser diesen beiden Eigentiimlichkeiten des kyprischen Sylla
bare sprechen gegen das Vorhandensein des Spiritus asper fol- 
gende zwei Tatsachen:

3. Der Nominativ auf -og hat in den kj'prischen Inschriften 
vor folgendem Artikel nicht selten das -g eingebiisst, z. B. 'Αριστό- 
φα(ν)το ο 'Αρισταγόραν 95 (sammtliche Belege auf S. 204 oben). 
Das ist nur dann zu erklaren, wenn man -os 0, nicht aber -os ho
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sprach, da ein gemeingriecliisches s im kyprischen Dialekte nur 
vor einem Yokale zum Hauchlaute wurde oder ganz ausfiel, 
s. § 106, Π  und ΙΠ  (S. 202 ff.).

4  In  mehreren kyprischen Glossen ist statt des Spiritus 
asper der Spiritus lenis iiberliefert:

Ι λ φ ο ς  (und ζλπος)  „Butter“: ssk. sarpis, ahd. salba.
Dazu ohτη „Salbenbiichse*‘. 

ϊ γ γ ι α  „einer“ : la t singuli. 
οναρον  „Salbe“ : germ, stir- „triefend“.

Darnach habe ich in den Glossen ες πο&' ερπες  (uberl. εςποϋερπες) 
und κ α ί  ερ* (εζ)εαι  (uberl. καχερεαι) den Spiritus lenis gesetzt.

a. A b z u s e h e n i s t  von den Glossen
άγήτωρ:  der Stamm lautete im Stid-Acbaiscben ay- (ion. ijy-), wie das 

arkadiecbe Άγεμώ beweist, s. § 102a (S. 197). 
αρπιξ:  die Zusammenstellung mit αοπη, αρπάζω ist wahrscheinlich, aber 

nicbt eicher. Zudem fuhren diese beiden Worte einen unecbten 
Spiritus asper.

ιοτη  ( =  MFioxa): die Glosse ist aus εστη (von ΐοτημΐ) und εατα (oder 
iota) zusammengezogen.

Die beiden einzigen Glossen. aus denen Meister II 241 den Verlust 
dee Spiritus asper erscbliesst, sind ebenfalls nicbt beweiskraftig. Dass 
ά·δειος „schmutzig“ (dem sicb ά-δρνα ,,Einbaum“ anschliessen lasst) aus 
*ά-δειος (vgl. ά-πας u. a.) entstanden eei, ist deshalb nicbt zu erweisen. 
weil dieses a =  idg. sm „einT zusammenu keineswegs stets aspiriert war, 
vgl. z. B. ά-κόλουϋος, ά-τάλαντος, ά-γάοτωρ. Die zweite Glosse, namlich 
ιμαον, ist gar nicht ale kypriscb uberliefert.

b. Ein eemitiscbee A ist im Anlaute durcb den Spiritus lenis wieder- 
gegeben in der Glosse άριζος.

c. Sogar derjenige Hauchlaut, welcber sicb bei den Kypriern aus 
einem gemeingriecbiscben Sigma im Anlaute entwickelte, ist weggefallen 
in den Glossen άγανα =  οαγήνην, άρμώ(μ)ατος  zu οέοηρα, Χγα =  οίγα, 
s § 106, I, 4 (S. 201).

d. Irrtiimlich ist der Spiritus asper gesetzt in der Glosse lμάς  und 
wabrscbeinlicb aucb in veo(x)t. In den iibrigen Glossen entspricbt der 
Spiritus asper im Anlaute einem gemeingriecbiscben Sigma: νγγ εμος  == 
ούγγεμος, νν-χετράοτιαν  == συν-, νρ ι γ γα  =  σύριγγα. Ungedeutet sind 
a la  und ΕΙΙητι.

A n m e r k u n g .  Ober den im kyprischen Dialekte aus Sigma zwiscben 
Vokalen entstandenen und in der Schrift bald mit s, bald gar nicbt be· 
zeicbneten Hauoblaut ist in § 106, II und III (S. 202 ff.) gebandelt.

\
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Sigma.

104. Ein urgriechisches Sigma blieb bei den Stid- 
Achaem in alien Stellungen unverandert.

In den a r k a d i s c h e n  Inscbriften ist a stefcs geschrieben.
Im k y p r i s c h e n  Dialekte wurde zwar bereite im 5. Jahrb. Sigma 

zwiscben Vokalen ale h gesprocben, vgl. § 106, Π und ΠΙ. Dieser Laut- 
wandel ist jedocb in den Inscbriften nor selten zom Ausdruck gekommen: 
meietens werden die Zeicben sa, $e, si, so aucb im Inlante zwiscben Vo
kalen angewendet. Daraus folgt, dass zu der Zeit, ale das kyprische 
Syllabar entstand, Sigma ancb zwiscben Vokalen noch gesprochen wnrde.

Besonders hervorgehoben zu werden verdient: 
σ μ -  im  A n l a u t e :

Ark. 2 μίν&ις 119 — Kypr. σμογερόν Grl. S. 166.
-ρ σ -  im I n l a u t e :

Ark. ΘερσΙας 42, Θε(ρ)σίαν 33is.
Παναγόρσι 29 2β, Παναγόρσίον29so, Τρίπαναγόρσιος 29s.

Kypr. [ε]νχρσε 99*.
a. Jiinger ist ark. φϋέραι 30e *= *φύέρσαι s. § 132b (S. 220).
b. Gemeingriecbisch ist a in Περσενχαι 120, and Θνρσί/α 217.

10δ· Die siid-achaische Proposition ηός ist nicht aus 
norl, sondern aus πότ-ς entstanden.

Vgl. Bechtel in Bezzenb. Beitr. X 287. Die Versucbe, πός aus nou 
abzuleiten, sind von Kretschmer Kahn’s Zeitschr. XXX 569 ff. besprocben 
und um einen neuen bereichert worden.

π δ ς  v o r  Vokalen:
Ark. πόςοδομ 30 s.
a. Wabrecbeinlich ist auch der Gottesname Ποσοιδάν (Ποοοιδάνος 25, 

Π[ο]σοίδ(α)Ιας 8 J4) mit πός zusammengesetzt, vgl. PreUwitz BB. IX 328 ff.
Kypr. ηδς 161s (nicht ganz sicher), reοεχόμενον 13519.21 

(aus *ιτοςεχόμενον).
Tcoq vor K o n s o n a n t e n :

Ark. πός 30 54, ττος/χχτυβ)Αψη 30se·
Kypr. 7ζός 13519· i9/ao· ai.

b. Die kyprische Partikel χάς ist bei den „Partikeln“ besprocben.

106· Im kypr i schen  Dialekte wurde ein u r g r i e c h i 
sches  Sigma vor einem Vokale in h verwandelt Dieses h scheint 
in jiingerer Zeit — ebenso wie der urgriechische Spiritus asper — 
abgeworfen zu sein.

%
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Die folgende Zusammenstellung des Materiales lehrt, dass 
wir zur Zeit noch nicht bestimmen konnen, wann dieser Wandel 
des s in h eintrat und wie weit er um sich griff.

I. Im Anlante.
1. In den I n s c h r i f t e n  wird Sigma stets geschrieben: 

ΣαΡονΛέΡης  204.
Σίμ(μ)ιδος  135*0. 
συν 13528, βν(ν) 1284.
I n  d e r  K o m p o s i t i o n :
( J αό)-σαος 201, . .  ,σαος 185, . . .  σάω 126.

a. Aue dem Semitischen stammen Σαλαμίνιος  183 184 (abgekiirzt 
zu Σα 190). Σελαμ ίν ιος  182 185 189 225 (abgekiirzt zu Σε 193 197 204 
208), Σόλω[ν\  Gen. PI. 68,, Σο =  Σολευς  211, ΣαμαΓος  1419/8.

b. In alg 13510. S3 dient a zur Bezeichnung des urgrieehischen Pa- 
latales {q'is) s. § 109, 1 (S. 206).

2. Von den Glossen  enthalten urgrieehisches Sigma: 
σ ία  i (zu a tt  σίαλος).
σίγνννος  und σιγνννα „Speer“.

c. In αολοιτνπος  steckt wabrscheinlich der Name Σόλοι. Ein 
Fremdwort scheint οάπιϋος  zu sein.

d. In den Glossen σάααι  und οές ist a aue ^  — in der Glosse 
οοά(λ)α aus ξ hervorgegangen (§109, S. 207). Uber oi  βόλε ygl. Note b.

3. In drei G lo s s en ,  welche den S a l a m i n i e r n  zuge- 
echrieben werden, ist der Spiritus asper fiir a eingetreten:

ν γ - γ ε μ ο ς  fiir ονγ-γεμος. 
ν ν - τ ε τ ρ ά σ τ ι α ν  fiir συν-. 
νρ ι γ γα  fiir σύριγγα.

4. In vier Glossen ,  welche die Bestimmung Κν7ΐρ ιο ι  
fiihren, ist Sigma spurlos ausgefallen; der anlautende Vokal fuhrt 
den Spiritus lenis:

αγανα  fiir σαγψψ . 
αρ μώ(μ)ατος  fiir σαρμώ(μ)ατος.
Υγα fiir σίγα.
α π ο - α ί ρ ε ι  fiir άτζοσαίρει.

θ. Die letztere Glosse kann freilich auch zu denjenigen Fallen gestellt 
werden, in welchen Sigma im Inlaute zwischen zwei Yokalon ausge
fallen ist.

Das vorstehende Material lasst eine doppelte Deutung zu: 
entweder sind die I n s c h r i f t e n  a l t e r ,  als die Glossen ,  und 
stammen aus einer Zeit, in der anlautendes s noch gesprochen
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wurde, oder es ist in den Inschriften, obwohl s nicht mehr lebendig 
war, die e tym olog ische  S c h r e ib u n g  festgehalten (so Meister 
Π  247). Eine Entscheidung ist nicht moglich.

f. Da es bisher nicht feststebt, ob der kyprische Diaiekt der ein- 
zige war, welcber anlaatendes $ in A verwandelte, so ist es vor der Hand 
gewagt, herrenlose Gloesen wie Ιπύα* σιπόα, ϊ φ λ η μ α · τραύμα (vgl.
σιφ)Λς, σιφλόω), νατάς * π?Μ.στάς αμπέλων and νστάδ a * ή δασεία
άμπελος ( =  σνσχάς, συστάδα) den Kypriern zuzuweisen.

Π. Im Inlaute:

1. In den I n s c h r i f t e n  wird o, mag es aus σσ oder 
durch Assibilation aus τ  vor i entstanden sein, gewohnlich ge- 
s c h r i e b e n :

a laa  148* — 'Α λασ  ι ώ τ α ι  1414 — a v o a i j a  135*g.
β α σ ι λ ε ν ς  (aus gyttilevs): 681 1011 10δi 135 oft 228, βασι- 

).ηβος 104ι/2 109* 112 121 1341 135 6. β. u  220 225 227, 
βασιλψς  681 101* 1031 105* 220 231, β α σ ιλ έα ? ]  109 
βασι)*[νς] 229, βασιλη . . .  226 228, βασι. . . .  102 * 219 221 
230 235, βασι?*ύ[βο(ν)τος] 1341/*.

ν .ασί γνητος  (aus κασίγνψοι 106* 146, ηασιγνψοις
135δ.7/8. ι*/ΐ3> τυασιγνψος Akk. 135*.η  109β?, Υασιγντρωι 
76*, Υχχσιγν!]των 135ΐ4.

νάσος  in Νασιώταν 71*/*.
N o m i n a  a u f  -σ* ( =  -D): Ιπίβασιν 99ι, [εττ//?ο]σ**' 98*, 

πδσις 93*.
N o m i n a  a u f  -σ ιο  (— -#o): 'Αφροδίσιος 160s, Θνσίω 130ι, 

Φα(ν)τασίω 156.
N o m i n a  a u f  - α ι ά  (=  -/ja): ευβεργεσίας 146.
D a t i v  Plur .  au f  -σι :  παισί 135ι*. **.
S t a m m  des F u t u r u m s :  πείσει 135i *.*5.
S t a m m  des  s -Aor is te s :
στασ-:  ίστασαν 146, εστασε80*, νχιτέστασε 67 * 94 * 95 105* 

134* 1371, Στασι- in Eigennamen: Στασαγόραν 781, Στα- 
σά(ν)δρω 78* 230, Στασίόαμος 164, Στασι βοί'/χο 232, 
Στασιβοί\ν.ω\ 228, Στασιβοίν,ων 941/*, Στασίjag 691, JS’rct- 
aijav 681, Στασι/^άτεος 69*, Στασικράτης 681, Στασι- 
χρέτεος 67*/4, Στασί/.νπρος 135*, 2*Γασίκ[ρ6τ^ς?] 200.

ονασ-:  'Ονασαγόραυ 79* 84ι 91 1351/*.**, 5Omaa(v)ros 97 180,
3Ονασιδάμω 74, Όνασίβοικος 941, 'Ονασιβοίν,ω 106*, Όνασί-
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&εμις 60s, Όνασιγ,υπρα 74, 3Ονα[οι]κυηρας 177, 3Ο ναοί- 
γ,ύπρων 1352/s.ι ι . so, 5Ονάοιλος in verschiedenen Kasus 
135 oft 912 205, >Ονασιμάω 128, 5Ονασίωρο 1501, Ό νασι. . .  
158^'Ονασις 195, 5Ονασίτιμος 93 2 147 ι/'Ονασος 97. 

π α σ -  (=  ζτησ-): Παοαγοραν 13521/22, Jiao ίων 1 143a, Πάσιη- 
(η)ος 229. Vgl. § 7 a (S. 135). 

λ ν σ λ ν σ η  135 29, λυσα^β, 234.
εβρητά οα ζν  135ι*, ευβρητάοατν 4. 
εηέβαοα(ν)  1611 — β ε ί ο η ς  144ι — Υ,ατέ&ισαν 10$. 
Θαβησ-α(ν)δρος  210 214 — κατεσκεύ  β α σ ε  98s.

g. Fraglich ist τ ι ο 7W(v)<$pa> 113, Τισωνίδας 938.

2. I n s c h r i f t l i c h  i st  s f o r t g e l a s s e n  in
εσ ι ιο τα ϊς  (=  ίπίστασις) 144 a.
ηοεχόμενον  ( =  7εος-εχόμενον) 13519. 21. 
ψρον ίω ϊ  ( =  φρονέωσι) 14Λι.

h. Die beiden aus Arsinoe iiberlieferten Formen Όναιος  77 und 
Όναίων  71 ,/2 werden von Meister 11 250 ale Όνάίος (Genetiv zu "Οναΐς =
*Ονασις) und *Οναΐων (Genetiv zu 1Ονάίος =  Όνάοιος) gefasst. Diese (bereits 
von Deecke Berl. Pbilol. Wochcnschr. 1886, Sp. 1290 und J.Baunack Stu- 
dien I 18) vorgeschlagene Deutung der letztcren Form ist deshalb un- 
richtig, weil auf demselben Steine (no. 71) in dem Vaternamen 8 zwischen 
a und 1 gesehrieben ist: Ναοιώταν. Wenn aber *ΟναΙων nicht aus *Όνασίων 
entetanden ist, dann werden wir auch "Οναιος 77 nicbt auf *Όνάοιος zuriick- 
fiihren.

3. Von den Grlossen,  welche die Bestimmung Κύπριοι 
fiihren, haben Sigma e r h a l t e n :

δρόσους  — δύοεα  (von δεβ: δν) 
νΑβιοις  — μνάσις  — μυλάσασ& αι .

4. Von den Glossen ,  in welcken Sigma f o r t g e l a s s e n  
ist, werden zugeschrieben:

a) Eine den Kypriem:
άδειος  == αδειοος. Zu a n  ο α ίρε ι  vgl. Note e (S. 201). 

β) Eine den Salaminiern:
(e)7cavov «  επ-αυσον.

γ) Drei den Paphiem:
tvavov  =  εν-ανσον, Ι μ ί τρ α ο ν  =  ίμ-μίτρασον, 
Ι μ π ά τ α ο ν  =  Ιμ-πάτασον> vgl. auch Ι νκα πά τα ον .

i. In der p a p h i s c b e n ' Glossc οάσαι  ist inlautendes o aus ξ ent
etanden {ϋάξαι, s. g 109, 4: S. 207) und die paphisobe Glosse ϋβσι  iet 
wabrscheinlicb aus ΰ·εσ(τ)ι verdorben.
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III. Im Auslaute.

In den I n s c h r i f t e n  wird Sigma der Regel nach vor voka- 
lischem Anlaute g esch r i eben .

F o r t g e l a s s e n  ist Sigma nur in folgenden Fallen: 
κά α(ν) τ ί  135 5 statt /Ας α(ν)τί. 
τα  νχηρων  135 5. ΐδ statt τάς νχηρων.
*Λριστόφα(ν)το  ο 95 — Ι4 (ν ) τ ίφ α μ ο  6 157.
3Ε χ έ δ α μ ο  6 218 — ί ' έ ΰ ο χο  άλέΕο(ν)τες 1611.
*'<Α&ανο e ko 160β — FahvMvio e ko 160*. 
ο λαο οδε 93ι — 5Ονααίωρο ’Λ . . . .  ΙδΟι.

Fraglich bleibt: ο εξ όρνξη 135 ,s.

Dass Sigma im I n l a u t e  zwischen zwei V o k a le n  und 
im A u s l a u t e  vo r  einem V o k a le  bereits im 5. Jahrh. als h 
gesprochen ist und dass die Zeichen sa, se, si, so in diesen 
Fallen der E tym olog ie  und nicht der Aussprache gerecht wur- 
den, erweisen folgende Tatsachen:

1. Neben 7ΐοεχόμενον 19. 21, */A α(ν)τίs und τα νχηρων 5.15 
ist auf der edalischen Bronze ν.άς « 2. 4. 7. 15. 27, νΑς εξβ, κας 
Ονασί)*οη ΐ4, τος Ιν5, παϊδες εΐονσίζι geschrieben. Da es nun 

nicht wohl moglich ist, dass s unter ganz gleichen Bedingungen 
das eine Mai gesprochen, das andere Mai fortgelassen wurde, so 
folgt daraus, dass mit den Schreibungen ποεχόμενον, κά ά(ν)τί, 
τα νχηρων die Aussprache wiedergegeben und in den iibrigen 
Fallen s nur der Etymologie zu Liebe geschrieben, aber nicht 
gesprochen ist

2. In der bilinguen Inschrift 140 2 ist der Name Μανασ(σ)ης
im phonicischen Teile durch =  Menaliem, imd in der
bilinguen Inschrift 1414 der griechische Name Idlaaιώτας durch 
omnbN =  Alahijotas wiedergegeben. Daraus folgt, dass die 
Zeichen se und si in diesen Fallen die Lautwerte he und hi 
besassen.

3. In der Inschrift 146 miissen die Zeichen ka si ke ne to i 
des Metrums halber als ναχίγνητοι gelesen werden.

Aufiallig ist es, dass die Kyprier im Inlaute die etymologische 
Schreibung zaher festhielten als im Auslaute: Denn im Inlaute 
war Sigma der Verhauchung zweifellos friiher unterworfen als im 
Auslaute. Der Grund fiir diese Verschiedenheit der Schreibung 
echeint ein lautlicher gewesen zu sein: Das aus s entstandene h
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wurde im I n l a u t e  noch bis in s p a t e r e  Z e i t  gesprochen und 
deshalb durcb die Zeicben sa, se u. s. w. ausgedriickt, im Aus-  
l a u t e  dagegen b e r e i t s  in f r i iher  Z e i t  abgeworfen .  '

k. Im Inlaute scheint Λ =  s zunachst vor i geschwunden zu sein, 
vgl. ve i  se se 144x =  Ρείοης neben e p i si ta i  se =  επίοταϊς, po ro ne o i 
=  φρόνεωϊ.

l. Wenn wir also eine g e n a u e  T r a n s c r i p t i o n  der Zeicben 
nach dem Lautwerte einfubren wollten, so miissten wir iiberall da, wo s 
im Inlaute zwischen Vokalen geschrieben ist, den Spiritus asper setzen 
(ka si ke ne to se =  καΐγνητος) — in den wenigen Fallen, wo s fehlt 
(τιοεχόμενον, επίοταϊς, φρονέωϊ), auch den Spiritus fortlassen — im Auslaute 
endlich vor folgendem Vokale etets den einfacben Vokal schreiben.

107. Von dieser Verhauchung eines Sigma zwischen Vo
kalen sind diejenigen Falle zu trennen, in denen auslautendes 
Sigma vor einem K o n s o n a n t e n  auf den kypr isehen Steinen 
nicht geschrieben ist. Hier wurde das Sigma, wie das Metrum 
in no. 144 beweist, urspriinglich dem folgenden Konsonanten 
assimiliert; spater trat Vereinfachung der Gemination ein (vgl. 
no. 146).

ve po me ka 1441 =  βέπο(μ )  μ έ γ α  =  Fsrcog μέγα. 
ka po ti 1441 =  ν»ά(π) tcuj&l =  yjag πώχΗ. 
ta va na sa se 1034 =  τ a(F) Favaa(a)ag =  τας Κανάσσας. 
ka me ne 1461 =  κα μ εν  =  χ,ά(μ) μεν =  yjxq μεν. 
ti ja  i te mi to i 1491 =  dt]ai&S[ut τώι .

a. Wabrscheinlich aucb -μηλο(Κ) Fedoyo 161, =  -μηλος Fk&oŷ o.
B e d in g u n g s lo s  ist Sigma ausgefallen in den kyprisehen 

Gloesen: βον^ανη ,  ν,άγρα , ν,άβλη, ΰεσ(τ) ι .
In alien vier Glossen bat man Sigma durcb Konjektur erganzen wollen.

108. In  folgenden Fallen ist a bereits in siid-achai- 
sober Zeit aus anderen Konsonanten entstanden.

1. Durcli Assibilation wurde -n- zu -ot-:
Die Verbreitung der Assibilation fiber die einzelnen griecbischen 

Dialekte ist ausiubrlicb von P. Kretschmer Kubn’s Zeitscbr. XXX 565 ft’, 
dargestellt. Den arkadisch-kypriscben Dialekt bebandeln S. 587—589.

Nach  e inem N asa le  in d e r  E n d u n g  -vat  =  ~ντι.
Ark . κελενωνσι 3016, Υ»[ρ]ίνωνσι &, παρετάξωνοι ae-
Kypr. i%o(y)at 135βι, l'to(v)at 31·
a. In φρονέωϊ  144 4 iet zuerst der Nasal vor Sigma und darnach 

das Sigma zwieeben zwei Vokalen ausgefallen, b . § 116 und 118 (S. 211).

. v T A -- . -
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N a c h  d e r  N a s a l i s  sonans.
Ark. er/jouc 291 =  e-vtiknti.

τριακόσιοι 30s, τριαναχσίος 29 *ο/*ι, τριοτκοσίαις 24$/9, 
=  tria-kqtioi.

Kypr. βασύ^υς aus gxdiUus, s. § 51 (S. 170).
ΥΜσίγνητος aus kntigmtos, s. § 51 (S. 171).

b. Wahrscheinlich ist οοιος — kypriscb av-ooija l35t9 „Ruchlosig- 
keit“ — mit sek. satya (=  *$nt-io) „wahr, echt“ identiscb.

In  den B i l d u n g s - S u f f i x e n  -σ ι  =  - τ ι ,  - σιο  =· - τ ιο .
Ark. ίπίγ*ρισιν 30 iy. 50, εςτεισινπ, Χνηασιν 31*/*-

Παναγορσι 29*6, Πσναγόρσιον so, Τριτζαναγόρσιος &. 
όαμδσιον 3059. 52, ^αμ[ο]σ/ων *β, διτζΊΑσιον $5- 
'Αρτεμισίοι 249/ιο, 'Ελισφασίων 52s, Favcnuaiac 819.

C. 7ρΓτιος·8β und Φντ/ω33β| sind von Τρίτο- und -qwro- (z. B. Ήρό- 
ψντος) aus gebildei, vgl. Meister II 107.

Kypr. εηίβασιν 991, [επιβάτην 98*, ττόσις 93*.
ενΕεργεσίας 14 6.
'Αφροδίσιος 160s, Θνσίω 130*, Φα(ν)τααίω 156.

d. In ε τ χ ί ο τ α ΐ ς  144s let ο zwischen zwei Vokalen ausgefallen, 
s. § 106, II, 2 (S. 203).

e. SeiSou'(Jco) 196 ist von θείδοχος ana gebildet.
f. Die sud-achaische Preposition ηός ist ane ηότ-ς, nicbt ane ποχί: 

* ziooi entstanden, 8. g 105 (S. 200).

2. Die Proposition ί ξ  wurde vor konsonantischem Anlaute
zu 4  (=  ei).

Das Nabere hieriiber s. in § 149 (S. 226).

109· Im k y p r i s ch en  Dialekte ist Sigma hervorgegangen

1. A u s p a l a t a l e m  q.

σ ις  ( =  thess. ν,ις): 135ίο. 23, σι βό?·ε Glosse.
a. Das Sigma dient bier zur Bezeicbnung dea tonlosen Palatales (idg. 

q'ie), wie ζ in den arkadischen Gloesen ζέλλω, ζερεϋρα zur Bezeichnung dee 
tonenden Palatales. Bei Spitzer Lautlehre S. 48, O. Meyer Gr. Gr. * § 299, 
Meisier II 267, Kretschmer Kuhn’s Zeitscbr. XXX 589 u. a. ist die allge- 
mein verbreitete Ansicbt vertreten, dass in dem kyprischen οις ein aus 
ureprunglichem q' entstandenes t  vor 1 durcb Aesibilation zu o geworden 
aei. οις kann aber deehalb nicbt aus τις entstanden sein, weil 1) ein pa
latales x =  q nie nnd nirgende einem dentalen gleichgestellt wurde und 
weil 2) die Aesibilation im Anlaute — auch vor ecbtem r — nicbt eintrat.
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2. A u s dem  S p ira n te n  #  =  d.
In den Glossen: a a a a t =  &άξαι, αές =  &ες.

3. A us -dj&- =  cT.
In der Glosse τνέαον =  * τζεδιον =  τζεδιον.
Die Reihenfolge verlangt 7rfcr(cr)ov. Richtiger ist der aus -<$t- ent- 

etandene Spirant mit ζ wiedergegeben in den Glossen κόρζα und ζάει.

4. A u s ξ =  s.
Abgesehen von den Glossen ες τζο& ερπες und εαολαν =  

εν-ξνλαι, welche die bereits siid-achaische Proposition ες =  εξ 
enthalten (s. § 149, S. 226), kommen in Betracht die Glossen:

σοά(λ)α  =  ξνηλη. 
a eta a t =  ΰάξαι.

a. Das kyprische i v a l a h a  μένα  1352β gebort zu άλίνω, s. S. 72 
unten. Nacb Curtius Verbum II 2 243 sind diese Perfekta auf ·σ·μαι von 
Stammen auf -v nach Analogic der von dentalen Stammen (Prasens auf 
-ζω) abgeleiteten Perfekta gebildet.

b. Die Lautverbindung -δμ· blieb im S i i d - A c h a i s c h e n  unver- 
andert, wie ark. 'Οπλοδμίας  8 10 beweist. Ob das a r k a d i s c h e  Ινφορ- 
βιαμόν 29 2 auf einen Stamm φορβιδ- zuriickgeht, ist deshalb zweifelhaft, 
weil das Prasens nicht * φορβίζω, sondern ψορβίω lautet, vgl. Ινφορβίεν 
29;,. e. ,0/n . 15, Ινφορβίτι 298/4. Das a in ark. ήρ γ αο μέν ων  308 (Stamm 
έργαδ-) ist sebr wabrscheinlich aus den Aoristen ήργασάμην, ήργάσ&ην iiber- 
nommen. Auch kypr. Ιναλαλια μένα  (s. die vorige Note) lasst sich aus 
einem Aoriete άλίσαι von αλίζω =  άλίνω erklaren.

Doppel-Sigina.
110. Die Schicksale, welche ein urspriingliches oder aus 

κ& th  δα, &a entstandenes u rg riech isch es  aa im
siid -ach a isch en  Dialekte erfuhr, lassen sich zur Zeit nur un- 
vollstandig iiberschauen.

Diejenigen Falle, in denen ein urspriingliches oa nach langem Vokale 
bereits in urgriechischer Zeit zu a wurde (so z. B. im cr-Aoriste nach 
langem Stammesvokale: ϊ-οτά-αα aus *$-οτa-aaa), kommen hier nicht in 
Betracht. Sie sind beim einfachen Sigma in §106, II (S. 202 if.) besprochen.

1. Eine Form, welche ein urspriingliches, im Urgriechischen 
noch lebendiges aa enthielte (z.B. ein Aorist mit kurzem Stammes
vokale: ωμο-ααα, εγελα-σσα), ist bisher weder im Arkadischen 
noch im Kyprischen belegt.

a. In ark. έπελασάα&ων  30β„ ist Vereinfachung des aa eingetreton 
{ηλααα =  *ήλα-οοα).
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b. Der Aorist kypr. xaxrdioav 70 4 geht nicht auf ein urgriechisches 
* ε-ϋε-σσαν, sondern anf ein kyprisches καχέ&ιαν (vgl. xaxidijav 135*,) =  
χαχέΰχαν zurfick. Das a in xaxt&ioav ist aus Formen wie έσχασα zu einer 
Zeit ubernommen, ala die nrgriechischen Lautgesetze, welche σ betrafen, 
nicht mehr lebendig waren.

2. E in  aus κ*, τ ι  e n ts ta n d e n e s  σσ b lieb  im S iid- 
A c h a isc h e n  u n v e ra n d e rt:

x j: σσ. Ark. ‘/ .α τα λ λ ά σ σ η  29s, α / / .α ρ νσ[σόν]τω  30ig.
C. Das Verhaltnis des Stammee άλλαγ· in ά).λαγή, ήΜΑγην zu άλ).αχ- 

in *ά1λάκ-χω — ά)1άσσω ist noch zu bestimmen. Die Erklarungen von 
Curtius Yerbum I 310 ff. oder von G. Meyer Gr. G r.3 § 197 befriedigen 
nicht.

Kypr. εν τρ ό σ σ εσ & α ι , paphische Glosse.
d. Das paphische εν-χρόσσειν  ist mit Ιηιχρνσσειν (Gl.) =  επιμείνειν 

identisch. Dazu lit. trutiku, trukti „dauern, wahren, weilen“, trukdau „auf- 
halten, versaumen" u. a.

e. Darnach baben wir auch das k y p r i s c h e  ca na sa eel01s 102a 
1034 1042 105, 111 und a na εα ee 100, mit Fανάσ(σ)ας, άνάσ(σ)ας (=  *Fa- 
νάχ-χά-ς) zu umschreiben.

f. Vereinfaeht ist σσ in ark. Saa 30 3, δσαι 3018.
τ ι  (oder &ϊ): σσ. Kypr. π ά σ σ ε ιν  Glosse.

3. Ein aus τσ9 δσ entstandenes σσ ist v e re in fa e h t in den 
a rk a d is c h e n  Formen:

ά να λώ μ α σ ιν  30*ι, χ ρ η μ α σ ι  31.7.
[εσ/.ευ]ασαν auf der im vorionischen Alphabete abgefassten 

Inschrift 54* ist eine ziemlich sichere Erganzung.
g. Das kyprische pa * si 13δ„. 25 ist wegen der dem s vorher- 

gehenden Lange mit παισί  zu umschreiben. Dagegen bleibt es zweifelhaft, 
ob wir in no. 98-, καχεσκεύβασε  oder xax εσχεν  βασ(σ)ε zu lesen haben.

111 . In  den folgenden Fallen ist σσ e rst im a rk a d i
sch en  Dialekte entstanden:

-σ σ τ- s t a t t  -σ τ - : Ε α σστνόχω  26.
Diese Verdoppelung eines a vor tonloser Explosiva ist aus vielen Dia- 

lekten belegt, siehe G. Meyer Gr. Gr. * § 227.
-σ σ - au s - σ / - :  η μ ίσ σ ο ι  30*δ =  *ημίσβ-οι.

Der v-Stamm ήμισν- (ark. hryuav 29Ml jfaiov 29 M. Μ) ist in ήμιοσος 
β  *ήμ$σν·ο-ς, +ήμωβ-ο-ς zu einem o-Stamme erweitert. Ahnliche Erweite- 
rungen eind kypr.-kret. λαός =  */.dF-ο-ς „Stein“ aus *λάβ-ς =  λάς, kypr.- 
argiv.-kret. χόος =  *χόβ-ο-ς „Krug“ aus *χόβ-ς =  χοϋς, s. >Wortbildung«.

-σ σ - aus f: π ε σ σ ε τ α ι  =  07ζτψει Gl., aus * n έξεται, dem
Futurum zu pek- „kochen“.

Das Nahere in § 150 (S. 227).
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Nasale.
ι

I. Im  In lan te  vor K onsonanten.

In den kyprischen Inschriften wird ein inlantender Nasal 
vor Konsonanten nicht geschrieben, s. unten § 116. Die kypri
schen Glossen lehren uns nur wenig, s. § 117. W ir sind also 
bei der Frage, wie der inlautende Nasal im S iid -A c h a isc h e n  
behandelt wurde, im wesentlichen auf das A rkadische angewiesen.

112. .Yor Labialen.
In vielen Fallen wird der Nasal vor Labialen im Arkadischen 

durch v wiedergegeben.
‘Εγ,οτόνβοια  389 neben €Εγ/>τ6μβοια 38as.
X v n a a i v  31a/s, Ι ν π ο λ α ϊς  29 27, Ιν φ ο ρ β ίεν  2 9 s . ιο /ιι. ΐδ, 

Ιν φ ο ρ β ίη  29s/4, Ινφ ο ρ β ισ μ ό ν  29a- 
, Daneben Ιμφαίνεν 30*4, *Ιμπεδέα[υ\ 8 a, Ί'ΐμπεδις 3 2 s, *Ιμ- 

πεόογ,λης 3324, *Ιμ7νε[δό]γ*ριτος 35 9.
[Κ]αλλινβρότ[ω] 33 Col. A. — Λ α ν π ε τ ί[ δ α ς \  287. 
'Ο λννπ ιδδω ρος *Ο λυν[πιοδαίρω] 33s5·

Daneben *Ολνμπιοδώ[!ρω] 5 4 ιο/ιχ- 
οννμάχω ν  6. Daneben Πάμφιλος Ι 49.

a. In den Zusammensetzungen mit έκοτόν, lv und avv ist Ny der 
Etyroologie zn Liebegeschrieben, ebeneo wie in der k y p r i s c h e n  Gloese 
Ινπροαγόρας ,  8. § 117 (S. 211).

113. Yor Dentalen.
Ein dentales v ist aus λ entstanden in 

Φ ίντω νος  32a =  Φίλτωνος.
Dieeen Lantwandel ecbreiben die Grammatiker den Dorern zn. In- 

ecbriftlich ist dereelbe grosstenteils aus den doriscben Dialekten des 
Peloponnesee und seiner Kolonieen belegt, siebe G. Meyer Gr. Gr. 2 § 170.

114. Yor Gutturalen.
Mit y ist der Nasal bezeichnet in

αγ-/Μρνσ[σόρ]τω 30  ia, Ιγγ.εχηρη/Όΐ 3 0 1a, lyyvog  30  ss.
a. In den mit lv zueammengesctzten k y p r i s c h e n  Glossen ist bald 

lv~, bald /y- geschrieben, im Stamme der Glossen dagegen stets -y-# s. § 117.
b. Aus -χγ- ist -yy- entstanden in έγγόνοις 31e/t . Die Form ist 

weder siid-achaisch nocb ecbt-arkadisch. da die Preposition Ιξ yor Kon
sonanten im Sud-Acbaiecben ές lautete {εςγονος).

Hoffmann,  die grieehiseben Dialekte. I . 14
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11 δ. Yor Sigma.
Hier sind d re i Falle zu unterscheiden: 9

1. Vor u rsp riin g lich em  Sigma, welches im I n l a u t e  
stand, blieb der Nasal u n v e r a n d e r t  bewahrt:

Ιιιερ ο μ νά μ ο νσ ι 29 22/23. «6.
2. Yor einem Sigma, welches a ns τ ν ο π  durch Assibilation 

entstanden war, blieb der Nasal u n v e ra n d e r t :
ν.ελεύωνσι 30ΐδ, ν.ρίνω νσt s, π α ρ ε τά ξ ω ν σ ί  3028·

3. Vor einem urspri ing l ichen  Sigma, welches im Aus- 
l a u t e  stand, fiel der Nasal spurlos aus:

το ς  ίτ τ ισ ν ν ισ τα μ έ ν ο ς  30δΐ· Damach ist 0  mit o zu urn- 
schreiben in τος 29 2o. 20. 26. 34, [τ]ός 27/28, δαμιοργό[ς] 28, 
ο δε)Ας 24, παρίιεταξαμένος 2ο, τριπλάσιος so/si, αυτός 543, 
[/τρο]ξένος 54 4.

δαρχμάς 30 23 2 9 4-8. 21, α μέρας 299, ενεργέτας 544. (Aus- 
gang -ας).

Ιηερο&ντές 297 =* *Ιιιερο&υτένς, Part, zu ϊηερο&ντημι.
In s i id -ach a isc h e r  Zeit wurde der Nasal vor dem aus- 

lautenden Sigma noch  gesp rochen .  Wie die Gortynischen 
Tafeln beweisen, war er noch urn’s Jahr 400 auf Kreta lebendig, 
und selbst jiingere Denkmaler aus Argos haben ihn erhalten. 
Vgl. Verf. De mixt Graec. ling. dial. p. 62.

116· ·Ιη den kyprischen Inschriften bleibt der Nasal 
im Inlaute vor einem Konsonanten unbezeichnet, z. B. a pi =  
ά(βήφί, a ti =  ά(ν)τί.

a. Die einzige — aber nicht vollig sichere — Ausnabme ist to anata 
=  Θοάνϋα 194.

Die von G. Meyer Gr. G r.2 § 294 geausserte Vermutung, 
dass das Fehlen des Nasales nichts als eine „orthographische Eigen- 
tiimlichkeitu sei, kann auf Wahrscheinlichkeit keinen Anspruch 
machen — zumal da in den paraphylischen Inschiiften, die im ge- 
wbhnlichen Alphabete abgefasst sind, der Nasal ebenfalls fehlt.

Aus dem bis jetzt uns vorliegenden Materiale miissen wir 
den Schluss ziehen, dass der Nasal

1. im a l t e r e n  kyprischen Dialekte zwar nicht als selbstan- 
diger Konsonant, aber doch als ein schwacher nasalischer Klang 
— nach Meister I I  262 als „Nasalvokala — gesprochen wurde,

2. in j i in g e re r  Zeit vollig unterging.
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Die Bichtigkeit des ersteren Satzes erweisen: 
a) Die Form πά{ν)τα  1442.4, deren erste Silbe im Hexameter 

als Lange gebraucht ist
β) Mehrere Glossen Hesych’s, in denen der Nasal geschrieben ist:

βομβοία, βρίνΰιξ und βρέν&ις, βρίγγ,α, ϊγγια, Υγζρος, ίμττά- 
ταον, Ιμπόλης, ίν/χιτιάταον, Ινκαφότενε, Ινπροαγόρας, ναλαμίνδας, 
κνμβα, νγγεμος, νντετράστιαν, νριγγα.

Dass der Nasal in spaterer Zeit vollig unterging, beweisen: 
a) Die Form φρονέω ϊ ( =  *φρονέωσι =  * φρονέωνσή 1444.

Das Sigma dieser Form konnte nur ausfallen, wenn es zwischen zwei 
Vokalen stand, d. h. wenn der Nasal spurlos verklungen war. Da in der- 
eelben Inschrift die erste Silbe der Form πά(ν)τα2.4 als Lange gemessen ist, 
so folgt daraue, dass der Nasal zuerst vor Sigma schwand.

β) Die Glossen Ισ χ ερ ώ , Ιφ ιν τά ν  (S. 117 oben), welche mit 
der Proposition Iv zusammengesetzt sind.

y) Vielleicht auch die Form d λ i f  ο(ν)τες 1611, deren vorletzte 
Silbe — wenn die erste Zeile der Inschrift einen Hexameter 
bildet — als Kiirze gemessen ist

117. In  den angefiihrten Hesych-Glossen ist der Nasal 
auch vor Labialen und Gutturalen nicht selten durch v wieder- 
gegeben:

ίντνροαγόρας  neben Ιμτζάταον, ί μ π  όλης, βομβοία, νχμβα. 
ίν ν .α π ά τα ο ν , ίνν .α φ ό τενε  neben βρίγτχχ, ϊγγια, ϊγκρος, νγγε

μος, νριγγα.
Die gleiche Erscbeinung im A r k a d i s c h e n ,  s. § 112 (S. 209).

118. Es fehlt bisher jeder Anhaltspunkt fur die allgemein 
verbreitete Annahme, dass im kyprischen Dialekte der Nasal vor 
Sigma unter „Ersatzdehnung“ des vorhergehenden Vokales ausge- 
fallen sei.

Von Meister I I 263 wird als Beleg flir diese »Ersatzdehnung« 
ledighch die von Deeclce gelesene Form διμώοις 145 ( =  att. *δι- 
μοίσοις „mit Doppelliedern“) angefiihrt. Sie kann ganz unberiick- 
sichtigt bleiben, da sie ein dem Sinne wie der Bildung nach un- 
mogliches Wort darstellt, vgl. Verf. BB. X IV  281.

Die Form φ ρονέω ϊ 1444 =» *φρονέωσι ist, wie sich aus 
dem Zusammenhange ergibt, nicht etwa als Indikativ (=* *φρονέ- 
ονσι), sondem als Konjunktiv (=· * φρονέωνσή zu deuten. In 
ganz gleicher Weise tritt der Konjunktiv nach dem einfachen

Π *

%
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Relativum (ohne Partikel) im Schlusssatz der edalischen Bronze 
(no. 135) auf: οΐ . . . .  ΐω(ν)σι. $

Da nun bei der Umschreibung der kyprischen Silbenzeichen 
in erster Linie der arkadische Dialekt massgebend sein muss, 
so sind die Lesungen εξο(ν)<η 135si, τός 135 oft, ά(ν)&ρω- 
πος 135 s, Ιν.μαμένος s/4 u. s. w. nicht eher aufzugeben, als bis 
vielleicht durch neue Funde, z. B. durch neue metrische Inschriften 
die Ersatzdehnung fiir einen ausgefallenen Nasal erwiesen ist.

II. Im Inlaute zwischen Vokalen.

119· Siid-achaisch war das Yerbum
y,v μ ερεω  =  κυβερνάω.

Kypr. κνμερηναι 144 * von κνμέρημι =  γ,νμερέω.
Das Yerbum war Gemeingut des nord- und sud-achaiscben Dialektes, 

wie das a o l i s c b e  Substantiv κυμερνήτης  (Etym. M. 543, 2) beweist. 
IJber das Verhaltnis von κνμερεω zu κυβερνάω vgl. Fick Worterb. I 4 28: 
der Stamm κνβερ- (ssk. kH'bara, Mbdri „Deicbsel“) ist aus der starken 
Form κνμερ- und der schwachen Form κυμ'ρ- «= κνβ^ρ durcb Ausgleichung 
bervorgegangen.

120. Statt vv ist einfaches v geschrieben in ark. τάνυ 29u.
Die Erganzung ark, rav[v]l 30 S9 bleibt zweifelbaft.

III. Im Auslaute vor Konsonanten.

121. In sud-acliaischer Zeit wurde, olrne Riicksiclit auf 
den folgenden Anlaut, stets v geschrieben.

G e s p r o c b e n  bat man v sebr wabrscheinlich nur vor Dentalen.

1. Arkadisch:
Die im alien Alpkabete abgefasste Inschrift no. 29 weist 

stets v auch vor labialem und gutturalem Anlaute auf, z. B. 
Ηιερ7 v πέντε, τον Π  αναγόροιον so, εί δ* αν /.αταλλάσση %, τον 
κάπρον as u. a. m.

Ebenso ist in no. 31 ινπασιν yav*, Iv πόλεμόν s geschrieben.
In der tegeatischeh Bauurkunde no. 30 ist der Nasal bald 

an den folgenden Labial oder Guttural assimiliert, bald durch v 
wiedergegeben:

τδμ βολόμενον u , το μ μέν 49, a μ μη 49, πόςοδομ ποέντω ?.

\
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Daneben των περί siβ$, των π)*εόνων 29, τρόπον ψΒηρων η ,  
ομο&νμαδόν π ά π ες  28, ινδικόν μηδέπο&ι 35/34, άνα?Μ>μασιν μη 4ΐ, 
i'Jtoy πάρωρο.

άγ κρίνωνσι β ,  επίκρισιγ νχηάπερ 5ο, τάγ κοινάν 53.
Daneben αν κελευωνσι ΐδ, επίκριαιν yxd 19, έργων κατν 29? 

τεταγμένων κύριοι 48, δαμ[ο]σίων vxrc 26/27.
Ohne Assimilation auch αν λε)χιβψΜς ι *.

2 . Kyprisch.
Wie der Nasal im Inlaute vor einem Konsonanten inschrift- 

lich nicht ausgedriickt wird (s. § 116), so fehlt er anch zwischen 
zwei dem Sinne nach eng zusammengehorenden Worten:

a) zwischen Artikel und Nomen, z. B.
ta po to li ne 1351 =  τά(ν) πτόλιν. 
to ka po ne 135 20 =  τό(ν) καπον. 
ta ti 0 ne 135 27 =  τά(ν) $ιόν.

β) zwischen Proposition und Nomen, z. B. 
i tu ka i oft =  l(v) τνχαι.

a. Nur selten fehlt der Nasal im Auelaute eines Substantives: to(v) 
o0Fo{y) ro(v) Δρνμιον 1351β; τώ άργνρω(ν) τώδε^, άργνρω(ν) τά[λαντον]6. ί9, 
άργυρω(ν) πε\)ΛχεΡας\ Ebenso ist es ungewohnlicb, dass in der Verbin-
dung ro(v) ΔιΓείϋεμις 135Jt der Nasal zwischen zwei Worten feblt, die 
nicht enger zusammengehoren.

Am weiteeten geht in der Unterdriickung des Nasales die Inscbrift 
161: χόο(ν) τά{ν)δ* btifaoa{v) to po ra xe, ).Ιϋο{ν) πέτα£α(ν) κατ’. Wenn die 
erste Zeile einen Hexameter bildet und mithin χόο(ν) xa{v)V ale ^  — zu 
messcn ist, so folgt daraus, dass der auslautende Nasal ebensowenig ge- 
sprocben wurde, wie der inlautende Nasal in dem a)Jfo(v)τες derselben 
Inscbrift, 8. § 116 (S. 211).

b. In den Glossen ist auslantender Nasal im allgemeinen geschrieben. 
Er feblt in ayava  und καδια.

c. Vor vo k a l i s c h e r a  Anlaute wird der Nasal in den kypriscben 
Inschriften s t e t e  g e s c h r i e b e n .

Im ubrigen wird der Nasal — auch vor labialem und guttu- 
ralem Anlaute — stete durcli v wiedergegeben, z. B.

to no ro ko ne · to te 109 c =  τον ορκον τό(ν)δε. 
to ni ja  te ra ne · lea se 135 s *=* τον βατήραν κός. 
e ke ne · pa no ni 0 ne 13510 =  eyev 7νανώνιον, 
ta na ta na ne · ta ne pe re ta li 0 ne 135 27/98 β  τάν 

Id&avav τάν περ \Ηδόλιον.



IV. Xy ephelkystikon .

122. Das Ny ephelkystikon war dem sud-achaischen 
Dialekte fremd. Dasselbe fehlt

1. Am Ende eines Satzes.
Ark. ...νέ&ψ^ε 27, . . .  26, άνέ&ηγ.ε 44 4δ 46 49,

Κιερομνάμονοι 29*8/23. 8 6 , χρημασι 3 1 7 .
Kypr. Hrfu 161*, ϊω(ν)σι 135si, φρονέωϊ 1444.

2. Im Satze vor vokalischem Anlaute.
Ark. εϊ/.οσι οις 29 1, γ.ρίνωναι oi 30 5 , κελενωνσι oi 3015, 

παρεταξωνσι δμο&νμαδόν 30*8, ύπαρχε iv 3 0 4 8 .
a. Die Erganzung Foucarfs [<ανέ]ϋτικε\ν] 26 ist vollig willkurlich: 

eie durfte von Mcister II 104 nicht als ein Beleg fur Ny eph. angefubrt 
werden.

Kypr. δνεΟτμε vor 'Ονασί&εμις 1471 , vor v τνχα 149, άνέ- 
vor i(v) τνχαι 6 8 2 , vor *Λπό)^λ)ωνι 152; ννε&ηγ,ε ϊ(ν) τνχαι 

1 2 0 s/4 ; γατέστασε vor ο 67 2 134*, vor ενχωλα 94*, vor[i(v) τνχαι 
95; έστασε ’'Λρ ιστός 80*, επ έστασε δ 106 2 , [i'J/,ερσε Ιάπό?<(λ)ωνι 
ί992 , ν.ατεαγ,ενβασε ίΑ[πόλ(λ)ω]νι 9 8 3 , φ ε  αλΡω 135 2 ΐ, επέτυχε 
1(ν) τνχαι 134i, ετνχ « 144s, γ.α[τέ]3-ψ.ε I d . . . .  64, e2fo(v)ot 
alfei 135si.

b. Ziemlich eicher sind aueh die Erganzungen κατε&ηκε \/ί]χεστό- 
ϋεμις 57 2t ΙΓεξε [Όναοί]Οεμις 66 2, [όνε]ϋη(κε) 1(ν) τνχαι 169,.

c. Auf die einzige Ausnahme εδωκεν Άψάσωμος 141 ,/2 komme ich 
in der Anmerkung e zuruck.

3. Im Satze vor konsonantischem Anlaute:
Ark. έςδόσεσι των 30 ιβ·
d. Nur einmal unter dem Einflusse der κοινή: άναλώμασιν  μή 3041.
Kypr. δνέ&ηγ,ε vor συ(ν) τνχα 1 2 8 4 , vor τώι 150*; ανέ&ηχε

τάν 1512 ; κατεστασε vor ται 105 *, vor τώι 1371 ; ΥΜτέ&ψ-ε vor 
ται 59* 136, vor Χαρίτιμος 65*; έπέστασε Γιλ(λ)1γ.αβι 761, 
παισΐ τον 135 is. 2 6 . Unsicher sind εΟτρ/,ε τώ 165, [ore^J/ε 
τόδε 114.

θ. Zwei Ausnabmen sind aus Tamassos belegt: εδωκεν κάς όνε-  
Φηκεν Μαναο(ο)ής 140,/2. Ibnenscbliesst sich das oben erwabnte εδωκεν  
Άψάοωμος 141 ,/2 an. Wesbaib die Insebriften 140 und 141 , junger“ sein 
eollen (Meisier II 255), ist scbwer einzusehen, zumal da sie sieber aus der
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Zeit der phonicischen Herrschaft stammen. Das Ny eph. derselben 
scbeint vielmebr eine, vielleicbt schon friih entstandene, l o k a l e  N e u b i l -  
d u n g  zu sein: es lasst sicb vergleichen mit demjenigen Ny, welches — vor- 
nehmlich gerade in Edalion und Tamassos — dem Genetive Sg. der no- 
minalen o-Stamme und dem Akkusative Sg. der konsonantiscben Stamme 
hinzugefugt wurde, eiehe den folgenden §.

123. In gewissen Stadten auf K y p ro s  ist ein anorga- 
nisches v angehangt:

1. dem Genetive Sg. der nominalen o-Stamme auf -ων statt -ω.
Die Belege sind in der Formenlebre § 165c (S. 234) zusammengestellt.

Stebend war die Hinzufugung dee v in E d a l i o n  und Tam as sos :  wenig- 
stene ist aus diesen beiden Stadten bisher kein Genetiv auf -ω sicber zu 
belegen. Vereinzelt erscheint die Endung -ων in den Inschriften von 
P a p h o s  (einmal -ων 103, sonst -ω), D r i m u  {Στασι/’οίκο)ν 94), K o u r i o n  
(Θεοδώρων ΘεοτΙμων 117, Άριστώχων 120,), A r s i n o e  (Όνα/ων 71 und 
vielleicht κενενΓων 70).

2. dem Akkusative Sg. der konsonantischen Stamme auf - av 
statt “Ot.

Die Beispiele stammen sammtlich aus Edalion und Tamassos: 
a(v)0QLjcc(v)mv 1342, ί/'ατήραν 1353, ά(ν)δριά(ν)ταν 1401 . 

Dagegen / εικόνα 1512.

3. dem Akkusative μεν 146 =  με „micha.
Dieee Form steht vor εαταααν. Das gewohnlicbe με vor ε^εξε in no.66a. 

Vor Konsonanten erscheinen με (57 2 67, 189 und wahrscheinlicb 612) und 
μι (59 4 60s).

a. Im Lokative lv t v i v .  εν τοντφ ist die Endung -Λ : -vi* ebenfalls 
durcb ein v erweitert. Fick vergleicht den Lokativ des indiscben Demon- 
strativ- und Belativpronomens: Asmin, tasmin, yAsmin u. a.

i
l/
%
% V . Naeale in  V erbindnng mit* Spiranten.

I  1. - V i - .

Γ 124. Welehe Schicksale diese Lautgruppe im s iid -a c lia i-
f ech en  Dialekte erfuhr, ist zur Zeit noch nicht zu bestimmen.

Die Form ark. 'Λμψίας, welehe Meister I I  108 aus *’Λμεν- 
νέας == **Λμεν%ίας hervorgegangen sein lasst, enthalt vielmehr ein 
eclitee rj, siehe § 21a (S. 146).

Die kyprischen Inschriften gehen deshalb keine Auskunft, 
weil sie weder kurze und lange Vokale noch einfache und dop- 
pelte Konsonanten unterscheiden.
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2. - y / - .
125. Da F hinter den Liquiden λ und ρ im arkadischen 

und im kyprischen Dialekte nock im 5.—4. Jahrh. lebendig war 
(ygl. § 125, 2; S. 217 und § 132, 2; S. 220), so ist es moglich, 
dass auch die Verbindung -vF- im s iid -acb a isc b en  Dialekte 
keinerlei Veranderung erbtt.

Im A rk ad isch en  war -vF- urn’s Jahr 400 obne Dehnung 
des vorhergehenden Vokales zu v geworden in

ξένος == *ξέvFoς.
Ξένο-: Ξενίας 52 s, Ξεν . δ . . .  23 3, ΞενονΛεος 34 82, Ξενο- 

·κ[λης?] 3457, Ξενον^άτεος 36 s, Ξενόλριτος 3436, Ξενομένη 4, 
Ξένο?τεί&ης 1 ΐ 4, [Ξ\ενοστράτα Sa. 1254a, Ξενότψος 3372 
3526, Ξενοφάνεος 337ΐ, [Ξ]ενόφαντος 33n ,  Ξενοφών 1 19, 
Ξένων 231, Ξένωνος 33so-

-ξένος: 'Λριστοξένω 8 7 , ζ/αμοξένα 4s 176, Λαμόξενος 345ο> 
Θεόξενε 3, Πιστοξένω 8 2 0 , Πρόξενος 1 &7 , Τιμόξενος 2411/ιa, 
Τιμοξένω 34 9, ΦΜξενος 3448 36 ο, Φίλοξένο(ν?) 36

Darnach haben wir auch in den Inschriften des vorionischen 
Alphabetes 29 h , 2912, ζενοις 29 si, [/τρο^ενος 544 
zu lesen.

3. -hv-  aus -ov-.
126. Aus dem einzigen, ziembcb sicheren Beispiele, namlick 

aus ark. κ ληνός «  *ν,?^εσ-νός in Κλψίτνπα 23 1, lasst sick 
wegen der Kontraktion nicbt erseben, ob Ersatzdehnung fur den 
Verlust des Spiranten eingetreten ist.

Der Infinitiv ark. ηναι 30ίο, ψαι 29%. 6 Ιξψ αιis ist nicht 
aus *ίσ-ναι, sondern aus ί(σ)ε-ναι entstanden, s. § 22 (S. 149).

4. -Ιιμ- aus -σμ-.
127. Die einzige bisber iiberbeferte Form, welche urspriing-

bch diese Lautverbindung enthielt, ist das k y p riscb e  e mi 
„ich bin“ (Grundform: *ε1ι-μι, entstanden aus *ίσ-μή. Die
meisten der bisherigen Herausgeber (auch Me is ter) umschreiben 
jene beiden Zeichen mit ημί. Diese Lesung entbehrt aber jeder 
Stiitze, da kein einziges Beispiel daflir vorhanden ist, dass ein 
Spirant neben einem Nasale unter Dehnung des vorhergehenden 
Vokales ausfiel. Dagegen lasst sich fiir die Lesung εμί — auf 
den alteren Inschriften vielleickt noch έμ(μ)ί — die Tatsache an- 
fuhren, dass ein -σ-μ-, welches erst im kyprischen Dialekte zu-
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sammenstiess, zunachst zu -μμ- assimiliert und dann ohne Deh- 
nung des vorhergehenden Yokales zu -μ- vereinfacht wurde: 

κα μεν 146 =  κα(μ) μεν =  νΑς μεν, vgl. § 107 (S. 205).

Liquidae.

L .

128. Aus dem sehr geringen Materiale, welches uns fur 
die Beurteilung des s iid -ach a isc h en  λ zu Gebote steht, lassen sich 
folgende — zum Teil nicht einmal vollig sichere — Schliisse ziehen:

1. Einem tonenden λ =  /  wird ein folgendes v nicht assi
miliert

Kypr. 7z l I v o v  Gl. «=» pfadn.
Vgl. Verf. GGA. 1889, S. 898. Dieses Gesetz gait, wie homer, πίλ- 

ναμαι =  plnamai beweiet, in den beiden achaischen Dialektgruppen. 
Vielleicht war es b e r e i t s  u r g r i e c h i s c h .

2. Die Yerbindung - λ / -  blieb unverandert 
Kypr. a la vo = αλβω  135s. ιβ.βι.

3. Ein einfaches λ  nach lan gem Vokale ist durch λλ nach 
kurzem Yokale ersetzt in

Kypr. βάλλαυ  GL =  ion. βψλοί.
Der gleiche Lautwecbeel fand im nord-achaischen Dialekte statt: 

Beiepiele sind in § 21b (S. 147) angefiihrt.
4. Ein im Auslaute des Stammes stehendes λ ist verdoppelt 

in dem Kurznamen
Ark. Φ ιλ λ ία ν  33 n.

Diese Verdoppelung ist in Kurznamen auch aue anderen Dialekten 
zablreicb zu belegen.

a. Das kyprische κάχι λα  Gl. ist wahrscheinlich aus Wohllauts- 
griinden aus *κάλχιλα  bervorgegangen. Freilicb lasst es sich mit Worten 
wie φαύλος aus *φλαϋλος, εκπαγλος aue * εκηλαγλος (zu Ικπλήττω), φύγε&λον 
„Geschwulst“ aus *φλύγεϋλον (zu φλνζω „aufwallen, anschwellen“) nicht 
vollig gleicbetellen, da in diesen Fallen zwei auf einander folgende Silben 
mit Muta +  λ anlauteten.

129. Welche Umgestaltungen die Lautgruppe -λχ-  im 
siid -acha ischen  Dialekte erfulir, ist noch nicht zu entscheiden, 
da wir vorlaufig nur auf das folgende geringe Material angewiesen 
sind.

I
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1. D e r  S p ira n t is t d e r L iqu ida  a s s i m i l i e r t  in
A rk . *ui7tά λ λ ω ν  i  6, ΐΛπολ)Αύνιάται 33 *a.4i. 69 34g7j [y/J^roA- 

)Aovidag 3 5 4 , 'Λπολλω νίδαν  3 3 16. 7β, 'Λπολλω νίω  3 4 2o.
D arn ach  haben  w ir auch die k y p r i s c h e n  Z eichen a p o l o n i  

m it ΐΑϋτό?.(?.)ωνι zu unischreiben.
Das kyprische *Απεϋ.ωνι 140 4 =  *Άπέλχωνι weist auch fur ’Απόλλων 

auf eine Grundform *A.τόλχων hin.
A rk . i ς ό έ λ λ ο ν τ ε ς  3 0 49 =** εν.βάλ?Αντες.

Das Prasens war in der Form ζέλλω =  g'elld sehr wahrscheinlich 
bereits s u d - a c b a i s c b .
. A rk . α λ λ ο ι ς  30  44, a  λ λ v 30  38·* aus alio-.

Aus Edalion ist αϊλος {αΌ,ων 135]4) uberliefert, 8. unten 4.

2. D as  durch  Assim ilation des S p iran ten  entstandene AA ist 
o h n e  E r s a t z d e h n u n g  zu A v e r e i n f a c h t  in :

β ό λ ο μ α ι  „icb will“ =  * β ό λ ο μ α ι, ion. βον)*ομαι.
A r k . βο)χ>μενον 3 0 a*. D arn ach  auch βολικο ί 299.
K tjp r . σι βό)*ε * τ ι Βέ)^ις. Gl.

Die Gleichung ark.-kypr. βόλομαι =  ion. βούλομαι, dor. βώλομαι ist 
von verscbiedenen Seiten angefocbten worden: so von Brugmann bei 
Saussure Memoire p. 265, Fick in BB. VI 212, Spitzer Lautlehre S. 34, 
G. Meyer Gr. Gr. * § 75 und 290. An sich ist es naturlicb moglicb, dass 
ein Prasens βόλομαι direkt von dem einfachen abgelauteten Stamme βολ- 
ausging (vgl. kypr. άνώγω vom Perfektum ανωγα, dor. τράφω vom Stamme 
des schwachen Aoristes ετραφον). Indessen musste sich dieser Stamm βολ- 
dann im Perfektum oder im abgeleiteten Nomen nachweisen lassen. Das 
ist aber nicbt der Fall. Neben den Prasensformen dor. δήλομαι: thess. 
βέλλομαι: dor. βώλομαι: ion. βούλομαι ist nur das Nomen aeol. βό?Λα: dor. 
βωλά: ion. βουλή nnd das Perfektum βέβουλα (in προβέβονλα) uberliefert.

Es ist auf der anderen Seite zuzugebcn, dass ein βόλομαι =  * βάλ
λομαι zu Formen wie ’Απόλλων, έςδέλλοντες (s. oben 1) in Widerspruch 
stebt. Aber ebenso unerklart ist das Verhaltnis von ton. βούλομαι zu 
βάλλω, οτϋΐω  u. a.: denn die zuerst von Brugmann (Curtius’ Studien IV 
121) aufgeetellte und noch sebr verbreitete Ansicbt, dass βέλλομαι: δήλο- 
μαι: βούλομαι aus gelnomai\ golnomai hervorgegangen seien, ist unrichtig, 
weil ein durch Assimilation aus λν entstandenes -λλ- uberhaupt nicht ver- 
einfacbt wi rd , gescbweige denn unter Debnung des vorhergebenden Vo· 
kales, vgl. Verf. GGA. 1889, S. 897.

A rk . Β Ι ε λ ι χ ί ω  ι 49 zu aeol. μέλ.λιχος, ion. μείλιχος.
Wenn die Inscbrift 40 auch nicbt mehr im reinen Dialekte abgefasst 

ist — der Dativ feblte den Arkadern — , so kann doch der Name des 
Gottee in der urepriinglichen Form crhalten eein.

3. D as durch  Assim ilation des S p iran ten  entstandene λλ  ist 
u n t e r  D e h n u n g  des vorhergebenden V okales v e r e i n f a c h t  in
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Ark. βω λας  24ιο/ιι.
Da das Verbum im Arkadischen — und wahrscheinlich bereits im 

Siid-Achaischen — βόλομαι lautete, so sind wir berecbtigt, βωλας zu den 
d o r i s c h e n  Formen (από, Γαλόντοις, ελναατο) der — nicht im reinen Dia- 
lekte gebaltenen — Inschriffc 24 zu rechnen.

Ark. Μει7Λχω[ν| 34co neben Μελιχίωι, 49.
Die Form μείλιγο- gehorte der κοινή an: e c h t - a r k a d i s c h  war sie 

sicber n i ch t .

4. Die mouillierte Aussprache eines aus -L·- entstandenen 
-λλ- hat zu der Entwicklung von -ιλ- geflihrt in 

Kypr, α ϊλος  (=  άλλος): αίλων 135i4, αιλα Gl.
'Λ π ε ίλ ω ν ι  ( =  ^Λπίλλωνι) 1404.

Die beiden Belege entstammen dem Gebiete von Edalion-Tamassos.
Daes die Grundformen nocb in sud-ackaiseher Zeit άλχος, 9Απελχων 

lauteten, ist nicht wahrscheinlich, da die Form άλλος bereits urgriechisch 
war. Wir diirfen vielmehr nur den Schluss ziehen, dass ein aus -A/- ent- 
standenes -AA- in den einzelnen Dialekten noch mouilliert, also verschieden 
von dem urspriinglichen oder z. B. aus -Ay- (ολλν/ιι) entstandenen -AA- 
gesprochen wurde.

130· Die Q u a n tita t  des Yokales, welcher einem aus λλ 
=  σλ entstandenen λ vorhergeht, ist n ich t zu b estim m en  in 

Ark. \χ \ίλ ία ις  246 =  *χισλίαις »  *χψλΙαις.

A n m e r k u n g .  Tonendes A =  l erscheint als iA in kypr. πιλνόν (Gl.), 
s. § 34 (S. 159 f.).

R.

1 3 1 . Ob das kyp risch e β ρ η τ α  „Vertrag“ : Akk. Plur. 
β ρ ψ α ς  135a8 . 2 9 , davon abgeleitete βρητά σα τν  135 u ,  ενβ ρ ψ ά σ α νν  
135d, auf βρη-τρα  zuriickgeht oder eine selbstandige Bildung 
mit dem Suffixe -τα  darstellt, bleibt unentschieden.

Bemerkenswert ist das ark  ad. Κ ρ α ρ ι ώ τ α ι  33a4.5o.88.ioi 35ia .

13 2 . Wenn dem ρ  ein Spirant folgt, so gelten fur 
das Siid-Achaische folgende Gesetze:

1 . Die Verbindung -ρσ -  bleibt unverandert.
A r k . Θ έ ρ ο  l a g  42, Θ ε(ρ)σ!αν 33 is .

Π α ν α γ ό ρ σ ι  29 ac, Π αναγοροιον  βο, Τριτταναγόρσιος  e.
K y p r . \ε ]ν .ερ σ ε  9 9 s, Π ε ρ ο ε ν τ α ι  120β, Θ ν ρ σ ί ^ α  217.
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a. In der Glosae kypr. xaxxelgai ist die Form der κοινή eingesetzt.

Der jiin g e re  a r k a d is c h e  Dialekt assimilierte das a  dem ρ·
Das so entstehende ρρ wurde zu ρ vereinfacht, ohne dass eine 
Ersatzdehnung des vorhergehenden Yokales eintrat: 

φ & έ ρ α ι  30 e, Konj. Aor. aus *φ& έρσαι.
>Ορι 7t ίω ν  ο ς  8 is, nach Bechtel =  * ’Ο ρσ-ιππ ίω νος.

b. Auf welche Beobachtung O. Meyer Gr. Gr. * § 290 und Spitzer 
Laotlehre S. 35 die Vermutung grunden, dass ,,φ&έραι ein blosser Schreib- 
fehler fur φ&ηραι“ sei, ist nicht einzusehen. Ger&de ein φ&ηραι wurde 
unerklarlich sein.

c. Die Form χήρ (ark. Ιγχεχηρήχοι 301S, kypr. χήρ 1443, vχήρων 
13δ5. ,5) ist nicht aus *χέρς hervorgegangen, 8. § 21b (S. 146 f.).

d. Dae kypritche πόρω 144* (kj —) =  *πόρσω ist sehr unsicher.

2. Die Verbindung -ρ/- blieb unverandert:
Ark· χ ά τ α ρ β ο ν  294/5·

e. Auegefallen ist F  in kypr. άρά 83 166, άρα 147 *, ark. Νιχά- 
ρατος 35 &.

f. Vokalisiert ist F  in kypr. όρύξη 13512. 12. u . 25 =  *όρFlξη.

3. Die Verbindung -ρ*- ist unter Dehnung des vorher- 
gehenden Vokales vereinfacht in

Ark . φ & η ρ ω ν  30i7 =  *φ&έρχων·
Ob dieser Lautwandel s u d - a c h a i s c h  war, wissen wir zur Zeit 

noch nicht. Das k y p r i s c h e  »pe ro ee (in dem Eigennamen % pe ro po 
116) lasst sich mit ϊ[μ)πηρος, Τ{μ]περος, ΐ(μ)περ(ρ)ος =  att. έμπειρος am* 
echreiben.

A n m e r k u n g .  Das tdnende f  =  αρ, ρα, ορ, ρο ist in §§ 53 und 
54 (S. 171 fT.) besprochen.

Gnttnrale.
Von Bezsenberger in den Beitr. XVI 234 ff. ist der Beweis gefuhrt 

worden, dass die indogermanische Grundsprache drei verschiedene Arten 
von Gutturalen besass: die p*Laute, die reinen Gutturale und die ρ-Laute. 
Die ersteren beiden Klassen sind im Griechischen im allgemeinen durch 
reine Gutturale (x, γ, χ) vertreten; die ρ-Laute erscheinen dagegen vor 
hellen Vokalen nls Palatale, welche sich meistens zu reinen Dentalen 
(r, δ, 0) weiterentwickeln, vor dunkeln Vokalen ale Labiale (π, β, φ).
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I. Die <?-Laute and  die reinen  G ntturale.

133. Die -̂Laute und die reinen Gntturale treten im 
Sud-Achaischen —  wie im Urgriecliiselien —  als reine 
Gutturale auf. Beispiele:

Idg. gUvos „Rukm“ : gr. ν.λέΡος, ssk. grdvas.
Im Ark. und Kypr. ist -νΜβης (kontrakiert -κλ%) ein haufiges 

Namenselement
Idg. zen- „erzeugen“ : gr. γεν-, ssk. jan-} zd. zan-.

Ark. γένψοι 30 5, γεγέντ^τοί] 242/s, γενεάν 54 s.
Kypr. γένοιτν 13529.

Idg. ka ru - „Sanger“ : gr. y m q v y . -  „Herold“, ssk. karu -.
Ark. άγχαρνσ[σόν]τω 30 1 9 —  Kypr. νΑρνξ 142.

Idg. jingo--, ark. ζεύγος  29 1 /2, ssk. yoga-.
a. Ein Beispiel fur die Palatalisierung eines r e i n e n  Gutturales 

(Bezzenberger a. a. 0. 248) ist aue dem Siid-Achaischen nicht bekannt.

134. Ein gemeingriechisches γ  ist geschwunden in 
Ark. γ ίν ο μ α ι  aus γίγνομαι:

γίνεο&αι 30$, γίνψοι 302, γινόμενον 3 O2 0 .
Ober die Quantitat des 1 siebe § 41 (S. 163).
a. Die Frage, ob Φιαλεία  oder Φιγαλεία  (52,9) der ursprungliche 

Name der arkadischen Stadt war,  ist verschieden beantwortet. Prellwitz 
Deutsche Litteraturzeitung 1890, Sp. 462 halt der Etymologie halber die 
Form Φηα)Μα (zu φιάλη »MuldenstadU) fur alter: doch ist dagegen einzu- 
wenden, dass umgekebrt der Name Φηγαλεία durch Volksetymologie mit 
φιάλη in Yerbindung gebracht und so in ΦηαλεΙα umgestaltet sein kann.

135. Im k y p ris ck e n  Dialekte entwickelte sich —  wakr- 
sckeinlich nur in gewissen Bezirken —  vor a eine palatale Aus- 
spracbe des gemeingrieckischen γ:

άζα& ός (=> άγαϋός): άζα&αι 134ά 137s. 
ζα (=> γα): ζάι 135e.i7.24, ζας 135so. 
π έ π α ζ α ν  1612 — *π;έη(χγ(χν =  att. πεπηγασι.

Dazu kommen die semitiscken Glossen: 
ζάβατος  und ζ ό λ μ α τ ο ς  „Fiseksckussel“ (papkisck).

Das ζ derselben geht auf γ zuriick, vgl. die Bemerk. oben auf S. 115.
Ein γ vor a ist u n v e r a n d e r t  erkalten nur in γάρ  144s.

A n m e r k u n g ,  Das Verhaltnis von Κόρτνς  (ark. Κ[ο\ρτυνΙων 52i8) 
zu Γόρτνς  bedarf noch der Erklarung.
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II. Die q-Lante.• *

1 . A ls  Palatale vor hellen Vokalen.

13 6 · Yon den S i id - A c h a e r n  wnrde noch der palatale  
Guttural gesprochen. Die Media ist in der tiberlieferung durch 
L, die Tenuis durch a wiedergegeben.

Ark. ζόρε& ρον  Gl. =  βάρα&ρον, aus geredhron.
Arkadiscb war vermutlich aach das von Hesych uberlieferte Prasens 

ζέλ/.ω =  βά)1ω (aus gelid), s. S. 103.
Kypr. σ ις  135 1 0 . 2 3 . 2 9 , 07' βόλε Gl. =  τις , aus qis.

Die allgemein vcrbreitete Ansicht, dass das kyprische αις durch 
Aesibilation aus τις hervorgegangen sei, wurde bereits in § 109a (S. 206) 
zuruckgewiesen. οις ist vielmehr eng mit dem thesealischen κις zu ver- 
binden: beide Formen geben auf ein qis «  lat. quis zuriick, welches so- 
wobl bei den Nord-, wie bei den Sud-Achaern noch lebendig war.

1 3 7 .  In der spateren selbstandigen Entwicklung des 
arkadischen und des kyprischen Dialektes scheint der Palatal im 
allgemeinen —  wie in den iibrigen Dialekten —  zum D e n ta l  
geworden zn sein. 

τ ε ι -  „biissen“ aus qei-.
A rk . απντειέτω  30 « , άπντεισάνω 30 ss, Τείσιμος Τεισι- 

μάχ[ω] 3027-
Kypr. Nicht vollig sicher sind die Formen Τισωνίδας 933, 

Τιαά(ν)δρω 113. 
τ η λ ε  „fem“ aus qele.

Ark. Τηλίμαχος 1 63 — Kypr. Τηλεφάνω 179. 
τ ι ς  aus qis.

Ark. τις  30ΐ2.ΐ6.3ΐ.37.·ΐ5, τινα 30π. 27, τί  309, τι 30a»7-e· 
39. 3g, ΟΤΙ 29δ. 9 3 0 5· 62, OXIVI 3027·

Kypr. τ ι  1443 (neben iilterem σις s. oben § 136). 
δόλλω  aus qeUd.

Ark. Ιςδέλλοντες 3049 (neben ζερε&ρον, ζελλω s. §. 136). 
π ό ν τε  aus penqe, lat. quinque.

Ark. πέντε 2 9 1, πεντψ.οντα 2920, πεντψ,οντα 30 ss. so.
a. Unrichtig erscblieset Meisler II 282 aus dem kyprischen πε(μΙτα- 

μέρων 134 a ein kyprisches πεμπε, e. unten § 139.
b. Sebr wahrscheinlich ist auch die Glosse δέρε&ρον  (neben ζερε- 

ϋρον, s. S. 103) =  geredhron arkadiscb.
C« Dae W ort orh. Θηριος Sam ml. 1233, θ9](ρ)(νας 35 33, kypr.

['Λ(ν)]τί&ηρος'ί 172 — nimmt einc geeondorte Stellung ein, da der urepriing- 
licbe Anlaut hier zhv, nicht gh war.

I
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138. In zwei Stammen ist der Palatal vor hellem Vokale 
durch den L a b ia l  wiedergegeben:

A rk . φ ο ρ β ι-  (ίνφορβίεν 29 s. 6. ι o/i ι · 15, Ινφορβίη 3/4, ίνφορ- 
βισμόν*), Stamm bhfsgi-, s. § 54 (S. 173 oben).

Kypr. τεε ίasc 13512.25 =  qeisei.
Wesentlich ist es fur die Beurteilung dieser kyprischen Form, dass 

der Stamm πεισ-  =  τεισ- auch aus Thessalien — also aus dem nord- 
achaischen Dialektgebiete — belegt ist: πεισ άτ ου Samml. 1332
άππε[ΐσά\ι  Ephem. arcb. 1684, S. 223. Damit fallt die gewohnliche (auch 
von Meister II 257 ubernommene) Ansicht, dass das π aus Formen, in 
welchen ein dunkler Vokal folgte (z. B. ποινά, *πέποια) und in welchen 
der Labial somit gefordert war, in πείσει (statt τείσει) eingedrungen sei. 
Denn im nord-achaischen Dialekte ist der Palatal vor hellem Vokale durch 
den Labial in einer Reihe von Worten vertreten, in denen auf den Gut
tural nie ein dumpfer Vokal folgen und ein Labial also nie auftreten 
konnte (vgl. Verf. GGA. 1889, S. 683). Der Labial muss also auf laut- 
lichem Wege aus dem Palatale entstanden sein, wie das auch neuerdings 
von Bezzenberger BB. XVI 253 if. ausgesprochen ist.

Die verschiedene Bebandlung dee palatalen g-Lautes laest sich nur 
so erklaren, dass derselbe bald mit Verlust des v zu einem reinen pala
talen Gutturale (/;', g') bald mit Bewahrung des v (fee, g'v) zum Labiale 
wurde. Unbeantwortet ist aber zur Zeit die schwierige Frage, weshalb 
der φ-Laut in denselben Dialekten das eine Mai durch den reinen palatalen 
Guttural (these. χις =  kypr, σις). das and ere Mai durch den Labial (these, 
πεισάτον, αππήΐσα]ι, kypr. πείσει) vertreten wird.

2. Als Labiale vor dunklen Vokalen.
139. Im S u d - A c h a i s c h e n  wurde der g-Laut vor dunklen 

Vokalen im allgemeinen durch den e in fach en  Labial vertreten: 
βόλο  μα  i „ich will": ion. βον?Λ)μαι, dor. δτβ^μαι.

Ark. βολετοί 299, βο)χ>μενον 30*4 — Kypr, σί βόλε Gl.
Die Grundform des Stammes ist gel: gol. In dem thessalischenβέΜ,ο- 

μαι hat sich der Labial auch vor hellem Vokale lautgeeetzlich entwickelt.
β α σ ιλ ε ύ ς  aus g#tileus, s. § 51 (170): kypr. oft.
7Γ0-, Fem. 7ca-: Pronominalstamm, ssk. k a la t quo-.

Ark. μηδέποΒι 30 34.
Kypr. τεοτε 146, μητεοτε 1441, ες τεόΒ ερτεες Gl.

όζει 13529 aus όζενι (s. § 70, S. 181) — nai 1354.is 146. 
τε o i F i ω (zu ssk. keva-, Verf. GGA. 1889, S. 880): ark. ζεοεντω 3Q9. 
τεε(μ)τε-αμέρω ν kypr. 134s aus penq-.

Dagegen ark. πέντε 29,, πεντήχοντα 2920, πεντήχοντα 30Ja. ί0, β. §137.
a. Der Stamm f io f -  =  gov- (lat. bos) liegt wahrecheinlich vor in 

kypr. Bofabav 110 and in der Glosse βοο-νητά.

223



140 . In zwei siid-achaischen Worten scheint anlauten- 
des q (lev) durch π τ  vertreten zu sein.

π τ ό λ ι ς  aus qolis.
Ark. Pausanias V E t, 12, 7 berichtet: . . . κ α ί  όρος εστίν εν 

τψ πεδίφ  τα ερείπια ετι Μαντινείας εχον της αρχαίας· γχχλεϊται 
δε το χωρίον τούτο ίφ* ημών Πτόλις.

Inschriftlich 1st bisber nur die Form der κοινή, namlich πόλις belegt: 
πόλιος 30 Je, πολΤται 33 oft, πολίταν 244.

Kypr. πτόλις  135*. 4.7. ΐδ· is-27, πτόλιΡι β, πτόλιν\ und 
πτόλιν als Glosse.

Kret. Auf einem Silberstater aus Aptera (Numism. Chron. 
1884, PI. I  4, bei Head Hist. Num. p. 386) steht der Name 
ΠτολίοΓλος.

a Die alte Zusammenstellung v o d  πόλις mit esk. pdr, puri ,,Burg, 
Stadt" muss aufgegeben werden, da sie die Form πτόλις unerklart lasst. 
Nach Fick Worterbuch I 4 8.2 gehoren πόλις, πτόλις zu lat. inquilinus, colo, 
incola (aus * quolo, *inquola)\ ist diese Etymologie riebtig, so haben wir 
eine Worzel qeU: qoU „wobnen, bewobnen4* anzusetzen.

π τό λ ε μ ο ς  aus *qolemo$.
Kypr. τζτό)^μος Glosse.
Kret. Das W ort ist in der alten Schwurformel *οντε εν 

τντολέμφ ούτε εν εΐρψαι* CIG. 2554197 erhalten.
b. Eine sicbere Etymologie von πόλεμος, πτόλεμος ist schwer zu 

geben. Da der Kampf nicht selten als „Kampfgeschrei, Kampfeslarm" 
bezeiebnet wird (vgl. z. B. άντή), so kann πτό)*μος zu altn. hvellr ,,lar- 
mend", age. hvelan „tosen", hvelung „das Trompetengeschmetter" gehoren. 
Naber liegt es freilieb, das der Bedeutung nach zu πόλεμος genau stim- 
mende esk. kala-ha „Streit, Zank, Hader" zum Yergleiche beranzuzieben.

141 . Anlautendes gn- ist zu yvr- geworden in 
Kypr. y v va  72 =  *gnd.

Der voile Stamm gvnd in altb. $enat got. qind, altir. ben. Auf den 
ecbwachen Stamm gnd geht auch das bootisebe βανά =  *βρά zuriick.

Vor μ ist g zu g geworden in 
Kypr. α π ο λ ν γ μ α το ς  Gl., Stamm slug, s. S. 108.

A n m e r k u n g .  Das kyprisobe δάλτος  186te (=  δίλτος) ist niebt mit 
Meister II 203 if. auf „zerspatten", sondern wabrscheinlicb auf den 
Stamm ddU gleicher Bedeutung zuriickzufubron: ssk. ddlati „epalten, ber- 
sten44, dalitA (=  δελτός) „gcborsten, zersprengt, oroffnet44.
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Dentale.
Die aue palatalen y-Lauten entstandenen Dentale sind in § 137 (S. 222) 

besproehen.

142. Ein δ vor μ  blieb im Siid-Achaischen unver- 
andert:

Ark. 'Ο π λο δ μ ία ς  8 10·
a, Dagegen ήργααμένων 30 8. Dass Ινφορβισμόν 29 2 auf ein * φορβίζω 

zuriickgeht, ist wegen Ινφορβίεν 29 3. 0. ,0/n . ,β und Ινφορβίη 293/4 nicht 
wahrscheinlich.

143. Von den Siid-Achaern wurde #  wahrscheinlich lioch 
als A s p i ra ta  ausgesprochen. Erst im kyprischen Dialekte ent- 
wickelte sich #  zur dentalen Spirans d, welche in zwei paphischen 
Glossen im Anlaute durch σ wiedergegeben ist:

σάοαι =  ϋ'άξαι, σές  =  &ές.
a. In den iibrigen Glossen ist & im Anlaute und im Inlaute ge- 

schrieben.
Der Wandel von # in d =  a ist sonst nur rioch fiir den lakouischen 

Dialekt nacbzuweisen, vgl. G. M eye r Gr. Gr. 3 § 211.

144. Statt ττ  ist τ  geschrieben in ark. κατά 30 ae =  κατ 
τά und κατάττερ 3048. βο =  κατ τά7νερ.

Labiale.
Die aus y-Lauten entstandeneu Labiale sind in § 139 (S. 223) be- 

sprochen. Ober πτόλις, πτόλεμος s. § 140 (S. 224).

145. Die Tenuis wechselt mit der Aspirata in
Ark. Θ ελφ ο ν σ ιο ι  lc 4, Θελφουσίων Samml. 12521/a neben 

Θε%7ΐουαίων Miinze 52 e·
Kypr. ελφ ο ς  „Butter“ GL, neben ελπος =  ssk. sarpis.

146. Statt Jen ist einfacbes 7t  geschrieben in 
Ark. Cl 7ca[aw] 33 es, *Ορΐ7είωνος 8 ΐβ.

147. Ein urspriingliches F ist durch β wiedergegeben in 
der kyprischen Glosse ά β λ ά ξ  =  * αΡλάξ.

a. Vielleicht steht auch kypr. βρ ίγκα  Gl. fiir * Ρρίγκα.

A n m e r k u n g .  Obor ark. έβδομος siehe § 25 (S. 164).

Hoffmann,  dlo griochigdioh DIulokto. I. 15



Doppel-Konsonanten.

Ξ
148 . Der Doppel-Konsonant ξ blieb im Sud-Achaischen 

im allgemcinen unverandert:
Ark. Ξεηΰίας 37 5, ξένον 29 u , ξένοι 29 is, ξένοις 29si und 

-ξένο- oft als Namenselement, παραμαξενη 29 as» 'Λ)χξι- und J εξι- 
oft als Namenselemente, Πραξιδάμω 33 67.

Kypr. Durch das Zeichen xc wiedergegeben in Ιάριστοβάναξ 
86, βόηαξ 69ι 134* 144ι, νχίρνξ 142, ορυξη 135ia. is. 34. 25, 
εβεξε 66 a.

Durch das Zeichen xa wiedergegeben in 
e ve re oca 146 =  εβερξα.

Als Doppel-Konsonant bezeichnet in:
to p i te ki si o i 137 a 1=3 τΛ{μ)φιδεξίωι. 
e ke so si 135si =  εξο(ν)σι. 
e u ka 8(i me no se 120 a β  ενξόμενος.

149. Ein besonderes Schicksal erfahr die Propo
sition έξ.

Yor Vokalen blieb sie nnverandert:
Ark. εξφαι 29 is, έξέστω 30 ai, ^Εξοτ/ΐδαυ 10.
Kypr. e xe \ o ru xe =  εξορνξΐ] 1351a. is. 24. 25.

Vor Konsonanten busste sie den Guttural ein und wurdc
zu is =  es.

Ark. εςπερασαι 29c/7, εςπεράοτι 29 7, εξ τοϊ 3049, έπες τοϊι,ι, 
εςόελλοντες *9, εςδο&έντων 7, εςόο&η 62, εςδονχης 6ΐ, εςδοναν 4ο, 
ίςδόσεσι ιβ, έςδοτηρεςβ. ΐδ. is- 48, εςτεισιν S7.

α. Dcr κοινή entstammt ίγγόνοις 31 β/7 (aus Ικγόνοις) etatt ίςγόνοις.
Kypr. ες 7to& ερπες =  εν. πό&ε Έρπεις Glosse.

b. Auf dcr edaliecben Bronze ist a u c h  v o r  K o n s o n a n t e n  εξ 
geechrieben: e xe to » =  ίξ τώι 1356. , , . a4, e xe ta » — εξ rat 135e. i4. 
Dae laset sich auf doppcltc Weisc erklaren. Entweder bat man, obwohl 
e$ gcsprocben wurdc, die etymologisch richtige Schrcibung beibehalten, 
oder iat ale eelbstandiges Wort — nicbt ale tonloee Proposition — auf· 
gefaeet: dann epraeh man ίξ  τώι obenso gut wie βάναξ [Βααλράμ] 134 
βάναξ χά(π) χώΟι 144,. Fur die letztoro Annabme epricht, dass einmal
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zwiechen e xe und to i in Z. 24 bin Divisor stelit und jlass zweitens auch 
das Kompositum εξορνξη 13512.12. 84. 25 ,,βχρτορί'ίανβ" nicbt als e in  Wort 
{e he so ru xe), sondern getrennt geschrieben ist (e xe { o ru xe).

150. Dieser Wandel des ξ  in einen Zischlaut griff im 
kypr ischen  Dialekte weiter um sich. Das beweisen die Glossen:

εσ(ο)λαι „holzerne Spielsachen“ (Amathus) =* *εν-ξνλαι. 
σοά(λ)α „Axt“ (Paphos) =  ξυήλψ 
σάσαι „setzen“ (Paphos) == *&άξαι.

Ob sich ξ aucli im a rk a d isc h e n  Dialekte vor Vokalen zu 
.<· entwickelte, ist unsicher: die einzige Form, welche in Betracht 
kommt, namlich das Futurum 7ε έ σ σ ε τα ι  (Glosse), lasst sich zwar 
als * ττεξεταί (Stamm peq-), aber auch'als * πέψεταί deuten.

151. Statt ernes zu erwartenden go finden wir ξ im
Aoriste von Verbalstammen, die im Ionischen auf Dentale 
auslauten.

a. Entwcder liegt bier cine Analogiebildung vor, deren Veranlae- 
sung die den dentalen und gutturalen Stammen gemeinsame Praseneform 
auf -ζω war, oder die Aoriste mit ξ gehen tatsachlich auf gutturale 
Stiimmc zuriick, welche gleichberechtigt neben den dentalen lagen.

Ark. 7εα ρ 1ιε τα ξ α μ έν ο ς  29 20, τεα ρ ετά ’ξω νσi 30ο8·
Von παρ-ετάζο), vgl. att. εξετάζο), Fut. έξετάοω, Verbal-Adj. εξετασ

τέος.
Kypr. ίξ -ο ρύξη  135ig. 12. 24. «5 =  *έξ-ορ&ξη (§.71, S. 181).

Vgl. att. όρίζω, Fut. 6ρίσω „begrenzen“.
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152. Jedes urgriecliische £, mochtc dasselbc aus S i, 

γ ι  oder (im Anlaute) aus dem dentalen Spiranten j  ent- 
standen scin, blieb im Sud-Achaischen unverandert.

1. Aus δ ξ

D ie P r a s e n t i a  au f  -ζω  =  -d -^ω.
Ark. διγ/χζψοι 30 35, εργαζομένων 3045, Ινβικάζητοι 3084· 
Kypr. Die Prasentia auf -ζω waren besonders belicbt: χραυ- 

ζόμενον 135 is (neben χραυόμενον 135o), fcmer die Glossen
15*

'  . .  %f, t - ’ Λ ‘ ^  .

. · ·.· · ',. ·_■



/

ά&ρίζειν, ανεβά ζει, βορβορίζει, βριμάζει, δαματρίζειν, ΥΜληζω 
(— aeol. χαλψο).

ιι. Daes der Stammesanelaat dieser Prasentia auf -ζω stets δ war, 
wird ullerdinge durch die Aoriste mit -ξ- in Frage gezogen, 8. oben § 151.

2 . Aus γ ι .

Ark. μεζον  2 9 u . i e  aus * μεγ-χον.
Kypr. (σ )π ίζα  Glosse, vgl. σπίγγος, engl. spink.

b. Sehr uneiclier let kypr. ρέζε Samml. 70.

3. Im Anlaute aus j .

Ark. ζ ε ν γο ς  29 i /a =  ssk. yd'ga „Gespann“.
Vgl. ζυγόν, lat. jugum, esk. yugdm.

Ark. ζα μ ία  in ζαμίαι 30ιβ, ζαμίαν $i. ζαμιόννεςεο, ζαμιόν-
τωΐ7, ζαμιω[ά]&ω η .

Vgl. eek. yd-tar „Racher“ , fna-yd „die Schuld {pna) racbend, be
et ralend".

4. Der Ursprung ist unbekannt in
Kypr. ζα „Zeit“ : v-Faig ζαν „fiir alle Zeit“ 135 io. as. as.

Die Verbindung mit eek. dydm „Tag" =  lat. dies, dtu ist wegen des 
Yfikiilce bedenklich.

Kypr. Ζ η τη ρ . 6 Ζευς. Glosse.
Die Gleieheetzung von ζήτηρ mit esk. ydtar „Raeher" liegt eebr nahe. 

Der Stamm lautete allerdinge urepracblieh jd  (nicbt je)t wie aus ζαμία 
bervorgeht. Doch haben gerade die επικλήσεις ϋεών im Heeycb die dia- 
lektinehe Form meistene eingebueet.

Kypr. Ζ ω β η ς  190 191 192, Ζωόφαος 202.
e. Uneieber ist Ζωλιναβία 138.

153. Ein aus gemeingriechischem δι hervorgegangenes lon- 
loses όχ ist in ζ verwandelt in den k y p r i s c h e n  Glossen

ζά ει aus *δι-άβη.
Υ.όρζα (iiberl. ν.ορζία) aus * λόρδχα «=· * χορόία.

n. Statt ζ ist σ(σ) gesebrieben in der Glosse πίσ(σ)ον =  πεδίον, 
β. § 109, 3 (S 207).

154. Ein gemeingriechisches γ  wurde in einzelnen Stiidten
K y p e rn s  vor a in palatales £ verwandelt. Die Belege siehe in 
§ 135 (S. 221). J ____

A n m e r k u n g .  In der kyprischen Glos3e όριζος dient f  zur Um· 
eohreibung dee semitiecben

228



155· Aus urgriechischem g-f-s scheint ψ  hervorgegangen zu 
sein in den k y p r isch en  Glossen

μό ψος  „Fleckw zu la t maculum (S t moq-). 
φ α ιδρό ν  = ξαιδρόν (S t s q a i lit  skaidrtis).

a. Die a r k a d i s c b e  Glosse πέσσεται  kann aus *πέψετat a* p e q -  
s e ta i  entstanden sein, s. § 150 (S. 227).

Behandlung der Worte im Satze.

156. Das sogenannte Ny ephelkystikon war dem sud- 
achaischen Dialekte —  auch vor einem Vokale —  fremd.

Die Belege in § 122 (S. 214 f.).

157. Auslautender Nasal wurde in siid-achaischer Zeit 
dem folgenden Konsonanten nicht assimiliert: er lautete 
stets v.

Die Belege in § 121 (S. 212 ff.). In den kyprischen Inscbriften und 
in der alteren arkadiechen Inecbrift no. 29 ist im Anslaute uberall v gc- 
schrieben. Erst in der tegeatischen Bauurkunde wird der Nasal vor 
gutturalera Anlaute bisweilen durch y, vor labialem durcb μ  vertreten, 
s. S. 212. x

Ein auslautender Nasal zwiecben zwei eng znsammengebdrigen 
Worten bleibt im kyprischen Syllabare unbezeichnet, e. § 121, 2 (S. 218).

I
158. Die Proposition έξ  wurde von den Sud-Aoliaern

vor konsonantischem Anlaute als eS gesprochen.
Die Belege s. in § 149 (S. 226).

l o 9 .  Die Praposition χατά lautete bei den Stid- 
Achaern x a t .

Vgl. § 8 (S. 133). Der Grund zu dieeer VerkCirzung ist wahrscbein- 
lich darin zu scbcn, dass xaxa den Accent vollig verlor.

Vielleicht ist auch das arkadiscbe παρ =  παρά bereits efid-acbaiseb 
gewesen.

160. Folgende Umgestaltungen des Auslautes eind 
erst im kyprischen Dialekte vor sich gegangen:
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1. Die Dative auf -at, -ωι biissten, anfanglicb nur vor 
vokaliscliem Anlaute, ihr t ein.

Die Belegc in § 84, 2 (S. 186 f.)· ’ ' "Λ· f *' A
' * , - , r · ’ *

2. Der Artikel τώ verschmolz mit anlautendem a- durcli 
Krasis zu τα-:

» y i

ta ti pa to 145 — τΛ (γ )τ ιφ ά τ ιο  aus τώ ΐΛ(ν)τιφάτω. 
ta p i te hi si o i 1372 =  τ*Λ (μ)φ ιδεξίω ι aus τώ *Λ(μ)φι- 

δεξίωι (τώ =  τώι nach § 84, 2, y auf S. 187).
a. Gewohnlicb werdcn beide Vokale gesondert geschrieben: τώ 

αργύρων 135β/7. 17, τώ *Από?.(λ)ωνι 128 1343 149 150 163, τώ Άμνκλωι 134 3. 
Dazu kommen τα Άϋάνα 138, τα Α[ϋά]ναι 68, τα επιό(ν)τα 1350. 23, τώ 'Ονα- 
σαγόραυ 79 135,/2, τώ ΌναοίΓοίχ,ω 1062, τώ 'Ovaoi(ja) 120χ. Ε$ ist mdglicb, 
dass in alien diesen Fallen die Worte nur in der Schrift getrenut, in 
d e r  A u s s p r a c b e  dagegen d u r e b  K r a s i s  v e r b u n d e n  wurden.

Der voile Dativ τώι ist vor vokalischem Anlaute wahrscheinlich un- 
verandcrt geeprochen worden: τώι *Από).(λ)ωνι 1418 147, τώι’Απείλωνι 140 
τώι *Αλα(μ)πρι/άται 135 8, τώι Αλασιώται 1413fit τώι εΚει 135 $, τώι Έλείται 
1404, τώι 'Hba).iv\ri 13581.

b. Sehr anffallig iet der Hiatus in τα α(ν)δρωποι  144*. Da der 
urgrieckiscbe Spiritus asper dem kypriselien Dialekte feblto, so ist die 
von vcrscbicdenen Seiten vorgeechlagene Leaung τά α(ν)&ρωποι (=  οί a(r)- 
ϋρωηοι) unmoglich.

3. Wie das Metrum beweist, sind mit Krasis zu lesen
e ko | e mi 1461 ** εγώ ^έμ ι· 
pa i \ e u 146 a =  rta i^ev.

c. Ein enklitisches e mi ist vielleicht stets durch Krasis mit deni 
vorborgeheiiden Worte verbunden, z. B. te o e mi 58 65 ϋεώ^έμι, ku na 
o mi 72 =  γννά^εμι,

d. Weim die erste Zeile von no. 161 oinen Hexameter bildet. sind* I , *
auch die Worte Fi$o\xo^,a) . iFo(v)\ teg  mit Krasis lesen.

4. Die Elision ist in der Schrift zum Ausdruck gekommen 
in den metrischen Inschriften

no. 144: ta ko ra i to se =  ηα (γ)τ άκοραιτώ ς*.
a le tu ha ke re =  άλ(λγ ε τυ χ  a χ ή ρ 9· 

no. 161a ta te pe va sa =  τά(ρ)δ* επέΡασα(ν). -
e. Obne Elision τι inloxai'g 144 a.
Nicht gesclirieben, wolil aber gesprochen ist die Elision in 

dem Versschlusse
e u po te \ e ve re xa  *= ευ 7tox εΡβρξα  146 a.

f. Auelautcndee e ist vor vokalischem Anlaute stets gesclirieben:



ausser με ΙΓεξε 66, τόδε *Απόλ{λ)ωνι 114 115 sind die in § 122, 2 (S. 214) 
zusammcngestellten Verbalformen zu vergleicben.

5. Auslautendes - ια ν  ist zu -La verkiirzt in 
'Λ μ η ν ^ α  αλ/ω 135is, ^ Q t a z i j a  91, O v q a ija  217.

In dem ersteren Beispiele kann das v vor folgendem Vokale clidiert 
sein, 8. §. 45 e (S. 167). Da die Verkurzung bieher nur bei Staramen auf 
-ία belegt ist, so wollte man wahrscheinlich die Aufeinanderfolge dreier 
getrennfc gesprochenen Vokale vermeiden. Unverkiirzt sind Αριατίχαυ εμ£ 
70 „  Στασί/αν 68,.

6. Die Form oi (Nom. PI. des Artikels und Relative) btisste 
ilir i ein

a) vor i in qlv τώ  135 si =  ο(ϊ) Iv τώ.
Dagcgen οΙ’Οναοικνπρων 135 J0.

fi) vor a in o a u to =* o(i) α υ τώ  1063.
7. Sigma fiel vor vokalischem Anlaute aus.
Die Belege in § 106, III (S. 204). Die beiden Worte. zwiseben denen 

Sigma ausfiel, gebortcn meistens eng zusammen: das auslautcnde Sigma 
wurde also genau so behandelt wie ein inlantendes Sigma zwiseben zwei 
Vokalen.

8. Sigma wurde einem anlautenden Konsonanten assimiliert
Die Belege in § 107 (S. 205).

161. In  den a rkad ischen  Inschriften findet sich nur ein 
einziges Beispiel einer K ra s is :

7t αρ αν 29 7 =  7taq a αν.
In no. 29 werden δέ und yjz vor einem Vokale stets e l i -  

d ie r t ,  dazu auch μηδ* ες7ζερασαι c. In no. 30 werden δέ und 
v*€ stets vor av elidiert, vgL aucli μέστ αν so. Dagegen bleiben un- 
verandert: δέ δ s, δέ oisi, δέ ίργώναν6o> ebenso in no. 31 δέ αυτοίa.

Accent.
162. Die einzigeForm, welclie uns bis jetzt iiber das Wesen 

des s i id -acha ischen  A c c e n te s  Aufecliluss geben kann, ist 
δ(ν.)τωχρνσίον 54i. Die Stoffadjektive auf -έχος waren ur- 
griechisch auf der vorletzten Silbe betont. Wenn diese Betonung 
in den einzelnen Dialekten beibehalten wurde, so mussto un- 
mittelbar vor dem Hochtone als tonlose Spirans ausfallcn. Wenn 
dagegen der Accent zuriickgezogen wurde (z. B. χρνσεχος aus
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χρνσεχος), so verwandelte sich x als tbnender Laut in i (homer. 
χρνσειος). VgL Fick BB. IX  317 ft und Verfasser Das Prasens
S. 78 ft

Axis ο(χ)τωχρνσέον diirfen wir also schliessen, dass die Slid- 
A c h a e r  den A ccen t  n i c h t  vom W o r ten d e  znriickzogen.

163. Dagegen ist es richer, dass im kyprischen Dialekte 
eine Z u r i i c k z ie h u n g  des A ccen tes  stattfand. Das beweisen 
vor allem die beiden Glossen

γ,όρζα (iiberl.. κορι/α) - *νχ>ρδια ans *κορ<ϊ/α.
7tk  σ(ο)ον =» *πίδιον ans πεδίον.

In beiden Fallen hat das ursprunglich hochtonige i seinen Accent 
an die vorbergebcnde Silbe abgegeben. Das tonlose 6t entwickelte sicb 
dann weiter zu δχ =  C, welches in der zweiten Glosse nngenan dnrch 
co wiedergegeben ist.

Ferner sind uns einige Glossen mit zuriickgezogenem Accente 
tiberliefert:

α γα να  fiir σαγψ·ην. 
ά π ο λο !(σ $ )ε ιν  von α7ζο?Λ>ισ&έω. 
β ά λ λ α ι ,  ionisch βη?*οί.
Υ,άβλη fiir κοιταβ?.ής.
ν,άγρα fiir ΥΜταγράς, vgL Υαταφαγας.
ρ ύ ε ι να  fiir *ρνηνα -  βρηνα.

Die Glossen αρπιξ  (neben αρπίζαι Hes.), ανγαρος  (statt ανγαρός). 
κακόρας  (ans *χαχορας =  *χα-χοράας). χάπατας (aus *χαηαχάνς zu *χαχά- 
ταμι oder aus *χαχατάας), νέοι  und νντετράοτιαν  nmssen unberiicksich- 
tigt bleiben, da ihre Erklarung unsicber ist.

Freilich sind andrerseits zahlreiche Glossen auf der letzten und 
vorletzten Silbe betont Das fallt jedoch nicht schwer ins Ge- 
wicht, weil die Grammatiker, wie uns die Uberlieferung der aoli- 
schen Dichter zeigt, gegen besseres Wissen auch in aolischen 
Texten nicht selten die gemeingriechische Betonung schrieben.

Wann diese Zuriickziehung des Accentes im kyprischen Dia
lekte begann, ob sie in alien Stadten und ohne Ausnahmen 
durchgefiihrt wurde, das sind Fragen, auf welche wir zur Zeit 
noch keine Antwort geben konnen. Es ist deshalb geraten, bei 
der Umschrift der kyprischen Worte entweder die gemeingriechische 
Accentuation durchzufiihren oder iiberhaupt keine Accente zu 
setzen.

«



Π. Die Formen.

a. Das Nomen·

Die o-Stamme.

164. Die sud-achaische Flexion lautete:
Singular

Nom. κόπος βέργον
Gen. /άπω
D at καπωι
Lok. κάπει^ vxt7tOL 
Akk. κόπον βέργον

Plural
κόποι Feqya

7M7t(OV
κάποις

*κάπονς βέργα 
(ark. κόπος)

A n m e r k u n g .  Zur Erganzung liabe ich im Folgenden auch die 
Formen der Pronominalstamme ό-, το· (δ-δε, το-de) und αυτό'- angcfuhrt.

Singular.
a. Der Nominativ dee Maskulinums hat im kyprischen Dialekte 

vor vokalischem Anlaute (namentlich vor dem Artikel 6) bieweilen die 
Endung -ς eingebusst. Die Belege in § 106, III (S. 204 oben).

165. Der Genetiv κάπω ist aus *κάποο kontrahiert. Die 
Grundform war *καπόχο: καπόο. Sie wurde im nord-achaischen 
Dialekte durch friihzeitige Zuriickziehung des Accentes in *κάποιο 
=  κάποιο umgewandelt

a. In den im reinen Dialekte gehaltenen a rk a d is c h e n  
Insehriften ionischen Alphabetes endigt der G e n e t iv  stets auf 
-ω: zahlreiche Beispiele sind in no. 8, 32, 33, 34, 35 enthalten. 
Damach haben wir auch das vorionische 0  mit ω zu umscbrei- 
ben in Κεραυνό 5, ^χ(ε)λωιω 7, Κλεόνδρω 16, Fασστνόχω 26, 
τώ Λεσγανασίω 29 29, τώ 542, Θεοόότω 54 5. — Die tegeatische 
Bauurkunde bietet neben τώ ί'ργωΐ4.»7 und τωνί τώ έπιζαμίω η  
einmal die Form der κοινή: λαφυροπωλίον n . Die beiden Ge- 
netive Φιλοξένο[ν] 36 c und 2 αστράτο[υ] 36 n  (neben ’Ονασίμω 
3612) bleiben vorlaufig besser unberiicksichtigt, da auch in no. 
35 98 von Milchhofer ΚΑΛΛΙΡΡΟ statt ΚΑΛΛΙΡΡΩ gelesen ist.

1). In den meisten der k y p r i s c h e n  Stadte wurde der 
G enetiv  au f-ω (im Alphabete -o, -to, -mo, -ro u. s. w.) gebildet.

Karpaeia: Φιλοτιμώ 55 — Keryneia: &εώ 57 58.
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Chtjtroi: ΰεώ 611 6δι, Πρωτοτίμω 591.
Arsinoe: JΟνασιδάμω 74,· *Ονασί)<ω 91a, Τιμά(ν)δρω 79, Τιμο- 

δάμω 73, Τιμορώμιο 12, ~τασά(ν)δρω 78.
Neu-Paphos: Πάιμο 1011 102\, Τιμάρχω 101 * 102 s.
Alt-Paphos: αιτώ  106 s, 'ΕτεΡά(ν)όρω 112, 'OvaaiPoi/M 106 a, 

Tlaqto 1051 112, Τιμάρχω 105a, . . . φίλω 111.
Kourion (auf Weihgeschenken aus Paphos): Τισά(ν)δρω 113, 

' 1(μ)τιερ07ε(ϋ rayed 116.
Ketion: . .  . .  σάω 126 — Pyla : 5Ονασιμάω ? 128.
Salamis: Θνσίω 130i, . . . .  νίν.ω 131.
Golgoi: ά^ίϊρώτζω  144 s, Ι4(ν)τκράτ(ϋ 145, JFoivw 148, Θηριόά(ιιω) 

174, Νάω 166, Ποίτιο oder Φοιτώ ταγώ 170, Τιμοδώρω 
173, Τίμιο 145, Φα(ν)τασίω 156, -οπτω  (aus Paphos?) 171.

Unbeka miter Herkunft: Nr/.ολάΡω 178, Τη)*εφάΐ’ω, ταγώ 179.
Abydos: Ααονάιο 208, Ρωροόωριο ? 214, ΘαΡησά(ν)δρω 210, 

Θεοδώριο 185, Θεμισταγόρω 187, Κ).ηταγόρω 212, Μα)χι- 
γ)*εΡίτω 187, Μιναρίχω 218, Νανφάμω 204, Νεβα(μ)φι&έω 
193, Νεό(ρ)ίϊΐϋ 203, Πννταγόρω Πνντοτίμω 197, Τιμά(ν)δρω 
211, — mo no 215, — ru to 199.

Miinzen: ΐΑγεόάμω 233, ΕνΡαγόρω 220, Λνσά(ν)δρω 234, Μενε- 
τίμιο 224, Νιν.οδάμω 225, Στασά(ν)δρω 230, ΣτασιΡοΓ/χο 232·

c. Bisweilen wurde der G e n e t i v  auf ·ω d u r c h  - v e r w e i t e r t .  Den 
Ausgangspunkt dieser Bildung echeint E d a l i o n  (mit Tamassos) gebildet 
zu haben, da ein Genetiv ohne -v (abgesehen vom Artikel, e. don nachsten 
Absatz) aus diesen beiden Stadtcn bislang nicht belegt ist.

Arsinoe: χενευΡών (nach Meister) 70t(3, 'Οναίων 71 ,/a. Beide Beispiele 
B in d  unsicber, da statt χενενΡών auch χενενΡόν gelcecn und 'Οναίων 
ale Noroinativ aufgefasst werden kann.

Drimu: ΣχαοιΓοίχων 94 — Alt-Paphos: Έχετίμων 103s.
Kourion (auf linkslaufigcn Inschriften): Άοιστώχων 120,, θεοδώρων 

Θεοτίμων 117.
Edalion: no. 134 Άβιδμίλχων 9, Ήδαλίων,, Κετίων,, χε(μ)παμέρων 4 — 

no. 135 αργνροη·^. μισθών 4. 5. 16, 'Ονασιχΰχρων 3/3. 30, *Ονασί-
1α>νΜ/24, Φιλοχνχρων „  ταλά(ν)των7, νχήρωνΰ. 15. Uber das vor kon- 
eonantischem Anlauto zu lesendo άργνρω[ν) 135e. ,3. 16. ,7 vgl. die Bo* 
rnerkung zu 135 0 auf S. 71, Zeile 11 ff.

Tamassos: Νωμηνίων 1409.

d. Nur der G e n e t iv  des A r t ik e l s  lautete iiberall — auch 
in Edalion — τώ. Das beweisen diejenigen Stellen, an denen 
er vor vokalischem Anlaute steht:

Chyiroi: τώ ίερηΡος 591 — Arsinoe: τώ 'Ονασαγόραν 79.
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AU-Paphos: τώ ιερψς 103 3, τώ Ijegrjog 104 3 -
Kourion: τώ 'QvaaL(ja) 1201.
Edalion: τώ ’Ονασαγόραν 1351, ζώ αργύρων 1356/7. 17.
Golgoi: τΑ(ν)τκράτο) =  τώ *Α(ν)τιφάτω 145.

Darnach ist aucli vor konsonantischem Anlaute τώ (haufig) 
und im Demonstrativum τώόε 992 1357-17, τώ[δε] 98a zu lesen, 
obwokl nach der auf S. 36 f. unter Π , 5 angegebenen Eigen- 
tiiniliclikeit des kyprischen Alphabetes in beiden Fallen die Le- 
sungen τώ)(ν), τώ{ν)δε an sich raoglich sein wiirden.

166. Der Dativ ist nur im k y p r isch en  Dialekte erhalten. 
Die Arkader verwendeten an Stelle des Dativs den Lokativ.

Die Schicksale des Dative im kyprischen Dialekte sind in § 84 
(S. 185 ff.) ausfuhrlich dargestellt. Die voile Form auf -ωι biisste vom 
Endc dee 5. Jabrh. an, zunachst vor vokalischem Anlaute, das ein.

167. Das Siid-Achaische besass beide Formen des Lokatives, 
die iiltere au f - ε ι  und die jiingere auf - 0 1.

1 . Die altere auf -et:
Ark. εΐ „wenn“ 29 oft 30 oft, Lokativ des Relative.

ovvei  „eiligst!“, wahrscheinlich Lokativ zu dem fur’s 
Kyprische bezeugten Nomen ovvog „Lauf“.

Kypr. a lFe i  „immer“, Lokativ zum Stamme alFo-} lat. aevum, 
got. aivs (St. aiva-) „Zeit, Ewigkeit“.

h. Nacb Meietcr Dial. II 228 soli aueh das erste Element des kypri- 
ecbcn Name η θ A i Fb ί -&εμις  121 185 fll der Lokativ zu dem Stammo4i/b- 
und nicht der alte Dativ zum Stamme AiF~ (ask. diva =  urspr. divdi) sein. 
Allerdinge ist im Sud-Achaischen, wie in den meisten anderon Dialektcn, 
der Dativ der konsonantiscben Stamme dureb den Lokativ ersotzt, vgl. 
z. B. kypr. Ad 83, ελει 1350 von ελεσ-, u. a. m. Doob war dor Dativ 
AiFel auf griccbiscbem Boden noch vorbanden, wie zwei Inschriften aus 
Dodona (Samml. 1582) und aus Kerkyra (GIG. 1809) beweisen, und cs ist 
sebr wobl denkbar, dass derselbe auch in solcben Dialektcn, welebo den 
Lokativ an Stelle des Dative verwondeten, in alien festen Zusammon- 
setzungen erhalten blicb, vgl. aucb att. Αιει-τρεφής CIA. 402a 447ft3.

2 . Die jiingere auf - ol:
Ark. In alien im ionisehen Alpliabeto abgefassten Inschriften 

ist der Lokativ auf -0 1  an die Stelle des Dativs auf -ωι getroten: 
!'Λρτεμιβίοι 24ο/ιο, αυτοί 30a 312. c, εργοι 30g.49.54, ημίααοι 
30 as, τοί 24 und 30 oft, χρόνοι 3042.
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b. Darnach ist auch das vorionische -01 mit -01 (nicht mit -ωι) zu 
umschrcibcn in δάμοι 29 M, καταγομένοι ξένοι περιχώροι ,0.,0,
τοΓ ‘Δ)Χ0. 10. 12 53. Moglich bleibt es freilicb, dass die Ersetzung dee Lo- 
katives durch den Dativ erst ums Jabr 300 eintrat.

C. Aus der κοινή stammt der Dativ ΜελιχΙωι 49.
Kypr. μ ο χ ο ϊ  (paphisch) «  μνχοΐ „drinnenu Gl.

d. Nacb der Proposition tv best Meister nicht den Dativ, eondern 
den Lokativ: l(v) το(ΐ) ιοώνι τοΐ Ά/.α(μ)πρι;αται 135 8, ι(ν) ro(?) Ιρώνι τοΐ 
Ήδα).ιήΓι 135 81, iv ΊΙδαΧίοι 138,/ft wabrend er auf die lokalcn Praposi- 
tionen εξ und anv den Dativ folgen lasst: εξ τώι χο)ρωι 135n , αφ ωι 
134,. Ein Grund, weshalb Iv andere ale έξ und <L*rv konetruiert sein eollte, 
ist nicht einzueehen: entweder wurden alle drei Prapositionen mit dem 
Lokative oder mit dem Dative verbunden. Die Vermutung, dass die 
Kyprier nacb lokalcn Prapositionen noch den Lokativ verwendeten, lasst 
sich nur durch die Glosse Iv τνίν  stutzen (s. den nachsten §). In den 
Inscbriften sind (nach S· 36, I und II, 1) Lokativ und Dativ nicht zu 
unterscheiden. Der Dativ wurde nacb Iv, εξ, απυ dann gesichert sein, 
wenn eine von diesen Prapositionen abhangige Form ohne auslautendes « 
uberliefert ware (z. B. *i to ko ro i =  *i\v) τώ χώρωι): denn nur der Dativ 
konutc so verkurzt werden. Freilich durftc diese verkurzte Form nicht 
vor anlautendem Jota eteben, wie ee z. B. gerade in den Worten i to i roni  
135e.S1 der Fall ist: denn bier lasst sich die Lesung l(v) το(ϊ) Ιρώνι durch 
o i to 135f| »  o(?) l(v) to verteidigen.

168. Ausser diesen beiden urgriechischen Lokativformen 
auf -ει und -oi bildeten die Siid-Achaer einen dritten L o k a t iv  
au f  -in . Derselbe ist bisher nur fiirs P ro n o m e n  belegt:

Kypr. iv  zv tv . ev τοντφ. (GL), Stamm to-.
xvtv ist durch -v aus xvt erweitert.

Kypr. o m  135 89 =  kret. onvi, Stamm no-.
Ober den Wandel von auslautendem ·νι in -i s. § 70 (S. 181). 
Endlich kann auch das erste Element des arkadischen Eigen- 

namens Τ η λ ί - μ α χ ο ς  Isa mit aeol. ηηλνϊ =  ion. vijle identisch 
sein (Stamm τηλο- z. B. in trfio&ev, τήλο&ι).

Dieser Lokativ auf -vi iet ferner belegt
1) Aus K r e t a ,  und zwar sowobl bei o-Stammen, wie bei konsonan· 

tiscben Stammcn: δ πν ϊ  Gortyn. Taf. IV 15 und JBergmann's Inscbrift 
Z. 68 (Stamm ;ro-), v l  Cauer Delectus* 117,,.,3 118,, (Stamm J-), xvt.  
ώδε. Κρήτες. Hesych .Stamm to-), ferner von konsonantiscben Stammcn 
άμπάνχν ϊ  Gort. Taf. XI 22 (Stamm πανί-), nXlvX XI 5 (aus *πΧενΧ, 
Stamm πΧεσ-).

2) Aus dem n o r d - a c h a i s c h e n  Dialekte: von den Grammatikern 
werden als aoliscb uberliefert die Formen τιήΧνΧ, δΧΧνΧ, άχερνΧ, ferner 
μέ ου ϊ · iv μέσφ. ΑΙοΧεΤς (lies.), und endlich χνιδε  „hierber“ bei Sappho I ,  
und Balbilla (Samml. 822, 823,).

$
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Die Lokat ive  a u f  - vl sind nicht etwa auf lautlichem Wege 
aus den gemeingriechischen Lokativen auf -ol hervorgegangen, 
wie Meister I  194, I I  220 vermutet: denn einmal konnte ein 
hochtoniges - ol (wie es z. B. in τοΐ, τοϊδε vorlag) nie in -vl ver- 
wandelt werden, und zweitens fiihren die Grammatiker Lokative 
auf -ol aus denselben Diclitern an, aus welclien sie Lokative auf 
-vl belegen: μέσσοι Alkaeos 17, vifm Sappho 911, 7toi Sappho 
1091, ferner νμοι Balbilla Samml. 323 s, u. a. m.

Vielmehr gehoren die achaischen Lokative auf -vl eng zu 
den d o r isch en  a u f  -vg,  welche die Bichtung „wohin“ be- 
zeichnen: die einzige inschriftlich sicher bezeugte Form ist 0 7vvg 
aus Dodona (Samml. 1568 a). Von den Grammatikern werden 
uberliefert 7tvg  (Ammon. 7ζερί όιαφ. Ηξ. 121 aus Sophron), άμ υς ·  
δμον, σνν αντφ und νς ειμι· εν.εϊ βαδίζω bei Hesych. Die 
Gleichsetzung dieser Adverbia auf -vg mit den delphischen Loka
tiven auf -oig (Ahrens I I  367, G. Meyer Gr. Gr. 2 § 116) ist 
ganzlich willkiirlich.

Bereits Ahrens I I  365 hat die Vermutung ausgesprochen, 
dass die achaischen Lokative auf -vl mit deni Suffixe -Fl gebildet 
seien und diese Auffassung ist die einzige, welche den iiberlicfcrten 
Lauten gerecht wird. Ebenso liaben wir in den dorischen Loka
tiven auf -vg ein eclites v} resp. P voraussetzen: wahrscheinlich 
ist -vg aus *-vi'g =  *-Fig hervorgegangen (vgl. das Suffix -dig, 
welches ebenfalls die Richtung „wohin“ bezeichnet).

169. Der Akknsativ der Maskulina und Feminina, der 
Nominativ und Akkusativ der Neutra endigte regelrecht auf -ov 
(urspr. -om).

Ark . Zahlreiche Beispiele sind in den Inschrif’ten 29 30 31 54 
enthalten.

a. In der Hegel ist das auslautende -v auch vor labialem und gut· 
turalera Anlaute geechrieben. Ausnakmen: τόμ βολόμενον 80t l , τόμ μέν 4fft 
7ΐόςο&ομ noivτω 9. Siehe § 121, 1 (S. 212).

Kypr. Geschrieben wurde der Nasal 1) im Akkusative der 
Nomina, und zwar stets als ne ohne Riicksicht auf den folgenden 
Anlaut Zahlreiche Beispiele in no. 135. 2) im Artikel τον vor 
vokalischem Anlaute 134* 135 oft 140i 1411.

b. AuBnaliinen von 1) sind Bolteu: ro(v) qoF o{v ) τό(ν) 135,9, χόο(ν) 
τά[ν)δ* 161 „  λίϋο.ν) πέπαζα{ν) 161 a. Zur Zeit, ale die Inechrift 161 abgefaBBt 
wurde, ecbeint auslautender und inlautcnder Nasal uberhaupt nicht mebr 
geeproeben zu eein.



Nicht geschrieben wurde der Nasal 1) im Inlaute: το(ν)δε 
109 e 1342 13δ η* 25, τό(ν)νν 1401. 2) Im Artikel τό(ν), wenn 
das zu ihm gehorende folgende Wort mit einem Konsonanten 
begann: τό(ν) χώρον 13δβ. is, τδ(ν) χρανόμενον9ι τδ(ν) χοανζό- 
μενον is, τδ{ν) ινοεχόμεΐΌν \9. *ι, τό(ν) qoFo(v) τό(ν) Αρνμων ι9, 
τδ(ν) vxxtcov go·

c. In no. 135 2J ist der Nasal von τό(ν) vor Δι^εν&εμις nnterdruckt. 
ohne dass beide Worte in nahercm Zusammenbange stehen.

170. Der V okativ ist bisher n u r axis dem A rk a d isc h e n  
zu belegen:

Θεόξενε 3, Κ)Λανδρε 40.
a. Aucb φίλε 40 schcint Vokativ Sg.» nicht Nominativ Dual, zu scin.

Plural.

171. Nom inativ der Maskulina auf - o t .
ArL· Belege bieten die Inschriften 1 30 32 33, dazu die 

Glosse ν.άΐΗδοι.
Kypr. ol 106» 13530* so, ά(ν)&ρωποι 144 4, ν.ασίγνητοι 1063 

146, Μάδοι 1351, μεμναμενοι 146.
a. In zwci Fallen ist das schlicssende Jota vor vokalischem Anlaute 

untcrdriickt: o(t) i(v) τώ ίρώνι 135al, ot χαοίγνητοι o(l) αντώ 106 3.

172. Nominativ der Neutra auf -a.
A rk . Zahlreiche Belege bieten die Inschriften 29 und 30, 

dazu die Glossen αρμωλα, ζέρε&ρα,
Kypr. ίρεραμένα 1442, Ιναλαλισμένα 135 ge, τα 135 oft 1444. 

Dazu die Glossen αδρνα, αρμνλα, βάτια, βλαστά, ΰρόνα, 
&να, ΥΜπια9 καχ/λα, (λ)ούματα, περιόρια, (σ)πίζα.

173. Gonetiv auf -ων.
Ark. των προβάτων 29 is/ίο, οννμαχών 6 und zahlreiche Be

lege in no. 30 und 52.
Kypr. αϊλων 135u , ν,ααιγνψων 13514, των 135 n . u , ~όλιο\ν] 

(von Σόλοι) 681.
a. Im Artikol τών ist das v vor konsonantisohcm Anlaute nicht 

geschrieben: τώ(ν) παίδων 135,,. Λ0, τώ(ν) χασιγνή των u.
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174. Der Dativ auf -οις.
A r k . αλλοις 30 n ,  εγγόνοις 316/7, έπ ιμ ελο μ ένο ις  3047, εργοις 

3013.44, ti/oig 304i, ξενοις 2 9 si ,  τ ο ϊ ς 2 9 ^ · ζ ι  24ofi  30 oft, ντοερ- 
αμέροις  3044.

Kypr. ά&ανάτοις, &εοϊς 144 a, κασιγνψοις 135 5. 7/8· 12/13, 
ορκο*£ 135a8, τιμώοις? 145 (die Endung gesichert), τοΐς 1356- 
7 . 12*13. 25, endlich die Glosse lv άνάτοις.

175. Der Afeknsativ endigte in siid-achaischer Zeit noch 
auf -ovg, s. § 115, 3 (S. 210).

Ark. Das auslautende -ovg ist zu -ος  vereinfacht in τό ς  
I j t io v v  i a τα  μένος  30 5 i. Damach haben wir das vorionische 
-ΟΞ mit '-ος (nicht mit -ως) zu umschreiben in αυτός 543, [/τρο-] 
ξένος 544, τός 292ο· 20. 2β· 34, [τ]ός87/28, όαμωργό[ς]οβ, οβελός* 24, 
τεαρΙιεταξαμένος so, τοια/Μοίος 2ο js ι .

Kypr. Da der inlautende Nasal vor einem Konsonanten in 
der Schrift nicht bezeichnet wurde, obwolil man ihn sprach 
(s. § 116, S. 210), so ist es moglich, dass gegen Ende des 5. Jahrh. 
der Akkusativ noch auf -ovg auslautete. Ob der Nasal spaterhin 
mit oder ohne Ersatzdehnung ausfiel, wissen wir vorlaufig nicht, 
vgl. § 118 (S. 211). Die kyprischen Zeichen -o se lassen sicli 
also mit -ο(ν)ς, -ος und -ως umschreiben: am besten wahlen wir 
die mittlere, im Arkadischen iiberlieferte Form, weil es zum min- 
desten wahnscheinlich ist, dass sich der kyprische Dialekt seinem 
Bruderdialekte analog entwickelte.

a(v)&Qomoq 135 s, ίκμαμένος 3/1, Μσιγνψος 135s.ii,
rcavwvlogss, ?ogs. 3. 3. io. u . 23. 28. so, τόσδεso*

r

4

J)ic a-St&mmc.

176. Die sftd-achaische Flexion lautcte: 11m
Singular Plural * Ί

'■iMash. Fem. bidder Οeschlechter. 4
Norn. ττολίτας αμάρα αίσά άμέραι λ i
Gen. τεολίταν άμέρας άμεράν ϊ>ί
D at πολίται άμέραι

άμέραι
άμέραις > *.

Lok. *
Akk. ττολίταν αμάραν at σαν * αμάρανς 

(ark· άμέρας)
■ ί

Vok. 7€θλίτα αμάρα
a

— 
, 

■* 
-̂4·

-:
•1.

x*
*_

_ 
. 

.

------------ Μ



Singular.

177. Der Nominativ der Masknlina scheint im Siid-Achai- 
schen stets die Endung -ς geflihrt zu haben.

Ark . Zahlreiche Belege fur den Nominativ auf -ας bieten die 
Inschriften 1 8 9 17 18 22 28 32—37 40 42 44 51 52.

a. Der Nominativ Αισχντης 1 w (statt *Α!σχντάς) verrat die ionische 
Abknnft des Steinmetzen.

Kypr. Γιλ(λ)ίν&ς 173, N ευαγόρας 193, Etaotjag 6 9 1 , Τάρβας 
9 8 1 9 9 1 , Τισωνίδας 9 3 s , Ινπροαγδρας Gl. S. 116.

b. Ohne Sigma eind iiberliefert: ΓιΧ(Χ)ίκά 67, 128 und βοονητά.  
ανόσιος. Glosse. Dieae beiden Formen vermogen aber fur einen alten ohne 
-C gebildeten Nominativ niehta zu beweisen. Der Name ΓιΧ(Χ)ίκάς ist sehr 
wabracheinlich semitisch: ausserdem steht der Nominativ ΓιΧ(Χ)ίκα in 
no. 67 nicht einmal eieber, wabrend er in no. 128 vor dem vokalischen 
Anlaute dee folgenden Όνασιμάω nach § 106, III (S. 204) regelrecht die Endung 
•ς eingcbusst haben kann. Ebenso laest sich fur die Glosse βοονητά der 
Verlust einea auslautenden -ς annehmeu, da dasselbe auch in den Glossen 
βονχανή, κάγρα, κάβΧη, νεσ{τ)ι abgefallen iet, 8. § 107 (S. 205).

Von Meister wird Άσταγόρα  216 als einziges Beiepiel eines ohne -ς 
gebildeten Nominative angcfuhrt. Da jedoch in no. 193 Νε/αγόρας ge- 
schriehen iet, so liegt ea naher, Ασταγόρα ala den Nominativ dee Femini- 

. nums aufzufaaaen. Auch Θοάν&α 194 ist ein weiblicher Name. Der An- 
nahme, daea auch Frauen das Ileiligtum von Abydos besuchten, steht 
niehta im Wege.

c. Nieht im Dialekte ist iiberliefert ΕνεΧίδης Gl. (statt *ΕυεΧΙδας).

178. Der Nominativ der Fem inina:
Ark. 'Λϊϊαναία 11, 'Ερεμένα 46, [Ξ]ενοστράτα Samml. 1254a, 

Πολυκρίτεια 41 — als V okativ : Λαμοξένα 4 17β, Κ λψ ιηπα  
231, Λα{δ)ν/.α 50, 'Ωγέλα Samml. 1254c.

a. Die dialektische Form ist aufaegeben in άμφιδεχάτη Gl.
Kypr. a 72 74 1 2 2 2 135 oft 144s 166, ataa 148*, dvoaija 

1 3 529, ορά 83 166, Idaεαγόρα 216 (s. oben § 177b), γννά 72, 
Θοάνίϊα 194, Νίλα 87 i, JOmar/.νπρα 74, ferner die Glossen dvda, 
ίχρονρα, βομβοία1 *Ε?Μα, εωα, νΑρζα} ν.νμβα, μοττοφαγία, μνίϊα, 
ϊϊελάνα, στ,νδά, σοί(λ)α.

b. Zweifelhaft aind ΕεΧιπαρεΓα 119, Πά(γ)χρα 138 φιάΧα 122.
c. Die dialektische Form ist aufgegeben in den Glossen άχοστή, 

Ιστη, στρυπή.

179. Der Genctiv der Masknlina endigte im Siid-Achiiischen 
auf -a-u (aue -a-o).
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Sammtliche Belege sind in § 45, 2 (S. 167) aufgefuhrt. Den arkadi- 
sehen Formen bitte ich Πολέαν  333i nacbzutragen.

{jber die kypriscben Genetive auf -ija handelt § 45e (S. 167), uber 
Κνπραγόραο §. 45f (S. 168).

a. Die im kypriechen Dialekte auftretenden f r e m d l a n d i s c h e n  
Eigennamen auf -ας bilden den Genetiv bald nach den griechiscben Stain- 
men auf -a: Μαράκαν  96, Μίδαν  198, bald mit dem Suffixe -Fog (analog 
den griechischen t-Stammen): Γιλ(λ)ίκαΡος  96, 2a^iaFog  1412/3.

180. Der Genetiv der Fem inina endigte auf -ας.
Ark. άμέρας 29 ιβ, άρετας Samml. 1252s, βιολάς 24 ίο/n, 

'Ενναλίας 8 5, 'Επαλεας 8 ι, Fava/Λθίας 819, /.αλο/.αγα$ίας Samml. 
1253 s, 'Οπλοδμίας 8 ίο, Π[ο]σοιδ(α)ίας 8 i4, τάς 29 e. as· 24 
30ii. 20.25.4 0 . 4 2 .

a. In T e g e a  wurde — etwa ums Jahr 400 — die Endung der 
Maekulina: -av auf die Feminina ubertragen. In no. 29 treten neben dem 
regelmassigen άμεραςίΰ bereite die Formen Ρεκάοταν  1β. 26 und κακε ι -  
μέναν  t4 auf. In den jungeren Inschriften berrecht -av: ya v  313, εργώ 
νιαν  30 45, εςδοκαν  3040, ζαμίαν  302t. 3r>, ο ι κ ί αν  313. Nur der Artikel 
behielt etete die alte Form τάς bei, 8. oben.

Kypr. *Λ9άνας 135so, άνάσ(σ)ας 1001 , 'Λριοτον.ντζρας 801 , 
£νχω?*ας 134s, Ρανάσ(σ)ας 101s 102 s 1034 104 s 1051 , Θε- 
μιστον.νπρας 89, νεΡοατάτας 134 s, *Ονα[σι]γ.νπ;ρας 177, Παφίας 
591 62 63 176, ΙΙαφ^ας 57 χ, Πνυτίλ(λ)ας 8 8 1 , τάς sehr haufig 
(Belege S. 255), Τίμοννπρας 73, Φιλοχυπρας 72.

a. Die Formen ί ν Ρ ε ρ γ ε ο ί α ς , tag  146 konnen Genetive Sg. und 
Akkueative Plur. eein.

b. Vor vokalischem Anlaute entetand die Form t a % 135e. J5, 8. §. 106, 
III (S. 204). In ra(F) Favdo(o)ag 103 4 let dae auelautende -g an F  aesimi- 
liert, 8. § 107 (S. 205).

181. Der Dativ endigte im Siid-Achaischen auf - ά ι .  Da 
das Arkadische bei den o-Stammen den Dativ vollstandig durch 
den Lokativ ersetzt hat, so sind aller AVahrscheinlichkeit nach 
die arkadischcn Dative auf -Al als Lokative zu fassen.

Die Entwicklung, welche der Dativ auf -a t im kypriechen 
Dialekte nahm, ist in § 84 (S. 185 if.) ausfuhrlich dargestellt.

a. Der voile Dativ (§ 84, 1; S. 186) biieete in spaterer Zeit das -1 
ein (§84,2; S. 186 f.). Auch die Form τυχα 1284 149 3 iet wabrschcinlicb 
ein verkurzter Dativ (§ 84, 2, e; S. 187), nicht der Inetrumentalis.

b. Die eemitiecben Namen auf -ag bilden im kypriechen Dialekte 
den Dativ mit dem Suffixe -Fi (ebenso wic die i-Stammc): ΓιΧ{λ)ίχαΡι 76,.

Hoffmann, dlo gricehiwhen Dialekte. I. 16
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182. Der Lokativ auf -ai:
Ark . Der Lokativ ist an die Stelle des Datives getreten: 

*Λ)£αι 29 5» ii. i6, Ιιεβδομαι 29 [Fijoclai Samml. 1223, ζαμίαι 
30i8, ίράναι 31$, οσαι 30is, τάί 29 22.25.26-sa 304.54, ΤεγέαιΖΟζί.

Kypr. Die Partikel 135 4 .12 146 ist der Lokativ des 
Stammes πτά (idg. ά̂).

a. Unbeantwortet muse vorlaufig die Frage bleiben, ob wir in den 
k y p r i s c h e n  Inscbriften nacb den lokalen Prapositionen Iv, εξ, άχν den 
Lokativ (Meister) oder den Dativ zu leeen haben. Das Nahere in §. 167d 
(S. 236).

183. Der A kknsativ  auf -av:
Ark. ίργόταν 30*9, εργωναν so, ΗιεροΟνταν 29 s, ηολίταν 24 4 

— id&avaiav 33 48* 56* so 341.53 3517, αίσαν 12 35 so, ld)Jav2924, 
άμέραν 29 is, ασυλίαν άσψά)χιαν 314/5, γενεάν 54s, δαρχμαν 
2914. ΐ7* ΐ 9, δεν. όταν 6*, Ιπινομίαν 31 s/4, S-oivav 2912, τοινάν 
30 53, τάν 3040, ταν[ν]ί ? 30 53.

a. Der gutturale Nasal ist gescbrieben in τάγ xoivav 30ω.
b. τάν vv ist in τάνν 29 u  zusammengeflossen.

Kypr. Πασαγόραv 135 *1/2* — τάν 14&avav 135 27, τάν Ιερη- 
fija v  135 20, τάν τζερ 135 27, ferner die Glossen άβαριστάν, Iv 
άνρααν. Nicht beweiskrafb'g sind βροντάν und Ιφιντάν.

c. ζαν  135,0. *,· se ist wahrscbeinlich auf einen Stamm ζδβ- (Akk. 
ζάν, entsprechend ark. Κιερψ 29,) zuruckzufuhren.

Der auslautende Nasal ist in der Schrift unterdriickt:
1) Im Inlaute: τά{ν)δε 135 *e 1512, T£r(r)d’ 1611 .
2) Im Artikel τά(ν) vor konsonantischem Anlaute: τά(ν) τζτδλιν 

1351 , τά(ν) δάλτον 135*c, τά(ν) &ιόν 13527, τά(ν) βειν.όνα 151ο, 
τά{ν) λ!$ο(ν) 161s.

Ausnahme τάν ηερ 135f7*
3) Ausnahmsweise in fla(pija(v) ke 145 — vorausgesetzt, dass 

die Zeichen richtig gelesen sind.
4) In den Glossen: άγανα und ταδία} denen vielleicht a)jx zu- 

zuzahlen ist.
Das Nahere liber diesc Unterdriickung des Nasals s. in 

§ 116 (S. 210).

184. Der Vokativ der Maskulina endigte auf -a:
Ark. ζ/αμέα 23

a. Der Nominativ ist fur den Vokativ cingetrcten in ark. Άμηνίας
40, θεαριδας 17a. 4.
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b. Der V o k a t i v  d e r  F e m i n i n a  lautete mit dem Nominative 
gleich. Die arkadischen Belege 8. beim Nominative. Der kypriscbe Yo- 
kativ Έτεοδάμα 132 ist zweifelhaft.

Plural.

185. Nominativ auf -a n
A r k . άλιαοταί 30 2ι, *ΛτνοΏ.ωνιαΐαι ^Ιτετνο^οίται Κραρια- 

ται mehrfach in 33 34 35, Λεπρεαται 120, Μεγαλοπολϊται 12s, 
τεοΊΙται 33 oft, ζεροατάται 24ίο, Τεγεάται 1 ίο 43, ausserdem die 
Glossen άηται, επαρόψαι.

Feminina: ).ψαί, μωρ'ιαι Glossen.
K y p r . άβαρταί, βάλ)χα9 ίσ(ο)?*αι Glossen.

186. Genetiv auf -αν  (aus *-ά(σ)ων):
A rk . Ιά?*εαεάν 14σεαταν Καλλιβταταν [ν£\ονοιατάν Τεγεαταν 

Τευ&ιδαν 52, εργωναν 3045.
Feminina: ταν 29ιο.

K y p r . [ί]παγομεναν 1342.
a. Darnacb vielleicbt Κλαριτα[ν]  226 zu erganzen.
b. Uber die Kontraktion von -ά(σ)ων zu -ay e. §. 10 (S. 138).

187. Dativ auf -αις:
A rk . Ιργώ ναις 30 2 — ά μ έρα ις 304, δαρχμά ίς 24 β 30 ao, 

δοΥΜΪς 306ΐ, Ινπ ο λα ϊς  292 7 , εα ις  29 27 30ιο·δΐ, τριοτΛοσίαις 
24 β/9 , \χ ]Μ α ις  246.

188. Der Akkusativ endigte in sud-acliaischer Zeit wahr- 
scheinlich noch auf - avg.

A rk . Bereits die ini vorionischen Alphabete abgefassten In- 
schriften bilden den Akkusativ auf AC: αμερας 29ο, δαρχμάς 
294.8 .2 1  30 23, ενεργέτας 544, τάς 29β/9, νσεερας 299.

K y p r . Der inlautende Nasal wird in den Inschriften vor einem 
Konsonanten nicbt bezeichnet. Ob er zu der Zeit, als die alteren 
Inschriften abgefasst wurden, vor auslautendem -g noch gesprochen 
wurde, steht daliin (s. § 116, S. 210 und § 175, S. 239): βρψας 
1352e.2o, tag 135 30, τάς 1014 102\ 135 28. 29. 2 9, τάσδε 
13528.29.so und 1081 ?, ferner die Glosse acywvag,

a. Die Formen ενβεργεα ίας ,  τας 146 kdnncn Genetive Sg. und 
Akkueative Plur. eein.
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Die i-Stamme.

189. Die sud-achaische Flexion lautete:

Singular P lural
Nora. 7€τόλις
Gen. ark. πεόλιος, kypr. τετόλιβος 
D a t ark. πτό?ΰ, kypr. izxqXiFl
Akk. τντόΧιν * πτόλινς

Singular.

1 9 0 . Nom inativ au f - i g :
Ark. *'Λ).νπις 21 e, A άμις 34gs> Θεόμαντις 8 u , ^Ιμπεδις 323, 

Νϊζ.ις 1 8ι, ΣμίνϊΗς 1 29, Χειιονίς 15, ~αίς 14δ·
Kypr. ίτείσταϊς 144 s (=  *επίσχασις), 1ης 101 < 102 s 105 g, 

”θνασις 195, τνοσις 93 2, πχδΧις 135 g. 4. 7· is . ιβ. 27.
a. Die kyprischen Glossen χάρπωσις, χίτταρις, Κίρρις, μνάοις kommen 

fur die Flexion nicht in Betracht.
b. Die paphische Glosse νεσ{τ)ι =  *νεσ(τ)ις hat auslautendes Sigma 

eingebusst, vgl. aucli Δι/αί&εμι 149. Dae Nabere in § 107 (S. 205).
C. Die Nominative derjenigen Eigennamen, deren zweites Element 

- ϋεμι ς  is t, werden am bcsten zu den d e n t a l e n  Stammen gestellt, da 
in no. 121 der Genetiv Διβειϋέμιτος (oder Διβει&έμιδος) uberliefert ist.

191. Der Genetiv.
Ark. Γόργιος 3362, Θεομάνχιος 8 η , Θήριος Saraml. 1238, 

ττόλιος 30 ig, Τριτεαναγόρσιος 29β·
Kypr. Κντχροζ^άχιβος 931, Πρώχιβος 87 ι, Τιμοχάριβος 1041 

2 3 1 ,......... ινς 186.
a. I)a in der arkadischen Inschrift 29 {Τριχαναγόρσιος e) inlautendes 

Vau zwischen zwei Vokalen nicht mehr vorhanden ist (vgl. είκοσι, aus 
*1-βείχοσι, olgt aus *oFig)t so bleibt die Mogliclikeit bestehen, dass der 
Genetiv bereits im Su d - A c h a i s c h e n  die kyprische Endung -Fog fuhrte.

Der E n d u n g  -Fog,  welchc im Kyprischen such den Genetiv der 
scmitischen Eigennamen auf -a bildete (s. if 179a, S. 241), entspricht im 
Dative die E n d u n g  - β ι : nxokt-Fi 1350> Γιλ(λ)ίχα-βι 76,. Die Annahme, 
dass eich Vau auf lautlichcm Wege entwickelt habe , ist ausgeschlossen, 
vgl. Verf. GGA. 1889, S. 899. E? bleiben also nur zwei Wege der Er- 
klarung: Entweder stellen die Gonetive auf -Fog und die Dative auf -Ft 
alto Kaeusformen dar — dann wird man zu ihrer Erklarung das aelmisehe 
LokativsufHx ·βι heranziohcn, wolohes bei den konsonantisclicn und den

,



o-Stammen belegt ist (s. § 168, S. 236) — oder es sind Analogiebildungen 
nach dem Gcnetive und Dative der Stamme auf -r\F- und -v- (πτόλις: 
πτ6/.iFog: πτohFi nach ιερής: Ιερή Fog: itQrjFi und Γερνς: riovFog: ttgvFi\. 
Fur die letztere Annahme spricht der Umetand, dass die Genetive und 
Dative der semitischen Eigennamen auf -a [-aFog, -aFi) schwerlich mit 
entlegenen alten Lokativsuffixen gebildet sein werden.

b. Der k y p r i s c h e  Genetiv auf -ivg 186 ist wahrscheinlich nach 
dem Auefall des F  aus der Form auf -tog hervorgegangen, s § 46b (S. 168). 
Moglich bleibt es indessen auch, dass sich die Verdumpfung des ·οε zu 
-us direkt aus der ursprunglichen Endung -Fog erklart.

192· Der Dativ:
A rk. Παναγόρσϊ 29 26 — Kypr. τζτολι-Fi 135a.

a. Die Bemerkungen zu der Genetivendung -Fog (§ 191a) gelten 
auch fur die kyprische Dativendung -Ft. Die Form πτ6XiFi k a n n  Slid* 
achaisch gewesen sein.

193· Der A kkusativ .
Ark. Itzίζρισιν 3019, ετείζρισιγ vor ζατάπερ 30 so, ϊνπααιν 

312/s, εςτεισιν 3037, \Χ]έλιν Samml. 12522, dazu die Glosse δάριν.
Kypr. ετζίβασιν 991, [επίβα]σιν 98?, τζτόλιν 1351, dazu die 

Glosse Iv αμμανϊν (=  *αμμανσιν).

Plural.

194. Da die Sud-Achaer im Singulare den schwachen 
Stamm πτόλι- ganz durchfiihrten, so durfen wir fiir den nicht 
iiberlieferten N om inativ  und G en e tiv  Plur. die Formen 
*πτόλι-ες und *πτολί-ων ansetzen.

a. Die kyprische Glosse *Αχαιομάντεις zeigt die Endung der κοινή.

195. Der D a tiv  ist wahrscheinlich ebenfalls vom schwachen 
Stamme gebildet worden: *π;τόλι-σι} vgl. ark. τριαί 304.

a. Die a r k a d i e c h e  Form εςδόοεσι  30,„ kann nicht ale urspriing- 
lich gelten: sie ist der κοινή entlchnt.

196. Der Akkusativ endigte in slid-achaisclier Zeit walir- 
scheinlich noch auf -ινς:

Ark. ο ϊς  291 *oFig aus *oFtvg. 
τρ ις  29s. 24 aus *τρί-νς.
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Die n-Stamme.

197. Belegt sind:
Singular P lural

Nom. jark. Ιιήμισν 2925, rjuav 2922.92.
Akk. \hjpr. ηέλε/.υ Gl.
Gen. kypr. ΓέρνΕος 91. ark. σνών 29id.
D ai ark. TtkrftL 30 20 aus *πλη&νΐ.

Bemerkungen:

a. Das kyprische Γ έ ρ ικ ο ς  steht fiir *Γέρνος, s. § 97 
(S. 195).

?). Den arkadischen Dativ π λη & ί  hat man bisher irrtlim- 
lich von τι)*η&ος abgeleitet und damit entweder eine — sonst 
niclit zu belegende — Kontraktion von ei zu 1 oder ein Versehen 
des Steinmetzen (so Meister I I  81 109) angenommen. Beide 
Vermutungen werden iiberfiiissig durch die Gleichsetzung des 
arkadischen πΧ.ηΒί mit dem homerischen πληΰ-νϊ (von πλη&υς: 
πλη&υος), dessen Endung im Verse stets e in s ilb ig  gemessen ist 
und also nicht -?/-/, sondern -u{ gesprochen wurde:

X  458 η μιν εχεσν*, ίπ ε ί ονποτ ενί 7ν)»η&νϊ μεν εν άνδρών. 
λ 514 ο\)7ΐοτ ενί 7ε?.η$υϊ μένει· άνδρών οίδ* εν όμίλω.
7ζ 105 εί δ* αν με τεληΟ'νϊ δαμαοαίατο μοννον ιόντα.

Der Wandel von auslautendem -ni in -i ist auch aus dem 
Kyprischen belegt, s. § 70, 2 (S. 181).

c. Von andcrcn w-Stammcn sind aus dem a r k a d i s c h e n  Dialekte 
in Kompositionen belegt:

β α ϋ ν - in [Β]αΟνκ.λής 34ss, Βαϋνκλέος Samml. 1238e. 
εύ ρ υ - in Ενρνκρέτης 33sa, Ενρντίμω se.
Εαστν ·  in Εααστνόχω 26, Άστνκρότης 17a. 6. 
ϋ ρ α σ ν - in [Θρ]αονμήδεος 33 Col. A.
πολν-  in ΠοΧυκλή 13, Πολνκρέτεια 41, Πολυμήρης 52#, Πολνχάρηζ l aJ.

Die konsonantischen Stamme.

Allgemeines.

198. Das Siid-Achaische hat, wie alle anderen Dialekte, 
den alten idg. D ativ Sing, auf -A durch den Lokativ auf -i ersetzt:

%



Ark. 'Λπόλλωνι β ι, Ja^iavQt 15, J d  49, μηδενί 30 22, 
οτινι 30 27 ·

Kypr. 'Λτζείλωνυ 140 4, 'Λπόλ(λ)ωνι, von 99 an haufig, J d  83, 
ίλει 135 9 (Stamm ελεσ-), βέτει 1341 1351 (Stamm βετεσ-), *Ηδα- 
h rfL  135si, Ιρώη 135e.si, 7εαιδίΊδ$  1202/3, τέρεί 6 0 s (Stamm 
τερεσ-).

Nur in der Zusammensetzung kt/pr. J iF d -fo p i$  121 13521 
hat sich der alte D a tiv

J i f e i  =* ssk. divi =  idg. divSi
erhalten.

a. Die Annahme, dass AiFti der Lokativ eines Stammes dt/o- sei, 
entbehrt vollig der Bogriindung, e. § 165a (S. 235).

199. Der Akkusativ Sg. endigte im Siid-Achaischen auf
-a =  -ψ.

Ark. alya 292, άδιχέντα 304, απώντα  2932, Ιιιερομνόμονα 
293, hivjovva 2912, μ ψ α  29 3o, μψ α  3θ2ο·

Kypr. βεικόνα 1512, νριγγα (salamin. 61.).
Nur in dem kyprischen E dal ion und Tam  ass os wurde — 

wahrscheinlieh nach Analogie des Akkusatives der vokalischen 
Stiimme — dem a ein v hinzugefiigt: ά(ν)δριά{ν)ταν 1401, ά(ν)δρι- 
ja(v)zav 1342, Ijazrfiav 1353.

a. Ob wir demcntsprechend in no. 135n· aucb den e d a l i s c b e n  
Akkusativ Plur. pa i ta sc mit v zu lesen haben: παΐδα(ν)ς, liangt zunachst 
davon ab, ob der Nasal zur Zeit, als man den edalischen Vertrag abfaeste, 
vor auslautendera -ς iiberhaupt noeh gesproclien wurde. War dies der 
Fall, dann wird sich die Form παΐδα(ν)ς allcrdings durcb die auf den 
Gortyniscben Tafeln stehenden Akkusative auf -ανς (z. B. ϋυγατέρανς IV 42, 
στατίΐρανς oft) vertoidigen lassen, vgl. JSaunac/c, Inselir. v. Gortyn S. 26.

Der s u d - a c h a i s c h e  Akk. Plur. endigte natiirlieh auf -ας =  ψβ: 
ark. 1ιιερ[ομνάμ]ονας 2920/27l κοινάνας 30.»,, kypr. ϋάτας, καλαμίνδας Gl.

200 . Der Dativ Plur. fiihrte im Siid-Achaischen die* En- 
dung -or.

Ark. άναλώμαοιν 304i, χρημασι 317, Ιιιερομνάμονσι 2982/33.20· 
Kypr. παισί 135 is. 25.

Der arkadische Dativ βαλδνι\ο\ις 24 7/s boweist, dass die In- 
schrift 24 nicht im reinen Dialekte gelialtcn ist. Dio iiltesten 
peloponnesischen Sitze dieses sogenannten „atolischen“ Dativs 
bildeten Elis und Achaia: von bier aus wurde derselbe zugleich 
mit der atolischen Bundessprache den Ubrigen Landschaften zu- 
getragen.
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201 . D ass der Dnal noch lebendig war, wird enviesen 
durch

Ark. \/ιελλαν]ο0Γ/χ>ντοιν 54 u .

Die Flexion der einzelnen Starame.

202 . Starome auf -k, -kt, -g.
Sg. Nom. auf -ξι

Kypr. ΙάριστοΕάναξ 86, Ράναξ 691 134a 1441, καρr 
142, dazu die Glossen άβλάξ(?)) αρπιξ, βρεν&ιξ.

Gen. Ark. rr/.τός 29 ιβ, Kypr. ΤιμοΡάνα/.τος 190 191.
Akk. Ark . alya 29 s, νύ/.τα 29 is.

K ypr. νριγγα Gl.
PI. Nom. Kypr. ανα/.τες Gl.

203. StHmme anf -t, -d.
Sg. Nom. auf -ς·:

Ark . Μαγ%>ης 54 s — ΙάρτΑς 52 is·
Kypr. [Ι4]γ£στό$£μις 57 3, JiFeifepig  13521, ’Ovaai- 

&εμις 60s, Τιμόϊϊεμις 211 — Tratg 90s, μαγίς Gl. 
(auch πά)χχμις ?).

a. Die Namen auf - ϋ εμ ι ς  eind zu den d e n t a l e n  Stammen zu 
rechnen, wic ibre Gcnetivform beweist.

b. Das Sigma iat geschwunden in Διβαι&εμι  149, χάβλη  Gl. 
(Stamm χα-βληχ-) und vielleicbt auch in Διά ϋεμ ι  168.

Gen. Ark . 'Λριστοΰίμιτος Samml. 1194a (selir spate Zeit: CO). 
Kypr. Λιβειΰεμιτος (oder -&ίμιδος) 121, παιδός 882/3, 

Σίμ{/.ι)ιδος 135 ao·
c. Auf cine Flexion ϋέμις:  Οέμ ιστός, welche von den Grammati- 

kern aolisch genannt wird und inschriftlich aus Thessalien belegt ist, 
weiet der arkadischc Kurzname Θέμιστός 10 bin.

D a i  Kypr. παιδί 75s 120a/s.
PI. Nom. Kypr. παϊδες 13530.so/si, ωΡατ(α) 1612, ’Ενόψδες Gl. 

Gen. Ark. Ιάρ/Αδων 52a, Kypr. παίδων 135n . 30·
D a i  Kypr. naiai 135is. 25.
A kk. Kypr. παϊδας 135n.as, &ατας, Υαλαμίνδας Gl.

204 . Stamrne anf -ma, -matos.
Sg. N om .-A kk. auf -μα =  urspr. -my,\

Ark. αδίκημα 304/5, δώμα 29 si, (ψ)ά(ψ)ι[θ]μα 249. 
Kypr. Υ.ννν-πιομα Gl.

<f
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PL Nom. Kypr. (λ)ονματa Gl.
D a i  Ark. άναλωμααιν 30 4i, χρημαστ 317.

205 . Stamme auf -nt.
Sg. Nom. 1) mit Sigma:

Ark. άπυδόας 3013, έργωνησας 3012. 37, ίιιερο&ντές 297· 
Kypr. ά(ν)δριάς 1411, dazu die Glossen ΥΜΥ,όρας, '/Απατας 

(=  *γχχ-πατανς ?), ιμάς.
2) ohne Sigma:

Ark . Κολοκρών 213, κωλι;[ω]ν 30ίο, Ξενοφών lig , 
ρων 30η .

Kypr. Ενβέλΰων 223.
Nom.-Akk. des Neutrums:

4̂r&. yjxTv(i?/x(p&iv 3041 — Kypr. πρέπον ? Gl.
Gen. Ar/c. Ιόντος 30n  — Kypr. 222, fO]m-

oa(r)rog 97 180, vO(y)*/.a(v)rog 135 9 .
Akk. Ark. άδν/Μντα 30 4, απών τα 29 32, Iily.ov τα 2912.

Kypr. ά(ν)δριά(ν)ταν 1401, a(r)d£c/a(r)rar 1342.
PL Nom. 4̂?7ι;. εςδέλλοντες 3049, ζαμώντες 3 0 so, πάντες 3028· 

Kypr. a)Jfo(v)τες 1611.
N om .-A kk. desNeutrums: Ark. πάντα29*7 — Kypr. επιό(ν)τα 

135 g • 19.22, Ιό(ν)τα 13523, 7rct(r)ra 135ιο.ΐ9·22 1442.4. 
Gen. Ark. εςδοΟ-έντων 307, υπαρχόντων 30 38.
D at. liber ark. Εαλόντ[ο~]ις s. § 200 (S. 247).

Dual. Gen. Ark. [1ιελλαν]οδίΥ.όντοιν 54u .

206· Stiimme auf -on:.-on.
Sg. Nom. Ark. Ιάριστοπάμων 3357 36s, Ευ-γείτων I 47, προ- 

μνάμων 241 o und zahlreiche Kurznamen auf -ων, z. B. 
Λ ϊΰω ν  214, Λάμων 3421, Φίλων 3382 u. a.

A. Ark. Λιοάν 33fl0 ist wahrechcinlich aus *Αιαάων kontrahiert. 
b. Kypr. ϋνρα/’ών 160 ist sehr unsicher.

Nom .-A kk. des Neutrums: Ark. ψσον 3041, μέζον 29ι*.ΐ8, 
μέίον 29is, πλέον 3022.2G.

G en. Ark. Die Kurznamen haben im Genetive stets -curog, 
z. B. A  ίων ος 33 87, €Ιππωνος 33 es, Ξένωνος 33 20 u. s. w. 

Dagegen ίΑρι,στογείτονος 35 is (vgl. auch Εΰγειτονίδας l ie ,  
von γείτων: γείτονος).

C. Λ1?ρμα[νο]ς, Ποσοιδανος 25 eind aue *ηΕρμάωνος, *Ποσοιδάωνος 
kontrahiert, β. § 11 (S. 188).
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d. Fremdwort ist kypr. MilxtjaOtavoe 134,.
D a t  Ark. ΐΑπόλλωνι 6 i (nach 'ΛποΏωνιάται 33 34).

Kypr. 140 4, *Λπολ(λ)ωvi von 98 an oft.
Ιρώνι 135g. si, Πασέω(νί)? 143s.

Akk. Ark. Ιιιερομνάμονα 29s — Kypr. fer/Ava 151*.
PL N om .-A kk. des Neutrums: Ark. τιΗονα 30si.

Gen. Ark. μειδνων 29 is, πλεόνων 30*9.
D a t  Ark. Ιιιερομναμονσι 29 is/8S. se.
A kk. Ark. Ιιιερ[ομνάμ]ονας 29se/17, yjoivavag 30 n  (aus *y.oivc- 

ονας).

2 0 7 .  Stamme auf -e n : -en.

Sg. Nom. Kypr. λ ιμ ψ  Gl. — D a t  Ark. μηδενί 30si.
PI. Nom. des Neutrums: Kypr. φνεινα GL ( =  */ρίρ'β).

' 2 0 8 .  Stfimme anf - r ;

1) Nomina auf -τηρ: -τωρ.
Sg. Nom. Kypr. άγητωρ, Ζητηρ GL, μαμ{μ)οτιάτωρ 159.

D a t  Ark. Αάματρι 15.
Akk. Kypr. 1]αιηραν 135 s.

Pl. Nom. Ark. ίςδοτηρες 30β· is. is. 48.

2)  Die ubriyen Nomina auf -ρ.

# Sg. Nom. Kypr. Θεάΐ’ωρ 130ι, χ^ρ 144s.
a. Dcr Nominativ χήρ ist in § 21b (S. 146 f.) bcsprochen.

N om .-A kk. des Neutrums: Ark. τννρ 29si, (αορ GL).
Kypr. έαρ GL

PL A kk. Ob ark. ανδρας Samml. 12327 — 11—14 siid-achaisch 
war, bleibt zweifelhaft

2 0 9 .  St&mme an f -s.

1) Die Adjektive au f -ης: -ες.
I

Die Maskulina.
a. Sowohl im arkadischen als im kyprischen Dialekte zeigt 

sich das Bestreben, die Maskulina auf -ης (Stamm -εσ-) genau 
so zu flektieren wie die Maskulina auf -άς (Stamm -a-): man 
bildete den A k k u sa tiv  auf -η ν  (statt auf -ea), den V okativ  
a u f  - ij (statt auf -eg). Die Belege s. im Folgenden.

%
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Sg. N orn . Ark. Eigennamen auf -άν&ης 353, -γένης 37 ι o, -κλης 
(aus *-/Μ ^ης: *-κ)Αης) haufig, -κράτης, -κρέτης (die Belege 

in § 13, S. 141 f.), -μένης 1 7 8 22, -μηόης 36 n ,  -μήρης 52 9, 
-πεί&ης 1 u  SamraL 1249 ο, -σ&ένης 324 33 35 3435, -τέλης 
8 is 28.1 35ΐδ , -φάνηςί^ζ 3 5 ι8 34^5, -χ ά ρ ι^ ΐβ β  Samml. 1 2 4 9 3 .9.

Kypr. Eigennamen auf -κΧέβης 1011/2 1021 1051 182 
186 187 196 204 210, -κλέης 184, -κρέτης 129 146 183 197 201, 
-κράτης 681, -μέ(μ)φης 199, ferner "Αγης 136 201, ΖωΡης? 190 
191 192, Θαλής 127, Φάνης 201 und die Glosse άβρεμης.

b. Das -s ist abgefallen in der Glosse βουχανή  und vielleieht in 
Νεά(ν)ΰηΊ  143,, s. § 107 (S. 205).

)
\

Gen. stets auf -εος (aus *-ε(σ)ος):
Ark. Eigennamen auf -άλκε[ος] 33so, -άνΰεος 33ββ, -κρά- 

τεος 10 34 8ι 36 5 , -κρέτεος 9 8 3 4 23 (-κρέ(τε)ος 3373), -μένεος 
Samml. 1248 ο, -μηόεος 33 Col. A 35 5 , -νίκεος 33 8, -πεί&εος 
3418, -σϋένεος 33ο4 u. Col. A 3413. 35, 35 Vo. Col. A, -τέλεος 
337.42.58.82 3421 35 Vo. Col. A, -φάεος 33δ7, -φάνεος 33c i.7i, 
ferner 'Εξίκεος 83.

Die Eigennamen auf -κλης bilden den Genetiv auf -κλέος: 
18 325.7 33so*75 3422. 24. 32* so. 4i. 46 35s. ιι· i5.23 363· ίο Samml. 
1238 s, nur -κλέος erhalten zweimal in 33 Col. A. Darnach ist 
auch -ΚΛΕ02 5410 mit -κλέος zu umschreiben.

c. Im S i i d - Ac ha i s c he n  war die urspriingliche Flexion -κλέΡης :  
-κλέΡεος  noch erhalten, 8. die folgenden Belege aus Kypros. Ob das 
arkadieche -κλέος auf lautlichem Wege aus -κλέεος hervorgegangcn Oder 
lediglich eine Analogicbildung nach dem Genctive der ubrigen «x-Stammc 
ist (-κλέος zu -κλής, wie -τέλεος zu -τέλης), muss daliin gestellt bleiben.

Kypr. Eigennamen auf -ά(ν)Οεος 221, -κλέΡεος 92 139, 
-κρέτεος 67 3/4 761 81 82 2/3, -κ(λέ)Ρεος oder -κρέ(τε)ος 188.

Die Genetive te 0 Ice le 0 se 1301, ti mo he le 0 se 92 lassen 
sich mit Θεοκληος, Τιμοκληος oder (analog den arkadisclien Ge- 
netiven) mit Θεοκλέος, Τψοκλέος umschreiben, s. § 89 (S. 190).

d. Verdumpfung der Endung -os zu -us in kypr. Άρμάνευς 135 u .

Akk. Arlc. Φιλοκλην 18.
Kypr. άτέλψ 135 ίο (Stamm ά-τελεσ-).

Vok. Ark. [Αγαϋοκλη 48, ^Αριστοκράτη 19, [Αριστοφάνη 3 2, 
ίΑτέλη 14, Αιομηδη 20, Αωρικλη 231, Ξενομένη 4, 
ΠολυκΧη 13.
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Die Neutra.
Sg. Nom. Ark. ασκη&ές 29 5/6.
PI. N om .-A kk. Ark . avaa/.r^ta 29 6.

Kypr. azbkija 135 as (aus *άτέλεα).
e. Die Glossc άπλανή  (aue *άπ?.ανέα) hat die dialektiscbc Form ein- 

gebueet.

2)  Neutrale Substantive auf -og:

Sg. N om .-A kk. Ark. ζεύγος 29i/a, n)Ag 29 ιβ, χρέος 3035.
Kypr. βέτνο(ς) 1441, τέμ ενός 147, femer die Glossen 

βίκος, ελφος, iv φάος. Zweifelhaft ist άγος 130a. 
G en. Kypr. se j)e o se =» σπψ ς  98a 99a (=  *σπίεος). 
D a i  Kypr. D*u 1359, Ρίτει 134i 1351, τίρει 65s.

PI. Nom . Kypr. όνσεα Gl., Ftrtija 13586, 9. 18/19.22 (aus
*βίπεα, Ηίργνεα, s. § 38, S. 161).

3) Participium auf -ώς:
Ark. ίφΟορκώς 30ιο/π, λε)&βψ.ώς 30 m .

4) Ztvei alleinstehende a-Stamme:

μ η ν ά -  „Monat“ : Ark. μψός  29 so, μ ψ α  29 so, μ ψ α  30 so. 
α ΐ / σ -  „dieDauer“: Kypr. in νΡ-άίς 135ίο. 22/23.28 =  in i  αεί. 

Identisch mit ssk. dyus „Dauer, Lebenszeit“, Lok. dyus-i, 8. S. 72
obcn.

f. Das Nomcn χάγρα  „Fres8er“ Gl., entstanden aus κάγράς (s. § 107, 
S. 205), kann vom Stamme γρασ· mit einfacher Dchnung abgeleitet, abcr 
auch aus *κα-γράας =  *κα-γρά(σ)άς kontrahiert sein, vgl. κατα-φαγ-ας.

2 1 0 ·  Die Stamme anf -v.

1)  Die soyenannten diphthong ischen Stamme auf -ηβ: -εΛ 
Sg. Nom. 1) auf -ενς: 2) auf -ης:

A rk. Μαντινεν[ς\ 9t. Ark. γραφης'ό2ι 39, ιερής 33s3.6i.79.ioo. 
Kypr. βασιλεύς 681 Kypr. Ιβερης 1001 107.

1011 1051 135 oft 
228, Ιερενς 102 a
105 a, Ijegevg 101 a,
Μαριενς 231.

Gen. Kypr. βασιληβος 104i/a 109a 112 121 1341 135e.8.i7 
220 225 227, βασιλψς 681 1013 1031 105a 220 231, 
Ιερηβος 59i/a, Ιερψς 103s, ίβρήος 104s.
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D at. Kypr. 5Ηδαλιηβι 135si.
A kk. auf -ην: Ark. Ίιιερην 291.

PI. Nom. Ark. ‘Ηραης 1 58, Μαντινης Is* 9s.
Kypr. 'Ηδαλιηβες 1352, Κετιηβες 1351.

Gen. Ark. /ίιπαιίω ν, Θισοαιεων, Καφυέων, Μαντινέων, 
Φενέίον, Φιγα)*εων 52.

| Bemerkungen:

a. Da das k y p rische  Syllabar kurze und lange Yokale nicht 
unterscheidet, so wiirden die Lesungen βαοιλεβος, Ιερεβος, *Ηδαλιέβι, 
3Ηδαλιέβες u. s w. an sich moglich sein; jedoch spreehen fiir eine 
s iid -ac lia isch e  Flexion ιερηβος: ιερηβι: ιερηβα u. s. w. die 
Tatsachen, dass der starke Stamm 1) von den Nord-Achaem 
ausschliesslich verwendet wurde, und 2) in den dorischen Dia- 
lekten der sudlichen Kolonieen (z. B. in Kreta, Kos) auftritt, wo 
er nur als ein Rest der alt-achaischen Sprache gefasst werden 
kann. Audi der Nominativ ιερής setzt oblique Kasus vom star- 
ken Stamm e voraus.

Die a rk a d isc h e n  Genetive Plur. auf -εων stehen aufachai- 
schen Bundesmiinzen und kommen deslialb fiir den alten Dialekt 

| nidit in Betracht. Die Nominative ‘Ηραης, Μαντινης konnen aus 
! *'Ηραήες, *Μαντινηες oder * Ηραέες, * Μαντινεες kontraliiert sein.

b. Der N o m in a tiv  ι ε ρ ή ς  ist eine Analogiebildung zu 
den vom starken Stamme abgeleiteten obliquen Kasus, wie das 
Spitzer Lautlehre S. 29 ausgefiihrt hat. Fraglich bleibt es nur, 
ob zu der Zeit, als entstand, das Vau nodi lebendig war 
(ιερηβος) oder nidit (ιερηος). Wenn die Form ιερής bereits dem 
s iid -ach a isch en  Dialekte angehorte, was moglich ist, so mu seen 
wir von ιερηβος: ιερηβι u. s. w. ausgelien und ιερής auf *ίερήβ-ς 
zuriickfiiliren. Wenn dagegen das Arkadisdie und Kyprische die

: Fonn ιερής unabhangig von einander entwickelten, so k an n  die-
selbe sich bereits an ιερηος, ϊερηϊ angelehnt haben.

c. Der ark  ad is c he Akkusativ h ιερ ή ν  ist erst zu dem 
! Nominative Ιιιερην neu gebildet und gerade so zu beurteilen r ie

das kyprische άτελην von ατελής (Stamm άτελεσ-): in beiden 
Fallen ist der konsonantische Stamm in einen Stamm auf -η 
umgewandelt. Sehr wahrscheinlicli sind die Flexionen ιερής: 

' ιερήν und ατελής: άτέλην nach Analogie von πολίτάς: πολίτάν 
\ entstanden.
C
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2) Ztcei aUeinstehende v-Stamme:
J iF-:  Gen. A  ιός Ark. 5 54a, Kypr. 148.

Lok.-Dat A ll Ark. 49, Jfypr. 83.
Dat J ιβ ε ί  (=  ssk. in kypr. Αιβεί-Βεμις 121135si.

d. In sud-acbaiecber Zeit war /* noch erhalten: Δι/ος, AuFi liber 
di/W' s. § 167a (S. 235).

παΡ-  „Kind“: Nom. πας  (aus *πάΡ-ς) Kypr. 1062 210 und in 
δίπας 93 s.

e. Wenn der Akkosativ kypr. ζαν „Dauer“ 13510. 23.» auf einen 
Stamm ζάΡ· znruckgeben eollte, so wurde er seiner Bildnng nach mit 
dem arkadischen Akkusative Ηιερην 29, ζα vergleichen eein.

211· Stdmme anf -j.
Die sogenannten diphthongise]}en Stamme anf -ωι: -οχ.

Sg. Nom. Ark. ίΑγεμώ 2.
Akk. Kypr. αλΡω 1359.18. si =  *α)*Ροχα. 
a. Der alte Vokativ iet nichfc uberliefert: er wird auf den jun- 

geren arkadischen Inscbriften durcb den Nominativ vertreten: APICTO) 
LeBas 345, ΑΦΡΟΔ10 Foucart 345g, KAAAIKG) Samml.1244, ΝΙΚΩ Samml. 
1192,, χρωτω Foucart 345b.

212.

b. Das Pronomen.

Der Artikel.
S in gu lar P lu ra l

Nom. 0 το a οι τά [αι]
Gen. τώ τ  ας των τάν
D a t τώι τάι τοϊς ταϊς
Lok. τοί und τν ΐ ταϊ
Akk. τον το τάν *τόνς τά *τάνς.

Belege.
Anmerknng. Die in relativiscber Fanktion uberlicferten Formen 

dee Artikele sind beim Relativum zaeammengeetellt.
Sg. N o m . Ark. 6 30s.io .is.86 — to  24o 2 9 i4 .is .i7 .ie .s5  3 0 s .4 . is.so. 

8β. 4 i — a  nur in den jungeren Inschriiten Samml. 1194 12521.
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Kypr. 6 von Inschrift 65 an haufig — το zweifelhaft in 
no. IO63 — a 72 74 122s? 135 2. 4. 7. 15· 10.37 1443 166.

a. Dass der Artikel 6 bereits im alteren a r k a d i s c h e n  Dialekte 
nicht aepiriert war, wurde in § 102b (S. 197) wabrscheinlich gemacht.

G en. Ark. τώ 2929 54s, τα 30ι*. 36- 37 — τας 29 g. 23. 24
30 ,ι • 20· 2δ· 40· 42-

Kypr. τώ 59 78 79 82 84 96 98 99 103 104 112 117 
120 121 1342 135ι.δ. β. τ. , 5. ΐ7 1481 179 187 197 -  τας 
57—61 63 65 66 882 100—105 110 134» 1352ο 176.

b. Αιιβ τώ 9A . . .  ist mit Krasis τA . . .  geworden in τΑ(ν)τιφάτω 145. 
Wahrend der Genetiv der nominalen o-Stamme in einzelnen kypri-

schen Stadten durch -v erweitert wurde (z. Β. αργυρών), lautete der Ge- 
i netiv dee Artikels uberall τώ, s. § 163 d (S. 234).
j e. Die k y p r i s c h e n  Genetive τα 135s. J5 (vor vokalischem Anlaute)
I und r a j / )  1034 (vor anlautendem /*) sind in § 106, III (S. 204) und § 107 
j (S. 205) besprochen.

! D a t  Ark. Der Dativ ist durch den Lokativ ersetzt
Kypr. των 762 94i 110 119 120 135 oft 137 1403. .1 . 4  

1413.3 143s 1471. 2 149i 1502 — τάν 592 1052 135oftl36, 
\ta\v 102 5.

d. Die verkiirzten Formen τώ und ta  sind in § 84, 2 (S. 186 f.) be- 
sprochen. Sie erscheinen auf der edalischen Bronze nur vor anlautendem 
Iota (s. § 84, 2, a); erst jiingere Inschriften verwenden τώ und τα vor 
beliebigen Vokalen und vor Konsonanten (e. § 84, 2, y und d).

Lok. Ark. Der Lokativ ist an die Stelle des Dativs getreten: 
τον 242.3.9 302. 2ο· 24. 42. 49. 54, damach auch τον in 29io. io»ia 

| 53 — ταν 30g4 29 22. 25. 20. 29.
( e. Die Lokative τοΐ, ταΐ sind fur den k y p r i s c h e n  Dialekt noch
I nicht fest belegt: nach den lokalen Prapositionen Iv, εξ, απυ laest sich 
i  sowohl der Dativ, ale der Lokativ leeen, s. § 165d (S. 236).
I Der Lokativ τ ν ΐ  =r * ? -// ist in demonstrative!’ Bedeutung 
|  belegt durch die k y p risc lie  Glosse iv  τυ ΐν . ίν τούτφ, s. §168.

A kk. Ark. τον 2 9 ι.2/β. 5. 28. 28. so 30 4 • 60 311 — τάν 3040.
f. Die Formen τόμ (vor βολόμενον 30 i4, vor μεν 80 <0), τάγ (vor 

κοινάν 806fl) sind in § 120 (S. 212) besprochen.
Kypr. Der Nasal ist vor vokalischem Anlaute gesclme- 

ben: τον 109β 1342 135 2.8.9. is. 20· as· 26 1401 — τάν 135so. 
27, ausnahmsweise auch vor 7ceq 135 37.

g. Vor konsonantischem Anlaute wird der Nasal nicht bozoiclmeti 
rd(v) 185 8. 0. ,B ,β* io* 1 9 * 1 0 * so* 2 1 *— τΜ?) 135 ,.efl. $7 151 a 161 a.

' 1
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PI. N o n . oi Ark. 30«.a. 9· 15. 18*24.27. 48; Kypr. 106 3 135 SO· SO· 
b. tjber kypr. ο(ι) αντώ  106* 8 . § 160, 6  (S. 231). 

τά Ark. 29β·is· 27 30n.3i.sa.4s.4e, Kypr. 1359*9·1 8 . 1 9 .2 2 .2 2 . 8 6 · 
i. Axis χατ τά ist κατά  30*5 geworden. 
k. Der Nora. PJ. des Femininuros ist noch nicht uberliefert.

G en. Ark. των 29 ιβ, των 30 oft — τάν 2919.
Kypr. Der Nasal ist nur vor vokalischem Anlaute ge- 

schrieben: των 135n.i4.
L D&gegen τώ(ν) vor konsonantischem Anlaute: 135nM4. so.

D a t  τοϊς Ark. 29*2.si 302. is.41. 44. 4β, Kypr. 135δ.7.ΐ2*ΐ3.2δ· 
ταϊς Ark. 29s? 30io.5i.

A kk. Ark . τός 30si, darnach auch τός zu lesen in 2920. 20. 
26.27/88*34 --  298/9.

Kypr. Gescbrieben wird to se 135 3.3. 3. 10. 11.23. as. so, 
ta se 1014 1024 135as·a9* 99·

m. Am beeten umschreiben wir die kyprischen Zeichen mit τος, 
τάς, β. § 118 (S. 2 1 1 ) und § 175 (S. 239).
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2 1 3 . Die Demonstrative.

1. ode.
Sg. Nom. οό € Kypr. 93*.

Gen. τώ δε  Kypr. 992 \3θι.η,τώ[δε] 98*. S.§165d(S.235). 
D a t τώ ιδ ε  Kypr. 13511. 24, τα ιδ ε  13524.
Akk. τό(ν)δε Kypr. 1096.7 1342 135 is. 25. 

τδ δ ε  Kypr. 114 130*? 167?. 
τό(ν)δε Kypr. 135*6 151», τά(ν)δ’ 1611.

a. In den kyprischen Inschriften 106* 115 147 169 kann τάδε oder 
τό(ν)δ€ gelesen werden.

PI. Akk. το ο δ ε  Kypr. 135so — τά δ ε  K ypr , 13526. 
τά σ δε Kypr. 1081? 135s8.29. 30·

b. οΐδε 1 * im attischen Texte.

2 r >

. OVV.
Sg. Nom. ovv Kypr. 1411.

Akk. τόν(ν)ν Kypr. 1401, τά νν  Ark. 29u.
3. ovf.

Nur im A rk a d isc h e n  belegt:
Sg. Gen. τω ν ί  30se, Akk. ταν[ν]ί oder τ α ν ί  30fis .

4. αυτός.
Sg. Nom. α υ τό ς  Ark. 30so — Gen. αντώ  Kypr. 106s.
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Lok. α ν το ϊ Ark, 30g 312.6 — Akk. α υτό ν  Ark, 24s.
PI. Akk. αυτός Ark, 54s —  α υτά  Neutr. Ark. 3026.

5. Seltenere demonstrative Stammer
a. Der Arfcikel το -  hat demonstrative Bedeutung in der 

kyprischen Glosse i v  τ υ ΐν  (LoL) =  iv  τοντφ, s. § 168 (S. 236).
β. Das Demonstrativum κ i - „dieser“ (got hi-, l i t  szi-, 

altbulg. si „dieser“) ist erhalten in der p a p h isc h e n  Glosse 
ν.ι-δνόν  „hier“, vgl. la t ci-s, ci-tra.

y. Das k y p r is c h e  άνδα · αυτή bedarf noch der Deutung.

214. Das Relatlvnm.

Der sud-achaische Dialekt verwendete ausser dem echten 
Relativum die demonstrativen Stamme ό  (= *so~) und to-, welche 

gewOhnlich den Artikel bilden, in relativisclier Funktion.

1. Das eclite Relativum (0 =  y 6-).
Sg. D at Kypr. on 134s.
PI. Nom. Kypr. οϊ in ο(Γ) l(v) 135 31.

Ark. a m τεαρ αν  29? =  τναρ a αν.
a. Der Nominativ Sg. dee Relative lautete bereits ursprachlich y6s: 

esk. yds, phryg. Ιός, gr δς. Da auf der edaliscben Bronze 135 in den Wor- 
ten τα νχήρωνΒ. 15f κά ά(ν)τίB auslautendes -ς vor vokalischem Anlaute 
unterdriickt ist, so k a n n  in dem Rclativsatze 6 εξορνξη  135,8. 95 das ό 
aus δς entstanden eein. Indeseen spricbt das arkodiscbe δπερ 30 30 =  
δοηερ dafur, daes aucb kypr. 6 das Demonstrativum ist.

Relativpartikeln sind:
Ark. ως μη  „ausser“ 299, Kypr. ό τ ε  „als“ 1351.

2. Das Demomtrativum 171 relativischcr Funktion.
4

■e

Sg. Nom. Ark. ό π ε ρ  30s6 (=  att. οσπερ) — το  30u.s6.
b. Das kypriecbe 6 kann aucb ecbtes Relativum sein, s. Note a.

Gen. Kypr. In  146 ist sowohl τά ς  als τά ς  moglich.
Lok. Ark. τ α ϊ  30 a·
Akk. Kypr. το ν  1411, τό(ν) 13521.

PI. Nom. Ark. τά π ε ρ  in γχχτάπερ 30 is.5o  =» *κατ τάπερ. 
Kypr. τά  1444.

D at Ark. τ ο ϊς  24β/7.
Akk. jKypr. Unsicher ist τά ς  146, s. den Gen. Sg.

llo ffm ann , dlo griochtscben Dialekte. I .  17

Γ•t
v :

Ji
-5
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215. Das Interrogativum and Indeflnitnm.
1 . Stamm q i - .

Im S iid -A c h a isc h e n  wurde im Anlaute noch der P a la ta l  
gesprochen, wie das kyprische σίς =  q is  beweist (s. § 109, S. 206). 
Die Vertretung des Palatales durch den Dental scheint sowohl 
im Arkadischen als im Kyprischen erst in jiingerer Zeit erfolgt 
zu sein.
Sg. Norn, σ ις  Kypr. 135io.2s τ ις  Ark. 30i5.s7.45, ri[s]si.

Akk. — τ ιν α  ArL· 3017. 27.
a i Kypr. Gl. τ ί  Ark. 309.

tv Ark . 3Ο2. 7.8*32.38 Kypi*. 1443.
In Verbinduny mit dem Slamme des Refolivs:

Ark. ότι 29s · 9 305. 52, ό τ ιν ι  3027.

2. Stamm qo- n o -.

Ark. μ η δ ε -π ο ϋ - ι  30s4. r
Kypr. 07ti 13529, entstanden aus *όπνι, s. § 70 (S. 181).

IJber den Lokativ auf -v i =  - / /  s. § 166 (S. 236). 
7ta i 1354*12 146, Lokativ zu rear, 
πό& ε =  a t t  πό&εν in der Glosse ες ερπες. 
π ο τέ  146, μηποτε 1441.

216. Das Correlate vam
Ark. όσα  30s, ό σ α ι 30 is*

217· Das Personate.

Erste Person:
Kypr. Nom. εγώ  109e 146 175.

D ai μ ο ι  932*
Akk. μ ε  b l 2 612 662 671 189, μ*ά[νί\&ψΜν 1632* 

Erst im k y p ris c h e n  Dialekte haben sich neben με die 
Akkusativformen μ εν  146 (im Verse vor vokalischem Anlaute) 
und μ ι  59s 602 entwickeli

Dritte Person:
Sg. Dat. Foi Kypr. 1348 13529, oi A rk . 30s3.

Akk. Flv: Kypr. ϊν · αντψ , αυτόν. Glosse.
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a. Die Reste des alten Personalstammes Ft- „er, sie“ sind von 
G. Meyer Gr. Gr. 2 § 413 und § 416 zusammengestellt. Derselbe verhalt 
sich zum Stamme Fo- ebenso wie q i-  „wer“ zu qo-.
PI. Der a rk a d isc h e  Akkusativ σ ψ ε ϊς  30ιο.ιβ ist wahrscheinlich 
nicht siid-achaisch gewesen.

b. Die Form όψεις  wird von Michaelts, Spitzer Lautlehre S. 45 
und G. Meyer Gr. Gr. 3 § 422 rich tig ale ein von δέατοι abhangiger Akku
sativ gedeutet. Allerdings ist δέατο in dem Verse ζ 242 mit dem Dative 
verbunden: πρόα&εν μεν γάρ δή μοι άεικέλιος δεατ είναι. Aber die Ver- 
sucbe, einen Dativ οφεϊς (statt des regelmassigen αψισί, vgl. τρισι 30 J  zu 
erklaren, eind mislungen. Den kuhnsten hat Meister II 115 f. gemacht: 
er vermutet, daes eich neben οφι- in Anlehnung an fu, *rFe u. s. w . ein 
Stamm άψε- entwickelte, dass von diesem Stamme αψε- ein Lokativ αψε-ί 
aueging und dass dieser Lokativ nach dem Muster εργοι: εργοις durch 
Anhangung von -ς „pluralisiert“ wurde.

Das arkadische αψεΐς ist der Form nach wahrscheinlich Nominativ 
(vgl. Spitzer Lautlehre S. 45): ale Grundform haben wir freilich nicht 
*οφέχες anzusetzen, da aus dieser nur αψέες: αφής hatte werden konnen, 
eondern οφεΐ-ς mit eclitem ει, eine Form, welche auch fur das Aolische 
und Dorische von den Grammatikern bezeugt wird und welche in ihrer 
Bildung den aolischen Nominativen άμμε-ς, ϋμμε-ς gleichzustellen ist. Zu 
dem Nominative αφεΐ-ς gehort der aolisch-dorische Genetiv σφεί-ων.

Anm.  Ark. μη δ-εν l 30 Μ 8. beim *Zahlwort«.

c. Das Verbum.
Zu den Endungen.

218 . Aktiv.
Indikativ-Konjunktiv.

a. Sud-achaisch war die primare Endung -va t =  - v u  : 
Ark. ν,ελενωνσl 3015, ν^ίνωνσι 6, παρετάξωνσι *8·
Kypr. εξο(ν)σι 135 si, Ιω(ι»)σΐ8ΐ, ψρονίωϊ I44i aus *φρονεωσι> 

*φρονέω(ν)σι.
Das Nahere fiber die Assibilation in § 108 (S. 205).

Indikativ.

1). Die 2. Ps. Sg. des Prasens endigt au f  -eg in den· 
kyprischen Glossen αε/(ί)ες und ες ερπες.

Eine Verkiirzung des urgriechischen -εις (mit echtem ει) zu -ες laest 
eich schwer erklaren. Wahrscheinlich ist ein φάρες „du trfigst" nach dem 
Verhaltniese φέρομεν: εφέρομεν, φέρετε: εψέρετε zu dem Impcrfektum έφερες 
neu geschaffen. Doch kann z. B. auch dor Konjunktiv φέρης (s. § 2l8f, 
S. 260) den Ausgangspunkt fur φέρες gehildet haben.

17 *
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c. Siid-achaisch war die 3. Ps. Sg. des Imperfektums: 
„er war4* aus * ή σ -τ .

A rk . τις 3037, ifypr. ^  192.
d. Im Siid-Achaischen war die 3. P e rs . PL des A oristes 

ivhjv noch erhalten:
Ark . άνέ&εν 3 2 1 43 47 2.

Die kyprische Form xaxtfhjav 1 3 5 aus *καχέϋεαν ist von einem 
Aoriste εϋεα gebiidet, wahrend kypr. καχέ&ισαν 70* als Analogiebildung 
nach έσχασαν u. a. auf καχέ&ιαν =  καχέϋεαν zariickgeht.

e. Die 3. Ps. P lu r .  des kyprischen P e rfe k ts  πέτζάζα(ν) 
161 a hat — dem a-Aoriste folgend — die sekundare Endung -r 
angenommen. Diese Analogiebildung ist namentlich aus dorischen 
Dialekten melirfach belegt, 8. Curtins Verbum Π  * 187, f t  Meyer 
Or. Gr. a § 461.

Konjnnktiv.

f. Die 2. und 3. Ps. Sg. aller Tempora endigten im 
Siid-Achaischen auf -ης, -ij.

Kypr . βείσης 1441.
A rk . ίτεοιση 29 21, ΙςδοΟη 30 52 (aus *ίςδο&έ-η), ίςπεράση 

29 7 y έχη 3026, ΙνφορβΙη 29s/4, /χίταΧέΛοοη 29 s, ‘/Μζνσζάση 3043, 
)Λγη 297, re μη  29 u .  17, τζαραμαξεύη 29 ss, ποςΥΜζνβ?Αψη 30 ss, 
τνγχάνη 30η , τόχτ  ̂ 29π .

Kypr. ίξορνξη 135ΐ2· is. 24. 25, Av<X)j 135 29·
Die Konjunktive auf -ης, -η ffihren die sekundaren Endungen -ς, -(τ) 

und geboren zu den Imperfektformen auf -ες, -r. Sie bewei9en, dass der 
im Arischen vollstandig erhaltene Konjunktiv dee Imperfektes (bhards, 
bharat u. e. w. zu dem Indikative dbharos, abharat) aucb im Europaiscben 
noch lebendig war.

Die gemeingriechiechen Formen φέρηις, φέρηι geboren ale Konjunk
tive Prasentis zu φέρεις, φέρει.

Optativ.

g· Nach dem arkadischen φ&εραι 30 8 und dem kyprischen 
άτζοέρσειε (Gl.) zu schliessen, waren im Siid-Achaischen beide 
Endungen der 3. Ps. Sg. des a-Aoristes vertreten: - a t  und - e h .

h. Die arkadische Form δια /Λ ολναει 30 ep pflegt man 
des folgenden φ&εραι, halber als den Optativ des σ-Aoristes auf- 
zufassen.

Spiizer Lautlebre S. 60 lasst dieeelbe aus διακωλνσειε unter Anleh- 
nung an φέροι, λνσαι entetanden sein, wahrend nach Bechtel Nachrichten
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ebeneo urspriinglich sein soli wie in φεροι, λνσαι.

Indessen kann δία-κωλυσει (nach el) auch als Indikativ des 
Futures gedeutet werden, da ein Wechsel des Modus nichts 
Anstossiges bietet.

Imperativ.

i. Wenn die Erklarung der kyprischen Grlosse κ ά λ εχ ες ·  
κατέκεισο richtig in κατάκεισο geandert ist, so stellt sich der 
Imperativ κάλεχες (statt κάλεχε) den kyprischen Formen ίλ&έτω-ς, 
άγάσ&ω-ς (s. die Noten 1 und s) und den gemeingriechischen — 
von einsilbigen Stammen gebildeten — Imperativen δός, &ές, ες, 
φρές (=  *7τρο-ίς), σχές, ενί-σπες zur Seite. Dass auch zweisilbi- 
gen Imperativen ein erweitemdes Sigma angefiigt wurde, beweisen 
αγες· αγε, φέρε. Hes. und ζατές- ζψει. Hes. (von *ζάτημι, s. Cur
tins Verbum I I 2 55).

k. Die Endung -d t  ist erhalten in 
Kypr. γράσ&ΰ 144i, von *γράσ-μι, „iss!“.

πώ&ι 1441 und tu§ l 132 „trink!u.
l. Die starke Form der 2. u n d  3. P ers . Sg. endigte im 

Siid-Achaischen auf -τω :
Ark. arcυκα&ιστάτω 30 4o, άπντειετω  30 43, άπυτεισάτω 30 ss, 

ίξέστω 30 2i, έστω 30 6. 33. 36, δφλέτω 3022.
Im K y p risch e n  wurde diese Endung durch -q erweitert: 

ελ& έτω ς  »  ε)*&έ (salaminische Glosse).
Ebenso lautete die mediale Endung im Kyprischen -οϋως statt -σϋω.
m. Die 3. P  ers. PL endigte im Arkadischen auf - n w :  

άγκαρνο[οόν~]τω 30ιο, διαγνόντω 30β, εόντω 3048, ζαμιόντω 30η, 
Ιναγόντω 30 id, ττοέντω 30ο.

Dase die Endung -ντω s i i d - a c h a i s c h  war, wird durch die kretiechen 
Imperative auf -ντων in Frage gestellt (vgl. Vcrf. De mixt. Graec. ling, 
dial. p. 46. 63). Die Endung -ντων gehorte auf Krota wahrscbeinlich zu 
den Resten der alt-achaischen Sprache, weil dieselbe den streng-dorischcn 
Dialekten fremd, dagegen bei den Nord-Achaern zu Hause war {homer. 
-ντωνt ttol. -ντον). 1

Inflnitiv.

n. Der Infmitiv der thematischen Tempus-Stamme 
endigte im Siid-Achaischen auf -εν.

Ark. επηρειάζεν 304β, Ιμφαίνεν 3024, νπαρχεν 30 5s·
Damach sind mit -εν  zu umschreiben:
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Ark. -ΕΝ in άρτυεν 29 n , ίνφορβίεν 29  s. 6* jo/n· is, νέμεν 2 9 1 .
δ· 9· 11. 13· 16, Οψ)*έν 294*8. 14/15.17.22· 24* 30·

Kypr. e ke tie 135 io .es — εχεν und vielleicht auch pa te ne 
109 § =  7ta&ev.

Der Infinitiv auf -εν wird von den Grammatikern dorisch genannt 
(die Stellen bei Ahrens de d ial Dor. p. 176, Anmerk. 8). Tatsache ist, 
dass die Dorer dee Peloponneses den Infinitiv ursprunglich anf -ην, in 
jungerer Zeit auf ·ειν bildeten (vgl. Verf. De mixt. Graec. ling. dial. p. 60). 
Dagegen sind zahlreiche Infinitive auf -εν aue den dorischen Kolonieen 
belegt, aue Kreta, Thera, Koe, Herakleia u. a-, vgl. G. Meyer Gr. Gr. 2 
§. 598a. Da nun die Endung -εν in Arkadien aue alter Zeit etammen 
muss — denn von den umwohnenden Dorern kann sie nicht entlehnt 
eein —, so ist der Scbluss berechtigt, dase sie dem achaischen Stamme 
eigentumlich war und sich in den vom Peloponnese ansgegangenen Kolo
nieen ale ein Rest der altachaischen Spraehe behauptete, vgl. Yerf. a. a. 0.

o. Die kyprisehen Glossen άϋρίζειν, άπολοίσϋειν, δαματρίζειν, δεΐν haben 
die attische Endung angenomroen.

p . D ie  E n d u n g  -rat is t  uberliefert:
1. Im  Infinitive des nichtthematischen Prasens.

A rk . arcei&rjvat 3046, ίξηνοα 29 is , ηναι 292-5, 543,
ψ αι  30 ίο 31s, /Μτνφρονψαί 3047·

Kypr. ν.νμερχραι 1444.
2. Im  Infinitive des -/a -A oristes .

Kypr. doFi-vai 135 5 . 1 5 .
Das Participium dieses Aoristes ist ark. άπνδόας 301S =  *άχνδό,~ας. 

δοΡέ-ναι verhalt sich zu *εδο/α, wie έστηκέ-ναι zu εστηκα.

P artic ip .

q . D as P erfektum  fiilirt d ie  Endirng -ώς:
Ark. εφ&ορν.ώς 30 ιο /ιι, )*ελαβψ„ώς 3 0 14.

A n m e r k u n g .  Das Ny e p h e l k y s t i k o n  war dem sud-achaischen 
Dialekte fremd. Dberliefert ist es nur in den kyprisehen Formen εδωκεν 
140, 141 j/2, όιέϋηκεν 140„ s. § 122 (S. 214 f.).

262

2 1 9 .  M edium  und P a ssiv .

Verbum finitum.
a . W ie  die kyprische Glosse ymt Ιρ9 (eCjeat beweist, wurde 

die 2. P e r s .  S g . a u f  - e a t  in siid-achaischer Z eit noch nicht 
kontrahiert.

Die Glosse kypr. ol βόλε  =  r( θέλεις scheint unvollstandig zu sein, 
in der Glosse γ έμ ο ν  (aus *γεμεο) ist die attische Endung eingesetzt.
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b. Die Endung -ται tritt bei den A rk ad e rn  in der 
dumpferen Form - το ι  auf.

Das Nahere s. in § 69 (S. 180). Eine Ausnahme bildet die Glosse 
πέσσεται.

c. DieEndnng -το lautet auf der e d a lis c h e n  Bronze -τν .
Die Belege in § 45, 3 (S. 168). Die in gemeingriecbischem Alpba-

bete gescbriebene kyprische Form έττρίατο Samml. 67 und das arkadische 
Ιλνσατο 247 beweisen nicht, dass im Sud-Achaiscben noch das alte -to 
geeprochen wurde.

d. Die 3. Pers. PL des passiven Aoristes endigt auf -εν  ia
Ark. ζχηεστά&εν 12.

Dieee Bildnng war episch, aber auch in den dorischen Dialekten zn 
finden: die Belege bei Curtius Verbum I I2 349. G. Meyer Gr. Gr.2 § 534.

e. Die 3. Pers. des Imperative wurde im Slid-Achaischen 
mit der Endung -σ&ω  gebildet:

Ark. άττνέσ[&]ω 303, άφεωσ&ω 3014, ζαμιώσ&ω 3028-
In der kyprischen Glosse α/ά[σ]0(ω)£ ist dieselbe durch -ς erweitert, 

ebeneo me das aktive -τω in ελ&έτω-ς, e. § 2181 (S. 261).
f. Die 3. Pers. Plur. des Imperative fuhrt die Endung 

-σ&ων in
Ark. έπελασ(ά)σ&ων 30 js.

Infinitiv.
g. Der Infinitiv der passsiven  A o ris te  endigte — walir- 

scheinlich bereits in s iid -a c h a isc h e r  Zeit — auf -v:
Ark. &ίσ&ψ 29 ss.

Dieee Bildung geborte anch dem aolischen Dialekte an N

Zur Bildung der Tempus-Stamme.

2 2 0 .  Prasens.

a. Die abgeleiteten Prasentia auf -«ω, -οαι warden 
im Sud-Achaischen in die u/-Flexion hinubergezogen.

Verba auf -έω:
Ark. huqodvzig 29? (aus *hugo&υτένς, Nom. Sg. des Pali., 

s. § 115, S. 210), adr/Jvza 304, άπει& φαι 3046, ζ,ατυφρονψαι 
3047, ποίντω 30 9, αδικημένος 30 s.

Kypr. ζ.νμερψαι 1444.
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Wenn die Infinitive anf -rjvai nach dem Master von i-i-vai, δοΡ-ε-ναι, 
rjvat (aus *ε(σ)-ί-ναι) gebildet sind, so ist das -η- derselben aus -i t- kon- 
trabiert (γρονηναι aus *φρονέ-ε-ναι, Stamm φρονε-). Wenn sie dagegen 
den Infinitiven γνώ-ναι, οτή-ναι u. a. gleichstehcn. so liegt ihnen der starke 
Stamm φρονη- zu Grande, vgl. das mediale αδικημένος vom Stamme άδικη-.

Verba auf -άω:
Das kyprische ‘/.ά π α τα ς , ‘/ad·ορών (Gl.) kann Particip zu 

einem */Μπάταμι =  */.ατα-πατάω sein.
Auf der edalischen Bronze 135 s kann Xjaa&cu (Stamm Γα-), 

aber auch Ijaa&ai (aus *1άε-σ&αι) gelesen werden.
Verba auf - όω:

Ark . ζαμιόντω 3017, ζαμιόντες 30δο, ζαμι(ώ)σ&ω 30ββ. Dar- 
ist auch wahrscheinlich [Ιιελλαν]οδτ/.όντοιν 54 u  zu lesen.

Die Form ζαμι(ώ)οϋω ist vom starken Stamme ζαμιω· abgeleitet (nicht 
etwa kontrahiert), vgl. oben άδική-μενος.

Dass die gemeingriechische Flexion auf -άω, -εω, -όω (ebenso wie 
bei den Nord-Achaern) neben der ^«-Flexion lebendig war, echeint aus 
hypr. γοδάν  Gl. zu folgen. Zwei andere Formen, welche man anfuhren 
konnte, entbebren der Beweiskraft: τιμάω 145 ist eine zweifelhafte Lesung 
und φρονέωΐ  =  *φρονεωσι 1444 wird besser nicht ale Indikativ (aus *φρονέ- 
ονσι), sondern als Konjunktiv gefasst (=  *<ρρονεωνσι): diesen bildete die 
μι-Flexion nach Analogie der thematischen (z. B. Ιοτάωπι, τιϋέωντι u. a. m.). 
Die Imperative εοούα und ιγα lassen beide Deutungen zu.

Eine speciell kyprische Bildung ist καλήζω καλέω (GL). Die- 
selbe setzt nicht etwa das Vorhandensein eines κα).έω oder κα/.ήω als not- 
wendig voraus, sondern kann von κά).η-μι ausgegangen sein.

I). Das s iid -a c h a isc h e  Prasens β ό λο μ α ι  ist in § 129,2 
(S. 218) besprochen.

c. Die K y p r ie r  besassen eine besondere Vorliebe fur die 
Prasentia auf - ζω . Das beweisen in erster Linie die Formen 
χραυ'ζομενον 135is (neben χρανόμενον 135 o) und ναλτ^ζω (Gl.), 
ferner die Glossen ανε(λ)ν.ίζει, ά&ρίζειν, βορβορίζει, βριμάζει, 
δαματρίζειν.

d. Zwei k y p r is c h e  Prasentia sind vom Aoriststamme aus 
gebildet:

1. Ohne ein erweiterndes Suffix:
δ civ. o i 135 is, δ coy.-to von εδω/.α.

2. Mit dem an die Kurzform dcs Stammes tretenden Priisenssuffixe -αν-.·
δυΡ άνοι 135 β =  * διάνο if δυ- «  d /- , Kurzform des Aorist- 

stamme9 do/- in kypr. δοΡ-έναι 1356. i&, ark. άπνδόας 30is aus 
*άπνδό/ας. Vgl. § 43d (S. 165).
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221. Aorist.

a. Zu einem  A oriste olaov (oder olaa) gehort 
Ark . ε π ο ίσ η  2 9 si, 3. Pers. Sg. K o n j.

olaov war homerisch, die Belege bei Curtius Verbum Π 2 308. Von 
olaa ist nur der Infinitiv avoTocu Herod. I 157 uberliefert.

b . Vom schw achen S tam m e vyg- =  Fogy ist abgeleitet 
Kypr. v .a x iF o q y o v  oder τ,ατήΡοργον 1 3 5 1.

Cber die Vertretung des tonenden r durch ορ b. § 54 (S. 173).

c. Dae arkadische ΔΕΔΑΧΟΝ 35 3„ will Haberliti (Wochenschrift f. 
klass. Philol. 1890, Sp. 98) in W.ayov and era (uberliefert ist λελάχωαι Η 80, 
Ο 350, X  343). Die Vermutung [οΓ]<5* ελαχον scheint mir naher zu liegen.

d. Zu einigen Praesentibus auf -ζ<ο wurde im Siid- 
Achaischen ein Aorist auf -fa gebildet:

Ark. παρετάξωνσι 30se, τταρΙιεταξαμίνος 2 9 ,ο ·
Kypr. εξορνξη 1 3 δ ι* .12. u . 25.

Das Nahere e. in § 151 (S. 227). Den gewohnlichen s-Aorist bildet 
σκευάζω: Ark. \εακεν\αααν 54 2, K ypr . κατεακενΡααε 98 3.

e. Vom Stamme δω- „geben“ leiteten die Sud-Acbaer 
einen ^α-Aorist *i'doFa ab:

Ark. άπνδόας 3 0 is ( »  *αποδόβας), Kypr. doFavcu 135 s. 15.
δοΡέναι zu *εδοΡα, wie εστηκέναι zu εατηκα.
Von Fick Worterbuch I 4 70 wird der Aorietstamm doo- bereits als 

ureprachlicb angesetzt, vgl. esk. davane, ddus, lat. duam, duint u. a., lit. 
daviau (Praet.), altbulg. davati „geben“ . Vereinzelte andere Rcste des 
alten c-Aoristes bespricht Bechtel, Nachriehten d. KGdW.Gott. 1888, S.409ff.

f. Zum Stamme # 17- bildeten die Siid-Achaer den 
Aorist Β&εα.

Kypr. vxtxi&ijav 135 37 “  *Υ.ατέ&ιαν =  *ν.αχέ&εαν.
Vgl. § 38 (S. 161) und § 91, 1 (S. 190).
Dieser Aorist ε&εα ist jedenfalls gemein-acbaisch, wenn nicht ur- 

griechisch gewesen, da er auch dem b o o t i s c h e n  Dialekte angehorte: 
άνέ&εαν Samml. 855 1132b, άνέ&ιαν (aus άνέ&εαν) 414 j 570x, άνέ&ειαν (-st- 
zur Bezeicbnung dee naeh 1 hin gesprochenen ε) 571 s 861.

Daee ε&εα nicbt auf *ε&εΡα zuriickgebt, wird durcb das kyprische 
κατέ&ήαν sicher erwiesen: batte diese Form urspriinglich ein Vau ent- 
halten, so ware dasselbe auf der edaliscbon Bronze auch gescbrieben, wie 
δοΡέναι 135 5. x6 (zum Aoriste *έδοΡα) zeigt. Wabrscbeinlicb ist ε&εα aus 
*ε&ε-οα entstanden und bildet einen Rest des alten mit einfachem a (ask. 
-e- und -«a-) gebildeten Aoristes, welcber bei don vokaliscben Verbalstam- 
men gewonlicb durcb den Aorist auf -aaa (=  sek. -s if  α-, vgl. Bezzenberger 
Beitr. IV 159) ersetzt wurde, z. B. δμο-σοα (ion. δμοαα), χίμα-σα aus +τΙμά·ααα.

. . A  L'biU»s. _
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Das kyprische κα τέ ϋ ι σα ν  70 s ist erst von *κατέύιαν =  *κατέϋεαν 
aus nach Analogie von εστασαν (aue *εστά-σσαν) u. a. gebildet.

g. Hinter ρ  blieb das aoristische σ im Sud-Achaisclien 
unverandert erhalten (s. § 132, S. 219):

Kypr. [ε)ν.ερσε 992.
Das arkadiscbe φϋέραι 30e ist aus *φϋέοραι =  *φϋέρσαι hervorgegangen. 

Die kyprische Glosse κακκεϊραι (statt *κακκέρσαι) hat die Form der κοινή 
angenommen.

h. Sud-achaisch waren die Imperative 
K ypr . tcI& i 132 und tcw&l 144i „trink“.

Die Form πώϋι (=  ssk. pahi) kann auch der Imperativ eines Prasens 
*πώ-μι eein.

i. In  dem arkadischen passiven Aoriste ΰ ν - σ - ^ η ν  (Infin.)
2928 ( =  a tt  τν-dijvcu, Prasens ϋνω) ist σ aus &νσω, ί'&υσα 
entlehnt ______

A n m e r k u n g .  In der kyprischen Inschrift 988 eind die Lesungen 
κ α τ ε ο κ ε ν / ’αοε  und κ α τ ε α κ ε ν / ’αα[ο)ε moglich. Die kyprische Form 
άπέληκα  (GI.) =  άκέρρωγα ist im nachsten § bei dem Perfekte besprochen.

2 2 2 . Perfekt.
i

1. Reduplikation:

a. Von Stammen, welche mit D o p p e l-K o n so n an z  an- 
lauten, haben die R ed u p lik a tio n  angenommen: 

γραφ-: ark. γεγραμμ(έ)[ναι] 30 54, γέγραπ[τ\(οή 30δΐ· 
μνα-: kypr. μεμναμένοι 146.

Mit stellvertretendem A u g m e n te  sind gebildet:
Ark. έφΰορ/Λυς 30io/n, Kypr. απέληκα (Gl.) =  *άπέ-βλψΜ.

I). Folgende vokalisch anlautende Stamme bilden das Per
fekt mit Reduplikation:

αλί i'-: Kypr. Iv  α λα λ ία  μένα  13026· 
ερα-: Kypr. ερερα μ ένα  144s· 
όμ- : Kypr. ομώ μον.ον  109β·

Ohne Reduplikation: ανω γον  1352 von ανωγα.

2. Stammvokal.

C· Tiber ark. Ιφ& ορν,ώς s. § 54 (S. 172).
d. Da die kyprische Grlosse α ττίλη /Μ  durch άπέρρωγα 

erklart wird, so liegt es am nachsten, sie als Perfektum zu fassen
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(=  *άπ-1-βλφα, Stamm Jrh] / - : /λακ): vom starken, niclit vom 
abgelauteten Stamme ist auch das Perfekt ερρψα (ερρηγεϊα Herakl. 
Taf. oft, νχίτερρψότας Hesych), Stamm βρψ -, gebildet

Moglich bleibt es allerdings aueb, dass απέληκα einen starken Aorist 
darstellt, wie εκηα, ηνεικα, εγεβα u. a., vgl. Fick GGA. 1880, S. 1430 ff.

e. Zum Stamme η- ist die abgelautete Form ε-ω- in ark. 
αφ-ε-ώ -σ& ω  30u (Imprt des med. Perfekts) iiberliefert

f. In dem kypriscben μεμναμίνοι 1462 tritt regelrecht die 
kurze Form des Stammes μνα- au£

3. Veranderungen des Stammes in der Flexion:
g. An Stelle eines im Auslaute des Stammes stehenden 

-d- tritt vor den mit μ - beginnenden Personalendungen -σ- ein:
Ark. Τβγασμένων 30 s, Stamm εργ-αδ-.

Dass ein llbergang von δ in c stattgefunden babe, bestreiten mit 
Reebt z. B. Curtius Verbum l i 2 242, G. Meyer Gr. G r.a § 280. Wahr- 
scheinlich ist das a aus den Aoristen ήργασάμην, ήργάοϋην entlehnt.

h· Ein im Auslaute des Stammes stehendes -v ist vor μ- 
durcb σ ersetzt in kypr. Ιναίκιλωμένα 135 26, Stamm ά-λιν-.

Die Belege fur ά-λιν- e. auf S. 72 unten und 73 oben. Ein laut- 
licher Ubergang von v in a ist ausgeschlossen, und Perfekta wiαπέφασμαι, 
μεμίαομαι u. a. sind wabrscbeinlich naeb κέχαομαι (Stamm καδ·\ πέπυσμαι 
(Stamm πυϋ·) gebildet, vgl. Curtius Verbum I I 2 243. — Das kypriscbe 
Ιναλα).ισμενα ist vielleicht gar auf ά).ίζω, nicbt auf άλίνω zuruekzufiihren, 
da die Kyprier die Prasentia auf -ζω besonders liebten (s. oben § 220c).

i. Das Plusquamperfekt wurde im Sud-Achaisclien wie 
ein thematisches Imperfektum flektiert:

Kypr. ανω γον  135a, ομώμον.ον  109c.
Die Perfekta mit Prasensflexion eind von Curtius Verbum II* 24. 

200. 256 zusammengestellt: άνώγο>, δλώλο), δεδοίκω u. a., P l u s q f t . :  έμέ· 
μηκον 1 439, Ιπέπληγον E  504, επέψνκον Tbeog. 152, άνωγον 1 331, ανωγε ε 276.

223. Augment.
Das Augment wird sowohl im Arkadisclien als im Kypri- 

sclien (aucli in den metrischen Inscliriften) stets gesetzt.
Wenn die kyprische Insckrift 161 metrisch abgefasst ist, so 

muss in Z. 1 εττ-^'/άσαν, sonst ίπ-ήβασαν gelesen werden.
Die Erklarung der kypr. Glosse κάλεχες· κατέκειαο scbeint aus κατά· 

κειοο verdorben zu sein.
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Die belegten Formen.

224 . PrSsens.

1. D ie  ^ t - F le x io n .  

ί'σ·μί „ich bin".

Ind. Kypr. e mi =  ίμ ί (§ 127, S. 216) 58 59 62 65 66 70—73 
77—82 87 88 90 93 96 117 121 122 126 131 142 146 164 
175 177 178.
Kypr. e ti 148 s, wahrscheinlich die 3. Pers. Sing, oder Plur. 

Konj. 3. PI. Kypr. Χω(ν)σι 13531 aus *εω(ν)σι (§ 38, S. 161). 
Impft. 3. Sg. ijg Ark. 3037, Kypr. 192.
Im prt 3. Sg. Ark. έστω 30 e • 33* 36) εζέστω 3θ2ΐ·

3. Plur. Ark. εόντω 3048.
Inf. Ark. ψ α ι  29*. 5, [tJJvac 54s, ψαν 30 ίο 312, εξψαι 29 is, 

aus *εσέ-ναι (§ 22, S. 149).
Part. Ιων, εοντος:

Ark. ιόντος 30 n .
Kypr. Ιό(ν)τα 13523) επιό(ν)τα 9. ΐ9· 22 aus Ηόντα (§ 38, S. 161).

Die ubrigen Prdsentia der μ ι-Flexion.

Aktiv.

Ind. 3. Sg. Kypr. ζάει (GL), entstanden aus *διάβη.
Konj. 3. PI. K ypr . ψρονέωϊ 1444 aus *φρονίωσι (§22Oa, S. 264). 
Imprt. 2. Sg. Kypr. γρόσ&ι 1441, vielleicht auch πω §ι 1441.

3. Sg. Ark. άπννΜ&ιστάτω 304ο·
3. PL Ark. ζαμιόντω 30n , τιοεντω 309.

In f  Ark. (X7CBidi}rca 3046, Υχχτνφρονψαι 3047- 
Kypr. Υ.νμερηναι 144 4·

P a rt Ark. ανιόντα  2932, adr/Jvra 30 4, ζαμιόντες 30 so, Ιαερο- 
&ντες 297 — Kypr. νΑπατας (Gl.)?

Medium und Passiv.

Konj. Ark. δέάτοι 30io.i8.46, εττισννίστατοτ 30ΐ5/ιβ (§9, S. 137). 
Im prt Ark. ζαμι(ώ)σ&ω 3028, Kypr. άγά[σ]&(ω)ς Gl. (§219e, S. 263). 
In f Fraglich ist Kypr. tjao&ai 135 s (§ 220a, S. 264).
Part. Ark. vxt/Αΐμέναυ 29u , επισννισταμένος 30δΐ, αδικημένος 

30 s, [1ιελλαν\οδικόντοιν 54 u .

«
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2. Die them atische Flexion.
Akiiv.

Ind. 1. Sg. Kypr. χαληζω (GL). Unsicher ist τιμάω 145.
2. Sg. Kypr. άεί(δ)ες und ερτζες, Glossen (§ 218b, S. 259).
3. Sg. Ark. δει 30 s (aus *δέΡει), &ψει, λενσ(σ)ει Gl.

Kypr. γράψει 189 (im gemeingr. Alphabete), dazu 
die Glossen άτ,ενει, άποαίρει, άνε(?*)γ,ίζει, βορβορίζει, βρι- 
μάζει, (ταρβεϊ).

Konj. 3. Sg. Ark. εχη 3026, Ινφορβίτι 29s/4, καταλλάσσ^ 29s, 
ί*έγη 297, νέμη 2914. ιτ, παραμαξεύη 29 23, τυγχάνη 3014. 
3. PL Ark. ν*ε?*ενωνσι 30ΐδ, λρίνωνσι 30 s-
Kypr. φρονέοϊι 144 4 ist wabrscheinlich Konjunktiv der μί-Flexibn.

Impft 3. Sg. A rk . ντζάργε 3042, Kypr. ψ ε  13521.
3. PL Kypr. άνωγον 135a, Perfekt mit Prasens-Flexion. 

O pt 3. Sg. Ark. διαΥ.ωλνοι 3013, Υχχτάγοι 29si.
Kypr. δυΡάνοι 135 β, δών.οι 135j6 (§ 220d, S. 264). 

Im prt 2. Sg. χοίρε 4 13 14 19 20 48 50.
Kypr. γρα (= *γρόε), Γζε, lv/Μψότευε Glossen. 
Kypr. ρέζε Saminl. 70 ist unsicher. Χγα und ερονα (Gl.) kon- 

nen aus *Τγαε, *εροναε kontrahiert, aber auch nach der μι- 
Flexion (vgl. δίδω, τίϋη, ion. ΐοτη) gcbildet sein. άπόγεμε (Gl.) 
ist wabrscheinlich der Imperativ des Aoristes.

3. Sg. ArL· ατζυτειέτω 30 4s.
2. PI. χαίρετε Ark. 3 4s 173 23s 40, Kypr. 144i .4.
3. PI. Ark. Ιναγόντω 3019, άγ/Μρνσ[σόν]τω 3 0 19.

In£ Ark. άρτυεν 2927, ίπηρειάζεν 3046, Ιμψαίνεν 30 24, Ινφορβίεν 
298.6.ιο/ι ι . ι5, νέμεν 291. 5. 9. 11.13. 16, νπάρχεν 30δ8. 

Kypr. εχεν 135ι0. 22, γοδάν G1.
Mit der Endung der κοινή sind uberliefert άϋρίζειν, απολοΐσϋειν, 

δαματρίζειν, δεΐν (aue *δέ/Γειν).
P a rt Ark. γχύλυ[ω]ν 30ίο, φίΡηρων 3017 — hl/Mvza 2912 (oder 

hi/,δντα?) — ίςδελλοντες 3049 — ντζαρχδντων 303β. 
Kypr. ά?^βο(ν)τες 1611. Fraglich ist τζρέτζον (Gl.), sicher 

erganzt βασιλεν[Ρο(ν)τος] 1341/2.

Medium und Paesiv.

Ind. 2. Sg. Kypr. /xtz ερ (εζ)εαι Gl.
Unsicher ist die 2. Sg. kypr. καπατα (Gl.), verstummelt βόλε (Gl.)

Konj. 3. Sg. Ark. βόλητοι 299, γίνητοι 30 s, δινΑζητοι 30 35, tv- 
δΐΥΜζητοι 3084, λνμαίνητοι 30ic/i7, -ίΥ.ηζοι 30si.

Imprt. 3. Sg. Ark. άτζνέσ(&)ω 30 s.



270

Kypr. γέμον Gl. (statt *γέμεό) mit der Endung der κοινή ist wahr- 
scheinlich der Aorist.
Inf. Ark. γίνεσ&αι 309, Kypr. ευτρόσσεσ&αι GL 
P a rt Ark. βολόμεrnv 3024, γινόμενον 302o, die)xtννόμενα 29ie/i7 , 

έπιμε?^>μένοις 3047, εργαζομένων 3045, κατάγομένοι 29 is/is- 
Kypr. [ί]παγομεναν 134*, ποεχόμενον 135i9.si, χρανζόμενον 
135 is, χρανόμενον 1359.

225. Fotnr.

Aktiv. Ark. διατ/Λολνσει 306/7 kann auch Optativ Aor. sein.
Kypr. πείσει 135is. 25, εξο(ν)σι 135si.

Medium. Ark. πέσσεται · οπτησει Gl., s. § 150 (S. 227).

226. Aorist.

1. N ic h t- th e m a tis c h e r  A o r is t :

Aktiv.
Ind. Ark. άνέ-&ε-ν 321 43 47 s.
Iraprt 2. Sg. Kypr. τνϊ-ΰι 132, σές (Gl.) *&έ-ς.

Kypr. πώ-ΰι 144, kann auch Imperativ Prae. eein.
3. PL A rk . δια-γνό-ντω 30 g.

Part. Ark. Ρα?Α-ντοις 24 ί/g.

Medium.
Inf. Ark. die]a&ai 24 </s, (OfJaJ&a)i 240.

2. T h e m a tis c h e r  o -A o ris t.

Aktiv.
Ind. 3. Sg. Kypr. ετνχ 144 s, επέτυχε 1344.

3. PL Ark. ε(λ)αχον 353o (oder λέλαχον?).
Kypr. vxtrέΚοργον 135i.

Ob die 2. Sg. kypr. χάλεχες Indikativ oder Imperativ ist, hangt 
von der Richtigkeit des uberlieferten κατίκειοο ab.

Konj. 3. Sg. Ark. έποίστι 292i, τύχη 29 n .
Im prt 2. Sg. Kypr. ατνό-γεμε (GL) ist wahrscheinlich Aorist.

Kypr. χάλεχες (Gl.) kann auch Indikativ sein.
3. Sg. Ark. όφ)*έτω 30*2, Kypr. έλ&έτως GL (§2181, S.261). 

Inf. Ark. οφλεν 29.i.g. h /ιλ. i7.ss. 24. 30, Kypr. πα&έν? 109s.
Part. Kypr. ίλ&ών, έλ&όντος in ΕνΡέλϊϊων 223, ΕνβέλθΌ(ν)τος 222. 

Ark. hixovza ist wahrscheinlich Prasens, nicht Aorist.

\
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Medium.

Konj. Ark. γένψου 30 5 — Opt. Kypr. γένοιτν 13529.
Inf. Ark. γενέσ&αι, 30si·

Der Imperativ kypr. γέμον hat die Endung der κοινή angenommen.

3. E in fa c h e r  a -A o ris t.
Kypr. ίπρίατο (gemeingriech. Alphabet) Samml. 67.

Kypr. άπέληκα (Gl.) iet wahrscheinlich nicht Aorist, sondern Perfekt.

4. $« -A orist.
Aktiv.

Ind. 1. Sg. Kypr. ε'βερξα 146, ilaxpa  Gl.
3. Sg. Kypr. ε'βεξε 66», [ε\χερσε 99a, επέστασε 761 106a, 

εσχασε 8Ο2, χατέστασε 67 94 95105134a 137, χατεσχενβασε 
oder χατεσχενβασ(σ)ε 98 s, dazu δονπησεν, εμαρψεν Gl.

3. PI. Ark. [εσχεν]ασαν 54 a, £7Γ,εζάρησαν Gl.
Kypr. έσχασαν 146, ht&Faaaiy) 1661. Damach xar- 

td ia a v  70 2 (von χατέ&ιαν aus) gebildet.
Konj. 2. Sg. Kypr. βείσης 1441.

3. Sg. Ark. έςπεράση 29 7, χατνστάση 30 43, ποςχατν- 
β)Αιρη 30 38.

Ark. έπ-οΐστι 292, ist wahrscheinlich von οΐοον abgeleitet.
Kypr. εξ ορνξη 135 ia. 12. 24. 25, λνση 135 29.

3. PI. Ark. 7ζαρεχάξωνσι 3028·
Opt. 3. Sg. Ark. φΟέραι 30 e, Kypr. ατεοερσειε Gl.

Ark. διακωλνσει 30 0/7 kann auch 3. Sg. dee Future eein (§ 218h, S.260). 
Imprt. 2. Sg. Kypr. ενανον, (ε)7χανον, Ιμίχραον9 Ιμπάχαον, Ινχα- 

ττάχαον, χάρραξον Glossen.
3. Sg. Ark. άπυτεισάχο) 30 s5.

Inf. Ark. ες7ΐερασαι 29 6/7, [σ]τεφνώσαε 24 5.
Kypr. Χνσαι 135 28, χαχχεϊ(ρ)αι9 σάσαι, αίαν Glossen. Sehr 

unsicher ist άϊϊεμίσαι 1302.
Part. Ark. εργωνήσας 3012. 87, Kypr. χαχόρας Gl. =  *χα-χοράας.

Medium.

Ind. 3. Sg. Ark. ελνσαχο 24 η.
Kypr. εβρητάσαχυ 135 η , ενβρηχάσαχν 1354.

Imprt. 3. PI. Ark. ε7εελασ(ά)σ&ων 3023.
Inf. Kypr. μν)Ασαα&αι, Gl.
Part. Ark. παρίιεχαξαμένος 29 20, Kypr. ν-ενξάμενος 120 a·
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5. E in  a lle in s te h e n d e r sa -A o ris t ist
Kypr. yxxti&ijav 135 27 aus *ΥΜτέ&εαν, *νχιτί&ε{σ)αν. 

liber die Bildung s. § 221f (S. 265).

6 . 0  a -A o ris t: edoFa.
Ark. άπνδόας Part 30is, Kypr. doFivai Inf. 135s. is.

Das Kah ere s. in § 221e (S. 265).

7. Ara-Aorist
Ind. 3. Sg. Ark. ar&hpci 44 45 46 49, . νε&ψ* 27, . . .  26.

Kypr. ανέ&ψυε 6 8 2  1511 152, 1'<$ωκεν 1401 1411 /3, 
εβνμε? 165, νχχτέ&ψυε h it  59s 65s 136, Υία[τέ\$τμε 64, 
ονέ&ηγ.ε 128 4 147 149s 150s, ονέ&ψ^ν 140g, ννέ&τμε 1 2 0 s/4.

Die epische Form εηκε: kypr. εηκε  161* wird von Curtius 
Verbom I 2 119 I I3 312 als Aorist gedeutet.

3. PL Ark. [ε]δω/.αν 541, Kypr. ά[νέ]&ψχιν 163 s.

8 . P assiver A o ris t mit - # 17-.
Ind. 3. PL Ark. γχχτεστά&εν 12 — Konj. 3. Sg. Ark. igdo&ij 30 52. 
Inf. Ark. $ ν σ $ ψ  29 28 (§ 219g, S. 263).
Part Ark. γχζτνβλαφ&έν 30<ι, εςόο&έντων 307·

227. Perfebt.
Akiiv.

Ind. 1. Sg. IJber kypr. αηεΧψ,α s. § 222d (S. 266).
3. Sg. Kypr. SiSoQtev Gl.
3. Pl. Kypr. ττέτζαζα{ν) 161s (§ 218e, S. 260).

Impft. 3. Pl. Kypr. αγωγόν 135 2 , δμώμο/.ον 109 β (§ 222i, S. 267). 
Opt 3. Sg. Ark. ίγχεχηριρωι 30is.
Part. Ark. έφ&ορ/χος 30ιο/ιι, ?*ε?·αβηκώς 301 4.

Medium und Passiv.

Ind. 3. Sg. Ark. γεγε'νη[τοι] 2 4 2 /3 , γεγραπ\τ](ον) 30si, τεχακτοι 30n. 
Imprt. 3. Sg. A rk . άφεώσ9ω 3014 .
Part Ark. γεγραμμε(ν)[αι'} 306 4 , ηργασμενων 30β, τζαργεγι\ν\ΐ]με

νός 24 a/3, τεταγμένων 3048.
Kypr. ίρεραμενα 144 s, Ικμαμένος 135 s/4, ίναλαλιομενα 

135 3β, μεμναμενοι 146.

*
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ΠΙ. Die Wortbildung.

1. Eigennamen.

228· Eigennamen auf -ά /ορος  scheinen bereits in siid- 
achaischer Zeit neben solchen auf -cr/όρας gebildet zu sein.

Ark. ΐΑνταχ[όρ]ω 32 s-
Kypr. ΕνΕαγόριο 220, Θεμισταγόρω 187, Κληταγόρίο 212, Πνυτ- 

αγορω 197.

229. Den siid-achaischen Maskulinis auf -κρέτης (§ 13,
S. 141) standen Feminina auf -ν .ρ ίτεια  und -ν .ρατίς  (§ 13e,
S. 142) zur Seite:

Ark. Πολνλρίτεια 41, Kypr. ΚυπροΑρατίΕος 93 1 .

230. Die Formen I d & a v a  und ' Λ δ α ν α ί α  scheinen beide 
deni siid-acliaischen Dialekte angehort zu haben.

Ark. lA&araia 11, i4Savatav 33 is- 56. eo 341 . 5s 351 7 .
Kypr. ίΑ&άνας 1 3 5 2 0 , '-A&uva 138i,^[#cr]rai 6 8 2 , '-Λ&άναν 1 3 5 2 7 -

231. Hervorgehoben zu werden verdienen
1. Die arkadischen Eigennamen:

Ιάγεμώ  2, Kurzfoim fur Ηγεμόνα.
Ιάρτ,οίας 28*, s. § 67, 1  (S. *179).
Κεραννώ  5, Beiname des Zeus, = Κεραννοβ6)χο.
3Ε παλέας  8 i, Genetiv des Phylen-Namens 'EncOAct.

Der Name Έπα).έα hat sich aus dcr Formel επ' Άλέαν (eel. ΆϋαναΙαv) 
entwickelt, vgl. die Obereehrift επ' Άϋαναίαν 3348.6β.β0 34,.53 35J7.

2. Die dreigliedrigen kyprischen Namen: 
ΝεΕ-α(μ)ηι-&έω  193 (vgl. die Note), Νε-ο(ρ)&ό-τιμος? 203.

2. Appellative.

232. Der kyprische Dialekt liebte es, Maskulina und 
Neutra in Feminina umzuwandeln.

1. Femiti. austatt des Masktd. 
βάλλαι Glosse, ion. βηλοί. 
βρουν.a Glosse, ion. βρονν.ος Gl. 
μ ν free „Stimme“ Glosse, gemeingr. μν&ος. 
σιγνννα  „Speer“ Glosse, neben οίγνννος.
Hoffmann,  dio grioehiwhen Dialekte. I, 18
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2 . F em in. anstalt des N eutr. 

π ε δ ί α  statt π εδ ίο ν : π ε δ '^ α ι 135 is*

233. In thematische o-Stamme wurden umgewandelt:
1. M ehrere S tdm m e a u f  -F -:

A r k . η μ ί σ σ ο ι  3 0 ss, Stamm ημ ισσο- *ημισβο- =  *r}piav-o-.
Daneben ist der urepriingliche v-Stamm erhalten: Ιιημισν 29 25, ryjuov 

29«·»*·**. Die Bildung ήμισσος  war nicbt ausschliesslich arkadisch: 
eine im Άϋηναιον VII 207 herausgegebene Inschrift, welche nach Blass 
Hermes XVI 173 aus C h a l c e d o n  stammen soil, enthalt die Formen 
[ήμ*]σσονίΒ ημισ{σ)(η' i0, und ή μίσος  (mit Vereinfachung des σσ) ist aus 
den phokischen Stadten D a u l i s  (ήμισον Samml. 1523ie.17) und S t i r i s  
{τ}μισον Samml. 1545,5.,e 1548b ,e.,7 1555a,3.,3 b ,3.,3 c^.jg ^ 12*23 e ,7.,9 
f 17. ]8i ημίσωι 1555 b ,2) uberliefert.

K y p r . λ ά ο  „Stein“ 93, Stamm *λά/-ο- aus λαΡ-. 
χ ό ο (v) 1611, Stamm *χόβ-ο- aus χοΡ-.

Die beiden letzteren Worte waren s u d - a c b a i s c b ,  da sic auch dem 
kretiscben und argiviscben Dialekte angehorten: kret. λάω (Gen.) Gort 
Taf. X 36 — argiv. χόον Le-Bas 157a2e, kret. τζρόκοοτ (=  πρόγοον) Gort. 
Taf. X 39.

2. N eutrale S tdm m e a u f  -οσ-:
K y p r . & v a  (Gl.) von dvov =  &νος.

234. Der kyprische Dialekt hat mehrere eigentiimliche 
Nominalbildungen aufzuweisen.

1. Nach A r t  der K u rzn a m e n : ϊ
π ά λ α  μ ι ς  (salamin. GL) =  παλαμο-Ρ εργός oder εν-πά?Μμος.

Ahnliche Appellativa eind gesammelt von Fick in Curtius’ Studien 
IX 167 ff.

2 . M it dem S u ffixe  -μ α τος:  

ά π ο λ ν γ - μ α τ ο ς  (Gl.) und ζ ά λ - μ α τ ο ς  (paph. Gl.).
Wabrscheinlicb ist auch άρμ ώ -(μ )α το ς  etatt des uberlieferten 

άρμώατος (Gl.) zu lcsen.
S . M it dem S u ffix e  -δά:

γ ο δ ά ν  (Gl.) von γ ο δ ό  „Klage“. 
σ κ ν δ ά  (Gl.) „Schatten“.

Vielleicbt ist -<5- in beiden Worten aus Vau verdorben: γοΡάω  go- 
hdrt der bomeriechen und oxva  (daraus kyprisch σκνΡά:  § 97, S. 195) 
der urgriecbischen Sprache an.

4. M it dem  S u ffix e  -τα .
Ρρητα: Ρρψας 13598*99; εΡρητά-σατν 1 3 5 u , ενΡρψάαατν ι.
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Yielleicht let βρήτα auf lautlichem Wege aus dem gemeingriecbischen 
/'ρήτρα bervorgegangen, s. § 131 (S. 219).

3. Adjektiva.
235. Hervorzuheben sind

Ark. ά ν - α - σ γ , η & έ α  29e mit doppelter Negation.
Kypr. Υ Λ - δ ν ό ν  „hier“ (GL), Akk. zu κε-δνδς  „liier befindlich“, 

s. § 213, δβ (S. 257).
Ινπροαγόρας = έναντίος (Gl.): ark. Προαγορίδ[αυ] 94.

4. K om parativ and Superlativ .

236. Bisher nur im Arkadischen sind belegt:
Komp. ησσον 30*ι, μέζον 29j4. is, μέΐον 29ΐδ, μειόνων 29ιβ,

πλέον 3022-26, πλέον a 30 31, πλεόνων 3029.
Superl. πληστος aus *ττλψιστος (§ 21c, S. 147) in Πληστίε- 

ρος 37η, 37β.
a. Nicbt im Dialekte gebalten ist der Name Πλειστίερος 180.

237. Das arkadische πλός  ,,ιηehr̂  ̂ 29ic ist Neutrum zu 
dem gemein-achaischen Komparativstamme π λ ε σ Nom. Plur. 
πλέες A  395, hr el. πλίες (aus *π)Λες) Gort. Taf. V II 18. 24, 
Akk. πλέας B 129 und Samml. 213a. 10/11 (aeol.), kret. πλιανς 
G. T. V 54, πλίαδ (=  πλίας) V II 29, Neutrum kret. πλία 
(=  **Ua) G. T. X  17, Adverb τζλίνι X I  5.

238. Dass der kyprische Superlativ νεβοστά τας  1342 „am 
letzten Tage“ mit dem Suffixe -άστατος gebildet sei, vermutet 
Ahrens Philologus X X X V  76. Doch kann auch νεβω στάτας  
gelesen und dieses entweder von einem Stamme νεβωτ- (vgl. 
νέωτα, νεωσσω „emeuem“ «= *νεώτ-%ω) oder von νεβωστ-ί ab- 
geleitet werden: νεώστ-ατος zu νεωστ-ί, wie νέβ-ατος zu νέβο-, 
μέσ-ατος zu μέσο-. Superlative zu Adverbien sind νατώ-τατος, 
μνχοί-τατος, δπίσ-τατος u. a. m.

Master II 147 deutet νεβο-στάτας als Kompositum aus νεβο- Olid 
οτατός: „am zuletzt stebenden Tage“.

5. Verbal-Adjektiv.
239. Von dem Prasensstamme ist abgeleitet

Kypr. άν.οραιτώς 144» „unverkiirzt“ von *κοραίω aus *κορα-%ω.
Aueserdera sind iiberliefert:

Kypr. ά β α ρ ι σ τ ά ν  „menstruierend“ Gl.
ν ν τ ε τ ρ ά σ τ ι α ν  (Endung verdorben) „zerbroclien(( Gl.

18·
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A n m e r k n n g .  In der Formenlebre sind bereite besprochen die 
darcb die Flexion bervorgerofenen Gmsrestaltnngen der Nominal-Stamme 
auf -ψ~: - t f  (in § 210b nnd c, S. 253) und -so- (in § 209a. S. 250 f.), 
ferner die Bildiing der Tempus-Stamme (in § 220 -  222, S. 263 ff.).j

IV. Der W ortschatz.

240. Homerische Worte und Stamrae, 
und gemein-griechische Worte, welche in Ilias und Odyssee 

in besonderer Bedeutung auftreten.

Im Arkadischen und Kyprisdben sind belegt:
αϊσα  „Anteil“: Ark. dlaav 12 35so, Kypr. ctlaa 148s.

Yielleicht ist aacb die Glosse des Hesych: κατ αίαν κατά το πρεπον. 
kyprisch. — λήΐδος αισαν „Anteil an der Beute" Σ  327 ε 40.

βόλο μα i: Ark. βολετοί 29 ο, βολόμενον 30*4.
Kypr. αί βό?*ε Glosse.

βό/^ται Λ 319, εβόλσντο a 234, βόλεσϋε π 387. tJber das lantliche Yer- 
haltnis von βόλομαι ζυ βούλομαι e. § 129, 2 (S. 218).

y.e: Ark. ei γ* επί γ.τλ. 2 9 Kypr. yje 13510.2s. *9.20.
Sonst im Ark. nur in der Verbindung κ αν 291β. Μ. #s 302Mo. 15. *5.^ . 

κε war auch nord-achaiscb.
vvy als selbstandige Partikel dem Verbum nachgesetzt:

Kypr. η dvFavoi vv 1 3 5β, η δώ*οι νυ 135 ιβ.
Mit dem Artikel zum Demonstrativum verbunden: Ark. των

2914, Kypr. ovv 1411, τόν(ν)ν 1401.
w  pllegt sich an Pronomina, Partikeln u. s. w. anzuscbliessen. Nor an 

zwei  Stellen ist es dem Verbum nachgesetzt: οδύρονται vv χον δ 110, 
φάο&ε vv nov κ 562.

olFog  „allein“ : Ark. olog Glosse, Kypr. ol'ftot 13514.
ovvog „Lauf‘: Ark. ovvet Lok. Sg. „im Trab!rt Gl.

Kypr. ovvog „Lauf*‘ Gl.
Von ovvog ist abgeleitet οΰνιος „eilend" (von Hesych durch δρομενς, 

χ)Απχης erklart) in Έρι·οννιος „scbnell eilend", dem Beiworte des Hermes, 
vgl. Bergk Philologue XI 384, Verf. BB. XV 88 f.

%



277

π τ ό λ ι ς :  Im A rk., K y p r . und K re t. belegt.
Die Belegstellen und die Etymologie in § 140 (S. 224).

Nur furs Arkadische bezeugt:
α ψ α ν  (Grl.): , 139, άήτης 0  626, άήτας δ 567 S254.
αορ  „Schwert“ (Gl.). 
ά π ν έ σ & ω  30 s von άττνω „rufen“.

Mit ioniecber Vokalieation ήπύει Ξ  399 κ 83 ρ 271, ηπυεν ι 399, ηπύτα 
Η  384.

αρτνεν 29*7, Infin. „anordnen, ordnen“.
άρτύει δ 771, ηρτνε Σ  379 γ 152 λ 439, ηρτυεν π 448, ήρτνον ν 242.

ά-σκηνές  29 5/β „unversehrt“, άνασχτι&έα 29 β „versehrt“
άσκηΰής Κ  212 Π  247 « 26 144 168 ί 79 λ 535, άοκηϋέες ξ 255.

α ν δη  „Stimme“ (Gl.).
δ ε α τ ο ι  30 ιο. ΐ8·4β „sohein64i: δέατο „echienu £242. 

δ έ δ ο ρ χ ε ν  (Grl.): χ  95, δεδορκώς τ 446.
δ ώ μ α  29 *ι „Haus“.
*Εχοτόνβοια  38 9 und 'Εχοτδμβοια  38*β.

Feet dee Zeus Έκοτόμβοιος ,  „dem hundert Rinder geopfert Worden*'. 
Im Hesych ist der Name irrtumlich Έκατόμβαιος geschrieben (8. Glossen 
S. 102). Dae Adjektiv εκατόμβοιος hat in der Ilias B  449 Z  236 Φ 79 die 
Bedeutung „hundert Rinder wert".

εσ ϊλό ν  (Gl.).
ί φ ί α  „Scherz, Spiela in Ιάργ-έιβιος 1 ae. 

εψιαάσϋων ρ 530, εψιάασϋαι φ 429. Das Nomen εψία bei Sophokles im 
Athamas Frag. 4 (Hesych).

&ηγεν „wetzt“ (Gl.): N  475, ϋήγων A 416, ϋηξάσϋω B  382. 

h ίκοντα  29i*: das Prasens lvm) ist homerisch-poetisch. 
ϊς  (Gl.). λέχτρον  (GL).
χελε[ν&)ω 29ss/24. λενσ(σ)ει, (GL).
λυχαβας (GL): Χυκάβαντος £ 161 τ 806.

μ έ σ τ  „bisu 30βο.
μεοψ ήοΰς Θ 508, kret. μέττ ές (=  *μέοτ ές) Gort. Taf. IX 48. 

ξννόν (Gl.): Π 262, ξννός Σ  809, ξννή Ο 193. 
πάροι& εν  (G1.).
π λ η & ν ς :  7εληϋί 30 90 aus 7εληϋ'υϊ, 8 . § 197 b (S. 246).

Homer κ?.ηϋύν oft, πληϋνΐ X  458 λ 514 π 106.

Τΐλός 2916 „mehr44: πΧίες Λ 395, πΧέας Β 129, 8. § 237 (S. 275).
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στνφελην  „rauh, steinig“ (GL).
Homer kennt nur das Verbum στνφεΜζω „bart behandeln, rauh an- 

fassen". In der fur das Arkadische bezeugten Grundbedeutung „raub, 
uneben, steinig" kommt στνφελός zuerst bei Aeschylos Pers. 942 (Kirch* 
hoff) und das Kompositum χαταοτύφελος bei Hesiod Theog. 806, Hymn, in 
Merk. 124 vor.

χηλός  „Lade, Truhe“ (Gl.).
In der Ilias nur im 77: χηλοΰ 221, χηΐοΐο 228, χηλφ 254 — χηλφ ν 10, 

χηλόν & 424 438 ν 68, χηλοί φ 51, χηλοΐσιν β 339.

χρα ισμεϊν  „helfentt (GL).
Das sud-achaische Verbum lautete wahrscheinlich χρα ίομω,  vgl.χραΐομε 

E  53 H  144, ίχραισμε Σ  66, χραΐσμη A 28 7*54 A 387 0  32, χραίομωοιν 
A 566. Darnach ist auch χραίαμειν zu betonen: A 242 589 A 117 0  652 
Φ 193. — * Futurnra χραιομήσειΥ296, χραισμήσεμεν Φ316, Aoristχραίομησεν 
Π  837, χραισμήοαι Λ 120 Σ  62 443.

ων.α „schnell“ (Gl.).

Nur fur’s Kyprische bezeugt:

ay a μα i „staunen, vor Staunen die Sprache verlierenu: Imprt.
αγά[σ]&(ω)ς Glosse, 8. S. 105.

άγητωρ  „Oberpriester“ (Gl.): homer, ηγψωρ „Anfuhrer“.
αγλαόν (GL) =  γλαφυρόν.
γλαφυρός wird in spaterer Zeit ausschliesslich in der Bedeutung 

„glatt, blank, elegant*4 gebraucht.
αθάνατος: αΟ-ανότοις 144s·
al (aus af t )  „zu, gegen“: αϊ-τζολος (Gl.) =  εμ-πολος.

Mit oFn al sind zusammengcsetzt homer, άΐ-δηλος und at-ζηός, s. die 
*Prapositionen«, S. 306.

άν.οστη „Gerstew (GL).
Davon abgeleitet ίππος άχοοτήσας έπι φάτνη Ζ  506. Der Scholiast be- 

merkt zu dieser Stelle ,^νρίως δε al πασαι τροφαϊ άχοσταί καλούνται παρά 
θεσσαλοΐς", \vorau9 hervorgeht, dass άχοατή Gemeingut des nord- und sud- 
acbaischen Dialektes war. Ein Deminutivum dazu hat Hesych uberliefert: 
άκόοτιλα' ίλάχιστα.

άχοσ-τός ist vom S tain me άκεα-ι άχοσ-, latein. acu*f aceris abgeleitet, 
wie ζ. Β. ά-γέρασ-τος vom Stamme γερασ-,

αλαός „blind“ (GL). άλγος „Schmerz“ (GL).
αλί βω: Part. άλεβο(ν) τες 1611 .

Homer kennt nur das Medium όλέβομαι, welches roehrfach {E 28 Έ  436 
513 Y  302 v 300) ohne Objekfc vdllig gleicbbedeutend mit φενγειν ge- 
braucht ist.

1
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IS

αλονα  „Garten“ (Gl.) =  *αλω?α, wahrscheinlich kyprisch.
Homer άλωή „Weingarten, Baumgarten". Ober die Entstehung von 

αλονον aus άλ,ωΡον 8. § 80 (S. 184) und § 98 (S. 196).
αλοχος  „Gattin“ (Gl.).
άμνχ& αλόεντ-: άμνχ&αλόεσσαν (Gl.) =  ενδαίμονα. 

ες Λήμνον άμιχϋαλόεσσαν Ω 753. Die Bedentnng an dieser Stelle ist 
zweifelhaft. Da άμιχΰαλόεντ- wahrscheinlich zu ομίχλη „der Nebel", ssk. 
mtk „Nebel“ , meghd „Wolke“ gehort, so lassfc es sich am besten mit 
„feucht, nebelreich" ubersetzen. Dafiir spricht auch die kyprische Be- 
deutung: denn ein „feuchtes, wasserreiches“ Land konnte ευδαίμων 
„fruchtbar“ genannt werden.

άνωγω  „befehle“: ανωγον lSoz.
Homer ανωγα und mit Prasensflexion άνώγω (die Belege bei Curtius 

Verbum II* 200. 256).
άρά (aus *άρΡά) „Geliibde, Gebet“ =  ευχή, ενχωλη: άρά 83 

166, jaρά (nach 'Λτζολλωνι) =  άρά Dat. 1472.
Die Bedeutung „Gebet, Bitte" fiihrt άρά im 0  378 598 *Ρ199 δ 767 ρ 496.

άρουρα  „Acker“ : άρουραν 13520/21. Nach Hesych bezeich- 
nete άρουρα bei den Kypriem auch das, was auf dem Acker 
wachst, „das Getreide, den Getreidehaufen“.
Von Homer an in der Sprache der Poeeie; in Prosa sehr eelten.

α ν τά ρ : 572 6Ο2 61, [αν']τάρ 662.
Von Homer an nur im Hexameter.

-β λη ς :  yA-βλη (=  τατα-βλης) „Riegel“ (paph. Gl.).
Vgl. homer, επι-βλής Ω 453 in dcreelben Bedeutung.

γέμω  „fasse, ergreife“ in den drei Glossen άπόγεμε „zieh 
zuriiek!“, γέμου (iiberl. γέννον) „ergreife \u und νγγεμος (salaniin.) 
„die Zueammenfassung“.
Der starke Aorist γέντο (aus *γέμ-το) „er erfasste, ergriff" Θ 43 N  25 

241 Σ  476.

γ ο /ά ω  „klagen“ : γοδάν „weinen*1 (Gl.).
Das Aktivum γοΡάω nur homerisch-episch. Die Tragiker gebrauchen 

das Medium γοάομαι.
δ i n  ας „Becher“ (Gl.). δ ο ν η η ο εν  (Gl.).
άγχος in "Εγχειος (Gl.), einem Beiworte der Aphrodita.
έλος „Wiese, Weideland“ : iltt, 135 9 . 

εν είαμενη ελεος μεγάλ.οιο Δ 483 0  631, ίπποι έλος πάτα βουκολέονιο Υ  221, 
αν δόνακας και έλος κείμεϋα ξ 474.

ίρονα  „ruhe, raste!“ (Gl.). Wahrscheinlich kyprisch.
Das kyprische Ιρονάω (=  *έρωνάω, ερωΡάω: s. S. 113 und §80, S. 184 

ist von έρω/ά =  homer, ερωή Π  302 P  761 „Ruhe, Hast" abgeleitet.
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ενχω λά  „G eliibde, G ebetu ( =  αρά s. oben): dyto)ja  D a t
94 s, ενγω)χζς 134s.
ενχωίή in der Bedeutung „Gebet, Gelubde": A 65 93 1499 v 357. Hesiod 

Άσπίς 68.
Ράναξ  „H errscher. koniglicher P rin z“ : 6 9 i 134s 1 4 4 1.

άναν.τες  „konigliche P rinzen“ und  „G eheim -Polizistenu (Gl.).

βάνασσα , N am e d er A pbrod ita  P a p h ia : Ρανάσ{σ)ας 101 z 
102* 1034 104* 10 5 1 110, άνάσ(σ)ας 1 0 0 1.

άνασσα  i „Prinzessinnen“ (Gl.).
Ursprunglich war βάνασσα ein Beiwort der Gdttin: dasselbe wird der 

Demeter (5  326, Hymn, in Cer. 492), der Athene (y380), der Aphrodite 
(Hymn, in Yen. 92), der Hekatc (Hymn, in Cer. 440), der Selene (Hymn. 
XXXII 17) beigelegt. Odysseus redet die Nausikaa mit άνασσα an (ζ 149 
175), urn ihr zu scbmeicbeln.

F it ,-  naDdringen, angehenu : Ρείσης K onj. A or. 1 4 4 1.
Homer gebraucht nur das Futurum und den Aorist des Mediums: ελϋών 

τάχα βε ίσομα ι  Ξ 8, επχβείσομαι A 367 Υ 454 ο 504, im Versanfang: Ρείσο- 
μαι φ  335 — εΡείσατο Ο 415 χ 89, διαχρδ δε βείσατο Δ 138 Ε  538 Ρ  518 
ω 524, εΡεισάσϋην Ο 544, εχχΡεισαμενη Φ 424, καταΡείσατο Λ 358, im Yers- 
anfang βείσατο Μ  118. In jiingeren Versen ist das p  vernachlassigt: ov 
πΠ ZQ°°* τϊσατο AT 191, τεάλιν είοομαι Ω 462, δενρ εϊσεται ο 213.

Der Stamm βει- ist identisch mit ssk. vi, Pras. ceti (=  *cei-tx): trans. 
„antreiben, erregen", intrans. „losgchen auf, verlangend aufsuchen", vgl. 
d-vx „berbeieilen", upa-vx „streben, zu erreichen suchen, ni-vx „eindringen 
in" u. a. m.

ά π ο -Ρ έρ σ α  „riss fort“ A orist: O p t  άτνοέρσειε (GL).
Von diesem Aoriste gebraucht Homer ausser dem Optative άχοερσειε 

Φ 329 den Indikativ άχόερσε Z  348 und den Konjnnktiv άποέρσβ Φ 283. 
Der Stamm Ρερ~ liegt ferner zu Grunde dem Part. Aor. άρουρας =  ''άποΡρα-ς 
and dem Verbam άπ-ανράω =  *άπ-α-Ρρά-ω.

Ρ έρξα  A orist: εν ίΡερξα 146.
Vgl. εν βέρξαντα Ε  650.

β ε χ -  „fahren, bringen, darbringenw: εΡεξε 66*.
Im Homer nur das Nomen δχος „der Wagen".

βώ ρος  und  Pcqog „W ach ter“ in  Θτρα-Ρωρός 215 , Έτζί- 
ωρος 1 2 2 1, 5Ονασίωρο 1 5 0 1, ά-ορον Glosse.

ονοος %Αχαχών (von Nestor) Θ 80 A 840 O 370 659 γ 411, ονρον htx κτεά- 
τεσαιν ο 89, νών εχίονοος ν 405 ο 39, Μίνωα Κρήχβ εχίουρον Ν  450, πνλα- 
ωρονς Φ 530 X  69 12 681.

βρην  jySchaP4: §υεινα (GL) =  *βρψα, s. § 98c (S. 196).
Im Homer nur das Kompositum πολνρρην (=» *πολν~βρην) 1 154 296 λ 257.

ζά ει (GL) aus δΐ-άβη : V g l .  δχάεχ « 378 r 440.

%



ηβα ιόν  „wenig, gering“ (GL).
ονδ* ήβαιόν „auck nicht ein wenig" B  380 386 N  106 702 Y  361 y 14, 

ήβαιόν ι 462, φρενες ονδ* ήβαιαί Ξ 141 φ 288, τρίχες ούΥ ήβαιαί ο 355.
&άσσω „setzen“ : Aorist σάσαι (paph. Gl.) =  *&άξαι.

Im Homer nur θάαοοε Ο 124, θάασσεν 1 194, θαασσέμεν y 336. Das Pra- 
eene θάσσω bei Euripides (haufig) und Sophokles Oed. Tyr. 161.

&ρόνα „blumige Gewander“ (Gl.).
Im Verse X  441 εν δε ϋρόνα ποικίλ* έπασοε bedeutet ϋρόνα „Blumen“, bei 

den Thesealern „bunte Tiere". Die Grundbedeutung war „farbig, «bunt“.

Ιόέ a) zur Verkniipfung zweier Satze ( =  όέ) 135 26. 
b) zur Einleitung des Nachsatzes 13512- 24/25.

Zwei einzelne Worte werden im Kyprisuhen nicbt durck ιδέ, sondern 
durch κάς verbunden.

ϊα τη ρ  ( =  gemeingr. Ιατρός): βατήραν 135 s.
ιητήρ Δ 190, Ιητήρος Δ 194 Λ 518 835, Ιηχήρα ρ 364, ίητήρε Β  732.

ιζ ε  „lass niedersitzen“ (GL).
Τζω in transitiver Bedeutung nur homerisek-poetisck: μή πω μ ες 

θρόνον ιζε Ω 553, βουλήν Ιζε Β 53, Ζευς ϊζει τέταρτον τοΐόδε μάντιν εν ύρό· 
νοις Aeseh. Eum. 18, Τζον εούς . .  . ένι ψαμάθοιοιν εταίρους Apoll. Arg. II 36.

Ιλ μ ά  „Sticb, Hieb“ : Ιχμαμίνος 135 s/4.
Der Zimmermann *Ικμά-λιος τ 57 eckeint nach seinem Gewerbe benannt 

zu sein: „einer, der das Holz mit der Axt spaltet und behaut".
Ιός  „Pfeil“ (Gl.).
λ α σ ίγν η το ς :  Sg. D at 76a, Plur. Nom. 106s 146, Gen. 

13514, Dat. 1355. 7/8.ii/i3, Akk. 135s. u  109s?
Die Glossen ν.αινίτα  „Schwester“ und ν ,α ιν ίτα ς  „Briider 

und Schwestem“ sind wahrscheinlich kyprisch.
κασίγνητος ist auch aus dera Nord-Ackaisehen belegt: acaL κασιγνήτων

Samml. 281C 10.

/,ερ- in der ursprungliclien Bedeutung „durchschlagen, ab- 
schlagen (mit einem scharfen Werkzeuge, einer Waffe)“:

επίβασιν τώ aicήος [ε]γ,ερσε 99a „er schlug einen Zugang 
zur Grotte (in den Pelsen) hinein, er eroffnete einen Zugang“. 
Femer die paphischen Glossen κακκ£ΐ*(ρ)αι =  κατακόψαι, 
ετνί'λορον =  επί'λοπον, ‘λα'λόρας (beim Euklos) =  vxtvayjoψας. 
Von dem Prasens *ν.ορά-ϊω, auf welches der an letzter Stelle 
genannte A oris t zuriickgeht, ist das Verbaladjektiv α -κ ο ρ α ι-  
τώ ς  (adv.) „unverstiimmelt, unverkiirzt“ abgeleitet.
Zu vergleicken sind z. Β. δοΰρ' ελάτης κέροαντες Ω 450, από δ* αμψω 

κέροε τένοντε Κ  456 Ξ 466 (in ganz gleicker Bedeutung άποχόπτω: πέλεχυς
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άπέχοψε τένοντας ανχενίονς γ 449), πρώτα? επέκερσε φάλαγγας 77 394 „er 
durcbbrach", κορμός ,,Baum8turapf" ψ 196 u. a. m.

κέρα μ ο ς  „Gefangnis“ (GL).
Das W ort ist in dieser Bedeutung nur im E  387 gebraucht.

κντνελλο ν  „Becher“ (Gl.).
χνπελλον A 596 Ω 305, κύπελλα Γ  248 Δ 345 a 142 β 396 d 58 x 357 υ 253, 

χνπέλλ,οις I  670.
λαττ- „zerstoren“ : ε?χζψα (Gl.).

Homer kennt nur die Weiterbildung ά-λαπ-άζω „zerstoren, vernichten".

λο ϊσ& ος  „der letzte, ausserste“ : άπολοί(α&)ειν „beendi-
gen (Gl.).

Nur im Ψ: ήμιχάλαντον γανοον λοιοθψ έθηχεν 751 „ate letzten Preis 
setzte er cin halbcs Talent Gold", λοιοθψον εχφερ άεθλον 785 „er trug 
den letzten Preis davon", λοιοϋος άνηρ ώριστος ελαύνει μώννχας Χππονς 536 
„als Letzter treibt der beste Mann die einhufigen Rosse".

ε -μ α ρ ψ εν  „ergriffl (GL). μ ε γ α ίρ ε ιν  „neiden“ (GL).

μν& α  „Stimme“ (Gl.) =  μν&ος, s. § 232, S. 273.
μύθος ist in Prosa selten.

μ(ώ)ρον „hell, lautu (Gl.).
Enthalten in den horaerischen Worten εγχεοΐ-μωρος B  692 840 H 134 

γ 188, Ιό-μωρος Δ 242 Ξ 479 und νλακό-μωρος ξ 29 π 4. Das Nabere s. 
auf S. 122.

ο μ φ ά  in *0 (μ)φο-κΜβης 210.
όμφή Β 41, όμφής Υ  129, όμφή\ γ 215 π 96.

π  άσσε ιν  „bunt weben“ (GL) =  ποικίλλειν.
In dieser Bedcutung: ενέπασοεν 7"* 126, επαοσε X  441.

7cidiXa  „Sandalen“ (Gl.).
7zvv- „verstandig sein“ in πνν-τός: Πννταγόραν 88s, Πνντ-

αγόρω 197, Πνυτίλ(λ)ας 88ι, Πνντοτίμω 197, Πνντο. . . .  123.
Von Heeych wird πνντός durcb εμφρων, οώφρων erklart. Homer kennt 

nur das Perfektum πέ-πνϋ-μαι: πέπννοαι Ω 377, πέπννοο ψ 210, πεττννσθαι 
Ψ 440 κ 495, πεπννμένος oft.

η ό σ ις  „Gatte“: 93s.
Von Homer an bei den Poeten, in Prosa sebr selten.

π ρ ν λ ι ς  „der Waffentanz“ (GL).
Die Iliae kennt nur πρνλέες „die Kampfer": A 49 M  77, πρνλέων O 517, 

πρνλέεσοι E  744 Φ 90. — πρνλις bei Kallimachos in Jov. 52, in Dian. 240.
τ ιτό λ ε μ ο ς  (GL).

Kypriecb und kretiecb: die Belege und die Etymologic in § 140 (S. 224).
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τζτνον  „Wurfschaufel“ in δί-πτνον (Gl.), dem Namen eines
Getreidemaasses.

ώς δ9 ox άπδ πλατέος πτυόφιν μεγάλ.ην κατ άλωήν ΰρώσκονσιν κύαμοι 
μελανόχροες η ερέβινϋοι Ν  588.

ρ ε ϊο ς  „kraftlos“ (G1.).
Im Homer nur das Adverb ρεΐα „leicbt, ohne Sorge".

σμογερόν, wahrscheinlich eine paphische Glosse, S. 166.
επι-σμνγερώς γ 195 δ 672.

σ π έο ς  „Grotte“ : Gen. οττψς 982 99s.
- σχερώ : l -σχερώ „der Reihe nachw (Gl.) =  ενσχερώ.

επι-σχερώ „der Reihe nach“ A 663 Σ  68 Ψ125, εν-σχερώ Apoll. Rhod. I 912.
τα γ ό ς  „Fuhrer, Leiter“ : Gen. τ α γ ώ ΐ16 170 179.

παρά ό* ο! ταγοί άμμι μενόντων Ψ 160. Bei Aeschylos, Sophokles u. spat. 
Dichtern (ταγός). Nach Xenophon Hellen. VI, 1 8. ,8 4 se. at. a6 fuhrte der 
thessalische Bundeshauptmann den Namen ταγός. In den thessalischen In- 
echriften bezeichnet ταγός den Biirgermeister: ταγοί 133237, ταγονν 34510 
361 B22, ταγοΐς 3454. 2β (in dem Briefe Philipps), ταγός Akk. 345.. n . 
ταγευόντουν 34δ24 1329 Ia8.

τ α ρ β ε ϊ  „er fiirchtet sich“ (Gl.).
υ ν -τε τρ ά ο τι,α ν  „zerbrochen“ (Gl.).

Zu homer, τετραίνω „durchbohren": τέτρηνα ψ 198, τέτρηνε X  396, τέ- 
τρηνεν ε 247.

φ άα γα νον  „Schwert“ (Gl.).
φύτρω ν vml ϊΛων (amathus. Gl.).

φιτρών καί λάων Μ  29 Φ 314, φιτρονς Ψ 123 μ 11.
χ ά ρ ιτ ε ς  „Myrthengewindeu (GL).

In dieser Bedeutung im P51, e. S. 126 oben.
χ & ώ ν  „Erdc“ (Gl.).
χρανω  „ritzen,beriihren“ : χρανόμενον13ξ>9}χρανζόμενον 135ιβ.

λέοντα, ον ποιμην χραύση ούδε δαμάοση Ε  138.

A nm e rk un g .  Auf homerieche Verse beziehen sieh die kypriechett 
Gloseen κατ «ρ* (έζ)εαι (vgl. κ 378 κατ άρ εζεαι) und μοχοι  (im Homer 
let statt dee iiberlieferten μυχώι stets μυχοί zu lesen, z. B. μυχοί Άργεος 
Z  152 γ 263, μυχοί κλωίης I 6G3 Ω 675, μυχοί δόμου γ 402 δ 304 u. α. m.), 
femer die auf S 166 aufgezahlten — wahrscheinlich paphischen Gloseen — 
ί ράτοϋεν  (B 99 ερήτυ&εν) und πέποομαι  (λ 505 πέπυομαή. Die Glosse 
απλανή  erinnert an πιμπλάνεται 7 679.

Die avkadieche Proposition επές 30 64 =  επ-έξ ist den homerischen 
Prapositionen διέκ, παρέκ, ύπίκ analog gebildet.

Das arkadteche είκοσι  291 kann aus ΗΓείκοοι (homer.), aber auch 
aus *i-Fixooi entstanden sein, vgl. § 242o (S. 288).
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241 . Ausser den vorstehenden homerischen Worten und 
Wortstammen enthalten der arkadische und der kyprische Dialekt 
folgende

Seltene Nomina und Yerba.

Einen Stern (*) fuhren diejenigen, welche bisher nur aus Arkadien 
oder aus Kypros belegt sind.

1. Dem arkadischen

* ά μ φ ν δ ε γ . ά τ η  „der 21te“ GL 
* α ρ μ ω λ α  „Wiirze“ Gl.
* δ ά ρ ι ς  „Spanne“ GL 
* δ έ λ λ ω  „werfen“ : εςόέλλοντες  

30 49·
* επ α ρ ό η τα ν  „Schutzleute“ Gl. 
επ η ρ ε ιά ζεν  „freveln“ 3θ 4β· 

* ε π ιζ ν γ ιο ν  „Zugthier“ 2913. 
* ε ιτ ι-ζ α ρ εω  „eindiingen auf*: 

Aor. επεζάρησαν GL 
*ερινύενν  „grollen“ Gl. 
*εςδο*ά  „Ubemahme“ 3θ4ο· δΐ· 
εσ τ ιο ν  „die Totena Gl.

In dieser Bedeutung speciell arkadisch. 
β ά ν α ν , ε ς  „die Dioskuren“ in 

dem Phylennamen Favcr/u- 
σ ία ς  8 1 9 .

* ΐ ε ρ ε & ρ ο ν  (== att βάρα&ρον) 
Gl.

ΰ ο ί ν α  „Opfermahl“ 2912. 
Ι ι ι ε ρ ο & ν τ α ν  29δ·

Dialekte gehOren an:

Η ν ε ρ ο & ν τ έ ς  297.
* ΐ ν  π  a o  ι ν  (=  εγ/,νησιν) 31 a/s· 
* ί ν π ο λ α ι ς  (= εμτνο)χης) 29 27· 
* ί ν φ ο ρ β ί ε ν  „anhalftem“ 29s.t>. 

1 0 /1 1 . ιό; Ινφορβίτ[$ι4, Ινφορ- 
β ισ μ ό ν 2 . Zur Etymologie s. 
§. 54, S. 173.

*7M&V00V GL
* γ .ά τ α ρ β ο ν  „verflucht“ 294/5· 
* λ ε ν τ ό ν  „unbandig“ 29 s.

Altb. Ijutu, 8. S. 24.
λ  r iv a l „Bacchantinnen“ Gl.

* μ ω ρ ί α ν ,  Bedeut unsicher, Gl. 
ο δ ε λ ο ς  (= όβολος) 29ΐ9.2·*.

*Π αναγόρσν  29ae, Παναγόρ- 
σιον so, Τριπαναγορσιοςό· 

*?εαραμαξευω  29j3·
*tcα ρ ί ι ε τ ά ζ ω :  τταρίιεταξαμένας 

29 20, παρεταξω νσι 30ae·
* φ ε λ λ ό  δ ρ υ ς  „Korkeiche“ Gl. 

ώ λ έ ν α ι  „Armew GL

2. Dem kyprischen Dialekte gehbren an:

a. Oriechische Worte.

Da die ungemein zablreichen kyprischen Worte, welche Hesyeh als 
Glossen iiberliefert, auf S. 105—126 in alphabetischer Reihenfolge zu- 
sammengestellt und ausserdem rait Hiilfe dee Registers leicht aufzufmden 
sind, so babe ich im Folgenden aus der Zabl der sicher gedeuteten nur 
diejenigen angefuhrt, welche wegen ihrer Aitertumlichkeit ein besouderes 
Interesse verdienen.



*άβλαξ  „glanzend“ Gl. (fur *ά-β?Λχξ, zu ά-βέλ-ως), 
άγος  „geweihte Statte“ 130 2. 
άν,ενευ „er beobachtet, hiitet“ Gl. Auch kretisch. 
ά λ ε ιφ -  „schreiben“ (eigentl. „bestreichen“) : αλειπτήριον Gl.

„Schreibzeug“, διφ&εράλοιφος Gl. „Schreiblehreru.
*a?uv- „schreiben“ (eigentl. „bestreichen“, ygl. lat. lino) Ιναλα- 

λισμενα 135 26 „aufgeschrieben“.
*ανσ- „sehopfen“ (lat. kaurio, altn. ausa): evavov und (ε)ττανον 

(Imprt Aor.) Glossen. 
βέν,ος „Brod“ Gl..

*βρέν& ις  und βρέν& ι,ξ „Lauch“ Gl.. 
γρ α σ -  „essen“ : γράσ-ϋ-L „iss!“ 1441, γρα „iss!“ Gl., κά-γρα 

( =  *7Μ-γρας) „der Fresser“ Gl..
* δάλτος  „Tafel“: Akk. 135 26.
*δεβ- j/svinden44: δεϊν „winden44 Gl., δνσεα (δν- Kurzform zu 

δεβ-) „Mauerkranz44 oder „Gesimse44 Gl.
*δεϊσα  „Schmutz44: α-δεως „sehmutzig44 Gl.. 
δρνμι,ος  „Waldbaeh44: Akk. 13519. 
εαρ „Blut44 Gl..

Die Belege fur εαρ (ειαρ, ΐαρ) „Blut“ sind geeammelt von Ludwich, 
Fleckeisens Jahrb Jahrgang 1889, Bd. 139. S. 661 ff. 

iFcuo „sende“: Aor. hc-ηβaaav oder επ-έβασαν 1611.
*ελφ ο ς  g u tte r41 Gl. (germ, salbo). 
βειν.ώ ν  „Bildsaule44: Akk. 1512.

*βε%- „wollen“ (got. viljau, altb. veljq): Ενελίδης „trotzig“ Gl.. 
β ε ρ γ -  „einschliessen44: Aor. ΥΜτέβοργον oder κατηβοργον (von 

ΥΜτ-εβεργω) 1351. 
βληνος  „Wolle44: λείν(εα) Gl. 
β λ η κ -  „reissen“: Perft. αϊε-έλψ,α Gl.

* β ρ η τα  „Vertrag“ : βρψας 13528.2η, έβρψάσατυ 135i4, ενβρη- 
τάοατν 135 4.

*ζα „Erde44 =  γα (§ 135, S. 221): ζμι 1358. ι 7.24, ζας 13580. 
*ζαν Akk. „Dauer, Zeit44: 135ιο. 98.se·
* Ζ η τη ρ  „Racher“ Gl. («  ssk. ydt&r\ Name des Zeus.
Ιν ις  „Sohnu 1014 1023 1052.

Belcgt: Aeseh. Eum. 319, Eurip. Tro. 571, Herk. fur. 354, Lykophr. 570. 
Bei Eurip. Iph. Aul. 119 bedeutet Iviv Tochter. Wahrseheinlich eteht ινις 
fur *ιβνις und gehort zu ssk. ytivan (aus *yvan =  idg. *yvtn)  ̂ lat. jiivems 
„der Jiingling“. HFv- isfc regelrechte Kurzform zu *1βεν- =  sek. ytivan, 

ymv- „toten44: βου-κανη „stiertotend44 Gl..
ΥΛβιαις  „Ranzen44 Gl..
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*ν,νμερέω  „lenken“ : ν,νμερψσι 1444. 
λα fo g  „Stein“ : Norn. λαο 93 *. Auch kretisch. 
λ ί& ος  „Stein“ : Akk. τά(ν) 1612.
λ ιμ ή ν  „Markt“ Gl. (?).

*λον- ( =  λν) ,,verstummeln“: (λ)ονματα „Spreu“ Gl., λονσον 
„verstiimmelt“ Gl.

Das Nahere auf S. 121.
*λνγ-  j3chliipfen, gleiten": άπο-λνγ-μανος „Entblossung“ Gl. 
*μαμ(μ)οπάτωρ  „Grossvater“ 159.
*μόψ ος  „Fleckw Gl. Zu lat. inoculum.
*μυλά „Seife“ (*= altb. mylo): μν)Ασασ$αι „sich waschen“ Gl. 
*ίξ-ορυζω „extermino“ (von ogfog „Grenzstein“, s. § 71, S. 181): 

Aor. Konj. έξορίξη 135 is. 1 2 . 24. 2 5 .
*οναρον  „Salbe“ GL: germ, stir „triefend“.
*πανώνιος  „mit vollem Ertrage“ 13510. 22.
*πας  „Sohn, Kind“ : 106 2 210, δί-ztag 93 s.
*/ra re r-  „sehen“ : νΛ-πατας (Part.) „sehend“ GL, ϊμπάταον 

Aor. Imprt., GL, femer ίν/Μπάταον. 
π α τ α -  „schlagen“: νχι-πατα Gl.

* π ιλ ν δ ν  («* pln6n, § 134: S. 159 und § 128: S. 217) GL 
„grau“.

π ω -  „trinken“ : πώ&ι Imprt. 1441. 
ρόβος „Bach, Fluss“ : ρόΐο(ν) 135is. 
ο αίρω „fege“ : άποαίρει Gl.

*σίω „speien“ : Aor. Inf. alai GL 
*σν.νδά „Schatten“ Gl.: germ. skua.

(σ)πίζα  „Vogelu Gl.: engl. spink.
*στροπτ;  „Blitz“ Gl.
*τέρος ( «  τέμενος): Lok. τίρεν 65s- 
*τέρχνι /α  „Friichte“ 1359. 18/19. 22.

Hesycli τέρχνεα * φυτά νεά and τρέχνος · στέλεχος, κλάδος, φντόν.
τό ρ γο ς  „Geier“ G1..

τόργος in der Bedeatung „Geier" bei Lykophron 357. 1080, Kallim. 
Fragm. 204 (Bentl.), in der Bedeutung „Schwan" bei Lykophron 88. Facli 
Heeych war dae Wort auch sicilisch.
τρνν.- „verweilen, einkehren", Prasens τρνσσω: ευτρόοσεο&αι 

paph. Gl.
Vgl. lit. trutiku, trukti „dauern", usz-trunku „ich halte mich mit einer 

Sachc auf", trukdafl „vereaumen". Mit kypr. εν·τρόσσω ist das lakonische 
im-τρνοσω (Hesych) identiseb.

%
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vF- α ϊ ς  =  Itcl αεί „iur irnmer" 135ιο· 22/23. se- 
αϊς 1st wahrscheinlich mit ssk. dyiut „Lebenezeit, Dauer" identiscb. 

Das Nahere fiber v s. bei den >Prapositionen« S. 313.
* ν-χη ρ°ς  „Handgeld“ ( =  ίπί-χειρος): Gen. νχηρων 135 δ. is. 
χόΡος  „Krug“: Akk. χόο(ν) 1611 . Auch argivisch und kretisch. 

* ψ α ιδρό ν  „glanzendw Gl. 
ωΡατα  „Henkel“ 1612.

b. Semitie ehe Worte.

Appellativa:

α βά  (iiberl. αβά&) „Lehrer“ Gl. άί,άβη  „Tinte“ Gl. 
ά β α ρ τα ί  „Vogel“ Gl. ά ρ ιζο ς  „Grab, Graben“ Gl.
ά γόρ  „Adler“ Gl. γά νος  „Garten, Park“ GL
ζά β α τος  nnd ζά λμ α το ς  „Fisch-Schiissel“ paph. Gl.

Zweifelhaft iet die semitieche Abkunft von ΰίβωνος  „Kiste“ Gl., 
άρτος „Altar" Gl. und οάπι&ος „Opfer" Gl.

Pertonen-Namen:

'ΛβιδμιΧκων  Gen. 134s. 
^ Λ ρ α κ ο ς ϊ  981 99i.
Idipaa ο μος  141g.
Βώκαρος,  Flussgott, 235.
Γ  l λ (λ) / κ a g 173, Γιλ(λ)ίκα 671 

128, Γιλ(λ)ί*αΡος 96, Ώλ{λ)ί- 
ymFi 76i /j .

A n m e r k u n g .
Ά ρ μάν εν ς  Gen. 185 
Kamen.

Μ ανασ(σ)ης  1402· 
Μ ά Χ ικα , Herakles, GL 
Μ α ρ ά κα ν  Gen. 96.
M iX v .ijάΌωνος Gen. 1341. 
Σ α μ α Ρ ο ς  1412/3·
Τ ά ρ β α ς  98ι 99*.

Μίδαν  Gen. 198 und -ναψάρης  162, eind sicher, 
und ΖώΡης  190 191 192 vielleicht barbariscbe

242, Zalilworter.
1. K ardinalia. 

ϊ ν - ς  „einer“ : Ark . in μηδ-ενί 30 22· 
δύο „zweiw: Ark. mit einem Akk. Plur. Mask. 3Ο22.

mit einem Akk. Plur. Neutr. 30se· 
δ ι -  ( »  dvi-) „zwei“ : in Zusammensetzungen:

Ark. δι-7ΐ)Ασιον 30 36.
Kypr. δί-πας 93 s, δί(δραχμα) 135ic.2<j.

%ρι-  „dreiu: Ark. Akk. τρις 299.24 (aus *τρί-νς).
Dat. τρίοl 30 4.

In Zusammensetzungen: Τρι-παναγόρσιος 29».
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π έ ν τ ε  ,,ίαίηί*4: Ark. πέντε 29ι, πεντή-κοντα 29 go 30as. so.
Kypr. πε(μ)π-αμέρων 134*.

a. Wenn Mei*icr Π 282 aus der letzteren Form die Existenz eines 
kypriscben πέμπε erschliessen will, so ist dagegen einzuwenden, dass π 
vor a der re^elrecbte Vertreter des g-Lautee war (*ρώique, lat. quinque). 
Da in sud-achaischer Zeit der y-Laut vor bellen Vokalen nocb als Palatal 
gesprochen wurde (s. § 136, S. 222), so besteht die Mdglichkeit, dass da
rnels πέντε (genauer nrvqs\ und πε/ιπάβιερος neben einander lagen.

οκτώ  „acht“ : Ark. in ο(κ)τω-χρνσέον 541. 
δέκτι „zehn“ : in ark. όνω-όε/.ο s. dort 
δνώ-όεν.'ο, jjzwolf^: Ark. δνώ-όεγ,ο 297/8.21*

b. Dass die arkadisebe Form δέκο (vgl. auch ark. δέκοτος) sud-  
a c b a i s c b  war, ist nicbt zu erweisen s. § 52 (S. 171). Vielleicht hat sicb 
erst im Arkadiscben das aus tonloser Nasalis son an s entetandene a hinter 
x in o verwandelt (aeol. δέκα}.

έ - F είν.οσ i „20“ : Ark. είκοσι 29 χ.
c. Da in der Inscbrift 29 Vau im Inlaute biuter ρ (κάταρΕον */.) und 

im Anlaute {Faordv n , Εέκαστον 1β. Εεκάσχαυ x9. ^  nocb gescbrieben ist, 
so lasst sicb das arkadische είκοσι nicbt als *Εείκοσι denten. Dasselbe ist 
vielmebr entweder mit dem homeriscben εείκοσι =  ε-Γείκοσι (e-reik»ti) 
identisch oder aus einer Grundform έ-Ρίκοσι (e-vihnfi, vgl. ssk. vimcati, 
kret. Ftxan =  vikyti Gort. Taf. IV 13 XI 48) entstanden. Inlautendes 
Digamma zwiscben Vokalen wird in no. 29 nicbt mebr gescbrieben, vgl. 
οΐςχ =  *δΡι-νς.

π εν τή γ .ο ν τα  ,,50“: Ark. πεντηζοντα 29so, πεντηκοινσ 3023 so
li εκ ρ τό ν  ,,100“ : Ark. her/.οτόν 294, 1Έκοτόνβοια 38 g, *2ικο-

τόμβοια 38 as-
d. Nicht im Dialekte gehalten ist die Glossc 'Εκατόμβοιος. Fur ark. 

Ηεκοτόν lasst sich die sud-achaische Abkunft ebenso wenig erweisen, wie 
fur δέκο, s. § 52 (S. 171).

τ ρ ια - κ ^ α ιο ι  „300“ : Ark. τριακόσιοι 3 0 τριακασί og 29 2o pi-
τριακοσίαις 24 β/ο.

0b*»r dns Verhaltnis von -χάσιος zu -κόσιος s. § 62 (S. 171).
χ ί λ ι ο ι  ,,1000“ ( — * χ ίλιο ι: § 35, S 160): Ark. [x]i?Jmg 24e.

%
2. Ordinalia.

π ρ ώ το ς  „erste“ : Kypr. Πρωτο-τίμω 591. Zweifelhafl ist
ΠρώτιΕος 87.

τ ρ ί τ ο ς  „dritte“: Ark. Τρίτιος 3$. 
τ έ τ α ρ τ ο ς  „viertea : Ark. Τέταρτος 37e.
Η έβδομος  „siebente“ : Ark. ίιεβδόμαι 29 
δ έκ α το ς  „zehnte“ : Ark. δεκόταν 6.

S. § 52 (S. 171). Nicbt im Dialekte gehalten ist die arkadische 
G1098C άμφιδεκάχη.



3. Distributive.
Υγγνλ- „je einer“ : lat. singulL

Kypr. ϊγγι(λ)- (iiberl. ΐγγια). είς. paph. Glosse. (S. § 37,
S. 161).

4. Zahlnomen.
FlvAg „Summe von 20“ (=  att. εΙνΑς).

A rk . In dem Namen Fv/jxd-ίω 8g.
Θ. Ygl. these, ικάς Samml. 34510. In dem Zahlnomen auf -άς, -άδος 

war durch den Accent urspriinglich die Knrzform des Stammes gefordert. 
εϊκάς (statt des ureprunglichen Ικάς = Ftxag) ist nach είκοσι gebildet.

243. Prapositionen.
Fiir den Wortsehatz sind von Wichtigkeit die beiden kypri- 

schen — und wahrscheinlich siid -a  ch a ise  h e n — Prapositionen: 
aFv „zu, gegen“.
ευ, Knrzform v: „zu, auf“ ( =  επί ) .

Die Form und die Bedeutung derselben iet ausfuhrlich in der Syntax 
bei den »Prapositionen* (§ 259, S. 306 und 312 f.) beeprochen.

244. Adverbia und Partikeln.

Im Arkadischen und Kyprischen belegt:
αλλά: Ark. μηδέτνo&t ά)Χ η ϊν Τεγέαν 30»4 .

Kypr. ον γ α ρ ..........., al(?jf ετνχ ά χηρ 144 s.
εν: Ark. ενεργέτας 54* und zahlreiehe Eigennamen mit Εν-, 

z. B. Εναρχος 32 a, Ενδοξος 8a 3345 u. a. m.
Kypr. εν 146, ενΡεργεσίας 146, Ενδαμο 169, Ευ Fay δ ρω 220, 

ΕνΡά(ν)#εος 221, ΕυΕέλ&ων 223, ΕνΡέλϋο(ν)τος 222. 
η „oder“: Ark. η 29 20, η 307. ίο. 20.45- 47.

Kypr. η 1095. δ 135β.10. 11. 13. 16.84. 85, ϊ  135 84.
Die edalieche Form Γ iet vor vokaliechem Anlaute aue tj hervor- 

gegangen, e. § 42a (S. 163).

κε: Ark. Alleinstehend nach εί 29ai, sonst nur in der Yerbin- 

dung εν * αν 29ίο .81*23 30* .10.15.25*81.
Kypr. κε 1351 0 . 2 8 . 2 2 . 9 9 .

μη: Ark . μη  298.ιο·η. i2. 15.20, μη 30δ.ΐ8·2ΐ. «8.27. 32. 88· 4ΐ· 42· 
Kypr. μη 135 as, μη-ποτε 1441.

Hoffmann,  die griechiseben Dialokto. I. 19



μ ηδέ: Ark. μηδ* 29β, μηδέ 30*ι) 
μ ή τ ε :  Ark . μήτε 29 η .  u  ϊ

jfiTypr. /iijdi oder μήτε 109*.

vv: das Demonstrativum ο-νν ist im Ark. und Kypr. (s. §213,
S. 256), die selbstandige Partikel vv bisher nur im Kypr. 
belegt: dvFavoi vv 135 6, δών,οι w  135 ιβ·

Nur im Arkadischen belegt:
av: Ohne ν.ε nach el 29 9.3·?· 10. 14.1? 3015.34. 37*43. 45, nach 

μέοτ 30so, nach o n  29 5.9 305.52, nach o n n  3097, nach 
a 297, nach τάί 304, nach τό 30u.35, nach οσαι 30 ig.
Mit vje zu *✓ / av verbunden nur nur nach el 29 ie. 21.93 303.

10* 16· 26.31*
tjber αμ vor μη 30 4J, ay vor χρίνωνα 305 8. § 121 (S. 212 f.). ay

291 ist aue a ar kontrahiert. Statt ar hat der Steinmetze in no. 29 9 
irrtumlich hav geschrieben.

F ick  Ilias S- 666 vermutet, dass die Partikel a r n i e h t  s u d - a c h a i s c h  
gewesen, sondern aus dem Dialekte der ionischen Kynurier entlehnt sei.

δε: 249 29 oft 30oft 31*. In no. 29 wird δέ vor vokalischem 
Anlaute stets apokopiert, in no. 30 nur vor av, s. § 161 (S. 231). 

ei: 29 und 30 oft, είτε 3039.5*.
el ist der Lokativ zum Relativstamme 6·  — *yo~.

εν θ ά δ ε  40. μ η δ έ π ο τ ε  30s4.
ή „aU“ nach Komparativen30t*. δμ ο& νμα δδν  30ίβ·

36. 42, μηδεττο&ι ά)Χ  ή 3034. οννει „im Trab!“, Lokativ 
ϊ ν ρ δ α  „draussen<{ Gl. zu οίνος „Lauf‘, GL
και' 63 24s 29oft 30 oft 3I 5-.7 π ά ρ ο ιδ ε ν  Gl.

358 5 4 s .4. 10· νο τερ ο ν  30s.
μ έν  29 η . a*, as 3049. w /.c GL
μ ε σ τ  av „bis“ 3O30. dj£ μή „ausser“ 299-

Nur im Kyprischen belegt:
α β λά ξ  (==» *ά-β?Αξ) „glanzend“ Gl., vermutl. Adverb auf -ά |. 
a l f e i  „imrner“ 135si, Lokativ zum Stamme aifo-. 
αυτάρ  57s 60s» α(ν)τόρ 61 [αν]τάρ 66-. 
γάρ  144a·
ερ3 ( =  αρα, 8. § 16, S. 144): νχχτ ερ3 (εζ)εαι Glosse. 
ή „wenn“ 13510. 2s, Instrumentalis des Relativstammes 0- => yd-.

Die Partikel ή , welche bereits in urgriechischer Zeit neben el und 
at lag, wird auf den Gortyniechen Tafeln nur zehnmal (I 23 34 52; IV 31; 
V 9 ; VI 1 ; VII 6 ; VIII 18 ; IX 37 62), das gleichbedeutende at dagegen
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147mal verwendet. ή ist ausserdem uberliefert aus Dodona und Asty- 
palaia, s. Verf. De mixt. Graec. ling, dialectis p. 48.

& ορόν ας „amsen“ paph. Gl. Von &νρα  abgeleitet. Die 
Endung scheint verdorben zu sein.

Ιόέ „dann“ zur Einleitung des Nachsatzes 13512.34/25, gleich- 
bedeutend mit όέ zur Verkniipfung zweier Satze 135 26-

κάς „und“, zur Verkniipfung zweier Worte und Satze: 59s 
98s IO62 130i 135 oft 1402 2 1 4 und als Glosse, κά ά(ν)τί 
1355 (aus *κάς ά(ν)τί nach § 106 ΙΠ , S. 204), κά μεν 146 
(aus *κά(μ) μεν =  *κάς μεν nach § 107, S. 205), κά(ττ) 
jtwih  1441 (aus *κάς πώΰτ nach § 107, S. 205).

%ατ „undu\ 1341 1612.
Die letztere Form wird von Meister II 240 als κά τε gedeutet: da 

jedoch ein lautlicher Ubergang von κάς τε in κά(τ) τε fur den alteren 
Dialekt ohne Belege ist, so wiirden wir mit Meister zu der Vermutung 
gezwungen sein, dass die „vor vokalischem Anlaut entstandene Form κά 
auch vor konsonantischem Anlaut Platz nahm", und diese Vermutung ist 
deshalb ausserst unwahrscheinlich, weil in eine g e s c h l o s s e n e  Verbin- 
dung κάς τε zu einer Zeit, ale κάς vor Konsonanten noch lebendig war, 
eicher nicht die nur vor Vokalen gesprochene Form κά eingesetzt wurde.

Vielleicht ist κατ’ als *κατι zu deuten: dann verhalten sich die drei 
Formen gemeingr. καί: kypr. κατί (κατ-): kypr. κάς (aus κάτ-ς) genau so 
zu einander wie argiv. ποί: dorisch-achliisch ποτί (ποτ-): kypr. πός (aus πότ-ς).

γ,ιδνόν „hieiM GL, abgeleitet von dem Pronominalstamme κ*- 
„dieser“, s. § 213, δ β  (S. 257).

μα va i „wahrl\chu, Versicherungspartikel, 109e.
μάλα  ,fiehr“ in Μαλα-ν.λεβίτω 187.
μ η π ο τ ε  1441.
μ ο χο ϊ „drinnen“, paph. Glosse. Piir μυχοί, Lok. zu μυχός.
ναί 109β in der Formel μα ναι s. unter μά.
ου , vor γάρ geschrieben 0 vo ha re, 1442-
ό π ι  „auf welche Weise11 13522, entstanden aus *οπυι (§ 70,

S. 181 und § 168, S. 236). In Kreta hatte orrvi noch die 
ursprtingliche lokale Bedeutung: Gort. Taf. IV  15.

ό τε  1351.
n a i , verallgemeinernde Partikel, nach κάς 1354, nach Ιόέ 

13513, nach dem Relativum 146.
no  i f  ftwoher(( (*= τιό&ε) in der Glosse ες 7t i i f  ερπες.
7τοτε s. oben μηττοτε.

19*
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τ ι;tv , in der Glosse Iv τι/tv, Lokativ zum Stamme το- ,  s. 
§ 168 (S. 236 f.).

v f - a l g  135 io. 82/̂ 3. as =  αεί, zusammengesetzt aus der 
Proposition v nnd dem Akkusative alg =  *αιΡ-ς „Zeit, 
Dauer“, s. S. 72 oben.
a. Anf unsicherer Lesang berahen kypr. γε 145 (Παφ£/α(ν) γε Deecke), 

i n  161 „  χόρω  144s, r a  132.

V. Die Syntax.

Attribut nnd Apposition.

245· Allgemeines iiber den Artikel.

a. Dass der Artikel bei den Siid-Achaem noch als selb- 
s t a n d i g e s  D e m o n s t r a t i v u m  gebraucht wurde, beweist die 
kyprische Glosse iv τν ΐν . h  τοντψ. τνΐ-ν ist Lokativ zu ro-, 
s. § 168, S. 236 f.

b. Der Artikel hebt — seiner urspriinglichen demonstrativen 
Bedeutung gemass — e in z e ln e  I n d i v i d u e n  einer Gattung im 
Gegensatze zu den ubrigen oder die Gattung als E in h e i t  im 
Gegensatze zu einer anderen hervor. Zahlreiche Belege fur diese 
Verwendung bieten die arkadischen und kyprischen Inschriften z. B.

Ark. el δε 7εό)*εμος δια/.ωλνσει 30 e „wenn ein Krieg hindern 
wird“ , dagegen mit Beziehung auf diese Stelle d δε πόί^μος 
διακωλνοι 30is „wenn der Krieg (von welchem eben die Rede 
war) hindern sollte“.

Kypr. aver μισθών 135 * „ohne Lohn“, dagegen α(ν)τί τώ 
μισ&ών y.a α(ν)τι τα υχηρων 135 5 „anstatt des bestimmten, ausge- 
machten Lohnes und Handgeldes,“

So pflegen auch die V e r w a n d t s c h a f t s n a m e n  mit dem 
Artikel zu stehen: kypr. τόίς ηαισί 135*5 „den Kindern des 
Onasilosu, τώι ν.ασιγνψωι 76 „seinem Bruder“, d μαμ(μ)οπάτωρ 
,.sein Grossvater“ 159.
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A b s t r a k t a  nelimen den Artikel zu sich, wenn sie sich auf 
einen speciellen Fall beziehen, z. B. kypr. άπ  ώι τας ενχωλας 
επέτυχε 134 s/4 ,,νοη dem er die Erfiillung seiner bestimmten 
Bitte erlangte“.

c. E i g e n n a m e n  stehen ohne den Artikel, weil sie an sich 
schon individuelle Bedeutung besitzen. Ausgenommen sind nur 
die Namen der Gotten s. unten § 246, S. 294.

d. Einige Falle, in denen d e r  A r t i k e l  fehl t ,  verdienen 
besondere Hervorhebung:

Ark.
ε π ί  iko ivav hivjovia 2912, vgl. gemeingr. επ ί όεϊπνον ίέναι. 
δφλέν ίν  όάμον 29 4.6 „an den Fiskns zahlen“. 
εί v. αν ε π ί  δώ μα πυρ εποία\ 292ι.
Ιν δ ιγ .α σ τηρ ιο ν  τδ γινόμενον 302ο· 
vxci έ γ γό ν ο ις  καί χρ η μ α α ι  31 β/7- 
[τ\\ναι αυτός καί γενεά ν  543.

Kypr.
δνέχϊηγ£ ί(ν) τ έμ εν ο ς  147, Υ,ατέϋτμε ί(ν) τ έ ρ ε ι  65. 
έ π ίβ α σ ιν  [ε]ν.ερσε 99 „er eroffnete einen Zugang“.

Ahnlich [έπ ίβ α \σ ιν  [εκερσε] γ.άς ν,ατεσν.εύΡασε 98.
1(ν) 2ίμ(μ)ιδος άρονρα ι 135 ao/ai - 
"θ(γ)ΥΜ(ν)τος άλΡω 1 3 5 Ιάμψψα άΧΡια 135ιβ.
5 κα σ ιγνη το ς  ?) παϊ[δα?] 1095.
Τιμαγόραν τεα ις  90, π α ς  ΘαΡησά(ν)δρω ? 210. 
ότε νχιτέΡοργον Μ άόοι κας Κ ε τ ιη Ρ ε ς  1351.

Anm. alaa in no. 148 ist pradikativ zu fassen: „dem Zeus gebuhren 
als Anteil an dem Weine drei χόες“.

e. Das M et rum  entschuldigt die Auslassung des Artikels bei 
kypr. ίϊεόϊς ά&ανάτοις 144*, ίρεραμένα 144 g, άν&ρωΊΐω 144 s, 
&εώι 144s. 4, ά(ν)#ρωποι 1444, περί παιδί 120, νχχσίγνψοι, εν- 
Ρεργεσίας 146, wahrsckeinlich aucli bei χόο(ν), ωΡατα 161.

f. Bei zwei durch rj verbundenen Worten desselben Genus, 
Kasus und Numerus ist der Artikel nur vor das erste gesetzt in

ark. o ymXv[io)v 7} εφχϊοργ.ώς 30ιο/ιι·

2 4 6 ·  Die Gottesnamen mid ih re  A ttribu te .

a. Der e infache  G o t t e s n am e ,  ohne  Bei wort ,  steht
1. Ohne Artikel.

Ark. 'Λγεμώ 2, 'ΛιιδΧΧωνι 6, Ιάχελωΐω 7, 'Λ #  αν αία 11,
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Αάματρι 15, Ποσοιδάνος *Ερμά\νο\ς ηΗρατ/)^έ(ό)ς 25, Ρασοτνόχω ? 
26. Die Namen lAHa und lA&avaict wurden auf das Territorium, 
in welchem sich der Tempel der Gottin befand, iibertragen: iv 
Α)Λαι 29*.ii. i6, νατ lA)J,av 29*4, i n  lA&avaiav 3348. 56.so 
34i .6s 3517.

Kypr. A d  83, 'Λτζοϊ\1)ωνι 152 173 [114?].

2. Mit dem Artikel.
Ark. τώ Αιός 54*.
Kypr. τάς Παφίας 59 62 63, τα ΐΑ[&ά]ναι 68, τώ Αιός 148, 

τώ ΐΑττόλ(λ)ωνι 163 165, τώ 'ΥΐΑται 95, τώι Περσενται 120 2, 
τώ Μαγιρίω(ι) 129, vielleicht auch τό(ν) pole p i ο ne 109*.

b. D er G o t t e s n a m e  mi t  e inem Beiworte.

1. Bet deg mit dem Artikel:

Kypr. τώ ΐΑπόλ(?.)ωνι τώ ίΑμνζλωι 134*, τώι 'ALtcuIjwvi 
τώι, *Ελείται 1404/5, τώι 'Λιτό)\λ)ωνι τώι 'Λϊχιοιώταν 141 */*, τα 
*Λ\ϊάνα τα iv 'Ηδαλίοη 138, τώ *Λπόλ(λ)ωνι τώ Μαγιρίω 128.

2. l)ag Epitheton ztcischen Artikel und Namen:

Kypr. τάι Παφίαι 'Λφροδίται „der paphischen Aphrodita“ 59*.

•i. Beideg ohne Artikel:

Ark. A  ιός Κεραυνώ 5, J i l  Μελιχίωι 49.
Kypr. ΐΑττόλ(?.)ωνι *Υ?Αται 98 99, . . . .  ναι ”0(y)'/Mi 100.

c. D er G o t t e s n a m e  mi t  &εός ve rbunden :

1. AVenn &εός dem Gottesnamen v o r a n g e s e t z t  ist, so 
fiiliren beide Worte den Artikel:

Kypr. τάς &εώ τάς Παφίας 57 ι 58 601 611 651 66, τώι 
Βεώι τώ ' Υ)Αται 94, τά(ν) &ιόν τάν Αί&άναν 135*7, τάι &ιώι 
τάι Γολγίαι 136, τώι Βιώι τίΑ(μ)φιδεξίωι 137, τώι &ιώι τώι 
'Λ ττε’ύΜηι τώι *Ελείται 140*, τώ $ιώ[ι\ τώι Πασέω(νι) 143, τώι 
&εώι τώι lArc0?j(k)iovi 147, τώι Βεώ τώ ΐΑπό?*(λ)ωνι 149, τώι 
Βι[ώι\ τώ 'Λπόλ(λ)ωνι 150.

Wahrscheinlich folgte auch auf [τα]ι ίϊεώι 102 s der Name 
der Gottin mit τάι (oder τά).

2. Wenn &εός dem Gottesnamen folgt,  so entbekrt es des 
Artikels.

Kypr. τοδε ΐΑπόλ(λ)ωνι 115, [ίΑ]πόλ(λ)ωνι Βεώ[ι] 153.

,¥
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d. A p p e l l a t i v a  mit dem Artikel als Vertreter eines
Gottesnamens:

ά &εός: Ark. ταϊ &εοϊ (der Athena) 2922.25·
Ktjpr. τάι &εώι (der Aphrodita) 105. 

ά βάνασσα  =  Aphrodita: Kypr. τάς Ρανάσ(σ)ας 101 102 104 
105 110, τά(β) βανόσ(σ)ας 103, τάς άνάσ(σ)ας 100.

247· Der Name des Vaters oder des Gatten im Genetive.

a. Die arkadischen Inschriften fiigen denselben stets ohne 
den Artikel hinzu.

b. In den kyprischen Inschriften wird derselbe angeschlossen:
1. am haufigsten m it dem Artikel: 65 67 68 74 76 78 79 

82 84 94—96 98 99 106 110 111? 117 119 120 134, 135i .2. 
11.21.22.23 140s 1418 145 157 172 173 186—188 190-193 196— 
199 204 211 214 217 218.

Besonders bemerkenswert sind 187 und 197, da hier auch der 
Name des Gross va ters  mit dem Artikel hinzugesetzt ist.

2. seltener ohne  den Artikel: [69?] 71 73 87 97 128 
130 150 152 168 184 185 203 208 209 212 213 215.

3. mit den Worten „Sohn,  G a t t e ,  G a t t i n “. 
d Τιμόρχω Ιν ις  1014 102s 105*.
η α ϊς  {nag) mit und ohne Artikel: 'Αριστον.νηρω[ι τώι?] ηαιδί 

75, Πννζίλ(λ)ας τάς Πνυταγόραυ ηαιόός 88, Τϊμος Τ ιμ -  
αγόραν ηαϊς ίμ ι 90, *0(μ)φονΑέβης ηάς Θαβησά(ν)δρω? 210. 

ο μοι η ό σ ις  'Ονασίτιμος „mein Gatte“ 93*. 
ά Τιμορώμω γννά  72.

Ein Adjek t ivum P a t ro n y m icu m  ist nur einmal belegt: 
3Όνασίτψος T ίσων id ας 93 2.

248. Das Ethnikon

wird dem Eigennamen nachgese tz t  und nur se l ten  m i t  dem 
A r t i k e l  verbunden.

Ark. Μαγνης 54 6, Θηβαίος β, Συρατ/Ασιος ι, Σεν.νώ[νί]ος β, 
'Αργείος %.

Kypr. Σαλαμίνιος 183, Σα[?.αμίνιος] 190, Σελαμίνιος 185, 
Σε[λαμινιος] 193 197 204 208, 'Αχαιβός 190, 'Α{γ)ν.ν\ρανός\ 192, 
*ΑσΥΜνι[ος] 209, Παλ(λ)ψε[νς\ 203, Τε[γησσιος?] 191, Σο[)^υς] 211.

Mit dem Artikel: kypr. 6 Σε?Μμίνιος 182 und vielleicht auch 
[d] Σείχιμίνιος 184.
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An i d .  6 Άρμάνενς 135 a ,  ist der Genetiv des Vaternamens, nicht das 
Ethnikon.

249. Titel und Amt.

a. Im A r k a d i s c h e n  sind Titel und Amt bisher nur als 
P r a d i k a t e  iiberliefert, vgl. 24io—is 32 i .6.7 3333. 51. 79. 100.

b. Im  K y p r i s c h e n  werden die einzelnen Titel verschieden 
behandelt:

1. Der Titel β α σ ιλ εύ ς  wird nur dann m it dem Artikel 
verbunden, wenn ein Genetiv von ihm abhangt: 0 26ha\y\ βασι
λείς 68i, 6 Πάφο) βασύ^υς 1011 102ι 105ι, τώ Πάφω βασι- 
ληβος 112.

Eine Ausnahme bildet J ιΓει&έμιτος τώ βασιλικός to__ 121.
Dagegen βασι?*ενς νΑς ά 7ττολις 135 s. *.7. 14/15. 16. 37, βασι- 

)*νς 228, βασιλέας  104ι,* 109« 134ι 1356.8. , 7 220 225 227, 
βασιλϊρς 681 101 3 1031 105» 220 231, βασι[λψς\ 102s, βασι- 
λη . . . .  1094 226 228 229, βασι. . . .  219 221 230.

V ο Γ dem Namen steht βασύ^νς: 68 101 102 103 105 134, 135* 225 227 228, 
h i n t e r  dem Namen: 104 112 121 229 230.

2. Der Titel βά να ξ  „Prinz“ geht dem Namen s tets  mi t  
dem Artikel voran: ο βάναξ Στασίας 691, ό βάναξ [Βααλραμ] 134a.

Im Vokative βάναξ ohne Artikel 144,.

3. Der Titel Ι ε ρ ε ίς  wurde s t e t s  m i t  dem Artikel ver
bunden und dem Namen meis tens  n ach g es te l l t :  ο 1^ε)ρενς 
101, ο Ιερείς 102 105, ο ι(/ε)ρής? 107, τώ Ιερηβος 59, τώ ίερηος 
103, τώ Ιίερηος 104. Ohne Namen ταν Ιερηβ^αν 135 jo.

V o r a n g e s t e l l t  nur 100: ο ψερής.
4. Die iibrigen Titel und Amtsnamen werden ba ld  mit, 

ba ld  ohne  Artikel dem Namen n a c h g e s t e l l t
31 it Artikel:

Ταρβας o [Vatemame] 0 [Titel] 98 99.
OvaaiJjov . . .  τον βατήραν 1359.
Τηλεφάνω τώ ταγώ 179.

Ohne Artikel:
1(μ)ττερ07τω ταγώ 116, Φοιτώ ταγώ 170.
po ίο ? . . .  Ιϊνραβωρός 215.
5. Wenn die Titel βασι)*είς und Ιερείς zusammentreffen, 

steht nach den Eegeln 1 und 3 der erstere vor,  der zweite 
n a c h  dem Namen: 101 102 103 105.

Beide stehen nach dem Namen: 104.
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250 . Dem onstrativ-Pronom en.

a. Die Demonstrativpronomma ode , ovv, dvi werden dem 
s tets  mit  dem A r t i k e l  verbundenen Nomen in pradikativer 
Stellung hinzugefiigt (meist nachges te l l t ) .

Ark. τάγ y.oivav aνγγραφον ταν[ν]ί 30 53.
Vorangestellt: τωνί τώ έπιζα μ ίω 3036.

Kypr. Das Demonstrativum folg t  stets dem Nomen: 6 λάο 
o de 93 a, τώ σπηος τώάε 98 99, to . . . . rode 106 3, τον ορκον 
T0(v)de 109 e (darnach aueh τον vor [ο]ργ.ον τό{ν)όε 1097 zu er- 
ganzen), τον α(ν)άρ^ά(ν)ταν ro(v)de 134 a, τώ αργύρων τώάε 1356/7, 
τώ αργνρω(ν) τώdeπ , τώι χώρωι τώιάε n , τον άργυρον xo(v)de 13. 25, 
τάι ζάι xaideuy τώι /Απωι τώιάε$4, τάν άαλτον τά(ν)άε 26, τά 
FeTtija τάάε^ο, τάς βρητας τάσάε 28* 29, τάς ζάς τάσάε 29/30, τός 
Υ,άπος roode -do, τά(ν) Fei/Ava τά(ν)άε 151.

τον ά(ν)άριά(ν)ταν τόν(ν)ν 1401.
Anmerk.  Ausnahmsweise fehlt der Artikel in der jungen — noch 

dazu vielleieht metrischen — Inschrift 161: χδο(ν) τά{ν)δ. Cline Nomen 
eteht τόδε 114 „dies (Weihgeschenk)". Vor τόδε oder τό(ν)δε 115 kann ein 
Nomen ausgei’allen sein.

In den Worten ά{ν)δριας ovv 141, ist da6 Pronomen Subjekt, das 
Nomen Pradikat „dieses ist die Bildsaule, welche gestiftet hat u. s. w.“

b. ο αυτός  mit folgendem Relativ bedeutet „idem, qui“ : 
Ark. 6 αυτός ιγγυος, 07τερ ης . . . .  30s6.

c. Der Genetiv αυτώ  wird mit dem Artikel nachgestellt: 
Kypr. oi Υ,ασίγνητοι o(l) αυτώ 106 s·

251 . Niihere Bestimmungen dee Nomens
(abgesehen von den in § 246 bis § 250 aufgczahlten) 

werden  e n tw e d e r  zwischen A r t i k e l  und Nomen  gestel l t :
Ark. τάς υστέρας τρίς άμερας 29ο, τό μεν μέζον 7ζρόβατον 

2914, τά Ιιιερά πρόβατα is, των di μειόνων προβάτων )8/ΐ9, τά Ιν 
ταΐς Ιν7ΐο)χχίς πάντα η , τώ Λεσγανασίω μηνός «9, τον Πανα- 
γόρσιον μηναίο, τών 7τλεόνων έργων 30ay, τών υπαρχόντων έργων 
38/39, τοϊς Ιόίοις άναλώμασιν 4ΐ, τοϊς αλλοις έργοις u , τάγ Υ,οινάν 
σνγγραφον 53, πός ταϊ έ.7τές τοϊ έργοι γεγραμμέναι ουγγράφοι 64.

Kypr. τάι ΙΙαφίαι 5Λφροάίται 59, d 2ολω[>] βασιλεύς 68, 
ο Πάφιω βασιλεύς 101 102 105, τώ Πάφω βασιληβος 112, ί(ν) 
τώι Φιλσκύπρων βέτει 1351, τός i(v) τάι μάχαι ΐΥ.μαμένος 135 s, 
oi *Ονασικύτερων 7ταϊάες 135 ao, ά Τιμορώμω γυνά 72, τάς Πνυτ- 
αγόραν παιόός 88, ο Τιμάρχω Ινις 101 a μ 102s 105».
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o d er  sie w e r d e n  mit  dem A r t i k e l  dem Nom en  nach- 
gese tz t :

Ark. το προ βατόν Fbxiaxov το μέζον 29 ιβ, τάς 7£?^[ν&]ω 
τάς νχτλειμέναν νχιτ ld?Jav 24, τον νΑπρον τον ά π ν . . . .  28, τοϊς 
εργώναις τοϊς ϊν τοϊ αυτοί εργοι 30 2, των έργων των εςδο&εντων 
η των ηργασμενών τ ι&, Ιν όυ/χζστήριον το γινόμενον τοι π?*η&ί τάς 
ζαμίαν so, τα έργα τα π)Αονα 31 (neben των π?*εόνων έργων 2d), επ ί 
τοϊς αλ)χης εργοις τοϊς νπεραμεροις u, των επιζαμίων των τεταγ- 
μενων 47/48.

Diese Stellung war, wie die angefiihrten Belege zeigen, besonders 
dann beliebt, wenn die naheren Bestimmungen g r o s s e r e n  U m f a n g  
beeassen.

Ktjpr. Diejenigen Falle, in denen dem Namen des Gottes 
der Beiname oder dem Appellativum ο, ά $εός der Name des 
Gottes mit dem Artikel hinzugefiigt ist, sind auf S. 294 zusammen- 
gestellt. Es kommen hinzu: 61 νχιοίγνψοι o(l) αντώ 106 s, roc 
ά(ν)&ροίπος roc i(v) τάι μάχαι Ιν.μαμένος 135 s/4, εξ τώι Foi/,ωι 
τώι βαοιλη/ος & 6, άπν ται ζάι ται βασιληβος τά 1(ν) τώ Ιρώνι 
τώι Ι4)χί(μ)πριβάται τό(ν) χώρον τον 1(ν) τώι ε)»ει τό(ν) χρανόμενον 
. . .  /Ας τά τέρχνιβα τά επιό(ν)τα πά(ν)τα 8/9, τώ(ν) παίδων των 
’Ονασιν.νπρων ι\, τώ(ν) /Μσιγνητων τών αίλων u , άπν ται ζάι ται 
βασιλικός τά ι(ν) M afavijai ται πεδίβαι τό(ν) χώρον τό(ν) χραν- 
ζόμενον . . . .  ν.άς τά τέρχνιβα τά επιό(ν)τα πα(ν)τα, τό(ν) ποεχό- 
μενον πός τό(ν) ρόβο(ν) τδ(ν) Αρύμιον . . .  -/Ας τό(ν) yjuuov τον 1(ν) 
Σίμ(μ)ιδος άρούραι . . .  τό(ν) ποεχόμενον πός . . .  ‘/Ας τά τερχνιβα 
τά επιό(ν)τα πά(ν)τα 17—23, roc; παιδας τός 'Ονασίλων 83/24, τάν 
Ιί&όναν τάν περ 'Ηδάλιον 27/28, τώ Ιρώνι τώι Ηδα?*ιηβιsi, τά 
*Α&άνα τά ίν 'Ηδαλίωι 138, άρά ά Νάω 166.

oder sie werden endl ich  ohne den A r t i k e l  dem 
No men n a c h g e s e t z t  (vorgesetzt nur hjpr. 135 30/31, s. unten):

Ark. τό πρόβατον βεν.αοτον 2917/ι8, τάΐς εςδόσεσι τών έργων 
3016, ιν τοι χρόνοι τάς εργωνίαν αι, παρ τάν σνγγραφον τάς εςδο- 
Ίυαν 4ο, τός επισννισταμένος ταις έςδο/Μίς bi, το Ιιιερον τώ Λιοςδ4.

Kypr. τός 7ταιδας τώ(ν) τταίδων 135 n ,  τώ(ν) παίδων οι 
παϊδεςζόρι (dagegen οι ’Ονασι/Απρων 7ναΙδες ao), τά νχήρων τώ 
μιαρών is „Handgeld auf den Lohn“, τά βέπιβα τάδε Ινα)χιλιο- 
μεναχβ. Ferner wird dem Titel Ιερείς (Fem. ιερηβί/α) der Name 
der Gottlieit im Genetive s te ts  ohne verbindenden Artikel hinzu- 
gefiigt: τάν ίερηβψαν τάς Ι4&όνας 13520, ο ί(βε)ρενς τάς Fa- 
νάσ(α)ας 101, ο Ιερείς τάς βανάα(ο)ας 102 105, ό Ιβερης τάς
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άνάσ(σ)ας 100, τώ ίερψς τά(β) βανάσ(σ)ας 103, τας βανάσ(σ)ας 
τώ ijeqrpg 104, ο . . .  τάς βανάσ(ο)ας 110.

252· Apposition.

Bisher nur im Kypr. belegt:
τάν δάλτον τά(ν)δε> τα  Ρ έπ ι^α  τά δ ε  ν ν α λ α λ ία  μ ένα  13526 

„diese Tafel, namlich diese darauf geschriebenen Worte“ d. h. 
„diese Tafel mit diesen Worten“.

ά πτόλνς ’Η δ α λ ν η β ες  135 2.
τώ αργύρων τώδε, τώ ταλά(ν)τω ν  135 7 „dieses Silbers, 

namlich des Talentes“.
Unsicher ist τά(ν) πτόλιν Ήδά).ιον 135,, da hier auch der Genetiv Ήδα- 

λίων geleeen werden kann.
Diejenigen Falle, in denen der Genetiv des Vatemamens 

mit πανς, Ινις u. s. w. angefiigt ist, enthalt § 247, S. 295.

253· Das Pradikatsnomen.

1. Ohms Artikel:
Ark.

άπυτεισάτω το χρέος δνπλάσνον  30s5 „er soli die Summe 
Geldes doppelt bezahlen“.

οι άλιασταί . .π ά ν τ ε ς  302β „die Haliasten inihrer Gesamtheit“. 
υπάρχει* τάγ κοννάν σύγγραφον κυρ ία ν  3053 „die Urkunde 

soli als giiltig bestehen“.
στρα τα γον  άνέ&εν 321 „als Feldherm weihten dieses", vgl. 

ίππαρχος und γραφής in Zeile 6 und 7.
Kypr.

3Όναοίλων oYFwl 135 u  „dem Onasilos allein". 
τα τέρχνήα τα επιό(ν)τα ?εά(ν)τα 135io.i9.2a „die Friichte 

in ihrer Gesamtheit". 
εχεν πανώ ννον  . . .  ά τέλ η ν  135ιο· 
εχεν πά νω  ν ιο ς , άτέ%ι$α ίό(ν)τα 135 22/23. 
άνδριάς ονν 1411 „dieses ist die Bildsaule". 
τώ βοίνω a la  a 148 „als Anteil am Weine11, s. §245, S. 293.

2. Mit dam Artikel:

εν
Ark.

κ αν .. δέατον πόλεμος ψαν ο κω λυω ν η εφ& ορκω ς  
30ίο „wenn ein Krieg das Hindernis oder der Zerstorer 
zu sein scheme".
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Kypr.
Φι).0Υ.ντΐρας\· ά Τ ιμ ο ρώ μ ω  γυνά  εμι 72.
Zusammengeflossen aus Φιλοχντζρας εμι τας Τιμορώμω γνναικός (vgl. 

no. 88) und Φιλοχνπρα ά Τιμορώμω γυνά εμι (vgl. no. 90).
ο μ ο ι η  όσες Όνασίτιμος 93* „mein Gatte ist Onasitimos“.

3. Yjwei PriidxkaUtiomina, das erne ohne Artikel, das andere mit dem
Particip:

Kypr. το(ν) χώρον . . .  y.ag τό(ν) νχίττον yjtX.. . .  εχεν πανωνίος, 
drehja 16(ν) τα 135 22/23.

254 . Kongrnenz dee Attributes mit dem Nomen.
Ein P r a d i k a t s - A d j e k t i v  in Beziehung auf m e h re r e  

Nomina:
Kypr. το(ν) χώρον . . . .  xag τα τέρχνιja  τα €7τω(ν)τα . . .  εχεν 

σζανώνιον . . .  α τέ λ η ν  135ιο.
τό(ν) χώρον . . .  vAg τα τέρχνψα τα επιό(ν)τα . . .  Υ.άς 

το(ν) yjurtov . . .  ν.άς τα τέρχνήα τα επιό(ν)τα . . .  εχεν 
η α ν ω ν ίο ς  .. a r i l c j a  ίό (ν)τα  135 29/23.

Die Kasus.

y
ά
3
ί
i

Υ

255 . Der Genetiv.
1. Der Genetiv der A n g e h o r ig k e i t .

a. Die kyprischen Miinzen enthalten den Titel und die 
Namen der Konige

meistens im Genetive 220—222 224 225 227 230—234, 
seltener im Nominative 223 228 229 231, vgl. auch den 

Gottesnamen Βώτ,αρος 235.
b. Auf den kyprischen Weihgeschenken steken die Namen 

der Spender (Verfertiger u. s. w.), auf den kyprischen Grabsteinen 
(und Grabmonumenten, welche zu Ehren des Verstorbenen im 
τέμενος eines Gottes aufgestellt wurden) die Namen der Ver
storbenen in der Regel im Genetive, seltener im Nominative.

U
Die Namen der Spender (Besitzer, Verfertiger): J

im Genetive obne εμι: 55 91 92 112 116 120 139 145 154 156 I· 
170 171 174 179 180 181. \

im Genetive mit ίμ ί: 59 121 126 13J 175 178.
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im Nominative (dem Sinne nach lassen sich Verba wie εποίησε, 
ονέ&ψ.ε erganzen): 86 127 133 172? 173.

Die Namen der Verstorbenen:
im Genetive ohne εμί: 84 89 103 104.
im Genetive mit εμί: 70 71 73 78 79 80 81 82 88 93 96 117 177. 
im Nominative ohne εμί: 74 97. 
im Nominative mit εμί: 77 87 90 142 146 164.

Eine Verbindung des Genetives mit dem Nominative ist ein- 
getreten in Φιλον.νπρας a Τψορώμω γυνά εμι 72.

Anm. Ob der Verstorbene oder der Spender gemeint ist, bleibt 
nngewiss

beim Genetive ohne εμί: 143
beim Nominative ohne εμί: 69 155 157.

In no. 113 und 122 kann der Nominativ oder der Genetiv gelesen 
werden.

c. Auf den arkadhchen Grabsteinen sind die Namen der 
Verstorbenen in den Nominativ gesetzt, vgl. die Inschriften 17 
21 28 51.

Der Name des Spenders (Besitzers u. 8. w.) stehf im Gene
tive: 6 16 (in no. 6 sollten wir eigentlich den Nominativ er- 
warten), im Nominative 15.

d. Der Name des Gottes, dem ein Weihgesehenk darge- 
bracht ist, steht im Genetive:

Ark. 5 7 25 26?.
Kypr. ohne εμί 63 176,

mit ΙμΙ 57 58 [60 61] 62 65 66.

e. Einzelne bemerkenswerte Verwendungen des Genetive 
der Angehorigkeit:

Aus dem Arkadischeti:
a) In no. 8 sind die Namen der Phylen, welchen die aufge- 

zahlten Burger angehoren, in den Genetiv gesetzt.
β) ΰγγνος τώ έτηζαμίω „Biirge fur“ 30$β·

Aus dem Kyprischen:
y) i(v) τώι Φιλν/,ύπρων Ρετει 1351.

[1(ν) των τετάρτων] Ρετει βασιληΡος Mikm,jct&wvog 1341.
d) ά(ν)τΙ τα νχήρων τώ μνσ&ών 135 n  „als Handgeld auf den 

Lohn“.
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ε) Als Pradikatsnomen: ου γάρ επίαταϊς ά(ν)&ρώπω (scl. έστί) 
144 s „denn nicht der Mensch fiihrt die Herrschaft“.

2. Der Genetiv des Ganzen,  von dem ein Teil genommen wird:

Ark. τας Τριπαναγόρσιος τάς υστέρας τρις άμέρας 29&, ταϊ hέβδο
μοι τώ . . .  μηνός 29 29, των μεισνων προβάτων βένΜστον 29ΐ8/ΐ9, 
ταν σνών βε/Ασταν 291», τι των έργων 30 7, μηδενί των έργων 
3028, δυο έργα των ιερών η των δαμοσίων 30 26, ενχιστον των 
π ιάνω ν έργων 30*9, τι\ς] τ ^ ν mQi τα έργα 30si, τι άλλν των 
υπαρχόντων έργων 30se/39, τις των εργωνάν η των εργαζομένων 3045· 

Kypr. ταν επαγομενάν τώ πε(μ)παμέρων νε/οστάτας 134s, τώ 
βοίνω αισα 148.

Dafur ark. aha έφ' ίερεί[οις oder -or] 35 80.

3. Der Genetiv bei V e rb en :

der T re n n u n g :  Ark. άφεώσ&ω τώ εργω 30u.
des H e r r s c h e n s :  Kypr. ΚετΙων ν.ατ ’Ηδαλίων βασιλεν{βο(ν)τος]

1341/2.
des Z a h l e n s  („fur, zum Entgelt fiir“): Ark . ταν σνών δαρχμάν 

βε/Ασταν (scl. οφλέν) 2919, „fiir jedes der Schweine ist 
eine Drachme zu entrichten“.

Vgl. Xenoph. Kyrop. Ill, 1, 37: άπάγον την γυναίκα καί τους παΐδας, 
μηδέν αυτών καταϋείς „ohne dass du ftir dieselben etwas zahlst", — λ 326 
Έριφνλην, η χρυσόν φίλου άνδρός έδέξατο τψήεντα, u. a. m.

des E r r e i c h e n s  (Genetiv des Zieles): Kypr. τάς ενχωλάς επ 
έτυχε 134 s/4.

nach Verben, welche m it κατά z u s a m m e n g e s e t z t  sind:
Ark. ΥΜτνφρονηναι των έπιζαμίων 3047·

Die auf kypr. μεμναμένοι 146 folgende Form ενβεργεσίας kann Ge
netiv Sg. und Akkueativ PI. sein, § 270, 4 (S. 321).

4. Der Genetiv n ac h  dem K o m p a r a t i v e :

Ark . π)Ας άμέρας xal ννν.τός 29ιβ.
In no. 30 wird statt dessen ή gesetzt: πλέον ή δύο (κοινάνας γενέ· 

σϋαήΜ, πλέον ή δύο ίργα (Akk.)se.

5. Der Genetiv des Raum es ,  iiber welchen hin eine Bewegung
etattfindet:

Ark. ε ϊ % αν παραμαξεύτι τάς κελε[ι;#]α; τάς ν.αγ.ειμέναν κτλ. 
29 23/24 „auf dem Wege“.
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6. Der Genetiv der Z e it .
Kypr. τάς νεβοστάτας 1342 „am letzten Tage“.

In gleicher Bedeutung verwendet das Arkadische den Lokativ.

7. Der Genetiv wird verbunden m it den  P ra p o s i t io n e n  
ανεν (S. 306), α ντί  (S. 307), und κα τ, ark. γ,ατν (S. 310).

Nach kypr. επί 70 und περ (=  περί) 135 27 kann der Genetiv Oder 
der Akkusativ gelesen werden.

Anm. Der a b s o l u t e  G e n e t i v  des P a r t i c i p e s  ist in § 269, 
(S. 320) besprochen.

256. Der Lokativ.
Das Arkadische kennt nur den Lokativ, nicht den Dativ. Da jedoch 

der Dativ im Kyprischen noch erhalten ist, so sind diejenigen Falle, in 
welchen der arkadische Lokativ einem urgriechischen Dative entspricht, 
im nachsten § beim Dative besprochen.

1. Der Lokativ d e r  Z e it .
Ark. ταϊ Παναγόρσι 29 2β.

ταϊ ίιεβδόμαι τώ Αεοχανασίω μψ ός  29 as.
In gleicher Weise verwendet das Kyprische den Genetiv.

2. Der Lokativ ist zu e inem A d v e rb  e r s t a r r t :
Ark. ουνει „im Trab, eil’ dich, sehleunigst!“, Gl. (Lok. Sg. zu 

dem siid-achaischen οννος „Lauf“).
Kypr. μοχόί, paph. GL ( =  μνχοϊ), „drinnen, innerbalb“.

3. Der Lokativ m it d e r  P ro p o s i t io n  i v  verbunden: 
Kypr. ϊν τνΐν Gl. =  & τοντφ, s. § 167d und 168 (S. 236).

257· Der Dativ·
1. Der Dativ der P e r s o n  o d e r  Sache ,  fiir w e lc h e  

e twas  b es t im m t  i s t
Ark.

rjvat mit dem Dative des Besitzers 31 a. 6/7. 
έξψαι τοϊ ξένοι νέμεν 29 is/is·
ηαρετάζειν τινι 30 27 ,jemandem nach angestellter Priifung 

etwas zugestehen“.
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δφλέν τινι τι 29 jj. 24/25 ^jemandem etwas bezahlen“.
*Ano)jjDvi 6 (scL εδωγχη), Λάματρι 15 (scL όνε&ψε).
[τοϊς] FalJovtouz 24 7« „fiir die Kriegsgefangenen“.
διζαστηριον τό γινόμενον τοϊ ηλη&Ι τάς ζαμίαν 30 % ο „der 

Gerichtshof, welcher fur die Hohe der Strafe besteht, ihr 
entspricht“.

εί 7\ αν τι γινητοι τοϊς εργαπαις 30 g „wenn etwas bei den 
Arbeitem vorfallt“.

Kypr.
άρα J i i  83 „ein Gelubde fiir den Zeus“.
”0 (γ)ΥΜΐ 100, τά lA&ava 138: in beiden Fallen ist δνέ&τμε zu 

erganzen.
Nach den Verbis: ε&ψ* 165, σνίΟτ/ε 68 151? 152 159, <W- 

(/rvxn 163, ονέΰτρε 128 129 147 149 150, ονέ&ψ,εν 140, 
vrt&ryA 120, zazifhryt 59 136, εδατζεν 140 141, δώ/.οι 
13516, dvFavoi 1356, δοΗναι 135 5.is, εηεστασε 76 106, 
ζατεστασε 94 95102105134137, εζερσε, ν,ατεσζενΡασε 98 99.

τυγχάνει τινί τι „es wird jemandem etwas zn Teil“ : ετυχ a 
χηρ ϊϊεώι 144s.

avooija Foi γένοιτν 135 s» „so soil ihm das als Ruchlosigkeit 
angerechnet werden“.

Besonders bemerkenswert sind noch die beiden Falle:
ο μοι Ttooic, 93 a „mein Gatte“.
an  ώι Foi τάς ενχωϊΑς εηέτνχε 134s/4 ,,νοη welchem er fiir 

sich die Erfiillung seines Gebetes erlangte".

2. Der Dativ bei Verben u n d  V erba lnom in ibus ,  
welche m it i n i  und iv  zusammengesetzt sind:

Ark. εί δ* αν τις επισννίστατοι ταΐς εςδδοεοι των έργων 30is/i6, 
τός ί πισννι στα μένος ταις εςδοζαϊς 30δΐ. 
εί δέ τις . . .  μ ή Ιγζεχηρήζοι τοϊς εργοις 30 if .

Kypr. ον γάρ εηίσταΐς ά(ν)&ρώηω (Gen.) &εώι 144s (scL εατί) 
„denn nicht besitzt der Mensch die Herrschaft iiber die Gottheit“.

3. Der Dativ des M i t t e l s :
Ark. ζαμιοντω ζαμίαι 30is, ζαμιωσ&ω δαρχμαις 30so·

άηνζα&ιστότω τοϊς ϊδίοις άνα?*ώμασιν 30 u  „mit eignem 
Gelde, auf eigne Kosten“.

4. Der Dativ des Grundes :
Kypr. ενχω?Α 94, αρά 147 „in Folge ernes Geliibdes“.

♦
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5. Der Dativ, beziehsw. Lokativ wird verbunden m it den 
P r a p o s i t i o n e n  α π ν  (S. 307), εξ  (S. 307), ε π ί  (S. 308), Iv 
(S. 309), π ε ρ ί  (S. 311), π ό ς  (S. 311 f.), συν (S. 312), v (S.312).

Auf alle diese Prapositionen folgte im Arkadischen der Lokativ, im 
Kypriechen wabrscheinlich der Dativ. Dass die Kyprier nach απν, εξ und 
iv den Lokativ setzten, ist nicht zu erweieen, s. § 167d (S. 236).

Bei den Verben dee „Setzens, Legens" wird iv sowobl mit dem 
Lokative-Dative ale mit dem Akkusative verbunden, s. den nachsten §.

258. A kknsativ .

1. Der Akkusativ des d i r e k t e n  O b j e k t e s :
Kypr. φρονεΐν τι „etwas bedenken, an etwas denken“ : κνμερψ 

vac πά(ν)τα, τα α(ν)$ρωποι φρονέωϊ 1444.

2. Der Akkusativ der B e z i e h u n g  „in Bezug auf“ :
Ark. κατόπερ τός επισννισταμένος ταις εςόοχαϊς γέγραπτοι 30δο·

3. Der Akkusativ der z e i t l i eh en  Ausd eh n u n g :
Ark . τάς υστέρας τρις άμέρας 299 „die drei letzten Tage hin- 

durch“.
αμάραν καί vir/,τα 29 is „einen Tag u. eine Nacht lang“. 
τον Παναγόρσιον μ ψ α  29 so „wahrend des Monats P.“.

4. Der Akkusativ s t a t t  eines zu erwartenden D a t iv s :
Ark, δέατοι „es scheint“ ist mit dem Akkusative σφέίς 30ιο.ιβ 

verbunden, s. § 217b (S. 259).

5. Der Akkusativ wird verbunden m it den  P rapos i t ionen :  
ε π ί  (S. 308), Iv (S. 309), κατ (S. 310), π α ρ  (S. 311), π ε ρ ί  

(S. 311), π ό ς  (S, 311 f.), v (S. 312 f.).
a. Naeh kypr. επί 70 und περ* (=  περί) 135β7 kann eowohl der 

Akkusativ ale der Genetiv gelesen werden.
b. Die Verba des „ L e g e n s ,  S c t z e n s "  werden bald mit Iv und 

dem Akkusative (kypr. κατέϋι/αν l\v) τά{ν) ΰιόν 13527, όνέϋηκε l[v) τέμενος 147), 
bald mit iv und dem Lokative-Dative {ark. {ϋ)[έσ]{ϋα)ι [i]v xoi Άρτεμισίοι 
24*/10, kypr. κατέΰηκε /(η τέρει 65a), bald mit έπί und dem Akkusative 
oder Genetive {kypr. κατέϋισαν έπ'ι κενεν/’όν oder κενεν/’ών 70) verbunden.

6, Der d o p p e l t e  A k k u s a t i v  bei Verben :
Ark. πολίταν αυτόν 244/6.
Kypr. εχεν mit doppelt. Akk. „besitzen als“ : το(ν) χώρον . . .
Hoffmann,  die griechlechen Dialokto. I. 20
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/.ας τά τερτ/yija  . . .  εχεν πανώηον . . .  ατέλψ  13διο, 
το(ν) χώρον . . . κάς τά τέρχνψα . . .  κάς το(ν) καπον 
. . .  κας τα τέρχνι/α εχεν πανωνίος a rih ja  16(ν)τα 
135 i s — as, τό(ν) κάττονΛ τό(ν) Λιβεί&εμις . . .  ηχε άλΡω 
135 2ΐ „welchen Diveithemis als Tenne verwendete“.

Anm.  Der absolute Akkusativ des Participes nach t i  μή ist in 
§ 269 (S. 320) und § 273 (S. 322) besprochen.

259. Prapositionen.

uF i „zu, gegen“ (>= h ti, iv).
K ypr. α ι-πολος  Gb „der Kramer*1 ®  gemeingr. εμ-πολος.

Diese alte Praposition aft, wahrecheinlich mit zd. act „zu, gegen“ 
identisch, ist noch in zwei homerischen Adjektiven erhalten:

1) a t - 6 ήλος „verderblich‘*, z. B. πυρ άιδηλον B 455 I  436 A 155, 
άιδηλον *Αρηα θ 309, μνηστήρων άιδηλον δμιλον π 29 ψ 303. Ζη dem Ad- 
jektivum δ ήλος gehort, wie bereite Diintzer erkannte, das bomeriscbe Verb 
δηΜομαι =  lat. delta „vernichten, zerstoren**.

2) αίζηός  „Jiingling“. Diesem Worte entspricht Laat fur Laut im 
Zend avi-ydo „herangewachsen“ Yasht VIII 14,' vgl. aucb avi-ama „zu 
Kraft gelangt, erstarkt" in demselben Verse. Die Praposition avi hat in 
diesen Worten die gleicbe Bedeutung wie επί in επιρρώννσθαι, επανξάνε- 
σθαι, εφ-ηβος.

Da im Homer, wenn urspriinglich F  zwiscben a und i stand, Kon- 
traktion eintreten konnte, so hat αίζηός (- - u) neben der stets offenen 
Form άΐδηλος nicbte Befremdendes, zumal da *άϊζηός dem Metrum Schwie- 
rigkeiten bereitet batte.

αμφ ί  „auf beiden Seitena: bisher nur in Kompositis belegt.
Ark. άμφιδεκάτη ,,νοη beiden Seiten gerecbnet der zehnte (Tag)**. 

Ferner in *Αμφιά[ράτω ?] 36 4, Άμφίμα[χος] 22, Αμφιστράτω 34 42.
Kypr. άμφίθνρον (Gl.) „eine Halle, die auf beiden Seiten eine Tbur 

besitzt.** Das dem Apollo gegebene ΒενποΥΐ’Αμφιδέξιος 137 * „beideHande 
gebrauchend** beziebt sicb auf seine Eigenscbaft als Bogenscbutze, vgl. 
die Bemerkung zu 137s (S. 74).

a V : siehe unter or-.

avev  „ohne“, mit dem Genetive.
Kypr. δίνεν μισθών 185 4, &vsv τώ(ν) κασιγνήτων 14.
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α ν τ ί  „anstatt, zum Entgelt fiir“, mit dem G-enetive.
Ark. [dvjri f,εκάοταν 2924/25. Ferner in 9Ανταγ[όρ]ω 32 3, Άντανδρος 

5210, Αντιγένης 3710, Αντίμαχος 52 14 Samml. 1189 Sch. A 13, Αντιφάεος 33 57.
Kypr. ά(ν)τΙ τώ μισϋών 1356, ά(ν)τ< τα νχήρων6. 1Β, ά{ν'τι τώ άργν~ 

ρω(ν) τώδε β. 17, 9Α(ν)τίφαμο 157, Ά'ν)τίφατω oder Α(ν)τιφά(ν)τω 145. Zweifel- 
haft ^Α(ν]\τί&ηρος 172.

ά π ν  „νοη“ aus από (§. 45, S. 166), stets mit dem Lokative, 
beziehsw. Dative verbunden (§ 167d, S. 236).
Ark. άπν ταΐ {άμέραι) 30 4, ά π ν ........ 29 28, άπνδόας 30 ls, άπνκαΰ-

ιστάτω <0, άπντειέτω is, άπντειαάτω 3Γ>, άφεώσϋω u , {άπνγνώη 30 30?).
Nieht im Dialekte: άπόλ[ντρα] 247.
Kypr. άπν ται ζαι 1358.17, άπ ώι 134 3·
An der letzteren Stelle hat άπν sehr wabrscheinlich nicht die Be- 

deutung „seit“ (άπ* ώι „seitdem"), sondern „von, von-ber": es entspricht. 
also dem attiscben παρά c. Gen.

Die kyprisehen Glossen baben sammtlich die dialektiscbe Form der 
Proposition aufgegeben: άποαίρει, άπόγεμε, άπολοίο&ειν, άπολνγματος. Apo- 
kopiert ist sie in άπέληκα.

δ ιά, δ Lai, ζά „durch“ : nur in Kompositis belegt.
Ark. διαγνόντω 308, διακωλνοι 18, διακωλνοει β/7, δι~ελαννόμενα 291β/,7, 

Δι-αίνετος Δι-αινέτω 35 ,β.
Kypr. Διάϋεμι 168, Δι/αί-ΰεμι 149, ζάει GL =  δι-άΚη.
Das poetische διαί verhalt eich zu διά, wie καταί zn κατά, παραι zu 

παρά, νπαί zu νπά: alle diese mit i weitergebildeten Formen eind Lokative.
Ober den Wandel dee tonlosen δί in ζ (διά =  δχά =  ζά) β. § 153 (S. 228).

ί ξ 9 vor Konsonanten eg =  es (§ 149, S. 226) „aus“. Stets 
mit dem Lokative, beziehsw. Dative (§ 167d, S. 236).
Wenn auf der edaliscben Bronze auch vor konsonantischem Anlaute 

εξ geschrieben ist, so hat man entweder der Etymologie gerecht werden 
wollen oder έξ als fielbstandiges Adverb gefasst, 8. § 149b (S. 226).

1. M it dem  L o k a t i v c - D a t i v e :
Ark. ες τοΐ εργοι 30 4β.
Kypr. ίξ τώι Ροίκωι 135 6, εξ ται πτόλιΚι Q, ίξ τώι χώρωι η , ίξ ται 

ζαι u , εξ τώι κάπωι 24. ^

2. M i t  e i n e m  l o k a l e n  A d v e r b i u m  a u f  die  F r a g e  „ w o b e r “ :
Kypr. ες πόϋ* ερπες =  πόϋεν ήκεις. (papb. Gl.).

3. In Z u s a m m e n s e t z u n g e n :
Ark. εξηναι 2913, εξέστω 302J, Έξακίδαν 10, Έξίκεος 8 3, ίςπερασαι 290/7> 

ίςπεράοτι 297, εςδίλλοντες 80 40, εςδοϋεντων 30 7, ίςδο&ή 30 Bt, ίςδοκάΐς 30 
εςδοκαν 30 40, ίςδόσεσι 3010, εςδοτήρες 30 0. ,Β. ,8. i8. ίςτεισιν 30 87.

Die Form εγγόνοις 31 β/7 (etntt *ίς·γόνοις) ist der κοινή entlehnt.
20*
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Kypr. ίξορνξη (oder εξ δρνξη) 135 , iMS. S4. 85J εσ{ο)λαι (** *εχ·ξνλαι) 
„h0lzerne Spielsachen" (amath. Gl.).

iv:  siehe unter iv.

ενεχεν:  Ark. άρεχας ίνεχεν Samml. 1252 4. Die Inschrift iet in der 
achaischen χοινή abgefasst.

✓
ί π ί :  mit dem Genetive, Lokative (Dative) und Akkusative.

Γ. M it dem  G e n e t i v e  „auff*.
Kypr. xaxidiaav ini χενενΕών 70 nach Meister. Moglich iet hier 

anch der Akkusativ χενευΕόν.
2. M it dem  L o k a t i v e - D a t i v e :

,,bei, a n a r k .  μη χοινανας γενέσϋαι ini μηδενΐ των έργων 30 s9.
„auf Grund, / H r a r k .  ini χοΐ ήμίσσοι χας ζαμίαυ 30 t4ja  „fur die 

Halfte, gegen Auszahlung der Halfte der Strafsurome".
,,/Wr, in Betreff**: ark. χαχάηερ ini χοΐς άλλως εργοις χέχαχχοι S049fu .

3. M it dem  G e n e t i v e  o d e r  L o k a t i v e  „<m":
Ark. alaa έφ* ίερεί[οις oder -®y] 35 80.

4. M it dem  A k k u s a t i v e  „z«, gegen, nach—Am":
Ark. ini doivav hixovxa 29 ,a, ει x ini δώμα ηνρ εποίση 29*,, in ’Ada- 

vaiav 34,. M 35,7 mit ηολΤχαι 33u,· so· 1° der letzteren Formel bedeutet 
ini urepriinglich „nach-hin**: „Die nach der 'Adavaia d. h. nach dem Tempel 
der Adavaia hin wohnenden, die zu ihr gehorenden.**

Kypr. ini χενενΕόν 70 ist zweifelhaft, siehe oben no. 1.

5. In Z u s a r o m e n s e t z u n g e n :
Ark. επελασάαϋων 30 ί3, επηρειάζεν 4β, έπιζάμια εηιζαμίω 3β, έπιζα- 

μίων 47, έπιζνγιον 29,3, έηίχρισιν 80,9, επίχρισιγ ̂ 0, επιμελομένοις 47, inivo- 
μίαν 313/4, έηισννισχαμένος 305,, επισννίστατοι 15/,β, έποίση 29 , επολέ[σας?] 248, 
i(pan[x. . . . ]  29 ί3, ferner in Eigennamen: Έηαίνεχος 338β> Έηαλέας Gen. 8, 
(erklart in §231, S. 273), Έηάλχε[ος] 83 Έηιχράχης Έπιχράχεος 10, ’Em· 
adiinjg 324, Έπισύένεος 34 85, Έηισχράχω 8 ,β, Έπιχέ?.ι\$ 284, *Εηιχέλεος 33 β8.

Kypr. [ϊ)παγομεναν 134 2, έπέΕασα[ν) 161,, in έσχασε 76, 1061, επέτυχε 
1844, έηίβασιν 99,, Ιπιό(ν)τα 1359. ,9. st, έπίαχαΐς 144Λ, ferner in den Eigen
namen *Εηα(νε[χος] 210, *Εη(ωρος 122,.

ί τ τ - ί ί ,  vor Konsonanten ί ,π -έ ς ,  mit dem Genetive.
Ark. ηδς χαΐ επες χοΐ Ιργοι γεγραμμέναι ανγγράφοι 30Μ „au88er der Ur- 

kunde, welche fur den einzelnen Ban (und ihm entsprechend) abgefasst ist**. 
In dieeer Zusammensetzung bezeichnet ini den Zweck: „fur**, Ιξ den Aus- 
gangepunkt, die Ursache: „gemaes, auf Grund**. Zu vergleichen sind die 
homerischen Prapositionen νη·έχ ,,νοη unten heraus, unter-heraus** (z. B. 
ϋηεχ δίφροιο E  854), δι·έχ „durch — heraus** (z. B. διεχ ηροϋνρου O 124) 
παρέχ „daneben — heraus** (z. B. ηαρεξ “Ιλοιο Ω 349).
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έ ς , vor Konsonanten — εξ, siehe unter εξ. 

ζ ά  siehe unter διά.

ε υ  =  ε π ί ,  nur in Glossen, siehe unter v.

i v  „in“ (== εν, s. § 36, 8. 160)· mit dem Lokative-Dative und 
Akkusative.

k 1. M it dem  L o k a t i v e - D a t i v e :
In Whaler Bedeutung „in, an, bet, auf“:

Ark. Iv Ά/Ιαι 295. n . ie, tv τοΐ περιχώροι 2910, Iv ταΧς ινποΪΛΐς τοΐς 
iv τοΐ αυτοί εργοι 30*.

Kypr. κατεΰηκε ι(ν) τέρει 65 8, Ιν Ήδα/αωι 138 „  ί(ν) τώ ίρώνι 135β.81, 
ί(ν) τώι Όχι 0, 1(ν) τat πεδί)αι 17/18, 1{ν) άρονραι 20/Μ, Glossen: iv άνάτοις und 
iv τνΐν.

In temporaler Bedeutung „innerhalh, wUhrendu:
Ark. iv αμέραις τριοί 30 4 „innerhalbtl, iv τοΐ χρόνοι 30 «  „wahrend“, 

iv ποΗμοι και εν Ιράναι 316/β, iv τ ο ΐ ........ 24*.a.
Kypr. 1(ν) τώι Κέτει 135,, *(ν) τάι μάγοι 1353.

In finaler Bedeutung „zu“:
Kypr. i(v) τύχαι άζαϋάι 134 4 137 a, i(v) τνχαι 65 8 66 a 68 2 94 3 95 98 4 

120 4 140λ 1414 147, 169.
2. M it dem  A k k u s a t i v e :

In lokaler Bedeutung „in, an, zu“:
Ark. tv δαμον „an den Fiskus“ 29 4. 8, Ιναγόντω iv δικαοτήριον 3019fiw 

άγκαρυο[οόν]τω iv επίκριοιν 3018. Die Wendung ζαμιόντες Iv επίκριοιν 30 ̂  
ist verkurzt aus ,,ζαμιόντες και άγκαρνσσοντες iv επίκριοιν**, vgl. Zeile 17 ff. 
ζαμιόντω oi έςδοτήρες . . .  και άγκαρνσ[οόν]τω tv επίκριοιν.

Kypr. όνέϋηκε . . .  /(ν) τέμενος 147, ,  κατέϋι/αν i(v) τα(ν) ϋιόν 13517, 
Glossen: Ιν άκριΐαν, Ιν αμμανΐν, iv φάος.

In ilhertragenen Bedeutungen:
„gegen(t (feiudlich): Ark. έπηρειάζεν Iv τα έργα 30^.
„betreff$, fUr**·. Ark. ιγγυος iv εςτειοιν 30^.

3. In  Z u s a m m e n s e t z u n g e n :
Ark. ιγγυος S0M, Ιγκεχηρήκοι τοϊς εργοις 30 Namen mit Ίμπεδο· 8 t 

328 83i4 359, Ιμφαίνεν 30u , Ιναγόντω 30,β, *Ιναιο(μω 84 M, Ινδικάζητοι 80 84, 
ινδικόν 308a, ϊνπαοιν 81,/a, Ινπολαΐς 29*,, Ινφορβίεν 23 9. Λ. 10/tl . lb, Ινφορβίη, 
298/4, Ινφορβιομόν 29,.

Kypr. Ί(μ)περόπω (=  att. Έμπειρόπου) 116, Ιναλαλιομένα 135ie, ierner 
in den Glossen Ιμίτραον, Ιμπάταον, Τγκρος, Ιμπόλης, Ινάρετος, Ινκαπάταον, 
ίνκαψότευε, Ινπροαγόρας, Ιοχερώ (=  *Ιν~ογερώ), Ιφιντάν (=  *1μ·φαντιν7).

Als Kompoeitum ist uberliefert ίνιμίνα (G1).
a. Die a r k a d i s c h e  Form iv (vor Ιράναι) 315/e ist der κοινή ent- 

lebnt, s. § 36a (S. 160).
Auch einige k y p r i s c h e  Glossen baben die dialektiscbe Form ein- 

gebusst: Ivavov, Ένδήίδες, ίνευνοι.
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κατ-, κα- [γ.ατν, κατά]: mit dem Genetive und Akkusative 
verbunden.
fiber das l a u t l i c h e  V e r h a l t n i s  der angefuhrten Formen ist zu 

bemerken:
a) S u d - a c h a i s c b  war die Form *ατ-, als selbstandige Proposition 

und in Koropositionen.
Vor v o k a l i s c h e m  Anlaate blieb dieeelbe unver&ndert erbalten. 
£inem kon so n  a n t i  s c h e n  Anlaate wurde das r aesimiliert: kypr. 

χαχ-χεΐ(ρ)αι, χάρραξσν (Gl.). Die so entetehende Doppel-Konsonanz scbeint 
aber bereits in frfiber Zeit vereinfacht zn ecin: ark. κακειμεναν 29 κατά 
( =  κατ τά) 30 K, κατά:τερ (=  κατ τόπερ) 3 0 50» die kyprtsehen Belege 8. 
onten bei den >Zusammensetzungen«.

β) Die Form χατν  3011. 4ι. „  ist eine t e g e a t i s c h e  Neubil-
dung: alt kann dieselbe nicht eein, da in den eben erwahnten Worten 
χακειμόναν, κατά, κατάπερ nocb das alte κατ-, κα- enthalten ist.

y) Der κοινή entetammt fxar ja  3 1 ,, vorausgesetzt, dass diese Er- 
ganzung das Kichtige trifft.

1. M it dem  G e n e t i v e :
„gcgent zum Schadenark .  χαχυ τάς πόλιος 30

2. Mi t  dem  A k k u s a t i v e :
In lokaler Bedeutung: ark. τάς κελε[νΰ]ω τάς χαχειμέναν κατ Άλεαν 

2®i*tu dem Wege, welcber aof den Tempel der Alea zufubrt.*4
In iibertragenen Bedeutungen:
„grmil*8, nach**: ark. κατ ε ϊ δε τινα τρόπον 3 0 ^ . ^ ,  κατ εΐ δε τι 30 3,  

„anf irgend eine Weise‘\  κατά 30^ =  *κατ τά, χατάπερ 3 0 ^ . Μ =  *κατ 
τάπερ, [χατ]ά τον νόμον 31,.

kypr. κατ αίαν ,,naeb Gebuhr* GL, zweifelhaft, ob kypriscb.
,(fUr (distributiv)": ark. καΦ* έκαστον 30„, κατυ μήνα 30,,.

3. In  Z o s a m m e n s e t z a n g e n :  
κατ- cor Vokalen:

Ark. κατάγοι 2 9 καταγόμενοι καταΐλάσστι 2, χάταρ/ον+/& κατ- 
εστάϋεν 12.

Kypr. κατΙΓοργον (oder κατή/όργον) 135 „  χατέφηχε 57, 59, 65, 136, 
κα[τε]φηκε 64, xatt&ijav 135,,, χατεΦισαν 70,, κατεσκεύΐ-ααε 98 s, κατέστασε 
67 ,  94 ,  95 105, 134, 137,, κατεο[τασε) 102β, κατε[Φηχε] 60,. Ferner die 
Glosse κατ* to' (εζ)εαι.

κατ- cor Konsonanten ;
Das r ist dem konsonantiscben Anlaute aesimiliert in den Glossen 

kypr. χαχ·χεϊ{ρ)αι, χάρ-ραξον.
xa- cor Konsonanten:

Ark. χα-χειμεναν 29, 4.
Kypr. In den Glossen χά-βλη, κά-γρα, κa-κόρας, χά-λεχες, χα-πατά, 

κά-πατας. Papbiscben Ursprungs sind die berrenlosen Glossen Ιν-χα-πάταον, 
Ιν-κα-φότενε und wahrscbeinlicb aucb κά-κλαον.
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ark. κατν, nur vor Konsonanten: 
κατνβλαφϋεν 30 4„  κατνστάση 43, κατυφρονηναι 47, ποςκάτνβλάψη 38.

μετά  (vgL auch πεδά):
Ark. μετ-οικοι 3315. 27.38.ee. 77.84.97.

ον- [αν-, vv-]: bisher nur in Kompositionen belegt.
Die s i i d - a c h a i s c b e  F o r m  war  o r-  (s. §26, S. 154): dv- auf den 

jiingeren arkadischen und kyprisehen Inscbriften entstammt der κοινή. 
tjber ννε&ηκε 120 3/4 =  δνε&ηκε 8. § 46c (S. 168). 

or- :  Kypr. δνε&ηκε 128 4 147, 1492 150a, δνεΰηκεν 1402, δνε[&ηκε] 129.
Die arkadischen Formen . . .  νε&ηκε 27 u n d ........ &ψιε 26 lassen sich

zu [δνε]&τικε und [ανε\ΰ%κε erganzen. 
a v A r k .  ανεϋηκε 44 45 46 49, Samml. 1226 1228. άνε&εν 32, 43 472, 

άνα).ώμαοιν 30 4J, α)»καρυσ[<;όν]τω 301Θ.
Kypr. ανέβηκε 68 2 1511 152, a =  ά(νέ&ηκε) 159, ά[νε]βηκαν 163 2· 

vv-: Kypr. ννέΰηκε 1203/4.

τταρ, bisher nur im Arkadischen belegt.
1. M it dem  A k k u s a t i v e  , fiber-hinaus, zuwider 

παρ αν λεγ% 297 «  παρ a av „iiber das hinaus, was er bestimmt44, 
παρ rdvu 29,4 „dariiber hinaus*4, παρ ταν ονγγραφον 3040 „dem Vertrage 
zuwider44.

2. In  Z u e a m r o e n e e t z u n g e n :
παραμαξενη 2923, παρΗεταξαμενος 29 20, παρετάξωνσι 30 ϊ8, παρ^ε^ν]^- 

μ£νο; 248/4.

ττείά (dem Ursprunge nach von μετά  vollig zu trennen):
Ark. Π[ε]δ-αρ(τω 35 0.

π ερ ί,  mit dem (Genetive?), Dative und Akkusative verbunden. 
Vor vokalischem Anlaute π  ε ρ\

1 M it dem  Da t iv e  „J'Ur“:
Kypr. νενξάμενος περί παιδί 120e „betend fur".

*2. M it dem  A k k u s a t i v e  ,,in Jietreff, sich beziehend auf 
Ark. περί το εργον 30 περί τα έργα 30 82.

3. Mi t  dem A k k u s a t i v e  o d e r  G e n e t i v e  „rings um, rings in“ : 
Kypr. ταν Άϋάναν ταν περ Ήδάλιον oder Ήδαλίων (Gen. Sg.) 18527/Se 

„die Edalion rings umgebende. iiber Edalion waltende Atbana".
4. In Z u s a m m e n s e t z u n g e n :

Ark. περιχώροι 2910, Περικλεος 851B, Περίλαος 33 58.
Kypr. περιόρια „terminalia" Glosse.

πός, mit dem Dative (Lokative) und Akkusative verbunden, aus
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*τζότ-ς entstanden, s. § ΙΟδ (S. 200). Tiber ποεχόμενον 
135 is. ti aus *πος-εχόμενον s. § 106, Π, 2 (S. 203 ft).

1. M it dem  D a t i  v e - L o k a t i v e  tfhinzu zu etwas, ausser**:
Ark. ηός ταΧ ανγγράφοι 30 M „zu der Urkunde hinzu, ausser der Ur

kunde".
2. M it dem  A k k u s a t i v e  /fzu, an**:

Kypr. τό(ν) χώρον . . .  ro(r) ποεχόμενσν ηός τό(ν) ρό/ο{r) τό{ν) Δρνμιον 
χάς ηός tar Ιερη/Tjav τάς *Αϋάνας 13519/,0, τό(ν) καηον . . .  το(ν) ποεχόμενσν 
χός Πασαγόραν 135tl „angrenzend an**.

3. In  Z u e a m m e n s e t z a n g e n :
Ark. ηόςοδομ 30 9, ηοςχατνβλάψη 30 wahrscbeinlich auch in dem 

Gottesnamen Ποσοιόάνος 25, ΤΤ[ο)σοιδ(α)Ιας 8 J4.
Kypr. ποεχόμενσν 135,*. (aus *ποςεχόμενον). Die Leeung ηος ...εηχε 

(mit Tmesis) 161, „er fugte daran“ ist nicht eicher.

πρό, nur in Zusammensetzungen belegt.
Ark. πρόβατα 29 J5, πρόβατόν 14. ,7/18, προβάτων J8/J9, προστάται 24 lc, 

προμνάμων 2410, Προαγορίό[αν] 9 4, Προκλ[ή]ς 3 4 Πρόξενος 16ϊ.
Kypr. ινπροαγόρας „Gegner" Glosse. Das Nomen ηροαγόρας ist sud- 

acbaisch gewesen, wie der arkadiscbe Eigenname Προαγορίδας beweist.
Zweifelhaft Προφα(ν)τίλω 167.

συν „mit“ , mit dem Dative verbunden.
Kypr. σνν όρκοις 135 συ(ν) τνχα 128 4. Die letztere Form ist wahr- 

scheinlicb ein verkurzter Dativ, nicht der Instrumentalis, s- §84 ,2.*(S. 187).

In  Z u s a m m e n e e t z u n g e n :
Ark. σννμάχων 6, ανγγραφον 30 40.5S.
Kypr. νγ-γεμος «Zusammenfassung" Gl. und νντετράστιαν „zerbrochen" 

Gl. Cber vv aus ovv s. § 106, I, 3 (S. 201 if.).

ev , Kurzform v „auf, zu, gegen“, mit dem Dative und Akku- 
sative nur im Kyprischen belegt, und zwar ev in drei 
Glossen, v in den Inschriften.

1. M it dem  Da t ive :
v τνχα  149,, gleichbedeutend mit der gewdhnlichen Formel l(y) τνχαι. 

Von Meitter wird τνχα bier als Instrumentalis gedeutet, vgL dagegen 
§ 84, 2 ,« (S. 187).

2. M it dem  A k k u s a t i v e :
vF-άϊς (=  v αις, s. § 97, S. 196) =  ini αεί. Die Form αίς ist der 

Akk. 8g. dee neutralen a-Stammes ♦αΓ/b -  =  ssk. dyus (Lok. dyus-i). 
Das Nab ere auf S. 71, Zeile 7 von unten.

3. In  Z u s a m m e n e e t z u n g e n :
l · · χήρων  1355. , s Gen. Sg. att. im-χείρον „Handgeld, Angeld". 
ν - ε νξ ά με  νος 120, =  in-ενξάμενος.
ε ύ-τρόσοε ο Oat. ίπιστρεφεσ&αι. papb. Glosse, =  im-τρίϊσσεσΦαι.

9 :



313
i

εν · χ ονς  „Kanne“ Glosse =  επί-χονς.
Ευ - ελ ίδη ς , Name des Zeus (Gl.) — επι-βουλίδης.
Die Glosse νεο{τ)ι „Kleidung" kann aus der Proposition v und ΓεοτΙς 

zueammengesetzt sein, vgl. att. εφ-εοτρίς.
a. Von Baunack Studien I 16 ff. ist das kyprische v mit ssk. ud 

„binauf" (griech. in να·τερος, νο-τατος aus *ud-ieros, *ud-tato8) gleichgestellt. 
Dieee Etymologie ist aber — ganz abgesehen von der Bedeutung des 
kypriechen v — desbalb unmoglich, weil sie die in den Glossen uberlieferte 
Form εν unerklart lasst. Es liegt nahe, die letztere dem avestischen 
ava „zu, gegen" (mit dem Akkusative verbunden: z. B. y$nh$ vakhs . . . .uc  
ava raocao ashnaoiti „dessen Stimme zu den Sternen dringt" Yt. 10, 85; ava 
dim „in sie (die Erde)“ Vd. 2,33; ava aUem nmdnem „zu jener Wohnung" 
Vd. 5, 129) und dem altbulgariscben u =  ,,επί, παρά, πρός“ gleichzustellen 
und v ale die regelrechte schwache Form von εν aufzufassen. Gegen diese 
Deutung spricht aber der Umstand, dass sich zd. ava „zu, gegen" schwerlich 
von dem gleichbedeutenden avi trennen lasst und dass avi sehr wahr- 
scheinlich, wie wir oben S. 306 sahen, dem griechiscben, nur in Komposi- 
tionen erhaltenen afi entspricht. Es ist deshalb geratener, mit Fick (nach 
briefl. MitteiL) die germanische Proposition iup, up zum Vergleiebe heran- 
zuzieben: εν deckt sich dann genau mit got. tup (=  idg. cub), v mit 
alts. age. up ( =  idg. iib) „auP‘.

vv- siehe unter ov-.

υ π έ ρ :  Ark. νπεραμεροις 30^, Ύπεράνΰεος 3308.

υ π ό :  Ark. νπαρχε 304a, ΰπάρχεννπαργόντων  8β.

Hubjekt und Pr&dikat.

2 6 0 . In einem Satze, welcher m e h r e r e  Subjekte enthalt, 
richtet sich das Verbum, wenn es v o r a n s t e h t ,  im Numerus 
nach dem erstefcen dereelben:

Kypr. i7c έσχασε 6 πας /Ας oi /.ασίγνητοι 10ΰa/s. 
η δυβάνοι vv βασιλεύς νΛς d πχόλις 135 β/7 . 
η όών,οι νυ βασι)*ενς /χις α 7ζτόλις 135x6.

Auf Grund der beiden letzteren Stellen ist auch 
έβρηχάσ  αχν  βασι)*ενς ν.ας ά 7ζχόλις 135u/i6, 
εν β ρ η χ ά σ α χ ν  βασιλεύς τας ά 7ζτόλις 1354 

zu lesen, obwohl die tiberlieferten Zeichen auch als έβρψάσα{ν)τν, 
ενβρψάσα(ν)χν gedeutet werden konnten.
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261. Dagegen ist das Verbum, wean es mehreren im 
Singulare stehenden Subjekten folgt, in den Plural gesetzt: 

Kypr. βασύχνς ν.άς a πτόλις vmte&ijav 13027.
βασι)*ευς Στασίγ,υπρος ν.άς d πτόλις 'ΗδαλιηΡες άνω- 
γον 135 *-

Im letzteren Falle konnte sich άνωγον auch nach der unmit- 
telbar vorhergehenden Apposition *Ηδαλιή/ες gerichtet haben.

Die Tempora.

262. Das Imperfekt.
Ark. ύπαρχε iv τ61 χρόνοι. 3 0 4 2  „wahrend der Zeit“.

263. Das Perfekt
bezeichnet stets das aus einer Handlung folgende Resultat, den 
auf sie folgenden Zustand. Beispiele:

Ark.
των έργων των ίςδο&έντων η των ηργασ μένων 307/β ,,νοη 

den Bauarbeiten, welche verdungen wurden (d. h. sich im Ent- 
stehen befinden) oder bereits fertig sind“.

εί δε τι(ς) έργωνήσας μη Ιγ/εχηρψ /.οι τοις εργοις 30ι»/ι« 
„wenn aber jemand, welcher einen Bau iibemommen hat, die 
Arbeiten ruhen la$st“.

εί κ' αν δέατοι τεόλεμος ηναι ό /Λθλν[ω]ν η εφΟΌρκώς τά
έργα 30 χο/ιι „der Zerstorer“.

αφεώσ&ω τώ εργω 3014 „er soli ledig, frei sein“. 
ζατάπερ τέτα /.το ι 3043/44, ‘/Μτάπερ γέγραπ[τ\(οι) 30δο/5ΐ 

„wie die Bestimmung lautet“.
τό άργνριον, τό αν λελαβην.ώς τνγχάιη 30ΐ4 „das Geld, 

welches er empfangen und augenblicklich in Besitz hat“.
Kypr.

τός l(v) ται μάχαι i'/. μα μένος 135 s/4 „diejenigen) welche an 
einer im Kampfe empfangenen Wunde krank darnieder liegen“. 

τά ftJtija τάδε Ιναλαλισμένα  135 ae·
έρεραμένα  1 4 4 2  „dasjenige, was man liebgewonnen hat und 

in Polge dessen begehrtu. 
μεμναμένοι „in Erinnerung an“ 146.
πέπαζα(ν) 1612 „sie haben kunstvoll den Alabaster bearbeitet“ 

(d. h. die Vase ist ihr kunstvolles Werk).
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1. Im H a u p t s a tz e  (nur im Kypr. belegt):
im Sinne des Imperatives: π ε ί σ ε ι  „er soil z?hlenir 

13512. 25·
mit κε als Versprechen: τάς κε ζάς τάσδε εξ ο (ν) σ ι 

„diese Landereien sollen besitzen“ 135 31.
2. Im B e d i n g u n g s s a t z e  nach el: ark. δ ι α κ ω λ ν σ ε ι  BOe/i 

kaun auch Konjunktiv des Aoristes sein, s. § 218h, S. 260.

2 6 4 · Das Fnturnm.

Die Modi·

265· K onjnnktiv.

I. Im H a u p t s a t z e :  Konjunktiv des A o r i s t e s  mi t  μ η zur 
Bezeichnung des Verbotes:

Kypr. μψεοτε βε ίσης  1441 „verlange nicht!“

Π. Im R e la t i v s a t ze :
1. Nach dem einfachen Relativum o hne  av oder  κε, nur 

im Kyprischen belegt:
a) neben einem Futurum im Hauptsatze. 

ο έ ξο ρν ξ η , πείαει 135 12.25 „quisquis exterminaverit, solvet“. 
τάς κε ζας τάσδε . .  ol πάίδες εξο(ν)σι9 61 . .  ϊω(ν)σι  13531. 

β) in Beziebung auf einen Infinite ν.
γ,νμερψαι ?εά(ν)τα, τά ά(ν)&ρο)7εοι φρονέωϊ  \4Α\ (=* *φρο- 

νέωσι aus *φρονέω(ν)σι).
2. Nach dem Relativum m it av (ark.) oder  κε (kypr)

a) Der Konjunktiv des Prasens.
(Die Handlung des Nebensatzes iet der dee Hauptsatzes gleicbzeitig). 

Im Hauptsatze der Infinitiv des Befehles: ark. νέμεν, οτι αν 
άσκηϋες η 29 β /ο; μιφ* ές7εεράσαι, 7ΐαρ αν λέγητ ,  νέμεν; οτι 
Ιιάν βόλητοίχ .

Im Hauptsatze der Imperativ: ark. οτι άγ κ ρ ίνωνσι ,  κύ
ριον έστω 30 5; ζαμιόντω, οσαι αν δέατοί  Οψεις ζαμίαίιζ; άπν- 
τεισάτω το χρέος δΐ7ελάσιον} το αν δικάζητοίΜ.

β) Der Konjunktiv des Aoristes.
(Die Handlung dee Nebensatzes ist der des Hauptsatzes vorzeitig).

Im Hauptsatze der Imperativ: ark. α7ευέσ(ϋ)ω Iv άμέραις
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tgiai, arcv rot av to αόιγ.τμα γ έ ν η τ ο ι  304; otirt αμ μη tcuq- 
ε τά ξω νσ ι ,  ζαμιώ[σ](&)ω 30« „wenn sie ihm nicht die Erlaubnis 
gegeben haben“.
 ̂ Im Hauptsatze der Infinitiv: ark. οτι d* άν έςδο&η εργον, 

νπάρχεν 305*.
Im Hauptsatze der Optativ: kypr. o m  σίς yjb λύση,  avooija 

Foi γενοιτν 135 2».
y) Der Konjunktiv des Prasens τοη τυγχάνω mit dem Partidpe

des Perfekts.
(Der Nebensatz beschreibt einen Zustand, welcher vor dem Beginne der 

Handlung des Hauptsatzes eingetreten war).
Ark. a re νόοας [τ]ό αργύρων, το αν )^)χιβψΜς τνγχάνη, άψε- 

<ίσ&ω τώ εργω 30 u .

H L Im B ed ingungssa tze .
1. Nach ark. ε ί  δ* άν und ε ϊ  κ άν (ohne Dnterschied).

a) der Konjunktiv des Prasens.
Im Hauptsatze der Infimtiv: u  d* άν κ α τ α λ λ ά σ σ τ ^  ίνψορ- 

βισμδν ηναι 29*; ύ  ό* αν μη ί ν φ ο ρ β ί τ ι , όφ?Αν 29*/4,* ά  ό* αν 
ν έ μ η , όψ)Αν 2915/14. 17; εϊ κ αν π α ρ α μ α ξ ε ν η ,  δφ)Αν 29**.

Im Hauptsatze der Imperativ: εί d* a[vJ τις ε π ι σ ν ν ί σ τ α -  
τοι, ζαμιόντω dOisfie; ά  d* άν ί ν δ ι κ ά ζ η τ ο ι ,  αττντεισάτω 3054,* 
εί ό* άν τις επηρειάζεν dear ο ι , κύριοι εόντω SO is; πόςοόομ 
ποέντω, ε ί κ άν δ έατο ι  ο πό)·εμος ηναι κτλ. 30ιο; άφεώσϊϊω, 
ε ϊ κ άν κελεύω ναι  30is;  ε ϊκ  άν [τ]ις εχη,  ζαμιώ[σ](&)ω 30*5.

Sehr wahrscheinlich geborte aueb zu εϊ x* αν τι γίνητοι 301 und tX 
x* &v r<[f] . . .  Ιχηχοί 30„  im Hauptsatze ein Imperativ.

β) Der Konjunktiv des Aoristes:
Im Hauptsatze der Infinitiv: εί δ* άν ε ς π ε ρ ά σ η ,  όφ)Αν 

297; μη νέμεν, ε ϊ  κ άν διείχιννόμενα τ ύ χ η  29ιβ; ε ϊ  κ αν ττνρ 
ί τ το ίσ η ,  οψ)Αν 29*..

Im Haupteatze der Imperativ: εί δ* άν τις (εργον τι) π ο ς -  
κ α τ ν β λ ά ψ η ,  άπνκα&ιστάτω το κατνβ?·αφίλεν 30*7/35, εί δ* αμ 
μη κ α τ ν σ τ ά σ η ,  άπντειετω  3θ 4*/45·

2. Nach ark. ε ϊ  κε und kypr. η κε.
Der Konjunktiv des Aoristes, im Hauptsatze Infinitiv and Faturum:
Ark. ε ϊ  κ επ ί δώμα π ίρ  l  re ο Ιση,  οφλέν 29 n .
Kypr. η vA σις εξ  όρνξη,  πείσει 135ίο— *δ·

A n m e r k u n g .  Nach dem temporalen av  „biert ark. 30M ist
wahrscheinlich ein Konjunktiv ausgefallen.
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266· Optativ.

1. Im H a u p t s a t z e ,  nur im Kyprischen belegt,
zur Bezeichnung dessen, was gescbehen soil.

dvFavoi vv 135β, δώγ,οι vv ιβ „es soil geben d. K. u. d. S t“ 
avooija Foi γ ένο ιτυ  13529 (als Folge zu einem Relativsatze 

mit Y£ und dera Konjunktive) „dann soil das als Ruchlosigkeit 
gelten“.

2. Ira B e d i n g u n g s s a t z e  n ach  ei (ohne av), nur im 
Arkadischen belegt:

el ν .α τά γο ι 29 sx (Nachsatz feh.lt) — im Nachsatze der Im- 
perativ: el δέ πό?*εμος δ ι α κ ω λ ν σ ε ι  . . .  ij φ&έραι  306—8,* ei 
δέ τι(ς) . . .  μη Ιγν.εχηρήΥ,οι τοϊς έ'ργοις, δ δέ πδΧεμος δ ια -
ν.ωλνοι  3012/13.

A n m e rk u n g .  διακωλνσει  30β/7 kann auch der Indikativ dee 
Future eein, s. § 218b, S. 260.

267· Im perative

Die sogenannten „s ta rken“ F o rm e n :
Ark. In der Gesetzessprache.

Prasens: έστω 30β·33. ss? ίξέστω n , έδντω«β, άπνε'σ(&)ωs, 
τζοέντω 9, ζαμιόντω 17, άγκαρνσ[σόν]τω Ιναγόντω ιg, ζαμιώ- 
[σ](#)ω as, άπνΥΧχ&ιστάτω ιο, άπντειέτω  43.

Aorist: όπυτεισάτω 30 85, διαγνόντω s, όφλετω 22, έπελα- 
σάσ&ων 2$.

Perfekt: άφεώσ&ω 30 u .
Kypr. Die starken Formen scheinen gleichbedeutend mit den 

schwachen gebraucbt zu sein: έλ&έτως  Gl. (fiir έλ&έ-τω) «  
α γά  [a] (&) ω ς Gl. (fiir άγά-σ&ω) — σιώπα.

a. Die Negation beim Imperative iet μή:  30 5.* ,.aa «·
b. Gleichbedeutend mit dem Imperative werden gcbraucht:

ark. der I n f i n i t i v  in no. 29, s. § 268,1 (S. 318). 
kypr. das F u t u r u m  in no. 135, e. § 264,1 (S. 815).

Dae V e r b o t  ist kypr. durch den Konjunktiv des Aoristee mit μή 
auegedriickt, e. § 265, I (S. 815).

In aufforderndem Sinne iet der L o k a t i v  ark σΰτει (Gl.) gebraucbt 
„im Trab" =  „eiP dicbl".



268. Infinitiv.

1. Als V erb u m  f ini turn (mit dem Akkusative des Sub- 
jektes) znr Bezeichnung dessen, was geschehen soil: nur im 
A rk. belegt

In no. 29 werden iq dieser Bedeutung die Infinitive des 
Prasens und des Aoristes ohne Unterscbied gebraucht: ψ α ι  2. 5, 
Ιξηναι is, νέμεν j. s. 9· n . ιβ, ίνφορβίεΐ' s. 6. io/n. 15, άρτνεν 27 —  
οφ)<έν 8· 14/15. i7. as. 24. so» εςπεράσαι β/τ.

In no. 31: ηναι δε αυτοί ϊνπασιν γαν ν.τλ.
In no. 30 ist statt des Infinitives der Imperativ gesetzt: nur 

an zwei Stellen erscheint der Infinitiv und zwar in einer vom 
Imperative wesentlich verschiedenen Bedeutung:

ί μ φ α ί ν ε ν  τδμ βολόμεΐ'ον επ ί τοί ημίσαοι τάς ζαμίαν 3021/25 
,.anzeigen konne ihn, wer wolle, fur die Halite der Strafeumme 
(wer ihn anzeigen wolle, werde die Halite der Strafsumme als 
Belohnung erhalten)“.

Ein Imperativ Ιμφαινέτω ware einnlos, weil niemand zum Angeber 
g e z w u n g e n  werden kann.

ί π ά ρ χ ε ν  τάγ ν.οινάν σνγγραφον ταν[ν]ί ν.νρί\αν\ 30 5s „es 
solle Gel tun g haben diese Urkunde“.

Das ist keine Vorschrift, welcbe bei einer bestimmten Gelegenbeit 
kunftig ausgefuhrt werden soil (wie die ubrigen Artikel der Urkunde), 
sondern eine Bestimmung, welcbe die tatsacbliche Grundlage fur die Wir- 
knng der einzelnen gesetzlichen Verordnungen bildet.

Die N e g a t i o n  ist μη: μη νέμεν 29n.i6/i6.

ί
ί

2. A l s  S u b j e k t :
Ark. nach δεϊ:  τι δει γίνεσ&αι 309·

nach δ έ α τ ο ι  „es scheint“ : εί / /  άν δέανοι πόλεμος ψαι 
ο ν.ωλν[ω\ν ν.τλ. 30 ίο, εί δ* άν τις . . .  επηρειάζεν δέατοι. . .  
η άπει&ηναι . . .  η κατνφρονηναι 30*5—47·

nach εξεστ ι :  τοϊ δε ξένοι εξηναι νέμεν 29 i2/is.
μη εξέστω ν,οινάνας γενέσΰαι 30 *ι.

a. Vor [ij]vat αυτός και γενεάν [αυτών προ]ξενος και ενεργέτας 5 4 ^  ist 
wabrscbeinlich εόοξε  ausgefallen.

Kypr. ε τ ν χ * ά χηρ ν.νμερηναι 144 s/4.
Die Worte ετνχ ά χηρ umscbreiben das gewobnliche προσήκει.

3. A ls O b je k t :  nur im Kypr. belegt
βασιΐχίς /Ας ά πτδλις άνωγον *Ονάσιλον τον Ιβατηραν /.ας 

τός '/ασιγντμος ίβασ&αι 135 2/s.
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εν Ρ ρητασατν  (έβρψάσατν) βασιί.ενς κάς ά πτόλις δοΓέναι 
135 4/3. 14/16.

συν οργ,οις μη Ινσαι 1352β „mit den eidlichen Versicherungen, 
nicht brechen zu wollen“.

4. D e r I n f i n i t i v  des Zweckes :
Ark. ε ί v* αν παραμαξευη &νσ&ην 2923 „wenn einer kerbei- 

falirt, um zu opfem“.
Kypr. η dvFavoi vv . . .  εχεν 135ίο, η δώκοι vv . . .  εχεν  

135a2 „oder es solle (der Konig und die Stadt dem Onasilos) 
zum Besitze geben“.

269. Partieip.

1. A ls nal iere B e s t i m m u n g  eines Norneus (attributiv).
a) zwischen Artikel und Nomen:

Ark. των υπαρχόντων έργων 3038/39, πός ταϊ . . .  γεγραμμέ(ν)[αι 
ον]γγράφ[οι) 30 54.

β) mit dem Artikel dem Nomen nachgesetzt:
Ark. τάς κελε[υ&]ω τας κακειμέναν 29 23/34, των έργων των 

εςδο&έντων η των ηργααμενών 30 7/β, δικαστηριον τδ γινόμενον 
30 20, των έπιζα μ ίων των τεταγμενών 30.17/48*

Kypr. τός ά(ν)&ρώπος τός Ικμαμένος 135 3/4, το{ν) χώρον τό(ν) 
χρανόμενον 1358/9, τό(ν) χώρον τό(ν) χρανζόμενον . . .  τό(ν) ποεχό- 
μενον 13518/19, τό(ν) τΑπον . .  τδ(ν) ποεχόμενον 1352ο/2ΐ, τάτέρχ-  
vija τα επιό(ν)τα 135 s.ie/iu· 22, τα Γέπήα τάδε Ιναλαλισμένα 13596.

2. In  p r a d ik a t i v e r  V e r w e n d u n g  ohne A r t i k e l  
bezeiclmet das Partieip:

a) eine nahere Ausfiihrung oder Begrenzung der Haupthandlung.
Ark . παργεγε[ν]ημένος 244, ΙιιεροΟ^ντές 29? „in seiner Eigen- 

schaft als Opferpriester“, Ιηκοντα mit el μη 2912 „ausser wenn 
er kommt“, καταγόμενοι 291* „dem Fremden, sofem er einkehrt", 
α7τιόντα 29 32 „beim Abscbiede“, εργωνησας 3012.37 „nachdem 
er den Bau iibernomraen hat“ , α7τνδόας 30is, ψΟήρων 30π  
„dadurch, dass er zerstort“.

Kypr. νενξάμενος 120%; \l(v) τώι τεταρτωι] Η τει βασιλήβος 
Μ ilvujάφωνος Κετίων κατ 3Ηδαλίων βασιλεύ[βο(ν)ιος] 134ι/2 „im
4. Jahre des Konigs M. als des Herrschers iiber K. und E.“, d. h.
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„im 4. Jahre, als M. herrschte“ ; axahja Ιό(ν)τα 13δβ3 „alssteuer- 
freie“ ; μεμναμένοι 146; a?Jfo(v)τις 1611 „bei ihrer Abreise (?)“.

β) den Inhalt der Haupthandlung.
Ark. κύριοι ίόντω . . .  έςδέλλοντες . . .  ζαμιόντες 3048—so „sie 

sollen berechtigt sein herausznwerfen und zu bestrafen“, ε ΐ κ av 
διε?χεννόμενα τνχη 29 j 6/17, τ ο  αν )*ελαβηχώς τνγχάνη 30 14.

3. A ls s e l b s t a n d i g e s  Nomen mit dem Ar t ikeL
Ark. [τοΤς] Fa'/Αντοις 247, 6 αδικημένος τον άδικέντα 30 3/4, 

ο κχολνων η Ιφΰορκως ίο, τδμ βολόμενον 34, το κατνβ)*αφ&έν « , 
των εργαζομένων a , τοις επιμε)*ομένοις 46/47, τος έτεισυνιστα- 
μίνος 5ΐ.

Kypr. [τάν έ]τταγομενάν „Schalttage“ 134 a. Das Fehlen des 
Artikels bei ερεραμένα „die Wiinsche“ 144 2 erklart sich aus der 
metrischen Abfassung der Inschrift

4. A b s o lu t e  P a r t i c i p i a l - K o n s t r u k t i o n e n  
(bisher nur im Arkadischen belegt).

a. Der absolute Genet iv :
?χχφνρθ7τωλίον εόντος (scl. ποΙΑμωί) 30 u .

Der absolute Genetiv an dieser Stelle ist befremdlich, weil wir 
vielmebr λαψνροπώλιος εών im Anschlnese an den voraofgehenden Nomi- 
nativ πόλεμος erwarten eollten.

. . .  yJJog καί ’Ολνμ tzi οδώ[ρω hελ)*αν~\οδικόντοιν 54χο/ιι. 

b. Der absolute A k k u s a t i v  nach εί μη:
εΐ μη παρίιεταξαμένος τος ιτεντηκοντα η τος τριακασίος 2919—21.

Die Nebensatze.

270. Die Relativsfttze.

1. D er Modus.
a. Derlndikativ: Ark.24ep SOtohi, K yp rA M ilS b n  141i/» 146.
b. Der Konjunktiv ohne av oder κε: nur im Kyprischen be

legt, s. oben § 26δ, Π , 1 (S. 315).
c. Der Konjunktiv m it av (ark.) oder κε (kypr.)f s. oben

§ 265, Π , 2 (S. MS f.).
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2. D as Verbum is t  zu e r g a n z e n :
Ark. oaa στερι το εργον 30 s.

3. D as  N o m en  des Hauptsatzes ist in  d en  R e l a t i v s a t z
gezogen:

Ark. ζαμιόντω, οσαι αν δέαται σφέίς ζαμίαι 30ΐ7/ιβ·
4. A t t r a k t i o n .

Die kyprhchen Worte μεμναμένοι ε υ Γ ε ρ γ ε σ ί α ς , τα ς  εν 
ποτ ε'βερξα 146 lassen eine doppelte Deutung zu: entweder ist 
ενβεργεσίας der Genetiv Sing, und τας (statt *τάν) attrahiert, 
oder τάς ist der von εΡερξα abhangige Akkusativ Plur., an welchen 
sich — mit der sogenannten Attractio inversa — der Akkusativ 
Plur. ενβεργεσίας (an Stelle eines von μεμναμένοι abhangigen 
*ευβεργεσιαν) angeschlossen h a t

271. Temporalsatze.
ο τε  mit dem Ind.  Aor.: kypr. οτε κατέΡοργον 1351.

272. Indirekte Fragesfttze.
Die Frage wird in d i r e k t e r  F o rm  wiedergegeben:

Ark. διαγνόντω, τ ί  δει γίνεβ&αι 309.

Bedingungssiitze.
In den Bedingungssatzen treten auf:

D e r  K o n j u n k t i v
1. des Prasens und des Aoristes nach ark. el δ* αν, ε ΐ  κε 

und ε ΐ  y\ av neben einem Imperative oder (imperativisch ge- 
brauchten) Infinitive im Hauptsatze, s. §. 265, III , 1 u. 2 (S. 316).

2. des Aoristee nach kypr. η κβ neben einem (imperativisch 
gebrauchten) Future im Hauptsatze, s. § 265, III , 2 (S. 316).

D er O p ta t iv
des Prasens, Aoristes und Perfektes nacli ark. e l (ohno av) 

neben einem Imperative im Hauptsatze, s. § 266, 2 (S. 317).
Der Hauptsntz zu el κατάγοι 29 s, iet nieht orlialtcn.

D as F u tu ru m .
Ark. δ ι α χ ω λ ν σ ε ι  30c/7 nach εΐ ist wegon des folgenden 

φ&έραι nieht sicher, 8 § 218 h, S. 260.
A n m c r k u n g .  Die Negation der Bedingungseatzo iet μή, e. § 277.

Hof fmann,  dio KrlocMsclion Pialokto. I. 21
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2 7 3 . Terkorznng des Satzes.

1. Das Verbum  fini tura 1st zu erganzen:
a. In Hauptsatzen.

Ark. Χειωνις ζ/άματρι (scl. avtxhpu) 15. 
ύστερον δέ μη (scl. απνεσ&ω) 30s.

Kypr. τα Id&ava . . .  Πά(·/)ν.ρα (scl. ονέ&ψε) 138.
Γ i)Jj.)ivxiQ . . .  Ιάπόλ(λ)ωνι (scl. ovidipu) 173.
Fiveο{μ) μέγα (scl lot!) 144 j. 
ον γαρ επισζαϊς α(ν)&ρω7ζω (scL tat!) „denn nicht 

der Mensch hat die Herrschaft“ 144 5.

b. In Nebensatzen.
Im Relativsatze: ark όσα περί to εργον (scl. lot!) 30s.
Im Bedingungssatze: ark. el δ* av Iv tol περιγωροι (scl. 

νέμη) 29 ίο, el dl μη „wo nicht“ 30s*·33.
Auch die Formel ark. ώς μ% „nu8ser" 29 0/,0 stellt einen verkurzten 

Bedingiinprasntz dar.

2. Das V e rb u m  f in i tum  ist nach ark. el μ η  „ausser 
wenn“ d u rc h  ein P a r t i c i p i u m  er se tz t :

a. Das Particip lehnt sich im Kasus an ein vorhergehen- 
des Nomen an:

μη νέμεν μήτε ξένον μήτε Faozov, εΐ μη im  &ο!ναν 
hr/jovza (statt *εΐ *✓ / αν μη hty.7j) 29 it.

b. das Particip steht absolut im Akkusative:
δαρχμάv otfHv, el μη παρίιεζαξαμένος τός πενζη/.οντα 

(statt *εΐ 'Α αν μη παρΗεζάξωνζοι) 29 so·
3. D e r I n f i n i t i v  i s t  zu erganzen  in dem Relativsatze: 

ark. ζαμιόνζω, οσαι αν δέατοί σφεις ζαμιαι (scL ζαμιώναι) 30ig.
4. Die verkiirzten Satze el δε τινα τρόπον, el δέ τι „wenn 

aber auf irgend eine Weise“ sind durch die Vorsetzung der Pro
position vjat zu den erstarrten adverbialen Formeln ark. v.az el 
δέ z i va  τ ρ ό π ο ν  30i7.t7, vmt el δέ τ ι  30st „auf irgend eine 
A rt und Wcise“ geworden.

5. Die Wendung ark. ζ α μ ι ό ν ζ ε ς  iv  Ιπ !ν .ρ ισ ιν  30so ist 
aus ζαμιόνζω καί dy/Μρνσσόνζω Iv ΙπΙτρισιν zusammengezogen, 
vgl. Zeile 17 IF.: ζαμιόνζω ol Ιςδοζηρες . . .  καί α /7Μρισ[σόν]ιω 
Iv Ιπινρισιν.
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274· Anakolutli.

1. Im  A rkad ischen :

a· Auf den I n f i n i t i v  m i t  dem A k k u s a t i v e  folgt der 
e infache  Inf in i t iv :

το μέν μέζον πρόβατον δαρχμάν οφ?Μ>, το δε μέίον ίνφορ-
βίεν 2914/ΐδ.

δαρχμάν δφλεν το τυρό βατόν Ρέκαστον το μέζον, των δέ 
μειόνων προβάτων δδελδν Ρέκαστον, τάν σνών δαρχμάν Ρεκά- 
σταυ (scL οφλέν „fiir eine jede soil man zahlen“) 29 17—19.

b. Der a b s o l u t e G e n e t i v  statt des pradikativen Participes: 
εΐ 7? αν δέατοί πόλεμος ηναι ο κο)?Α[ω]ν . .  ., )^χφυροπωλίον 
ιόντος 30ιο/π (statt λαψνρθ7νώλιος έών).

c. Die Form διανύω λύσε ι  30c/7 pflegt man wegen des 
folgenden φ&έραι als Optativ des Aoristes zu deuten, doeh kann 
sie auch F u t u ru m  sein, s. § 218h, S. 260.

2. Im  K y p r i s ch e n :
Φι)>οκυπρας, ά Ύ ι μ ο ρ ώ μ ω  γννά εμι 72.

275. Wortstellung.
Einigc Oefletze der Wortstellung sind bercits in den § 246e bis § 251 

(S. 294—299) besprochen.

I. Stcllung des P e r s o n a l  pronomens .
Die Personalpronomina pflegen dem Verbum, von welchem 

sie abhiingen, v o r a n g e s t e l l t  zu werden. Nicht selten lchnen 
sie sich als Encliticae an eine Partikel an.

1. με  (μι, μεν).
Kypr. αυτάρ με κατέθη/x 57, α(ν)τάρ με [κανέϋηνχ] 61, 

αυιάρ μι κατέ[Οηκε] 60, νΑς μι κατέϋηκε 59, \αυ\τάρ με εΡεξε 
66, Γιλ(λ)ΐ7Μ με τχχτέστασε 67, νΑ μεν εστασαν \κα]σίγνητοι 146, 
-οικός με γράψει 189.

2. Ροι.
Ark. μη οι έστω Υν δικόν 30 33.
Kypr. άπ ωι Ροι τάς ενχωΙΑς έπέτνχε 134s, άνοστα Ροι 

γένοιτυ 135 29.
a. Selir eigentiimlieli ist die Steliung und der Gebraucli des Datives 

μοι in 8 ftot πόαις „mein Gatte" 931.
21*
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Π. Stellung des In d e f in i tu m s :
Ark . In demselben Satze das eine Mai vor, das andere Mai 

hinter den abhangigen Genetiv gesetzt: τι των έργων των ίςδο- 
9 έντων η των ηργασμενων τι 307/8.

Kypr. η ν.ε σ ις  135 ίο. 23, dagegen 
ο π ι  σ ίς  ze 13529.

H I. Tmesis .
Im Verse: Kypr. εν — εΡερξα 1462.
Unsicher ist die Lesung πος . . .  εηχε 1612.

IV. T r e n n u n g  zweier dem Sinne nach eng zusammen- 
gehorenden Worte (meist durch das Verbum des Satzes):

Ark. τον hιερήν . . .  οίς νεμεν vmI ζεύγος vxu αίγα 29 i/g, εΐ 
κ* αν [τ\ις rrteov η δυο έργα εχη των ιερών η των δαμ[ο]σίων 30 κ .

Kypr. τάς &εώ εμι τας Παψίας 58 65 66, Πρωτοτίμω εμι 
tag Παφίας τώ ΙερηΡος 59, Τιμονχττρας εμι Τιμοδαμω 73, Σταο- 
αγόραν εμι τώ Στασά(ν)δρω 78, Τιμά(ν)δρω εμι τώ Όνασαγδραν 
79, 1Ίνντίλ(Κ)ας εμι τας Πννταγόραν τταιδός 88, ΑιΡει&έμιτός 
εμι τώ βασιλικός 121, Γι)^λ)ί/Μ με ν,ατεοτασε δ Στασι/^έτεος 
67, 1(ν) τώι Φι)ΑΥ.ίπρων Ρέτει τώ ’Ονασαγόραυ 135 χ.

Diese Erscheinung beruht darauf, dass in der alteren Zeit 
die Stellung der Worte weniger durch ihr gegenseitiges logisches 
Verhiiltnis als durch ihre Bedeutung fur den Gedanken des Satzes 
bestimmt wurde. W. Schulze macht darauf aufinerksam (Berl. 
Philolog. Wochenschr. 1890, Sp. 1471 f.), dass diese Ordnung der 
Worte auch aus anderen indogermanischen Sprachen zu belegen ist.

a. Die Falle, in welcben εμί in den kypriechen Weih- and Grab- 
in8cbriften ans Ende gcstellt ist, sind ebenso haufig: τας ϋεώ τας Παφίας 
εμί 57 60 61, *Οναίων Ναοιώταυ Ιμί 71, Φιλοχνπρας & Τιμορώμω γννά εμι 
72, Τιμαγόραν τώ Τιμοχρίτεός εμι 82, Νίχα ΠρώτιΡός εμι 87, Τΐμος Τιμ- 
αγόραν τιαΐς ίμι 90, Γιλ(λ)ίχα/ος τώ Μαράκαν εμί 96, Θεοδώρων τώ θεοτίμων 
Ιμί 117.

V. Chiasmus.
Ark. εΐ δε ?τό?*εμος διαχωλνσει τι τών έργων τών εςδο&έντων 

η τών ηργασμενων τι ψΟέραι 307/8. In diesem Falle stehcn je  
d re i  G l iede r  der beiden Satzhalften in Responsion, dieausscren: 
δια/Λολυοει und φ&εραι, die inneren: τών έςδοΰεντων und τών 
ηργασμενων, und dazwischcn in der Mittc die beiden τι.

J
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Annie r k u n g .  Fiir die Stelluug des Subjektes und der abhangigen 
Kasus laescn sich feste Gesetze nicbt angebcn. Doch mag bemerkt wcrden, 
dass in dem a l t c r c n  arkadischen und kyprischen Dialekteder abhangige 
Akkusativ (wenn er nicbt zu lang ist odcr aus andcrcn zwingenden 
Grunden ans Ende gehort) v o r  dem Verbum, der abhangige Dativ da- 
gegen (ausscr wenn er betont ist) h i n t e r  dem Verbum zu stehen pflegt.

276. Gliederung des Satzes durch Partikeln.

κα ί — κ α ί  —: ark. καί iv πολέμοι καί εν Ιράναι 31 5/6. 

κα ί — κα ί — κ α ί  —: ark. καί αυτοί καί εγγδνοις καί 
χρημασι 31 β/7 ·

μεν  — δε —: ark. το μεν ημισν, τδ δ5 τμιιον 29 22. 85, το 
μεν μέζον δψλέν, το δε μεϊον Ινφορβίεν 2914, τδμ μεν 
έργάταν εςδέλλοντες, τον δε εργώναν ζαμιόντες 3049·

ε ϊ τ ε  — ε ί τ ε — : ark. εργον είτε ιερόν είτε δαμόσι[ον] 30 6 2 , 
τι αλλν των έργων είτε ιερόν είτε δαμόσιον είτε ίδιον 3039 ·

η „ o d e r “ :
1) zwei Glieder durch einfaches — η — verbunden: 

Ark. τδς πεντηκοντα η τδς τριακασίος 29 2ο, των εςδο-
ΰέντων η των ηργασμένων 307, ο κωλν[ω]ν η εφΰνρκως 30 ίο, 
των ιερών η των όαμ[ο]σίων 30 26, των έργωνάν τ) των εργα
ζόμενων 3045·

Kypr. τοΐς ‘κασιγνψοις η τοϊς παισί 13512/is, *Ονάσιλον η 
τδς τεαϊδας 135 23, Όνασίλωι η τοΐς τεαισί 13525, δξ ται ζαι 
ταιδε ΐ  εξ τώι κατεωι τώιδε 13524 (liber ϊ  — η 8. §42a, S. 163).

2) zwei Glieder durch η — η — verbunden.
Kypr. η κασιγνητος η ηαϊ\δα ?] 109 6*

3) drei  Glieder durch — η — η — verbunden:
Ark. επηρειάζεν . . .  η ατεει&ήναι. . .  η κατνφρονψαι 3046/47. 
Kypr. 5Ονάσιλον . . .  η τδς κασιγνητος . . .  η τδς τεαιδας 

135ιο/ιι.
4) E i n f a c h e s  η zur Einleitung eines neuen Satzes.  

Kypr. η δυβάνοι νυ 135 β, η δώκοι νυ 135 ιβ.
μ ή τ ε  — μήτε:  ark. μη νέμεν μήτε ξένον μήτε Μαστόν 29ιι. 
Ob kypr. me te 109a. 4 ale μήτε odcr als μηδέ zu lcscn ist, steht daliin*
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277. Negation.

ον: im Behauptungssatze: kypr. ου γάρ επίαταϊς (scL ίστί) 144s. 
μή: beim Konjunktiv derErmahnung: kypr. μήποτε βείσης 144ι. 

: beim Imperative: ark. 30s. ai. ss.4i.
: beim Infinitive des Befehls: ark. μη  29η·ΐδ, μη$ 29 s.
: beim abhangigen Infinitive der Absicht: kypr. avv ορ/,οις 

μη ?.νσαι 135 ae „nicht losen zu wollenu.
: im Relativsatze nach οστις αν: ark. οτινι a μ  μή τταρετά- 

ξωνσι 30^7 „sofem es ihm die Haliasten nickt erlauben“. 
: im Bedingungssatze nach εΐ ark. 29 3. 1a. so 30ia. 2a. 33. 42. 
: in der Formel clc: μη  „ausser“ ark. 2910, welche einen 

verkurzten Bedingungssatz darstellt. 
μ η δ έ :  schliesst ein Verbot an eine Erlanbnis an: ark. 296.

: dient zur Verstarkung eines vorhergehenden μη „unter 
keiner Bedingung“ ark. 30ai.

a. Dnrch Verletzung des Steinee ist das Verbum bei ark. μή 30 
und kypr. μήτε (oder μηδέ) 1094 ausgefalleo.

Die e in fa ch e  Negation wird durch negative Partikeln und 
Pronomina, welche nach fo lg en ,  v e r s t a r k t :

Ark. μ η  εξέστω δε μ η δ έ  Υ,οινάνας γενέσ&αι . . .  έττϊ μηδενί  
των έργων 30*ι·

μ η  νέμεν μ 7 τε  ξένον μ τ τ ε  βαστδν 29ιι· 
μ η  οΐ έστω Χνδιν&ν μηδέπο&ζ άλ?? η 3Oss.

?



Anhang*.

Zusammenstellung*
der lautlichen und formellen Eigentumlichkeiten,

welche den sud-acliaisclien Dialekt 
von den dorischen und ionischen Dialekten sckeiden.

I. Vokale.

e.

1. Der starke Wortstamm mit hochtonigem e liegt zu Grunde: 
den Nominibus κ ρ έ τ ο ς : dor Aon. ν.ράτος .

χέρσος:  dor Aon. ΰράσοςί § 13, S. 141 ff. 
ζέρε&ρον: ion. βάρα&ρον'

dem Prasens ζέλλω (δέλλω): dor Aon. βάλλω. § 14, S. 143. 
den Partikeln κε: dor. κα i o i* α λαα

£ρ(α): dor.-ton. αρα)
o.

2 . Siid-achaisch war das Prasens βόλο μ α  t „ich will·*. 
dor. βωλομαι und δηλομαί, ion. βούλομαι.

Dio Grundform von βόλομαι ist streitig. § 129. 2; S. 218.
3. Aus a vor v ist o entstanden in der Proposition 

ov-: dor Aon. ava. § 26, S. 154.

Ϊ.

4. Aus ε vor v ist i entstanden in der Proposition 
iv : dor Aon. εν. § 36, S. 160.

Auch dor Stamm doe Distributiv-Zahlwortce ϊ γ γ ι λ -  (aus *fyyd-) iet 
dcm eiid-achaiechcn Dialckto zuzuwoieon. § 87, S. 161.

v.
5. Ein tonloses o, welches im Auslaute stand, sprachen die 

Stid-Achaer dumpf, als u. Belege:
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OL7tv :  dor.-ion. -ατζδ.
-ά~ν  statt -a-o im Genetive Sg. der mannlichen 

ά-Stamme: dor. -a, ion. -εω (aus -*ηο)·
- τ υ  statt dor.-ion, -to war die sekundare Medial- 

endung der 3. Pers. Sg.

§45, S. 166 iff.

oi.

6. Siid-achaisch war der Gottesname 
Π οσοιδάν : dor. Ποτειό- Ποτιδ-, ion. Ποσειδ-, 

Das οι stcht im Ablaute ζα «:«.  § 66a and b, S. 179.

A n m c r k u n g  1. Die Vertretung eines tonenden l durch -d  
χιλνόν  =  pltwn war vielleicbt nicht nur siid-achaisch, sondern gemein- 
griecbiech, s. § 34, S. 159 f.

A n m c r k u n g  2. Folgende zwei arkadiscben Erscbcinungen dee 
Yokaliemue lasscn sicb nicbt bis in sud achaiscbe Zeit zuruckverfolgcn: 

o als Yertreter der Nasalis sonans q. § 52, S. 171.
- r o i  statt -rat in der 3. Pers. Sg. Med. § 69, S. 180.

A n m c r k u n g  3. Die Vertretung dee tonenden χ  durcb oq, go 
(§ 53. 54, S. 172 f.) darf nicbt ale cine Eigentumlichkeit dee sud-acbaiscben 
Dialektes angcsehcn werdcn: sie ist vereinzelt auch bciDorernund Joniern 
nachzuweisen.

II. Koneonanten.

a aus f .
7. Die Proposition εξ wurde vor konsonantischem Anlaute zu 

ig  (=» es): dor.-ion. εκ. § 149, S. 226.
v.

8 . Vor einem aus r  durch Assibilation entstandenen a blieb 
der Nasal bis in spate Zeit erhalten. JBeispiel:

κρ ί ν ω ν σ i: dor. κρινωντι, ion. κρίνωοι. § 115, S. 210.
Auch vor c c h t e m  inlautcnden und auslautenden Sigma wurde der 

Nasal in siid-achaiecher Zeit noch  g e e p r o c h e n .  § 115, S. 210.

μ*
9. Siid-achaisch war das Verbum 

κνμερέω:  ion. κυβερνάω. § 119, S. 212.

r s t

_ g ,  0 — 9·
10. Von den Siid-Achaem wurden vor hellen Vokalen noch 

die p a l a t a l e n  G u t t u r a l e  q und q gesprochen.
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In  der Uberlieferung ist die Media g durch ζ, die Tenuis q 
durch a wiedergegeben.

ζέρε&ρον  =  geredhron. ,
Wahrscbeinlich auch ζέ)Χω =  g did. ( § 136, S. 222. 

σ ίς  =  qis: dor.-ion. τις . 1

β = 8, π = 4-
11. In wenigen Eallen ist der Palatal vor hellen Vokalen 

in den L a b i a l  yerwandelt
< p o ^ c - =  bhrsgi-. } § 138, g . 223.
π ε ι -  =  q ei-: aor.-toti. τει-.) °

7ΓΓ — ^ ·

12. In zwei siid-achaischen Worten ist der Stamm qol·· 
durch π τ ο λ -  yertreten:

κ τ  61 ις  =  qolis: dor Mon. πόλις  ̂ < 8 140 S 224
π τ ό λ ε μ ο ς  =  qolemos: dor.-ion. πόλεμος \ 8 1

A n m e r k u n g  4. Das kypnscbe βαλλαι  *= *βα-ΧαΙ l§ 128. 3;
S. 217): ion. βη-XoC kann eud achaisch gewescn ecin.

ΠΙ. Nomen and Pronomen.

13. Die pronominalen o-Stamme bildeten einen L o k a t i v  
a u f  - v t  -  -Fi.  § 168, S. 236.

14. Der Genetiv der mannlichen ά-Stamme endigte a u f  
- a - v  «= - α -u,  e. oben no. 5.

15. Die Stamme auf -ες und -ηF: - e /  wurden w ie 
S t  amine auf  -η  flektiert § 209a, S. 250. § 210b c, S. 253.

16. Die obliquen Kasus der Stamme auf bildeten die 
Siid-Achaer sehr wahrecheinlich vom e t a r k e n  S t a m m e  a u f  
-ij §. 210a, S. 253.

I
 IV. Verbnm.

17. Die 2. und 3. Pe. Sg. des Konjunktivs aller Tempora 
endigten ini Siid-Achaischen a u f  - η ς ,  -η: dor.-ion. -ψς, -ψ . 
§ 218 f, S. 260.

;
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18. Der Infinitiv der thematischen Flexion fiilirte d ie  E n - 
d u n g  - εν  (z. B. φέρεν): dor. -ην -ειν, ion. -ειν. §. 218n, S. 261#

19. Der Infinitiv des passiven Aoristes wurde mit der 
E n d u n g  -v (z. B. &νσ-&η-ν)  gebildet: dor. -μεν, ion. -vat. 
§ 219g, S. 263.

20. Die gemeingriechischen abgeleiteten Prasentia auf -tw, 
-σω, -oo) wiuden in d ie  μ^- F l e x i o n  h in i ibe rgef i ihr t ,  z. B. 
Ind. * φ ίλ η μ ι ,  Imper. φ ι λ έ ν τ ω ,  Parti φιλένς :  φ ιλέννος ,  Inf. 
φ ι λ η ν α ι . § 220a, S. 263.

21. Das Plusquamperfektum wurde wie ein thematisches 
Imperfektum flektiert, z. B. όμώμογ,ον.  § 222i, S. 267.

A n m e r k u D g  5. Der Aorist ε ό ο / ’α  gehdrte richer, der Aoriet i d e a  

wahrschcinlich der gnechieehcn Ursprache an. § 22le und f, S. 265.

V. P rapositionen.

22. Ausser den wahrsckeinlich bereits urgriechischen Pra- 
positionen aFi und εν: v ist als eine speciell siid-achaische Bil- 
dung zu nennen:

π ό ς  (=  *πότ-ς): dor.-homer, ποτί, ion. προς. §. 105, S. 200.

*

•.fit'·: ■

i f - r

. f . ·

■ t t . "

, - . i  ■■

j X



Nachtrage und Berichtigungen.

S. XI, Z. 14 v. u .: „tiieeecke und Dcvriout“ statt „Hirzel“ .
„ 21, Inechrift 24, Z. 9: το ό[«].
„ 23, Inechrift 29, Z. 9: ύστερος, τρις, Z. 16. 21. 23: Z. 20:

ηεντηχοντα Z. 22. 2δ: ημισυ Z. 24: τρΐ£.
„ 24, Zu λεντός „unbandig, wild0 =  altb. Ijutu gchort auch λύσσα 

(=  *λντ-χa) „Wut, Raserei", lit. latte „Sturm“, luthujas „8turmiseh°. 
„ 26, Inechrift 30, Z. 5: ύστερον Z. 6: ol Z. 20: πληύί Z. 27: oun 

Z. 34: Z. 37. 45: sf.
„ 28, Z. 4 v. o.: besser 
„ 31, Inechrift 35, Z. 29: [Ot]8\
„ 37, Z. 3 v. u .: ίχερεύς, Ιερεύς.
„ 40, Mitte: „Arrian An. II 2, 22° statt „An. Arrian II 2, 22°.
„ 44, Z. 3 v. u.: Ιερή fog.
„ 48, Inechrift 72: d.
„ 53, Z. 1: ΚνπροχρατΙΓος εμϊ statt ΚνπροχράτιΓός Ιμι.
„ 69, Inechrift 135, Z. 15: τα νχήρων τώ μισθών.
„ 70, Inechrift 135, Ζ. 29: *Οπι σ(ς κε.
„ 70, Mitte: Daee Ικμαμένος und nicht otwa ίχμα/ιένος odor Ιγμαμένος zu 

leeen iet, beweiscn auch zwei Gloesen Hesyche: Ικμάσαι· έψορμήσαι 
und Ικμώντο. εσείοντο.

„ 73, Inechrift 186: ύιώι etatt ύεώι.
„ 78, Ζ. 19 ν. u. etreiche: „und Meister".
„ 83, Inechrift 161, Ζ. 1: besser wohl Εάύωχο (statt Έύύοχο)  ̂ vgl. die 

Bemerkung zu Inechrift 120, auf 8. 62.
„ 85, Inechrift 165: εύηχε τώ *Λπό?.(λ)ωνι statt εύηχε 9Απόλ(λ)ωνι,
„ 97, Inechrift 226: βααιλή[Εος].
„ 126, Ζ. 4 ν. u.: φαιδρόν  etatt ψαιύρόν.
„ 135, zu Note b: είράνα war die allgcmoin-doriecho Form, vgl. ζ. B. 

tpir. εΐράνας Samml. 1839,2, akarn. εΐράνας 1879tu 1880aM b ,0, 
acnian. εϊράνας 1435 7, phtliiot. Είράνα 1450.,, είράνας oft, lokr. είράνας 
1476,2 1501 Ba0 1505β, phok. είράνας 15447 1552b,α 1622e, bovot. 
Είράνα 156, είράνας 956 4 u. a. m. Wahrecheinlich entstamint ίράνα 
8owobl in der Inechrift 81 ale auch in einor von W. Schulze (Borl.
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Philol. Wochensehrift 1890, Sp. 1441) herangezogcnen, nicht streng 
im Dialcktc gehaltcnen arkadischcn Inecbrift (BCH. VII 491) der 
achaischcn Bundessprache.

S. 142, Z. 6: „34" statt „37“ .
„ 144, Z. 4: In der Inschrift 29 ist neben εΐ κ* αν 29 einmal auch 

cinfaches κε uberliefert: εΤ κ επίη . Die neue Deutung, welche 
W. Schulze (Berl. Pbilol. Wochenschr. 1890, Sp. 1502) den Buch- 
staben EIKAN gegeben bat, let zwar scharfsinnig, aber schwerlich 
richtig. Sch. weiet darauf bin, dass nach dem Relativum and nacb 
el Si stets einfaches dv (nicbt KAN) stehe und folgert daraus, dass 
die Formel EIKAN nicht in εΐ κ αν (=  εΐ κε αν) zu zerlegen, son- 
dern mit εϊκ αν zu umschreiben eei: είκ verbalte sich zu ει wie ονκ 
zu ov. Dagegen spricbt die Zeile 21 der Inecbrift 29: εϊκ  επι δώμα 
πνρ htoiari: denn hier kann κ* wegen des folgenden Konjunktives 
nur ale κε gedeutet werden. Die von Sch. aufgestellten Vermutun- 
gen, dass entweder cin Schreibfebler vorliege oder — entgegen 
dem Sprachgebrauche der Inschriften 29 und 30 — die Konjunktion 
είκ rs εΐ mit dem einfacben Konjunktive ohne dv verbunden sei, 
sind doch kaum aus innerer Notwendigkeit hervorgegangen. Ferncr 
babe icb (De mixt. Graec. ling. dial. p. 47) einc Erklarung dafiir 
zu geben versucbt, wesbalb es zwar ει κ* αν ( =  ει κε dv), aber ζ. Β. 
δτινι αν (nicht δτινι κ* dv) heiest. Die Partikeln εΐ κε waren bereits zu 
einer geschloseenen, unzertrennlichen Verbindung geworden, als die 
(wabrscbeinlicb nicht-sud-acbaische) Partikel dv bei den Arkadern 
bcimiscb wurde. Desbalb konnte man einereeite εΐ κε ebeneo wobl 
mit dv verbinden wie das einfache Relativum, und andrerseits, 
wenn δέ den Satz einleitete und also εΐ κε hatte getrennt werden 
miissen, fur εΐ κε das einfache εΐ mit dv {ei δ* αν) eintreten lassen.

„ 147, Z. 12 v. u.: πΧηϋί etatt πλήΰι.
„ 148, Z. 11 v. ο.: ή etatt ή.
„ 154, §26a: den Beispielen fur arkad. dv- trage nach άγκαρνσ[αόν]τω 3010.
„ 156: den kyprischen Beispielen fur oin aus η abgelautetes ω trage nach 

-πάτωρ (zu πατήρ) in μαμ(μ)οπάτωρ 159.
„ 157, Z. 10: ale etatt ώς.
„ 168: den arkadischcn Belegcn filr stammhaftes t trage nach ΡίκαδΙω 88, 

8. S. 289 beim »Zahlnomenc.
„ 159, Z. 8 v. u .: πληΟί  statt πλη^ί .
„ 167: den arkadischen Genetiven auf -av trage nacb Πολεαυ 33 a3.
„ 168: die im gemcingriecbiscben Alphabete geschriebene Form επρίαχο 

Samml. 67 kann nicbt zum Beweise dafiir herangezogen werden, 
dass im altercn kyprischen Dialekte die Endung noch -to lautetc.

„  171: Viellcicbt ist auch das o von avoala „Rucblo8igkeitί, (kypr. avoolja 
185$0) aus i» entstanden, δσιος =  ssk. satya (aus s. S. 206, b.

„ 180, zu § 69: in der arkadischen Glosse πέασεται kann die Endung der 
κοινή (-Tat statt -ro<) eingetreten eein.

„  204, Z. 12 v. u.: ΟΠ573, Z. 10 v. u.: OnTlVN.
„ 217, Z. 9 und 10 v. u.: καχίλα  und καλχίλα.
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S. 222, zu § 87: fuge binza ΰεστός „erbeten“ in Θεσ(τ)ωνος 38 8S, boeot. Θιό- 
j φεστον Samml. 488128. 137/138, Stamm ghedh- (nach Fick).

„ 228, Mifcte: lies Ζητήρ, ζητήρ, ssk. ydtdr,
,, 241, Mitte: ενΓεργεαίας.
„ 262, zu Note p: dass SoFsvai nicht mit der Endung -F&ai gebildet, 

sondern von einem Stamme SoF- abgeleitet sei, vermutet je tzt aucb 
Wiedemann, das litauiscbe Prateritum (Strassburg, 1891), S. 43.

9 „ 275 zu § 237: zu dem Komparative πλ-ός „mehr“ (Stamm πλ-εσ: πλ-οα
> von pel·, pi „fullen, mebren") vergleicbt Fick das genau gleicb-

gebildetc lateinische min os „weniger" (Stamm met: Pras. mt-neu-ti 
“ „vermindern").

'



1. Za den Lenten, den Pormen, der Wortbildnng nnd dem Wort-
flchatze (S. 128—292).

A c c e n t  231. Zuruckzichung dee- 
selben im Kypriscben 232.

A d v e r b !  a 289.
A k k u s a t i v  Sing,  der konsonant. 

Stamme aof -a 247, auf -αν 247. 
Uo\v 2δ3. ζάν 254.

A k k u e a t i v P l u r .  auf -ος, -ονς 289, 
auf -ας, -ανς 243, der konsonant. 
Stamme auf -ας, -ανς 247.

A o r i 81 e : auf -£a zu Prasentibus auf 
-ζω 206. fboFa 205. ?0ta 265. Der 
Stamm dee sigmatiechen Aoristes 
iet ubcmommen in den paesiven 
Aoriet auf -ΰη- 266, in das Per- 
fektum 267.

A p o k o p e  der Prapositionen 133. 
229, der tonloeen Genetivendung 
-v: -la sta tt -lav 167. 231.

A p p e l l n t i v a  nacli Art der Kurz- 
namen gebildet 274.

A r t i k c l :  in demonstr&tiver Funk- 
tion 257. ale Relativum 267. Gene- 
tiv τώ 234. Lokativ rvt 236 f.

Aes i b j l& t io n  205 f.
A u g m e n t  267.
D a t i v  Sing,  auf -to, -a 185 if., auf 

-Fi 195. 241. 244. AtFtl 236. 247. 
πΐηϋί  240.

Da t i v  P lu r .  auf -οις 239, auf -αις 
243, der konsonant. Stamme auf 
-at 247. FoXAvxoiq 247. Ιςδ&οεαι 245.

D e m o n s t r a t i v a :  obt 256, δνυ 256, 
Μ  250, αυτός 250, xt- 257, dvba
257.

D ia l e k t i e c h c  E i g e n l i e i t e n  der 
Stadte Tegea 171. 180. 241, Stym-

phalos 171, Edalion und Tamassos 
161. 1G3. 186. 190. 215. 219. 226. 
234. 247, Paphos 166. 203, Salamis 
166. 201. 203.

D e n t a t e :  6 vor μ unverandert225. 
ϋ  in a verwandelt 225. τ statt· tt 
geschrieben 225.

D i p h t h o n g e  173 ff. 
at an8 aFt 175. 194, ad  aus αλλ 

=  αλχ 175.
tt aus tFt 177, aus tFtt 176. 177, 

aus ε(σ)ι 177, aus η 177, durch 
Ereatzdehnung entstanden 176. 
219. td  aus ελλ =  tU  177. 219. 
tt in t verwandelt 178, unriebtig 
uberliefert 178.

oi im Ablaute zu tt 179, aus oFt 
179, aus o(o)t 179, im tonlosen 
Auslaute aus at 180 f. ot vor 
Vokalen zu o verkiirzt 179. 

vt erbalten 181, auslautend in i 
verwandelt 181, inlautend in v 
verwandelt 181.

av aus aF 182, inlautend aus ao 
=  aFo 182, auslautendee -av 
=  -do getrennt gesproeben 167. 

εν aus to 183. tvF  aus tF  183. 
ov aus ovF ~  tovF =  toF \84, statt 

ω aus oo 184, zur Bczciobnung 
dee langen v 184, unriebtig 
uberliefert 184.

at, on auslautend zu -a, -ω ver- 
kurzt 185 fT.

ηι inlautend zu η verkurzt 185.
D o p p e l - K o n s o n a n t e n  22GOT.

£ auslautend vor IConsonanten in

:3

1
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-ς verwandelt 226, anlautend 
und inlautend in o verwandelt
227. £ im Aoriste der Prasentia 
auf -ζω 227.

ζ aus urgriechiscliem 6i 227 f., 
aue yi 228, im Anlaute aus j
228. Im Kyprischen: aus -δι- 
228, aus γ vor a 221. 228.

ψ aus 229.
Dual  248.
E i g e n n a m e n  auf -αγορος 273, auf 

-κρέτεια und -κρατίς 273, drei- 
gliedrige 91. 273.

E l i s i on  230.
E n d u n g e n  der Verbalflexion 259ff. 

Aktiv: -ες statt -εις 259, Konj. 2.3. 
Sg. auf -ης -η 260, Opt. 3. Sg. 
auf -at -ει -ειε 260, -ναι au8 -ντι
259, Perfekt 3. Plur. auf -av
260, Imperat. 2. Sg. auf -ϋι und 
-ες (statt -ε) 261, 3. Sg. auf -τω  
-τως 261, 3. Plur. auf -ντο) -ντων
261, Infinitiv auf -εν 261, auf 
-vat 262, auf -fjvai 264, Part. 
Pft. auf -ώς 262.

Medium und Passiv: 2. Sg. auf -εαι 
263, -rot aue -rat 180. 263, -τν 
aue -to 168. 263, Aor. Pass. 
3. Plur. auf -εν 263, Imperat. 
3. Sg. auf -σΰω -οϋως 263, 
3. Plur. auf -αϋων 263. 

E r s a t z  d eh nung 211.216.218—220. 
F l e x i on  der Nominaletamme: ϋέμις 

: ϋέμιτος und ϋεμιοτος 248, Stamme 
auf -t\F : -εΡ 253, Stamme auf -ηa : 
-εα 250 f., Eigennamen auf -κλής, 
Gen. -κλέος 251.

G em in a t i o n  des λ 217, vereinfaohl 
207. 208. 218 f. 220. 225.

Gene t iv  Sing,  auf -o> 283 f., auf 
-ων 234; der mannlichen a-Stammc 
auf -av 167, auf -ao 168, auf -a 
167. 231; der weiblichen a-Stammc 
auf -at; 241; auf -Fog 195. 241. 
244; auf -νς (aus -op) 168. 

Gen e t i v  Plur .  auf -uv 138. 243.
G esc hi e d i t :  im Kypr. Fominin.

statt des Mask, und Neutr. 273.
G u t t u r a l e :  drei Klassen 220. Die 

c-Laute und die reinen Gutturale 
221. γ auegefallen 221. γ vor a in 
£ verwandelt 221. Die ρ-Laute vor 
hellen Vokalen als Palatale 222, 
ale Den tale 222, ale Labiale 223. 
Die fl-Laute vor dunklen Vokalen 
als Labiale 223. πτολ- aus qol- 224. 
γνν aus an 224. -γμ- aus -gm- 224.

H o m e r i 8 c h e  W o r t e  276 if.
Iod ,  nach t entwickelt vor a 190, 

vor a und ε 191, nicht vor ande- 
ren Vokalen 191, zwischen zwei 
eng zusammengehorenden Worten 
191, durch y bezeichnet 191. in 
8emiti8chen Worten 192.

K o m p a r a t i v  275.
K o n t r a k t i o n :  αε αη zu a 137, ao 

ao άω zu a 138, αω zu ω fraglich 
156, εα zu a 137, εε εη zu η 148 f., 
oa oo zu ω 157. Die durch Kon
traktion entetandenen Diphthonge 
8. oben.

Kraeie  230 f.
K u r z n a m e n  273, Verdoppelungdes 

zweiten Radikalee 217.
L ab i a l e :  π und φ wechselnd 225. 

π statt 7i7i 225. β zur Bezcichnung 
von F 193. 225. -βδομ- aus -ptynn- 
154. Au8 Gutturalen 223. 224.

Li quid a e 217 if.: -IF- erhalten 217. 
-dv- aus -In- 159 f. 217. αλλ statt 
άλ 217. λλ aue Ai 218. Χλ ( =  λχ) 
zu λ vereinfaclit ohne Ersatz- 
(1 chnung 218, mit ErRatzdehnung 
219. XX (=  A/) in d  verwandelt
219. XX statt X in ICosenamen 217. 
X untordriickt aue WohllautHgriin-
den 2 1 7 .-----ρF- unveriindert 220,
zu ρ vereinfaclit 220. -ρσ- unvor- 
andert 219, -ρρ- (aus -ρσ-) zu -ρ- 
vereinfacht ohne Ersatzdehming
220. -ερχ- zu -ηρ· 220. «ρ ρα 
ορ ρο aus χ 171 if. ρ untordriickt 
aus Wohllautsgriinden 219.

L o k a t i v :  auf -ει und -oi 235. auf
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-νΐ =■ - f t  236 f. auf -vtr 215. auf 
-νς 237. nach den Prapoeitionen 
asiv, «V, Ιξ 236.

Na sa l e :  im Inlaate vor Labialen 
and Gatturalen 209. 211, vor o 
210. im Auslaute 212 f., r  statt 
rr 212. r  aus λ 209. χυμερέω 212. 
Kasalis sonans 170 f. Nasale in 
Verbindung mit Spiranten: -νχ- 215, 
-r/ ’216, -hr- -Or- 216, -Ημ- -ομ- 216.

N om i n a t i v  S ing . :  der mannlichen 
α-Stamme anf -a 240. ohne En- 
dang 204. 205. an Stelle dee Vo- 
katives 242. 254.

N o m i n a t i v  Plur .  als Akknsativ259.
Ny erweiternd im Genet. Sg. anf 

-tar 215, im Akk. Sg. anf -ar (statt 
-a) 215, im Akk. μεν (=  με) 215. 
Ny ephelkyetikon 214.

P a r t i k e l n  289.
P e r f e k t :  lieduplikatien 266. gebil- 

det vom starkenStammc 266 f., vom 
echwachen Stamme (μνα) 267, von 
StammenaufDentale267, auf Nasale 
267. Perfekt mit Prasensflexion 267.

Person alpronom en: fu, μεν, μι
258. f tr  258 f. οφεΐς 259.

Prapoeitionen: 306 ff. axv 166. 
χατν 167. ά /ί 306. ευ und υ 
312 f.

P r a s e n t i a  auf -ζω 264. auf -εω 
-άω -όω nach der /«-Flexion 263 f. 
von Aoriststammen aus gebildet 
264. βόλομαι 218.

R e l a t i v u m ,  echtes 257. to- in re· 
lativischer Funktion 257.

S a t z :  Wortveranderungen im Satze 
229.

Semitische Worte des Eyprischen 
287.

S i g m a  200 if.:
Im Anlaute: vor Vokalen im Kypr. 

in A verwandelt 200 f., spurlos 
ausgefallen 201, aus ϋ 207, aus 
£ 207, zur Bezeichnung des pala- 
talen q 206. 222.

Im Inlaute: aus δχ 207, aus £ 207,

aus to do 208, ~oi aus -n durch 
Aeeibilation 205. zwischen Vo
kalen im Kypr. ausgefallen 203 f. 

Im Auelaute: aus -ξ 226. aus -τς 
200. dem folgenden Konsonan- 
ten assimiliert 205. ausgefallen 
vor Vokalen 204, vor Konsonan- 
ten 205.

Doppel-Sigma: aus xi xi 208. aus 
o f  208. aus £ (oder \p) 208. 227. 
oox aus ox 208.

S i l b en ,  offene und gescbloesene 129.
S p i r i t u s  asper 197 ff. 

Urgriecbischer: im Ark. erhalten 
197, im Kypr. geschwnnden 198. 
fehlt im Artikel 198, unterdruckt 
in der Zusammensetzung 198. 

Hysterogener: des Ioniscben in αγ, 
6 (rel.), νοχερος 197. des Kypr., 
entstanden aus anlaut. o 201, 
aus inlaut. o 204, in beiden Fallen 
spater geschwunden 201. 204.

S t a m m e  d e r  Nomina :  auf -fo  
statt auf - f  274, auf -o statt auf 
-oo (Neutra) 274.

Su ff ixe ,  stammbildende: -da, -xa, 
-μαχος 274.

S u p e r l a t i v  275, vom Adverb ge
bildet 275.

Vau:  im Anlaute 192 f., durch β 
wiedergegeben 193.225, fq -  in ρν- 
verwandelt 196 — im Inlaute zwi
schen Vokalen 193 f., hinter Kon- 
sonanten 195, in den Endungen 
-fog -f t  195. 244 f., hyeterogen 
nach v 195, f  in v verwandelt 
196, f t  in v verwandelt 181, f  vor 
-ς ausgefallen 195, ov ale 6 f  ge- 
schrieben 196.

V e r b a l a d j e k t i v  275.
Voka l e ,  einfache 130 ff. 

ft vor λ aus ε 133, aus \ι ψ 170, 
αρ ρα aus χ 172, aus άλ 136. 

α aus αο do άω 138, άς aus afg 136. 
ε hochtoniges 141 f., aus έχ 176, 

in semitiechen Worten 144, *Ερ- 
in Eigennamon 144.
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η ursprungliches 145 f., aus ηι 185, 
aue εε εη 148 f.

0 aus ε abgelautet 152, aus a vor 
v 154, aus oi vor Vokalen 179, 
aue y 171, als Vorschlagssilbe 
153, ορ qo aus r  172 f., vor o 
elidiert 151.

ω aus αω 156, aus oa oo 157, aus o 
gedehnt 156. 157.

1 aus vi im Auslaute 181.
t vor v aus ε 160, vor a und ε aus 

ε 161, im Auslaute aus ε 162, in 
semitiscben Worten 162, ιλ aus 
l 159, ισ aus * 160.

, 2. Z nr Syntax

A n a k o l u t b  323.
A p p o s i t i o n  299.
A r t i k e l :  Bedeutung 292, als Demon- 

strativum 292, wird gesetzt vor 
Gottesnaraen 294, vor Verwandt- 
scbaftsnamen 292, vor den Namen 
des Vatere 295, vor βααιλενς mit 
einem Genetive 296, vor ϋεός, wenn 
ee dem Namen vorangeht 294, vor 
ϋεός und Fdvaaaa, wenn sie allein- 
stehen 295, vor die Titel F>άναξ 
und Ιερείς 296, vor andere Titel 
296, vor das Pradikatsnomen 299 
— er feblt vor dem Ethnikon 295, 
vor dem alleinstebenden βασιλείς 
296, vor Gotternamen 293. 294, 
vor Eigennamen 293, vor Appella- 
tivie 293, vor ϋεός, wenn ee dem 
Namen nachsteht 294. 

A t t r a k t i o n  im Relativeatze 321. 
A t t r i b u t i v e  Bestimmungen 297ff. 
B e d i n g u n g e e a t z e  321. 
D e m o n 8 t r a t i v a ,  stets mit dem 

Artikel verbunden, meist nacbge- 
eteJlt 297.

F o r m e ln ,  adverbiale 322. 
F r a ges & tze ,  indirekte 321. 
I m p e r a t i v ,  die starken Formen 

317.
I n f i n i t i v  ale Verbura finitum 318,

Hoffmann,  dio priotliischcn Dinlekto. I.

* vor Yokalen aus η 163, aus ει 
163, aus X gedehnt 163. 

v Quantitat unbestimmt 164. 169. 
v als u gesprochen 165, als o ge- 

geschrieben 165 f., im Auslaute 
aus tonloeem o 166 0'., vor v aus* 
o 168, aus /Ί 9 6 ,  aus Fi 169. 181; 
vF  aus F  168.

v als U gesprochen, durch ov wie- 
dergegcben 169.

Zusammentreffen von Yokalen 
187 ff.

Z a h l w o r t e r  287 ff.

(S. 2 9 2 -3 2 6 ).

als Subjekt 318, als Objekt 318 f., 
des Zwecke 319.

Kasue:  Genetiv 300 ff, Lokativ 303, 
Dativ303ff, Akkusativ305 f., dop- 
pelter Akkusativ 305 f.

K o n g r u e n z  desPradikatsadjektives 
mit dem Nomen 300, des Subjektes 
und Pradikatee 313.

K o n j u n k t i v  im Haupteatze315, im 
Relativeatze mit und ohne κε (αν) 
315 f., im Bedingungseatze mit κε 
(&v) 316.

Modi 315ff.
N e g a t i o n  326.
O p t a t i v  im Haupteatze 317, im Be

dingungseatze 317.
P a r t i c i p  attributiv 319, pradikativ 

319 f., als eelbstandiges Nomen mit 
dem Artikel 320, als Vertrcter dee 
finiten Verbs 322, absolute Parti- 
cipialkonstruktionen 320.

P a r  ti  k e 1 n zur Gliederung des Satzes 
325.

P r a d i k a t s n o m e n  ohne Artikel 
299, mit dem Artikel 299 f.

P r a p o e i t i o n e n  306 ff.
R e l a t i v e a t z e  320f.
S t e l l u n g  der Titel βααιλενς, Fdva£ 

Ιερείς 296, der attributiven Bestim
mungen 297 ff., der Demonstrative 

22
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297, dee Personalpronomens 323, 
des Indefinites 324. Chiasmus 324. 

T e m p o r a l  Imperfekt 314, Perfekt 
314, Fatnr 315.

T e m p o r a l s a t z e  321.
T m e s i s  324.
T r e n n o n g  zweier dem Sinne nach

zusammengehorender Worte 324. 
V e r b o t :  in der Gesetzessprache Im- 

perativ mit μή 317, als Ermahnang 
Konj. Aor. mit μή 315. 

V e r k u r z u n g  dee Satzes 322. 
Y e r b n m  finitum fehlt 322, dorch 

Particip ersetzt 322.

a- „ein" (— sip) 171. 
ά-, άν- (=r p) 170. 
άβά, άβάΰ 105. 
άβαριστάν 105. 275. 
άβαρται 105.
'Αβιδμίλκεον 162. 
άβλάξ 105. 193. 225. 
άβρεμής 105. 
άγ- 134. 197. 
άγαόός 130.
άγανα 105. 201. 213. 23*2. 
άγάσ&ως 105. 263.
Άγεμώ 197. 273.
Άγης 73. 
άγήτωρ 105. 199. 
άγκυρα 105. 
άγλαάν 105. 
άγόρ 105.
-άγορος 136. 273. 
άγορσις 173. 
άγχονρος 105. 
άδειος 106. 199. 203. 
άδρνα 106. 171. 
άεΐδες 106. 259. 
άτι ,,ζυ, gegen“ 289.306.
άζα&αι, άζαϋός 221. 
άήται 101.
Άύάνα 132. 134. 273. 
*Α&αναία 273. 
ά&ρίζειν 106. 264. 
αΙΓεί 193. 235. 
αΙΓσ- 262. 
οΙ)λ  106. 
αϊλος 175. 219. 
αΐχολος 106. 175. 
αίς 195.

Wortregister.
aloa 276.
*Αχ εσχομεμφης 140. 
άκενει 106. 
άχμονα 106. 
άκοραιχώς 77. 174. 275- 
άκοστή 106. 152. 27S. 
άλα 106. 
άλάβη 106.
Άλαμποψάται 190. 
άλαός 106.
*Αλασιωτας 135. 192. 201. 
άλγος 107.
άΧΙΤονχες 83. 193. 211. 
άλε&χήριον 107. 
αλμυρόν 107
άλτω 71. 157. 195. 217.
άλιαοται 135.
άλιν- 2*5
'Αλκμάν 138
άλλα 291.
άλλος 218.
άλλν 168
άλονα 107. 184. 196. 
άλογος 107. 
άμέρα 134.
Άμηνέας 146.
Άμηνί^α 146. 161. 167. 

190 231
άμιχΟαλόεοσαν 107. 279. 
άμμανϊν 116. 
άμφιδεξίωι 74. 
άμ φί&νρον 107.
Λβν 198.
άν (<=>dra) 154 311. 
άν 290. 
άνακχες 107.

άναοκχι&εα 147. 275. 
άναοσαι 107. 280. 
άνδα 107.
άνδριάνταν 215. 247. 
ανδριάνταν 191. 215.247. 
άνέ&εν 260. 
άνϋρώπω Gen. 78. 
arootja 190.
Άντιφάτω 78. 
άνωγον 137. 267. 
άορ 101. 
άορίζειν 107.
άορον 108.
Άπείλωνι 177. 219. 
άπέληχα 106. 266. 
άχλανη 108. 252. 283. 
άποαίρει 108. 201. 
άπόγεμε 108. 
άχοερσειε 108.
•ΑπόΜων 150. 218. 
άχπολοίσϋειν 108. 232. 282. 
άχολνγματος 108.224.274. 
άπόλιιτρα 22. 166. 
άτιρίξ 108.
άκν (gemeingr. άχό) 166. 
άχνδόας 265. 
α.-τνω 135. 
άρά 136. 195. 279. 
άργυρο- 132. 172. 
άριζος 109.
'ΑρισχΟα 167. 191. 231. 
*Αρισχί/αν 191. 
άρισχος 170.
Αρισχώχων 62. 157. *
!Άρκοίας 179. 273 
9AρμάvεvςGe η. 72.168.183.

,·1
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άρμνλα 109. 
άρμωλα 101.
άρμώματος 109. 201. 274. 
άρουρα 109. 
άρχιξ 109. 199.
Άρτεμιαίοι 143. 
αρτνεν 172. 
άβΖ- 172. 
άοχηΰες 147.
*Αοχλάπιος 135.
'Ασταγόρα 240. 
άχελι/α 161. 190. |
ανγαρος 109. 182. 196. 
ανδή 101.
ανελχίζει 109. 182. 196. 
αυσ· ,T8chopfenu 113.285.! 
άφεώαϋω 267.
Άφροδίχα 173.
Άχαιτός VII. 193. 
Άχαιομάντεις 8. 109. 
άωτου 109.

βαϋυς 170.
βάλλαι 109.217.232.273. 
βασιλεύς 170. 223. 
βαοάηΐ- 193. 253. 
βάχια 109. 
βίκος 110.
Βερβενιοι 101.
Btja . . . 191. 
βλαοχά 110. 
βλη- 148. 
fiof- 193. 223.
BoFdbav 153. 193. 223. 
βόλε 218. 262. 
βόλψοι 180. 218.
βόλομαι 218. 223. 
βομβοία 110. 180. 
βοονηχά 110. 240. 
βορβορίζει 110. 264. 
βόρμαξ 166. 
βουχανή 110. 205. 
βοννός 110. 
βρενΰιξ, βρέτϋις 110. 
βρίγχα 110. 160. 
βριμάζει 110. 264. 
βρόχοι 111. 166.

βρόξαι 166. 
βρότος 173. 
βρονχα 111. 273. 
βρούχετος 111. 169. 
Βώχαρος 99. 157. 
βω)Λς 157. 219.

γά 134. 
γάΪΜς 111. 
γόνος 111. 
γόο 221. 
γαν 241.
γεμ- „fas8en“ 279. 
γέμον 111. 262. 279. 
γέτητοι 180. 
γενοιτν 168.
Γερν/ος 195.
Γύΐίχα  Nora. 240. 
rOXiy.aft 195. 241. 244. 
rujJy.aSog 195. 241. 244. 
γίνητοι 180. 
γίνομαι 163. 221. 
γνη· 148.
γοδάν 111. 188. 264. 274.
γοργός 151.
γρά 111. 188.
γρασ- „esseη*1 285.
γρόοδι ,,188“ 77. 261.
γραφ·  172.
γννά 224.

δά).τος 133. 224. 
Δάμάτερ- 134. 
δαμαχρίζειν 111. 134. 
δαμιοργός 151. 
δαμο·  134.
Δαόσαος 92. 
δάριν 101. 131. 
δαρχμά 172. 
δίατοι 137. 180. 
δίδορχεν 102. 
δεΐν „winden“ 111. 
Δεινό· 195. 
δέχο 171. 
δέχοτος 171. 
δίλλω 148. 222.

δέχας 111. 
δερεΰρον 222. 
διαί 307. 
διακωλνοει 260.
Διτεί 193. 235. 247. *
ΔεΓείΰεμις 235.
Δι/αίΰεμι 191. 205. 
διχάζητοι 180. 
δίπας 53, vgl. auch πας. 
δίπτνον 111. 
διφΟεράλοιφος 112. 
boF· 193. 
bora Aor. 265. 
boFivai 265. 
δονπηοεν 112. 
δρόοονς 112. 184. 
δρνμιον 72. 164. 
bvFavoi 70. 165.195. 264. 
δνο 153. 287. 
δνοεα 112. 164. 
δύω· 155. 
δνώδεχο 155. 171. 
δώχοι 264.

εαρ 112. 285.
Ηεβδομος 154.
Έγχειος 112. 
εγχόδια 166. 
εγώ 156. 
εδει 81.
IboFa 265. 
εδωχεν 214. 
iFam 83. 193. 
iFxixooi 288.
ΙΕεξε 46. 193. 
ίτρητάοατυ 168. 
εζεαι 199. 
ίηχε 272. 
άθεα 265. 
εί 235. 
είαρ 178. 
εΧχοοι 171. 288.
Ε1λ· 145.
Είλήτι 112.
Έχαχόμβαιος 102. 
εχεροε 65. 219. 266. 
Ηεχοχόν 171.
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Έχοτόνβοια, Έκοτόμβοια 
171. 277.

"Έχοτος 74.
ΈΧ- 145.
ΈΧαϋύς 112.
Έλαιονς 112. 184. 
ε).αψα 112.
Έλεημων 112.
'EU(a 113. 177.
ΈΜτας 177. 
έΧ0έτο>ς 113. 261. 
hc)J.avo6ix0rroiY 248.264. 
Έλονσία 102.
Οφος 113. 199. 225. 
*ΈΧωρος 84.
£μαρψεν 113. 
έμί „icb bin“ 216. 
b -  „einer“ 287. 
bavor 113. 203. 285. 
*Ενδηΐδες 113. 
bevvoi 113. 
έξ 226.
έξορύξη 72.169.181.227. 

265.
ΈπαΧ.έας 273. 
έπαρόηται 102. 
έπανον 113. 203. 285. 
inkFaoav 83. oder έπή- 

Faaav 267. 
έπεζάρησαν 102.

Ιτιές 308.
Ιπηρειάζεν 147. 261. 
έπίκορον 113. 281. 
έπιόντα 161. 
έτιίσταΐς 78. 203. 205. 
$τιισννισταμ&ος 210. 239. 
έπιοννίοτατοι 137. 180. 
έποίστι 265.
έτιτόκασεν 166. 
ερ, £ρα 144. 
έράτοϋεν 166. 283. 
έργωνίαν 241. *
*Eρεμba 144. 
έρεραμένα 266. * 1
Ιρινύειν 102.

Έριοννιος 276.
Ερίων 144.

*Ερμανος 138. ' 
έρονα 113. 184. 196. 
ερτιες 199. 259.
Έρων 144.
Έρχομένιοι 144. 
ές iaue e£) 226. 
έςδέλλοντες 143. 218. 
έςδοκαν 241. 
εςδόοεσι 245. 
εσ&Χόν 103. 
έοκεναοαν 208. 265. 
εσολαι 114. 166. 227. 
ές πού* ίρτζες 114. 
ίστη 114. 
εστιοι 103. 
ετε/ο- 193. 
εν, Prap. 183. 312. 
εν 289.
ΕδεΧίδης 114. 183. 
Εδ/άγορος 196. 273. 
Εδ/έΧϋων 196. 
εδ/εργεσίας 196. 321. 
εν/ρητάσατν 168.183.196. 
εύτρόοσεσϋαι 114.166-208. 
εδχονς 114. 184. 312. 
έφϋορχώς 172. 
έχεν 262. 
έψ(α 277. 
έ-ω- 155. 267. 
έώα 114.

FaXxavio 133. 193. 
ΕαΧ,όντοις 192. 247. 
Favax- 192.
Εάνακες, Favax ιο(α 284. 
Favaoaa 280.
Εασστυόχω 192. 208.
/ αστόν 192.
/άγος „Larme* 135. 192. 
Εέϋοχος 83. 193.
Fet- „eindringenu 176. 

280.
/εικόνα 198.
/εΐοης 77. 193. 280. 
/εχάοταν 241.
/έκαστος 192.
/ελ- „woIlen“ 183. 285.

/ε)α- 193.
Fkuja 161. 190. 193. 
/έπομ μέγα 77. 205. 
/έπος 193.
/ερ- „ziehen“ 280.
/εργ- „thun“ 193.
•/εργ- „einschlies8enu 193. 
/έτος 193.
/ε γ -  .,bring:en“ 193.
FI Jiertt 259.
-Ft Dat.-End. 195. 244. 
Εικαδίω 178. 192. 289. 
/ικάς 289.
/ιστίαν 160. 192.
Fot 193.
/οίκος 193.
/οίνω 193.
Fόρος 280.
-Fog Gen.-End. 195. 244. 
F\ρητά 148. 219. 274.
F\ρήτας 193.
/ωρ- 156. 193.
/ώρος 280.

ζά (== διά) 228. 307. 
ζά „Land“ 221. 
ζάβατος 114. 221. 
ζαει 114. 177. 228. 280. 
ζά).ματος 114. 221. 274. 
ζαμία 135. 228. 
ζαμίαν 241. 
ζαμιώσϋω 27. 264. 
ζάν Akk. „Zeit“ 228.242. 

254.
ζέλλω, ζέΧΧειν 103. 222. 
ζέρεϋρα 103. 
ζέρεάρον 143. 222. 
ζενγος 228.
Ζητηρ 115. 228.
Ζώ/ης 193. 287.

* * \'- 7
η „oder“ 145. 299. 
ή „wenn“ 290. 
ήβαιόν 115.
ΉδαΧιη/- 198. 253. 
ήμι- „halbw 147. 
ήμίσαοι 208. 274.

I
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δήμιου 197. 
ηναι 149. 216.
*Ηραής 149.
•ΗραχΗος 147. 251. 
ήργασμενων 149. 267. 
ης „er war“ 148. 260. 
ήχε 148.

ΰαΓε- „bewundern“ 131. 
193.

θα/ησανδρος 93. 
ΰαλ- „bliihen“ 130. 
ΰάτας 115. 136. 
ΰέαγον 115. 190. 191. 
Θεάνωρ 137. 
ϋεϊα 115.
Θειδοζί/ω 91. 177. 192. 
Θελπονσιοι 143. 184. 
Θελφούσιοι 143. 184. 225. 
Θέμιστος 248. 
ϋεός 161. 162.
Θεοχλεος, Θεοχλήος 147.

190. 251.
Θερσίας 143. 219. 
ϋέρσος 143. 
ϋεατός „erbeten“ 140. 
ΰήγει 103. 
ΰήρ 146. 222.
6ής 115. 
ϋίβωνος 115. 
ϋιός 161.
ϋοράνας 115. 166. 
Θρααέας 143.
Θράσιππος 143. 
Θρασνμήδεος 143. 
ϋραούς 143. 172. 
ϋρόνα 115. 173.
Μα 115. 274. 
ϋνρα/'ών 193.
Μρδα 103. 133. 
θυρσί/α 167.191.219.231. 
ΜοΜμ 263. 266.
Θυσίω 169. ,

Γ „oder“ 163.
tya 116. 201.
fyyta, Tyyil- 116, 161.199

Ιγχεχηρήχοι 146. 
ΐγχρος 116. 131.
Ιδέ 281.
ΙερηΡ- 193. 253.
ΙερηΓί}αν 193.
Ιιιερήν 253.
Ιερής 195. 253. 
ίερο- 143.
διεροΜζες 24. 210. 263. 
hιερομνάμοναι 210. 
ϊζε 116.
IjazfjQav 190. 215. 247. 
Τ/αοϋαι 190. 264. 
ι/ερενς, ι/ερής 191. 
ij/ερήος 191.
-ίχητοι 180.
ίχμαμένος 70. 159. 281. 
hixovza 24. 162. 197. 
Χμαον 199. 
ι'μάς 116.
Ιμίζραον 116. 203. 
Ιμπάζαον 116. 203. 
Ιμπόλης 116. 
ιμφαίνεν 261.
Ιν 160.
Τν 117. 258.
Ιν αχριιαν 116. 
ίναλαλισμένα 72. 207. 267. 
Ιν αμμαυϊν 116.
Ιν άνάζοις 116.
Ινάρεζος 116.
Ινδιχάζηζοι .180.
Ινιμίνα 116. 163. 
ϊνις 285.
Χνχαπάζαον 116. 203. 
Χνχαφόζενε 116. 166. 
Ινπροαγόρας 116. 275.
Ιν zvty 116. 181. 236.
Ιν φάος 117.
Χνψορβίεν 173.
Ινψορβίτι 173. 
ϊνψορβιαμόν 173.
Ιόντα (=  έόνζα) 161.
Ιός 117.
'Ιπάσω 225- 
Χπνα 202.

. Ιράνα 135. 163. 178.

"Ιροκζο 84. 
ίρώνι 70. 
ϊς 103. 
ισ&μιον 117. 
ισχερώ 117. 211.
Ιφινζάν 117. 211. 
ϊφλημα 202. 
ιωνσι 161. 212.

,/αρα 80. 191.

κα- 310.
κά άνζί 204.
χάβειος 117.
κάβλη 117. 205. 232.
χάγρα 117. 136. 205. 232.
χάδαμος 117.
καδία 117. 213.
χάϋιδοι 103.
χαίγνηζοι 204.
καινίζα, χαινίζας 163.
χακειμέναν 241.
κακκεΧραι 117. 178. 281.
χαχόρας 117. 281.
καλαμίνδας 117.
χάλεγες 118. 261.
καλήζω 118. 264.
χάΧΙδια 118. 131.
χά μεν 205.
καν „toten“ 131.
καπατά 118.
χάπαζας 118. 264.
χάπια 118. 131.
καπος 135.
καπ πώϋι 205.
καρ- „Haupt“ 131.
Καράνιος 131.
χάρπωοις 118.
χάρραξον 118.
χάρνχ- 134.
χδρνξ 169. .
χάς 119. 291.
χασίγνηζος 171.
χαζ* „und*‘ 291.
χαζ- ( »  χαζά) 183. 229.

810.
χαζά (=  χαζ ζά) 225.

%
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χατάπερ 225. 
χαταλλάσσιι 208. 
xaxaoFov 195. 220. 
χατίΓοργσν 70. 173. 265. 
xareOijav 161. 190. 265. 
χατέΟισαν 208. 266. 
χατ’ ερ1 εζεαι 119. 
χατεσκεν/ααε 196. 208. 
χατεστάϋεν 263. 
χατν 167. 310. 
χαχΟ.α 119. 217. 
χε, χεν 144. 289. 
χεΧενωνσι 210. 
χενεά 119.
χενευΓόν 168. 183. 196. 
χερ- „bauen“ 281. 
κέραμος 119.
Κεραννώ 273.
Κερύνεια 145.
ΚετηηΡ- 193. 253.
Κέτιον 144. 
χι- „dieser“ 257. 
χίβισις 119. 
χιβον 119.
χιδνόν 119. 257. 275. 
χΟΧος „grau“ 119. 158. 
Κινανρον ψύχος 119. 
Κίρρις 119. 
χίτταρις 120. 
χιχητός 120. 146. 
ΚΧαριτα\ν] 135.
-χλεύης 193.
•χΧεΓιτος 193.
ΚΧειτορίων 176. 
χΧη- 146.
Κληννιχα 149. 
χληνός 149. 216. 
ΚΧητάγορος, ΚΧητέας 146. 
ΚΧητορίων 147. 
χοινανας 138. 
χοινός 178.
ΚοΧοιφων 156. 180. 
χόμβος 166. 
χορδνΧη 120 152. 
χόρζα 120. 173. 228. 232. 
Κόρτνς 221. 
χόψα, χοψία 166.

Κραριώται 135. 219. 
χρατ- 172.
-χράτης 142.
-χρατίς 142. 273. 
-χρέτεια 141. 273. 
-χρέτης 141. 
χρέτος 141. 
χρίνω 163. 
χρίνωνσι 210. 
χρόστ α)Χος 166. 
χνβάβδα 120. 
χνβήβη 103. 
χνβος 120. 
χνΧιξ 120. 
χνμερέω 212. 
χνννττιομα 120. 
χνπεΧΧον 120. 
Κνχραγόραο 168. 
ΚνπροχρατεΓος 142.

Λά· 138.
Αάαρχος 188.
XaFog „Volk“ 134. 193. 
)&Fog „Steina 136. 274. 
Ado „Stein“ 204.
Χαχ- „zer8t0ren“ 282. 
ΧαφνροπωΧΙον 184.
Χείνεα 120. 148. 177. 
Χεχτρον 103.
ΧέΧαχον 265.
Χενσσει 103.
Χεντόν 24. 284.
Χηναί 103.
Χιμήν 120.
Χονματα 121. 169. 184. 
Χοΰαον 121. 169. 184. 
Χυχάβας 103.
Χνμαίνητοί 180.

Μαγίριος 163. 
μαγίς 121.
Μαδοι 136. 
μάΧα 291.
MaXavijat 133. 190. 
ΜάΧιχα 121. 138. 162. 
μαμμοχάτωρ 286. 
μα ναι 59. 291.

Μαναασής 204.
Μαντινης 149.
Μαράκαν 241. 
μαστός 121. 
μάχα 170. 
μεν (— με) 215. 
μεγαίρειν 121. 
μεζον 228. 
μει- 176.
ΜεΧαχίωι 144. 218. 
Μειλίχιων 219. 
μεμνάμενοι 79. 267. 
μεστ 290. 
μή 146.
μηδ- „8iimenM 147. 
μήλο- 146. 
μην ,,ΜοηίΡ* 146. 
μην- „stolza 146. 
μηποτε 144. 
μι 162.
Μίδαν 241.
MiXxya&covog 162. 191. 

192.
Μινοχρέτης 163. 
μϊχ- 159. 279. 
μνά- 135. 
μνάαις 121. 
μοΧορός 166. 
μόρον 122. 
μοττοφαγια 121. 166. 
μοχοΐ 121. 166. 236. 
μόψος 121. 153. 229. 
μνϋα 121. 273. 
μνΧά 286. 
μνΧάσασ&αι 121. 
μωρίαι 104. 
μωρόν 122.

vafog „Tempel“ 136. 
ναι 291. 
νάσος 136.
Νανφάμω 182.
Νάω 85.
Νεάνύη 251. 
vLFo- 193. 
νεΡοοτάτας 67. 275. 
Νεορϋότιμος Νεόρ&ω 92.
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Νικάραχος 136. 
ΝικοκλέΞος 97. 
νυ 290.
Νωμήνως 157.

ξένος 216.
Ξενοφών 156. 
ξννόν 104.

δ 197. 257.
"Ογκαι 56. 
όδελός 284. 
δΞις 153. 
οϊος 104. 276. 
olFoyi 193. 
οικίαν 241. 
ο/σ- „bringen“ 178. 
ok 179. 245. 
όκτώ 153.
δκτωχρνσέον 35. 231. 
δλινοι 122. 
δ)*η 122. 152. 
δμ- „schworen“ 152. 
δμώμοκον 266. 267. 
όν- 154. 311.
Οναιος, *Οναίων 203. 
όνάσι- 134.
*Οναοιμάω 190. 
δνέϋηκεν 214. 
όνί 256. 
δνομα 153. 
ονυ 256. 
δπερ 257. 
o>rt 73. 181. 236.
* Οπλο δ μίας 225. 
δπλον 151. 
δρ&ός 172.
*Οριπίωνος 220. 
δρκος 193.

122.
Όρχομένιοι 172.
Λ» 144.

197. 
ού 184. 
οόάραι 122. 
οναρον 122. 199.

104. 235. 
οννος 122.

?ra „buten“ 134.
Πάγκρα 74. 
πά/*- „Kind“ 254. 
παι 242. 291. 
τταΓόαν? 247. 
παις 194. 
πάλαμις 122. 274. 
Παναγόρσι, Παναγόροιον 

137. 173. 219. 
πανο')νιον, πανωνίος 156. 
παρίιεχαξαμένος 227. 265. 
παρετάξωνσι 210. 227.265. 
πάροιϋεν 104. 
πας „Kind“ 53. 58. 93.

136. 195.
Πάοι-, Παο- 135. 
πάοσέιν 123.
Παφί^αν, Παφί)ας 191. 
πεδά 311. 
πεδί]αι 190. 274. 
πέδιλα 123.
πει- (— τει~) 175. 223. 

223.
Πελάνα 123. 
πέλεκν 123. 
πεμπαμέρων 223.

222.
πεντήκοντα 148. 222. 
πέπαζαν 221. 260. 
πέποσμαι 166. 
π εριόρια 123.
Περοεύται 219. 
πέαον, πέσσον 123. 207. 

232.
πέοαεχαι 104. 208. 227. 
πΐύι 261. 266. 
πί/Ινώ' 128. 159. 160. 217. 
Πλειοχίερος 177. 198. 
πλεΐοχος 177. 
πλη- „fiillen“ 147. 
πληϋί 181. 246. 
Πλήοχαργος 147. 185. 
Πλησχίερος 147. 185. 198, 
πλήοχος 147. 185.

πλδς 275. 
πννχός 282.

Pron.-Sfc. 223. 
ποένχω 179. 190. 
ποεχόμενον 203. 
ίτο#* „woher“ 291. 
ποιΞέω 223.
Ποίχω 86.
Ποίιοιδάν 179. 
jroV 200. 311. 
πόοις 206.
Ποσοιδάν 178. 200. 
Ποοοιδάνος 138. 249. 
πράκχός 135. 
πρέπον 123.
Προαγορίδαν 275. 
Προφανχιλω 86. 
πρνλις 123. 
πρώχος 157. 
πχόλεμος 123. 224. 
πχόλιΞι 195. 244. 
πχόλιν 123*. 
πχόλις 224.
πώ&ι „trink“ 77.261. 266.

ρεΐος 123.
ρόΞον 193. ·
ρύεινα 124. 177. 196.

Σά- 138. 155. 
οαΞος 130. 155. 
Σαλαμίνιος 133.
ΣαμαΞος 195. 241. 244. 
-σαος 201. 
οάπιϋος 124.
οάσαι 124. 207. 225. 227. 
Σεκνώνιος 144. 
Σελαμίνιος 144. 
σές 124, 207. 225. 
οίαι 124. 201. 
σ/ βόλε 124. 
oiyomx, αίγυννος 124. 
οιγυννα 273. 
at;, σ< 206. 222. 
σκυόα 124. 164. 274.

. ΣμΜις 200. 
ομογερόν 166. 200.



σοάλα 124.166. 207. 227. 
σολοιτνπος 124. 
σ.τ ήος 189. 
σχίζα 125. 228. 
ατάσι- 135.
Στάσιμος 191. 
Σταοικράτης 142. 
στρατός 172. 
στροπή 125. 152. 
στνφελήν 104. 
βφκιί? 259. 
σω-, σωσι- 155.

τά άνθρωποι 230. 
ταγός 86. 283. 
τα/" / ‘ανάσαας 57. 205. 
tΆμγιόεξίωι 230. 
τ9Αντιφάτω 230. 
τάπ; 212. 
ταρβεΐ 125. 
τα νχήρων 204. 
τάφος 125.
-τ« 144. 
τ«- 175. 222. 
τερει, τέρος 46. 
τίρχνι/α 71. 161. 190. 
τέτακτοι 180. 
τέταρτος 172. 
τήλε τηλο- 146. 222. 
Τηλίμαχος 181. 236. 
τιμάω 264.
ΤιμοχΗος Τιμοχλήος 149.

190. 251. 
χιμώοις 78.

τι? 222. :
Τιο- (*= Τεισ-) 163.
τόλνξ 166. 
τόργος 125. 286. 
τός 210. 239. J
τριακόσιοι 170. 
τριακοσίαις 171. 
Τριπαναγόροιος 137. 173. 

219.
τρυκ- „verweilen“ 286. 
τνΐ, τνΐν 181. 215. 236. 
τύχα Dat. 187.

ν 312.
ΰγγεμος 125. 201. 279. 
ϋεστι 125. 169. 196. 205. 
ν/αΐς 71. 196. 292. 
υν· 168. 311. 
δνέθηχε 168. 
νντετράατιαν 125.201.275. 
ύπαρχε 137. 
νπάρχεν 261. 
ϋριγγα 125. 201. 
νστάς 202. 
ΰστερος 197. 
νχηρος 146. 312.

φθέραι 220. 
φθήρων 220. Λ -· ) \ 
Φιαλεία, Φιγαλεία 221* 
Φιλλίαν 217.
Φίντωνος 209. 
φιτρών xais λαών 125. 

166.
Φοιτώ 86. ^ 7-
φορβι- 173. 223. /* : 
φοτευει 166. 
φρονέωΐ 203. 211. 264

χάριτες 126. 
χει- „8turmen" 176. 
χη- 146. 
χήλος 104. 146. 
χήρ 146. 
χθων 126. 
χίλιοι 160. 163. 219. 
χόος 274. 
χραισμεϊν 104. 
χραίσμω 278. 
χρόνος 173.

φαιδρόν 126. 229. γ  
ψαφισμα 135.

φά- 136.
φά/ος „Licht“ 131. 
φάογανον 126. 
Φανδαμος 182. 
Φανιδας 182. 196. 
ΦαυχλίΓεος 182. , 
φελλόδρνς 104..

ω/ατα 84. 156. 193,,. 
ώχα 104. , .yL; ^
ώλέναι 104.· Α ^·
-ώνιος 156.
ως 197. * ). ? *&.*■*

Λ ,·.*
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