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VERZEICHXIS DER HAUPTSÄCHLICH
BENUTZTEN LITERATUR UND DER DAFÜR GEBRAUCHTEN

ABKÜRZUNGEN.

I. Papyrustexte, Inschriften, Ostraka.

Die Siglen stimmen überein mit den von U. Wilcken im Archiv

füi- Papyi-usforscliiing I 25 ff., 122f., 544 f.; II 117, 385; HI 113, 300 ein-

geführten Abkürzungen. Das P. (Papyrus) ist der Kürze wegen in den

meisten Fällen weggelassen, da Mißverständnisse ausgeschlossen sind.

P. Alex. = Botti, Papynis ptolemaiques du Musee d'Alexandi-ie im

„Bulletin de la Societe archeologique d'Alexandrie" Nr. 2. Alexandrie

1899. S. 65 ff. Vgl. Arch. f. Pap. I 172 ff. (U. Wilcken).

P. Amh.. I = The Amherst Papyri, beeing an account of the greek papyri

in the collection of the right hon. Lord Amherst of Hackney by B. P.

Grenfell and Arthur S. Hunt. Part I. The Ascension of Isaiah

and other theological Fragments. London 1900.

P. Amh. II = The Amherst Papyri ... by B. P. Grenfell and A. S. Hunt.

Part n. Classical fragments and documents of the ptolemaic roman

and byzantine Periods. London 1901.

P. Anton. = Schreiben des Triumvir M. Antonius an das asiatische KOivöv.

Hermes 32, 509 ff.; 33,422. Philol. LYII (= N. F. XI) 422 ff.

P. Artem. = Klage der Artemisia. F. Blaß, Ein griech. Papyrus in

Wien, Philol. XLI 746 ff. C. Wessely, Die griechischen Papyri der

kaiserlichen Sammlungen Wiens 1885.

P. Ashmol. == Mahaffy, On new papyrus -fragments from the Ashmolean-

Museum at Oxford, in „The transactions of the Royal Irish Academy"

XXXI 6 (1898) S. 197 ff.

BGU oder BU = Ägyptische Urkimden aus den königlichen Museen zu

Berlin, herausgegeben von der Generalverwaltung. Griechische Urkunden.

IJerlin I 1895. II 1898. III 1903.

P. Buttmann = H. Buttmann, Erklärung der griechischen Beischrift

auf einem ägyptischen Papp-us aus der Minutolischen Sammlung, in

„Abhandl. der Berl. Akademie" 1824, S. 89ff.

P. Chrysipp. = Theodori Bergkii, Commentatio de Chrysippi libris

TTCpi drroqpaTiKÜuv. Cassel 1841. Neuausgabe von .Vriiim, Stoicorum

veterum fragmenta II 5 2 ff.



Vni Verzeichnis d. hauptsäclil. heiiützten Literatur u. d. gebrauchten Abkürzungen.

P. Cop. = Chr. J}] inkoiil)f'rg, Un coutrat do vente de l'epoque ptole-

inaique, Acad. roy. de Dänemark. Bulletin 1901. S. 119 ff.

P. Dresd. = C. Wessely, Die griechischen l'apyri Sachsens in den Be-

riclitcn über die Verhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft

der Wissenschaften, plül.-histor. Klasse 1885, S. 270 ff.

P. Eud. = Eudoxi ars astrououiica, qualis in charta aegyptiaca superest,

denuo edita a Friderico Blaß. Kiliae 1887.

P. Fay. = Fayüm towns and their papyri by Bemard P. Grenfell,
Arth. S. Hunt and David G. Hogarth. London 1900.

P. Goodsp. = The deceunial publications of the university of Chicago.

First series vol. V. 1904. S. 1— 78 Greek Papyri from the Cairo

Museum, together with Papyri of Roman Egypt from American coUec-

tions, by Edgar Johnson Goodspeed.
P. Gen. = Les papyrus de Geneve transcrits et publies par Jules Nicole.

I. volume Papyrus grecs actes et lettres. I. fascicule Geneve 1896
(Nr. 1—18); IL fascicule 1900 (Nr. 19—81). Die Nummern 20
und 21 ptolemäisch, alle anderen aus römischer Zeit.

P. Grenf. I = B. P. Grenfell, An alexandrian erotic fragment and
other greek papyri chiefly ptolemaic. Oxford 1896.

P. Grenf. II = B. P. Grenfell and Arthur S. Hunt, New classical

fragments and other greek and latin papyri. Oxford 1897.

Kenyon Class. = Classical Texts from papyri in the British Museum
edited by F. G. Kenyo.n. Lond. 1891.

P. Leid. = Papyri graeci musei autiquarii publici Lugduni-Batavi ed.

C. Leemans. Tom. I 1843. [Tom. II 1885 enthält nur Stücke aus

nachchristlicher Zeit.] Vgl. auch Melanges Nicole S. 5 79 ff.: der Traum
des Königs Nektonabos -= Leid, ü, neu herausg. v. ü. Wilcken.

P. Lond. I und II == F. G. Kenyon, Greek papyi-i in the British Museum.

1. Catalogue with texts. 2. Facsimiles. I Lond. 1893. II 1898.

P. Magd. = Papyrus de Magdola publie par PierreJouguet et Gustave
Lefebure. Bulletin de Con-. hell. XXVI 1902 S. 95—128 (Nr. 1—22);
1903 S. 174—205 (Nr. 23—41). Vgl. auch Melanges Nicole S. 28lff.

unter IL

P. Mil. = Ant. Ceriani, Un Papiro greco del 162 a. C. in „Reale

Istituto Lombardo dei Scienze e lettere, Rendiconti" Ser. II vol. IX.

Milano 1876. S. 582 ff.

Mitt. PE, = Mitteilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog
Rainer I—VL Wien 1887 ff. (röm. Zeit).

P. Oxy. I—IV = B. P. Grenfell and A. S. Hunt, The Oxyrhynchos-

Papyri I 1898. II 1899. III 1903. IV 1904 (klassische Stücke,

röm. u. byzant. Urkunden).

P. Par. = Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque imperiale

XVIII (2). Paris 1865. (Brunet de Presle.)



Verzeichnis d. hauptsächl. benutzten Literatur u. d. gebrauchten Abkürzungen. IX

P, Petr. I, II und App. = John P. Mahaffy, The Flinders Petrie

Papyri with transciiptions , commentaries etc. (Royal Iiish Academy

„Cimningham Memoii-s" Nr. Vm and IX). Part. I Dublin 1891. Part. II

Dublin 1893. Appendix 189-1.

P. Petr.^ = On the Flinders Petrie Papyri with Transcriptions, Commen-

taries, and Indes. By the Eev. John P. Mahaffy and Prof. J. Gilbart

Smyly. Dublin, June 1905.*)

P, Reinach = Papyrus grecs et demotic^ues recueillis en Egypte et publies

par Theodore Reinach avec le concours de M. M. W. Spiegelberg et

S. de Ricci. Paris 1905.*)

Rev. L. = B. P. Grenfell, Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus,

with an introduction by J. B. Mahaffy. Oxford 1896.

Rev. Mel. = E. Revillout, ]\[elanges sur la metrologie, l'economie poli-

tique et l'histoire de l'ancienne Egypte, Paris 1895.

P. Sakkakini =^ Papyrus greco - egyptien inedit appartenaut a la biblio-

theque de l'universite d'Athenes, texte et commentaire par M. Egg er.

Journal des Savants 1873 p. 30 ff. et p. 9 7 ff.

P. Tebt. 1 = The Tebtunis Papyri, part. I, edited by B. P. Grenfell,

Arthur S. Hunt and J. G i 1 1:) a r t S m y 1 y. With uine plates.

London 1902.

Theb. Bank (Th. Bk.) = U. Wilckeu, Aktenstücke aus der kgl. Bank

zu Theben in den Museen zu Berlin, London, Paris in „Abhandlungen

der Berliner Akademie" 1886.

P. Tor. =^ Am ade Peyron, Papyri graeci Eegii Taurinensis Musei

Aegyptii ed. atque illustrati. Pars I Taurini 1826. II 1827.

P. Vat. = Papyri greci del museo Britannico di Londra e della biblioteca

Vaticana tradotti ed illustrati da Bern ardin o Peyron (Memoria della

Reale Accademia delle scienze di Torino. Serie II. Tomo III). Torino

1841. [Vat. A^—D.] Zwei weitere vatikanische Papyri [E und F] sind

herausgegeben von Angel o Mai, Classicorum auetorum e Vaticanis

codicibus editorum tom. IV et V. Romae 1831—33.

P. Weil = Henri Weil, Un papyrus inedit de la bibliotheque de M. Am-
broise Firmin-Didot, in „Monuments grecs publies par Tassociation poui-

l'encouragement des etudes grecques en France" Nr. 8. 1879, S. 35.

Witk. Prodr. = Stanislaus Witkowski, Prodromus grammaticae pap.

graec. actatis Lagidarum. Krakau 1897. [Textrevisionen zu P. Tor.,

A^at, Leid. I, Par., Lond., Petr. I. IL]

*) Die Neu ausgäbe von Petr. I, 11 (mit zahlreichen Textverbesserungen

und vielen neuen Stücken) wurde mir durch die große Güte der Herren Heraus-

geber .John P. Mahaffy und J. Gilbart Smyly noch vor dem Erscheinen

des Werkes in Aushängebogen zur Benützung überlassen. Ebenso hat mir

Herr Geheimrat Professor Dr. 0. Crusius, der mein l'ntt'rnehmen von Anfang
an förderte, die kurz vor dem Abschluß meiner Arbeit erschienenen Papp.
Hein ach aufs freundlichste zur Verfügung gestellt.



X Verzeichnis d. hauptsächl. benutzten Literatur u. d. gebrauchten Abkürzungen.

P. Zois = Ainadeo I'cyron, Papiri Greco-Egizi di Zoide dell' Imp. R.

mus. di Vieiina. 1 82H. Neu ediert von Wessely, Die griechischen

Papyri der kaiserlichen Bammlungen Wiens 1H85.

CIG = Corpus iiiscriptionuin graec. Die ägyptischen Inschriften enthält

Bd. Ill (1853), 281—458 (bzw. 51G).

Dittenb. inscr. gr. or. I und II = Orientis graeci inscriptiones selectae

edid. Wilhelm Dittenberger, Volumen prius. Lipsiae 1903. Volumen

alteruin, Lipsiae 1905.

Dittenb. Syll.^= Sylloge inscriptionum graccarum, iterum edid. Guilelmus
Dittenberger. Vol. I—III. 1898—1901.

M. Letronne, Rechorehes poiir sei-vir a l'histoire de FEgypte. Paris 1823.

— Recueil des inscriptions de l'Egypte 1842— 48.

O. Puchstein, Epigrammata graeca in Aegypto reperta. Straßburg 1880.

Max L. Strack, Sammlung griechischer Ptolemäerinschrilten. Anhang zu

„Die Dynastie der Ptolemäer" S. 215—275. Berlin 1897. — Neuere

Publikationen ptolemäischer Insclariften gibt Strack im Arch. f. Pap. I

200—210; II 537—561; III 126ff.

Wilck. Ostr. = U. Wilcken, Griechische Ostraka aus Ägypten und

Nubien. Leipzig u. Berlin I u. IL 1899.

II. Abhaiidlnngeu und Zeitschriften.

Archiv ^ Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete, herausg.

V. U. Wilcken. Leipzig bei Teubner. 1901 ff.

Anz, Subsidia ^= Henricus Anz, Subsidia ad cognoscendum Graecorum

sermonem vulgarem e Pentateuchi versione Alexandrina repetita. Diss.

phil. Halens. Vol. XII (1894) S. 259—387.

Bechtel, Einstämm. männl. Personennamen = F. Bechtel, Die

einstämmigen männlichen Personennamen des Griechischen, die aus

Spitznamen hervorgegangen sind. Berlin 1898. (Abhandl. der kgl.

Gesellschaft der Wissensch. zu Göttingen. Phil. -bist. Klasse. Neue

Folge. Band 2 (1897—99) Nr. 5.

Blaß A.^ = Friedrich Blaß, Über die Aussprache des Griechischen.

3. Aufl. Berlin 1888.

Blaß N. T. = Friedr. Blaß, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch.

Göttingen 1896.

Brugmann = Karl Brugmann, Griechische Grammatik. Dritte Auflage.

München 1900. (Iwan Müllers Handbuch der klassischen Altertums-

wissenschaft II, l).

Bull. corr. hell. = Bulletin de correspondance hellenique. AeXxiov

eXXriviKfic dWriXoYpaqpiac. 'AGrivrjcr Paris.



Verzeichnis d. hauptsächl. benutzten Literatur u. d. gebrauchten Abkürzungen. XI

Class. rev. = The classical review. London, David Nuit.

Crönert qu. herc. = Guilelmus Crönert, Quaestiones Herculanenses.

Götting. Diss. Lipsiae 1898.

Crönert = Menaoria graeca Herculanensis cum titulorum Aegypti papj-

rorum codicum denique testimoniis comparatam proposuit Guilelmus

Crönert. Lipsiae 1903.

Deißmann Bibelst. =^ G. Adolf Deißmann, Bibelstudien. Marburg

1895. — Neue Bibelstudien 1897.

Dieterioh Unt. = Karl Dieterich, Untersuchungen zur Geschichte der

griechischen Sprache von der hellenistischen Zeit bis zum 10. Jahr-

hundert n. Chi-. Leipzig 1898. (Byzantin. Archiv Heft I.)

Eckinger = Theodor Eckinger, Die Orthographie lateinischer Wörter in

gi-iechischen Inschriften. Züricher Dissertation. München 1892.

Fick-Bechtel = Die griechischen Personennamen nach ihrer Bildung

erklärt und systematisch geordnet von August Fick. Zweite Auflage

bearbeitet von Fritz Bechtel und Aug. Fick. 1894.

GGA = Göttingische gelehrte Anzeigen unter Aufsicht der kgl. Gesell-

schaft der Wissenschaften.

Glaser de rat. = Otto Glaser, De ratione, quae intercedit inter sermonem

Polybii et eum, qui in titulis saec. III, IT, I, apparet. Diss. Gissen. 1894.

Hatzidakis Einl. = G. N. Hatzidakis, Einleitung in die neugriechische

Grammatik. Leipzig 1892. (Bibliothek indogermanischer Grammatiken.

Band V.)

Hecht I, II = Max Hecht, Orthographisch-dialektische Forschungen auf

Grund attischer Inschriften. I Königsberg 1885. II Gumbinnen 1892.

Herwerden lex. suppl. = Henricus van Herwerden, Lexicon graecum

suppletorium et dialecticum. Lugduni-Bat. 1902. Appendix 1904.

Von demselben Nova addenda ad lexicon graecum suppletorium et dia-

lecticum euisque appendicem in den Melanges Nicole S. 241 ff.

Kälker = Friedrich Kalke r, de elocutione Polybiana. Leipz. Stud.

1880, 217—320.

K. -Bl. I, II = Ausführliche Grammatik der griechischen Spi'ache von

Kaphael Kühner, in neuer Bearbeitung von Friedrich Blaß. I. Bd.

1890. II 1892.

Kretschmer Einl. = Paul Krctschmer, Einleitung in die Geschichte

der griechischen Sprache. Göttingen 1896.

Kretschmer Entst. = P. Kretschmer, Die Entstehung der Keine.

Sitzungsberichte der Wiener Akademie. l'hil.-hist. Klasse. Bd. 143

X. 1900.

Kretschmer Vas. = P. Kretschmer, Die griechischen Vasoiiiiischrit'ttni

ihrer Sprache nach uiitersuclit. Gütersloh 189-1.

Kumanudes = CuvaTuufii Xettuuv dBi-icaupicTUJV ev toic 'GXXiivikoic

XetiKoTc. 'Gv 'ABi'ivaic. 1883.



Xll Verzeichnis d. hau2:>tßüchl. benützten Literatur u. d. gebrauchten Abkürzungen.

Lautensach 1887 = Lautensach, Verbalflexion der attischen Inschriften.

Progr. des herz. Gymn. Ernestinum zu Gotha.

Lautensach 1896 = Grammatische Studien zu den griechischen Tragikern

und Komikei-n. Personalendungen. Programm Gotha.

Lautensach 1899 = Grammat. Studien zu den griech. Tragikern und
Komikern. Augment und Reduplikation. Hannover.

Meister Gr. Dial. = Richard Meister, Die griechischen Dialekte auf

Grund von Ahrens" Werk „De graecae linguae dialectis" dargestellt.

2 Bünde. Güttingen 1882. 1889.

Meisterhans Sehwyzer (Mhs. - Schwyz.) = K. Meisterhans, Grammatik
der attischen Inschriften. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage

von Eduard Sehwyzer. Berlin 1900.

Melanges Nicole = Recueil de memoires de philologie classique et

d' archeologie offerts a Jules Nicole professeur a l'universite de Geneve,

a l'occasion du XXX ^ anniversaire de son professorat. Geneve 1905.

G. Meyer^ = Gustav Meyer, Griechische Grammatik. Dritte vermehrte

Auflage. Leipzig 1896. (Bibliothek indogermanischer Grammatiken,

Band III.)

Nachmanson = Ernst Nachmanson, Laute und Formen der magne-

tischen Inschriften. Upsala 1903.

Phryn. Lob. (Lob. Phryn. ) = Phrynicbi Eclogae uominum et verborum

atticorum . . . ed. expl. Chr. Aug. Lobeck. Lipsiae 1820.

Reinhold = Henri cus Rein hold, De graecitate patrum apostolicorum

librorumque apoeryphorum novi testamenti quaestiones grammaticae.

Diss. phil. Halens. vol. XIV. 1901.

Schmid Att. = Wilhelm Schmid, Der Attizismus in seinen Haupt-

vertretern von Dionysius von Halikarnaß bis auf den 2. Philosti'atus

dargestellt. Stuttgart. L Bd. 1887. II 1889. III 1893. IV 1896.

Registerband 1897.

Schmidt los. eloc. = Guilelmus Schmidt, De Flavii losephi elocutione

observationes criticae. Lipsiae 1893. Fleckeisens Jahrbücher. SuppL-

Band 20, S. 341—550.
Schulze Orthogr. = Guilelmus Schulze, Orthographica. Marbm-g 1894.

Schulze qu. ep. =^ Guilelmus Schulze, Quaestiones epicae. Güters-

lohae 1892.

Seh-weizer Perg. = Eduard Schweizer, Grammatik der pergamenisclien

Inschriften. Beiträge zur Laut- und Flexionslehre der gemeingiiechischen

Sprache. Berlin 1898.

Sehwyzer Vulg. == Eduard Sehwyzer, Die Vulgärsprache der attischen

Fluchtafeln. Neue Jahrb. f. d. kl. Altert. Bd. V (1900) S. 244—262.
Solmsen Unt. = Felix Solmsen, Untersuchungen zur griechischen

Laut- und Verslehre. Straßburg 1901.

Stern, Ludw., Koptische Grammatik. Leipzig 1880.



Verzeichnis d. hauptsächl. benützten Literatur u. d. gebrauchten Abkürzungen. XIII

Sturz = Frid. Guilelmi Sturzii de dialecto Macedonica et Alexandrina

li1)er. Lipsiae 1808.

Thumb Ngr. = Albert Tliumb, Handbuch der neugriechischen Volks-

sprache. Straßburg 1895.

Thumb Hell. = Albert Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter

des Hellenismus. Straßburg 1901.

Thumb Spir. asp. = Albert Thumb, Untersuchungen über den Spiritus

asper im Griechischen. Straßbiirg 1888.

Völker Franciscus, Papyrorum graecai'um syntaxis specimen. Diss.

Bonn 1900. Von demselben Verfasser: S}Titax der griechischen Papyri I.

Der Artikel. Münster 1903.

Wackernagel , Verm. Beitr. = Jakob Wackernagel, Vermischte Bei-

träge zur griechischen Spiachkunde. Basel 189 7.

"Wackernagel, Über Bedeutungsverschiebung in der Verbalkomposition

1902. (Aus den Nachrichten der k. Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen.

Phil.-histor. Kl. Heft 5.)

Wagner quaest. = Ricardus Wagner, Quaestiones de epigrammatis

Graecis ex lapidibus collectis grammaticae. Diss. Leipzig 1883.

Wendland Arist. = Aristeae ad Philocratem epistula. Ludovici Mendels-

sohn schedis usus edidit Paulus Wendland. Lipsiae 1900.

Wessely proleg. == C. Wessely, Prolegomena ad papyrorum graecorum

uovam collectionem edendam. Vindobonae 1883.

Wilcken, Die griechischen Papyrusurkunden. Ein Vortrag. Berlin 1897.

Win. -Schmied. = G. B. Winers Grammatik des neutestamentlichen

Sprachidioms. .8. Auflage, neu bearbeitet von Paul Wilhelm Schmiede 1.

L Teil. Einleitung und Formenlehre. Göttingen 1894. II. Teil. Syntax.

1. Heft Göttingen 1897; 2. Heft 1898.



XIV Abkürzungen usw. Berichtigungen.

ERKLÄRUNG EINIGER ABKÜRZUNGEN UND ZEICHEN.
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN.

Die nach einer Stellenangabe in runde Klammer gesetzte Zahl bedeutet,

je nachdem a oder p dahintersteht, die Jahre vor oder nach Christi Geburt:
also (164") == geschrieben im Jahre 164 vor Christi; fl7.")P) = im Jahre 17ö nach
Christi. I", 11% III" oder 1'', II", 111'' etc. = im ersten, zweiten, dritten Jahr-

hundert vor bzw. nach Christi. Der Zusatz von i (z. B. I"', Ip') bezeichnet den
Anfang, m (z. B. II»'", II"'") die Mitte, f (z. B. EI»'', Iüp') das Ende des be-

treffenden Jahrhunderts. Eine eckige Klammer
[ ] kennzeichnet eine Lücke im

Text, die ergänzt wird; eine runde Klammer (j schließt die zur Ergänzung ab-
gekürzter Wörter beigefügten Buchstaben ein; zwischen spitzige Winkel <( )> wird
ein entweder durch Schreibversehen oder infolge eines lautphysiologischen Vor-
gangs ausgefallener und zu ergänzender Buchstabe bzw. eine derartige Buch-
stabengruppe oder Silbe gesetzt. Die Klammem

{ } schließen überflüssige

Buchstaben oder Dittographien ein.

Ein Stern (*) will besagen, daß das nachfolgende Wort und der Zusammen-
hang, in dem es steht, orthographisch fehlerhaft ist; umgekehrt wird dui-ch ein

Kreuz (f) in einzelnen Fällen ausdrücklich hervorgehoben, daß der betr. Papyrus
im allgemeinen sorgfältig redigiert ist und die Lesart feststeht. — Über (^) in

der Stammbildungslehre vgl. Vorbemerkung vor § 82.

In der Akzentuierung ägyptischer Eigennamen herrscht noch immer
keine Einhelligkeit. Maßgebend sollen im folgenden die Regeln sein, die

U. Wilcken in den ,,Aktenstücken der königl. Bank zu Theben" p. 35 und
GGA 1894 p. 718 hierüber aufgestellt und selbst, namentlich in seinen

„Griechischen Ostraka", eingehalten hat.

Eine Grammatik der ägyptischen Koivri hat es eigentlich ausschließlich mit
den Urkunden zu tun. Literarische Stücke werden nur herangezogen, soweit

dieselben für die gleichzeitige Orthographie und Lautgeschichte von Bedeutung
sind. Dagegen sind Schreibungen, die auf orthographischen Theorien beruhen,
z. B. die Konsonantenverdoppelung in Homertexten zur Bezeichnung der Positions-

länge in Fällen wie ebbeice, 6vi|u fieYotpoici und ähnliches derart, nicht erwähnt.

Die Stellenzitate der Papyri, Inschriften und Ostraka beziehen sich auf die

Nummern der betreffenden Publikationen; nach Seiten (j).) werden zitiert die

Lond. I und II, gelegentlich auch zum Zweck rascher Orientierung Petr.-

BERICHTIGUNGEN.

S. 94 Note 1 Z. 5 v. oben lies öaXuiupri statt ÖaXiriJupri.

„ 109 Z. 4 V. oben lies Theb. statt Teb.

„ 123 „ 3 v. unten lies KaxriTiüü statt KarrixiLu.

„ 175 „ 1 V. unten ist als Belegstelle für bpairebriv einzusetzen Par. 45, 6 (153*).

„ 187 „ 10 V. unten (Text) ist irpobiecTaiuevou festzuhalten, was durch
P. Rein. 18, 3 (biacxaOevToc) gestützt wird.

„ 218 „ 8 V. oben lies TrpocevKoXdiTTecBai statt -rrpocKoXdTTTecOai.

„ 2'26 „ 3 V. oben ist eKbrjric als Beleg zu streichen, da Wilcken Add. et

Corr. XV ev5r)[ric] hergestellt hat.

„ 272 „ 17 V. unten lies: in den ptolemäischen Papp. Vgl. Wortregister
unter öpviS.

„ 294 Anm. 4 Z. 2 lies dEioxpeouc statt dEioxpeou.

„ 326 Z. 12 V. oben lies eii-j statt ir).

„ 389 „ 6 V. unten ist nach öia-, noch cy-, einzusetzen.

„ 458 „ 8 V. oben ist eüepYexriKUJC zu streichen, da an der betr. Stelle eüep-
YeT)-| Kubc betont werden muß, wie auch Arch.IU 129 zu berichtigen ist.



EINLEITUNG.

I. ALLGEMEINER CHARAKTER DER ÄGYPTISCHEN
KOINH NACH LAUT-, FORMENLEHRE UND

WORTSCHATZ.

§ 1. Ursprung" der ägyptischen KOINH.

1. Als Grundlage der gesamten griechischen Koivr'i wird nach-

gerade mit annilhernder Übereinstimmung das Attische angesehen.

Eine sprachliche Untersuchung der ptolemäischen Papyri hat auch

für das ägyptische Griechisch der drei letzten vorchristlichen Jahr-

hunderte im allgemeinen dasselbe Resultat ergeben, zu dem A. Thumb
in seinem Werke „über die griechische Sprache im Zeitalter des

Hellenismus" (Straßburg 1901) gelangt ist: die ägyptische KOivr) ist

weder ein ionisches Bauernidiom ^), noch ein buntscheckiges Gemisch

verschiedener Mundarten^), noch ein verflachtes, verunreinigtes Attisch^),

sondern eine folgerichtig entwickelte, erweiterten Verhältnissen und

zum Teil lokalen Bedürfnissen angejsaßte, man möchte sagen moder-

nisierte 'AtOic.^) Wenn aber Thumb a.a.O. (p. 201 K) mit besonderem

1) U. V. Wilamowitz, Verhandlungen der 32. Philologen-Versammlung in

Wiesbaden (1877) p. 40. W. Schulze, Berl. phil. Wchschr. 1893, 227.

2) So zuerst Sturz de dial. alex. 5()fF. St. Witkowski Prodromus (1897)

p. 3: Multa eiusmodi exempla in papyris inveniuntur, quae nobis ad oculos

ponuut, quomodo in Aegyijto variae dialecti inter se misceantur et paulatim

nova „communis" lingua oriatur. Am weitesten geht P. Kretschmer „die Ent-

stehung der Koine" Wien 1900 [Sitzungsberichte der Wiener Akademie philosoph.-

histor. Kl. Bd. 143 XJ. E. Schweizer (Schwyzer), Grammatik der pergamenischen
Inschriften (1898) p. 28 tf., nimmt einen weitreichenden p]influß der alten „in

hellenistischer Zeit und noch später fortlebenden" (p. 25) Dialekte auf die

KOivn an. Vgl. auch A. Deißmann, Realencykl. f. protest. Theol. VIP' 1899, 633.

3) Steinthal, Geschichte der Sjjrachwissenschaft IP 25f. und nament-
lich p. 67.

4) Am attischen Grundcharakter der Koivr) halten fest: Hatzidakis (z. H.

Einleit. 18Gf.), Krumbacher (K. Z. XXVII 484; Sitzungsber. der bayr. Akademie
1886, 435; byzantin. Literatur^ p. 789), W. Schmid (Gütting. gel. Anz. 189Ö, 30 tf.;

Wchschr. f. kl. Phil. 1901, 097 Anm.), A. Thumb (Hellenismus, besonders

May 8 er, l'apynigKnimraatik. 1



2 Einleitung.

Nachdruck auf Übereinstiiuiiiung der neuen Sprache mit dem Vulgär-

attischen hinweist, wie es uns aus Vaseninschriften^) und Fluch-

tafeln-) einigermaßen bekannt ist, so erscheint der Beweis für direkte

Abhängigkeit der KOivr) von der attischen Volkssprache des 4. vor-

christlichen Jahrhunderts keineswegs erbracht. Von den (7) Erschei-

nungen, mit denen Thumb die engere Verwandtschaft der beiden ge-

narmteu Sprachidiome zu begründen sucht, lassen sich die meisten

auch auf anderen Gebieten nachweisen.^)

1. Die auch auf ptolem. Papp, vorkommende Vokalentfaltung
(vgl. § 29), desgleichen

2. die ebendort noch häufigere Silbeudissimilation (§ 57)

bilden keine vulgärattischen Besonderheiten, sondern allgemein vulgär-

sprachliche Vorgänge.'^)

3. Yivo)iiai, YiviLcKUJ statt yiTVOiuai, yiTVouckoi finden sich nach-

weislich auf attischen Inschriften später als anderswo.'')

4. Der Wechsel von ei > e in Beispielen wie TrXeov, boiped etc.

ist ein gemeingriechischer, früh belegter Vorgang, der, ohne auf

die attische Volkssprache beschränkt zu sein, seit dem 3. vorchrist-

lichen Jahrhundert unter dem Einfluß der monophthongischen (ge-

schlossenen) Aussprache des ei (vgl. § 10 ID immer weitere Ausdehnung

annimmt.*")

Abschnitt VI). Auch Wilamowitz hat später (Zeitschr. für Gymiia.sialwesen 38

(1884) 106 f.) seine frühere Annahme eines „ionischen Bauernidioms" wesentlich
eingeschränkt und die attische Grandlage zugegeben. Desgleichen hat Wit-
kowski in seinem Bericht über die Literatur zur Keine (Jahresberichte über d.

Fortschr. d. kl. Altertumswissenschaft 1904 Bd. 32 S. 186 ff.) seine Ansicht modi-
fiziert und bezeichnet nunmehr als Ausgangspunkt der Gemeinsprache in erster

Linie den ,,stark ionisch gefärbten makedonischen Dialekt, den Alexanders
Generale und Offiziere, sowie die Kanzlei nach Ägypten gebracht haben", d. h.

ein Idiom, von dem wir so gut wie nichts wissen.

1) Kretschmer, die griech. Vaseninschriften ihrer Sprache nach untersucht.

Gütersloh 1894.

2) CIA Appendix. Defixionum tabellae Atticae ed. R. Wünsch, ßerl. 1897.

E. Ziebarth, Neue attische Fluchtafeln. Nachr. d. Gott. Gesellschaft der W. 1899
S. 106—135. Dazu Schwyzer N. Ibb. f. kl. A. 1900, 244fF.

3) Vgl. zum folgenden Schwyzer N, Ibb. f. Id. A. 1901, 246ff. Kretschmer
D. Lit. Z. 1901 Sp. 1051.

4) Über Vokalentfaltung Tgl. Kühner-Blaß 1 18Sff. G. Meyer' 157ff.; über
Silbendissimilation (Haplologie) Brugmann 134f. G.Meyer 393. Meisterhans-
Schwyzer 92. Schweizer Perg. 131. Dieterich Unt. 124.

5) Bei Mhs.-Schwyz. 178 begegnet das älteste yivoiuai 294* auf einer

attischen Inschrift, auf ionischen seit dem 5. Jahrhundert, Brugmann 107.

Über das Verhältnis in den Papp. § 33, 2.

6) Meisterhans-Schwyzer 40. G. Meyer 227f. E. Bl. I 137ff. Blaß
Ausspr.'^öl. KretschmerVas. 130. SchweizerPerg.56f. NachmansonMagn.43.
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5. Die Verletzung des Aspirationsgesetzes in Formen wie

6pocpöc, Opeqpuu statt Tpoq)öc, Tpeqpuu mag in erster Linie der verderbten vul-

gären Aussprache und Orthographie entsprungen sein fvgl. G. Meyer 281):

doch ist diese Erscheinung viel häufiger auf Inschriften des 6. und

5. vorchristlichen als späterer Jahrhunderte, und das weite Beobach-

tungsfeld der ptolem. Papyri liefert in keinem echtgriechischen Wort

ein Beispiel dieser Art (vgl. § 39).

Was die beiden übrigen, von Thumb namhaft gemachten Er-

scheinungen: Katdßa für Kaidßriöi und die Betonung ibe, Xaße betrifft,

so können diese Formen ebensogut dem weiteren Kreise der attischen

Schriftsprache zugewiesen werden, genügen jedenfalls nicht, den vulgär-

attischen Ursprung der koivi^ zu begründen. Es ist überhaupt aus

inneren Gründen nicht wahrscheinlich, daß die aus dem Attischen

entwickelte und für den gebildeten Verkehr zwischen den griechischen

Stämmen bestimmte Umgangssprache gerade von selten der nieder-

sten Schichten der attischen Volkssprache besonders starke Beein-

flussung erfahren habe. Einzelne Übereinstimmungen zwischen beiden

Gebieten — vgl. z. B. cuvripYdcaxG ebenso auf einer attischen

Vase (Kretschmer Vas. 197) wie auf einem Pap. des 2. Jahrhunderts

eEripYdZ^exo (Par. 22, 8) oder den singulären Übergang von o > u

in biuupuqpoc ^ biuupoqpoc Fetr. II 8 (2) 10 und 12 (24G'*) wie in

Aiiicpußoc = Ar|iqpoßoc (Kretschmer Vas. 118) — darf man, gerade

weil sie so vereinzelt sind, vorläufig nicht als beweiskräftig an-

sprechen.

2. Dagegen hat zweifellos in Ägypten auf die schriftliche Form

der gesamten Verkehrssprache die attische Staatskanzlei des

4. Jahrhunderts v. Chr. am nachhaltigsten eingewirkt. Ist uns doch

neben zahlreichen, den Volkston wiederspiegelnden Privaturkunden

eine beträchtliche Anzahl amtlicher Dokumente auf Papyrus erhalten,

die der offiziellen Kanzleisprache angehören.

Hält man attische und ptolemäische Aktenstücke nebeneinander,

so zeigt sich eine überaus weitgehende Ubereinstimmuno- in lexikalischer,

morphologischer und syntaktischer Beziehung. Aber auch die Privat-

urkundeu mit ihren zahlreichen phonetischen Abweichungen von der

Kanzleisprache sind ohne Zweifel in dem Sinn als Urkunden zur

Schriftsprache zu betrachten, daß den Verfassern derselben die

Schriftsprache als Norm galt und sie das bewußt verfolgte Ziel sich

schriftsprachlich auszudrücken nur infolge mangelhafter Bildung nicht

vollkommen erreichten. Volksdialekt zu schreiben hatte sicherlich

keiner von ihnen die Absicht, wie denn überhaupt überall die sohrift-

1*
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Jiche Darstellung reiner V'olksdialekte in Zeiten einer über gi'ößere

Kreise sich verbreitenden uniformierten Kultur nur allenfalls von

Dichtern durchgeführt wird.-^)

^ 2. Reste altgriechischer Dialekte.

Wohl niemand wird alle dialektischen Einflüsse auf Ägyptens

Boden ])estreiten wollen, wo bald eine bunt zusammengewürfelte

Soldatengesellschaft (vgl. Petr. I 42 ff., II 18), bald ein internationales

Handelsgetriebe von Kaufleuten aller Zungen im mündlichen Verkehr

1) Auf die Klassifizierung der einzelnen Papyri, sofern eine solche für die

Sprache derselben von Wichtigkeit ist, sowie auf die orthographische Qualität

mancher Stücke wird in den Einzelausführangen gebührend Rücksicht genommen
werden. Über die Bezeichnung schlecht geschriebener Texte durch Stern (*) und
verhältnismäßig gut überlieferter Stellen durch Kreuz (f) vgl. oben die Vor-
bemerkungen im Anhang an die Literaturübersicht. Selbstverständlich ist die Schei-

dung zwischen literarischen Texten und gleichzeitigen Urkunden. Erstere

werden nur teilweise und vorwiegend für die Orthograi^hie herangezogen. Da-
gegen bat sich eine Abhandlung des gesamten Stoffes nach den Klassen der

Verfasser, in Hinsicht auf ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Nationalitäten,

Ständen und Berufsarten, nach mehrfachen Versuchen als nicht durchführbar
herausgestellt. Diese Unterscheidung ist übrigens für die Zwecke dieser Unter-

suchung nicht einmal nötig, insofern die für die Sprachentwicklung charakte-

ristischen Erscheinungen größtenteils in den am vulgärsten geschriebenen Texten
einfach häufiger sind als in den besser geschriebenen Stücken. In bezug auf

soziale Stellung machen sich allerdings Unterschiede geltend, und man könnte
in dieser Beziehung die aus der königlichen Kanzlei stammenden Dokumente,
richterliche Entscheidungen und Aktenstücke, Kontrakte und Bankanweisungen,
Schriftstücke niederer königlicher Beamter, den PrivatUrkunden, wie Briefen,

Bittschriften, Traumberichten, Rechnungen usw. gegenüberstellen. Allein die haupt-

sächlichsten Charakteristika verbreiten sich auch hier über alle Klassen. Nur
das vulgärste, lautlich am meisten von der schriftsprachlichen Norm abweichende,

orthographisch bis zur Unverständlichkeit entstellte Griechisch wird man natui--

gemäß in privaten Schriftstücken und namentlich den dazu gehörigen Konzepten
vorfinden. Die ausführlichste köuijaliche, zugleich so ziemlich älteste uns erhaltene

Urkunde, die sich durch sorgfältige Redaktion und größtenteils tadellose Schreib-

weise auszeichnet, ist das große Steuergesetz des Ptolemäus Philadelphus
aus dem Jahre 259/8 v. Chr. Ein Gegenstück dazu aus dem Ende des 2. Jahr-

hunderts V. Chr. ist das wunderbar erhaltene (,,papyrus mire integerrimus" A.Peyron)
Aktenstück zum Hermiasprozeß (Tor. I vom Jahre 117 v. Chi-.). Das Rund-
schreiben des Finanzministers Herodes vom Jahre 165 v.Chr. (Par. 63 =
Petr.- Einl. 18 ff.) zeigt neben der für die ptolemäische Kanzlei charakteristischen

Ausdrucksweise eine besondere Vorliebe für schnörkelhafte, gesuchte, sogar

poetische Wendungen, neue Woi-te und lang gesponnene Sätze. Vgl. im einzelnen

§ 3, 1. Auch die neuestens (freilich erst zum kleinsten Teil) publizierten Magdola-
Papyri geben ein klares Bild vom Charakter des ägyptisch-griechischen Kanzlei-

stils in der zweiten Hälfte des 3. vorchristl. Jahrhunderts.

Eine überaus praktische Übersicht über sämtliche bisher publizierten griechi-

schen und lateinischen Papyrusurkunden, nach sachlichen Gesichtspimkten geordnet,

gibt U.Wilcken im General-Register Archiv für Papyrusforschung I 1— 28; 548 fl\



Dorismen. 5

genug Anlaß zur SprachVermischung geben mochte. Allein die Trag-

weite dieses Faktors für die geschriebene Sprache ist nicht zu über-

schätzen, und man wird im alexandrinischeu Griechisch so wenig als

in der allgemeinen hellenistischen Verkehrssprache starke Überbleibsel

der alten Dialekte erwarten dürfen.^)

A. Dorismen.

Das dorische Element spielt in den Papyrustexten eine

verschwindend o-erino-e Rolle. Die meisten dorisch aussehenden

Bildungen lassen sich auf lautlichem Wege (durch Lautwandel, Ana-

logie-, Akzentwirkungeu) oder anderweitig befriedigend erklären.

oic statt oijc, das sich mehrfach im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr.

belegen läßt, erweist sich als falsche Analogiebildung nach den casus

obliqui ujtöc, üjti etc.")

epceviKCc im Testament eines Kyrenäers, das der Nationalität

des Verfassers angemessen erscheint, läßt sich ebensogut unter den

Gesichtspunkt der Lautschwächung des unbetonten a ]> e, beziehungs-

weise der Assimilation benachbarter Vokale stellen (§9 1), wie sich

denn auch sowohl epceviKd als dpceviKot in Stücken findet, die zur

Annahme eines Dorismus (oder lonismus) keinerlei Anlaß geben. ^)

XoxaTÖc, XoxaTia. eTTiXöxaTOC, neben dpxriTÖc, eXeqpavTiTfoc,

KuvriYÖc, XiöriYOC, ciparriYÖc, cuvöbriTOC, xopriTia, xopilT^iv ^i- '^i- erklären

sich historisch durch das Übergewicht der Dorier in militärischen

Dingen und waren längst in Attika gebräuchlich.^)

1) Vgl. im allgemeinen W. Schmid G. G. A. 1895, 32ff. A. ThumbHell.
Abschn. III 53 ff., 65 ff.

2) iLc Petr. I 20 (2) 15 =Petr.2 19 (c) 15 (225»). Grenf. I 12, 29 (nach 148");

II 15, 2, 1 (1.^9"). Lond. II p. 3, 4 oben (IP). Archiv I p. 65, 25 (123*). — oöc

Petr. I 14, 23; Petr.^ 4 (2) 7 (237»). K. Bl. I 463. Keil Herrn. XXV 603. Crö-
nert 167, 4.

3) epceviKÜ Petr. II Einl. p. 23, 13 (238"). cuü.uaTa EpceviKd Petr.- 59 (b) 2 (111").

äpceviKd ebda. 93 r. eol. 7,11 (IIP), dpc. Petr. 11 35 (a) col. 3, 15. 16 (244—40").

Witkowski Prodr. 3. Thumb Hell. 65. Crönert mem. here. X bringt als

weiteres Beispiel t^Xoc övou Ipevoc \euK(oO) Lond. II p. 79, 4 (1441') und ist geneigt

statt an Dorismus vielmehr au lonismus zu denken.

4) XoxoTÖc Petr. I 13 (3) 12 = Petr.- p. 8 (237»). Xoxa|Tiai Petr.- 5 (a) 8

(237"). ^TTiXöxaToc ebd. 21 (f) 3 (226"). — äpxnToi Rosettadekr. 47 (^196''\ ^Xe-

qpavxriYÖc Petr. II 40 (a) 26 (260*). kuvvitoi Petr.^ 42 H (8f) 6; Petr. !I 40 (a) 16

nach Wilcken (c. 250»). XiGriYoi Petr. 11 13 (18») 7; — yoOc 11 (258»). XiOriYii'v

ebd. 14 (la) 3. 8 (III»). cxparriYÖc, ^TTicTpäxriYoc sehr oft. cuvöbiiYOC (poet.)

Grenf. I 1, 1,8 (erot. Fragm. nach 173"). xopHYi« Petr. II 13 (5) 8. 10 (2ö8»). xopH"
YiIJv ebd. 3 (a) 7 (260»); Tebt.I 51,9 (c. 113»). xopnYeiv Petr. II 4 (13) 3 r255»V xopnTnTui
ebd. 15 (1) 6 (241»). xopnYnöiÜ ebd.4 (2) 7 (255»). xopnY'lö^vTiuv Par. 63,6, 171 i^l6r)»)etc.

K. Bl. I 20. Lobeck Phryn. 430. Thumb Hell. 59. Schweizer Perg. 38.
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Dasselbe gilt von ctYriM« = nTHM" (Garde), einem taktischen

terra, techn., der von Lakonien aus auch nach Makedonien übertragen

worden ist.^)

ßoppac, die stehende Form der ptol. Papyri, war neben ßopeuc

schon im Attischen längst eingebürgert.-)

Bei *TTapacTavai^) wird niemand an ehien Dorismus statt

TTttpacTrivai denken-, vielmehr liegt Verwechslung mit Trapecrdvai vor.

Wenn die im Faksimile des Eudoxuspap. (Par. 1) col. 3, 13 fvor

165'"') deutlich zu erkennende Lesart jaävec (Blaß liest im Original

|u[fi]vec) wirklich zu halten ist, so kann es sich jedenfalls um keinen

Dorismus handeln. Das r) ist gemeingriechisch (cf. mensis); jnävec sagte

man höchstens in Elis (vgl. Zdvec). Die Form |ueic (strengdorisch

|ui^c) findet sich ebenfalls im Eudoxuspap. Acrostich. v. 6 und col. 13, 1.

Dies ist offenbar der ursprüngliche Nominativ, dem gegenüber |uriv

als attische, freilich ziemlich alte Neubildung zu betrachten ist (früheste

Belege Thuc. V 54, 2 und Demosth. adv. Timncr. § 15). Die alte Form
hat außei'halb Attikas länger weitergelebt. Die casus obliqui lauten

im Eudoxuspap.: |Liriv6c 295; }jir\va 84; laiivec 301. 316; jitriciv 120;

jufivac 296.

Das Wort cxecpaXißavoc in einem Pap. des 2./1. Jahrhunderts

erinnert zwar in seiner Zusammensetzung an Bildungen wie crecpricpö-

poc, CTeqjriirXÖKOC, muß aber vorerst wegen der Unklarheit seiner Be-

deutung beiseite gelassen werden.^)

bimpucpoc = biuupoqpoc Petr. II 8 (2) 10 und 12 (246^) könnte

ebensogut äolisch als dorisch sein; da aber ein ähnlicher Lautwandel

von > u im Vulgärattischen nachzuweisen ist, bedarf es keiner

dialektologischen Erklärung.^)

1) äfY]ixa Petr. I 11, 16. 19. 21 = Petr.- 12 (235*); Petr.* 11, 31; 13 (a) 13 (235»).

Vgl. Xen. Lac. pol. 11, 9; 13, G. Polyb. 5, 25, 1; 5, 65, 1; 31, 3, 8. .

2) Belege für ßoppäc § 58, 5. Auf attischen Inschriften begegnet seit dem
4. Jahrhundert neben ßopeac die Form ßoppöGev, s. Mhs.-Schwyz. 100, 9; ßoppäc

auf attischen Vasen, s. Kretschmer Vas. 177. Thumb Hell. 65.

3) -rrapacTdvai Leid. U 2, 11 (IP). Anders Moulton Class. rev. XV (1901) 436:

er setzt (dem Sinn der Stelle zuwider) Trapacrdvai = irapicTdvai und vergleicht

damit dircbövai = dTTobiöövai B U 11 595, 4 (70—80?).

4) cxecpaXißavoc Grenf. I 39 verso col. 2, 2 (11—P). Thumb Hell. 66. Man
könnte an haplologische Verkürzung denken = cxeqpavoXißavoc (cf. d|u(q)i)cpopeuc,

TeTpa(bpa)x|nov etc), doch ist die Bedeutung unklar.

5) Dorisch iL)-rTUjpuqp{a (Epidaurus) Collitz Samml. 3325, 42 (neben öpoqpdV

Vergleicht man dazu euui)vu|uoc, dv-, öliuüvuilioc neben övo.ua, so erscheint die An-
nahme einer gemeingriechischen Form öpuqpi^ in Zusammensetzungen neben öpoqpi'i

berechtigt. G.Meyer 114f. Auf einer attischen Vase Aj-jiqpußoc, s. Kretschmer
Vas. 118. Thumb Hell. 63.
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Xaipiiv = x«ipeiv, xp^o. = XP^i" ^^^cl yerwaudte Formen sind

im Zusammenhang mit ähnlichen Lautveränderuugen der Yulgärsprache

zu erklären, wovon gehandelt wird § 10 III.

KXißavoc = att. Kpißavoc ist nicht ausschließlich dorisch, sondern

auch von Herodot gebraucht — also ebensogut ionisch, wenn nicht

überhaupt ein weiteres Beispiel für das im Griechischen verbreitete

Schwanken zwischen p und \ (vgl. § 41). Das Wort scheint semi-

tischen Ursprungs zu sein. Vgl. unten § -IB.
^J

Unter solchen Umständen steht die Form vaKÖpoc (Küster)

Magd. 35, 7 (lll'^j, die allerdings nach dorischer Lautregel gebildet

ist, völlig isoliert und läßt sich nur daraus erklären, daß die Ver-

fasserin der Klageschrift dorischer Abkunft war.^)

Auf die Flexion hat der dorische Dialekt keinerlei Einfluß ge-

äußert. Dorische Eigennamen begeo-nen zwar in ziemlich oroßer

Anzahl: wie 'A-reuövai (dat.), 'ATpoiiai (dat.), 'Aödvuup, 'AHiXa, 'AcK\d-

1TUJV, BoiKac, Ad|uujv, Qeoteva, OeoqpiXa, KocueXac (fem. gen.), MaKerai

(dat. zum Ethnikon MaKetac, Makedonierj, Mdxpujv, MvacicTpaioc,

Muciai (dat.), NiKdvuup, NiKdiac, NiKdxuup, 'Opöviac, TTatpoqpiXa, TTepiTac,

XTpdTa'fOC, TifiaKpixa, OiXicia u. a. m.'^); diese selbstverständlichen

dorischen Namen für dorische Personen berühren den Gesamtcharakter

1) K\ißdvuL)i Petr.- 140 i^a) 3 (III"). KXißdvou Grenf. I -21, 14 (126»). Ebenso

später B ü 34 V 11 (11?). Herod, 11 92 ^v K\ißdvLu. Lob eck Phryu. 179.

W. Schmid G. G. A. 1895, 33. Thumb Hell. 74. Crönert 77, 4.

2) voKÖpoc auf dorischen Inschriften Dittenb. Syll.- 581, 3 (Epidaurus); 597, 4

(Kos); 854, 21 (Delphi). vaoKÖpoc 845, 14. 15 (Delphi). Itv^ach Schweizer 142 in

Pergamum veuuKÖpoc (röm.) ; ebenso in Magnesia (Nachmauson 124 . Cr ö n e r 1 165, 1.

Mit meiner Vermutung stimmt übereiu The od. Rein ach in Melanges Nicola

p. 458: „II y a lä, ce semble, un indice d'origine; la femme volee est sans doute

une dorienne (de Cos ou de Rhodes).''

3) 'ATefAÖvai Petr.- 19 (e) 2 (225"). 'Atpoitoi Rev. Mel. 303, 3 (11"). 'AOäviup

Petr.- 54 (b) II 6 = Petr. II 35 (a) II 6 (244—40") nach Wilcken Add. et Corr.

zu Petr. 2 p. XVin statt 'AOnvööiupoc. 'AEiXa Petr. I 18 (1) 1. 12 (237"). 'AckXö-

TTUJvoc Petr. II 39 (a) 13 (III";. Boikoc Tebt. I 224 (108"). Aöiuujv Ostr. 751, 1. 10

(106"). Admjuvoc Petr. I 13 (1) 13; 14, 31 (237";; Petr.^lS (a) 11 (235"). OeoE^va

Lond. II p. 6 col. 2, 6. 13 (133"). 0eoqpiXa Petr. II 43 (a) 22 (UI*). Koc|i^\ac (rflc

euTaxpöc |nou) Petr. I 18 (1) 13 = Petr."- p. 31 (237"). MaK^xai Petr. I 13 (1) 7 =
Petr.^ 4 (2i 23 (237"). Mdxpiuv Petr. II 1, 17 (c. 260"). MvacicrpdTOU Tebt.I 79, 76

(c. 148"). Mücxai (dat.) Petr.^ 1 (2; 23 (237"). NiKuviup Petr. II 14 (Id) 1 (UI");

27 (2) 8. 13 (236"); 20 (1 1 3 (225"). Nixdvopoc Petr. I 15, 5 (237"). Magd. 2;i, 1. 2

verso; 27, 1 (III"). Par. 13, 28(157"). NiKuvopi Petr. II Kinl. p. 32, 2 (111"). NiKdxac

Tebt. I 224 (10«»). NiKdxuup Leid. Q 2 (260"). 'Opövxac Petr.- 27 verso col. 1,4;
2, 4; 100 (a) 6 (III" I. TTaxpocpiXa Bull. corr. hell. 1894, 145 (240"). TTcpixac (auch

Name eines Hundes Alexanders d. Gr.) Petr. 1 15, 5 (237"). Zxpdxa-foc Tebt. I

121, 112 (94 oder 61"). TiMOKpixa Strack ptol. Inschr. Arch. I 204 n. 13 (245-21").

OiXicxa Magd. 33, 1; verso 2 (III"). Vgl. Schweizer Porg. 50 f.
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der KOivr) natürlich nicht. Dasselbe gilt von den dorischen, aber selbst

in Attika eingebürgerten (Meisterh.-Schwyz. 128, 16j männlichen Namen
auf -Xac statt -Xaoc, wie NiKÖXac, AeEiXac, denen gegenüber die Formen

auf -Xaoc übrigens weitaus überwiegen f§ 59, 5).

Anmerkung. Für Armüj'i fdat.) Petr. II Einl. p. 23, 12 (c. 238»), das als

Name einer Kyrenäerin den Schein einer dorischen Flexion erweckte (K. Bl. I 45"j),

ist jetzt Petr.- 7, 12 das regelmäßige Ar||aoi hergestellt.

Insbesondere fehlt das Hauptkennzeichen der dorischen Mundart fast

ganz: der Genitiv auf -a bei männlichen Eigennamen. Den vereinzelten

Formen Aivea (neben gewöhnlichem Aiveiou), Eüßara, KipKa, Aix«, NaOia,

TToXubd|Lia stehen über 100 Genitive auf -ou gegenüber. Belege § 58, 4.

Das dorische Reflexivum aüiocauTOÖ (geschrieben aÜTOcauTö)

aus der Feder der halikarnassischen Artemisia ist für den dorischen

Charakter der KOivr) natürlich ebensowenig beweisend, als für den

ionischen die zahlreichen lonismen im gleichen Stück.')

Als echter Dorismus mag immerhin gelten das wiederholte f] Xiuöc

(neben 6 Xi)uöc), wiewohl auch hier schon eine andere Erklärung ver-

sucht worden ist. ^) Ül)er ö üiäjjivoq (nach Sext. Empir. peloponnesisch)

statt des attischen r\ ciduvoc vgl. § 59 Anm. 6.

An mehreren Stellen der ptol. Papyri begegnet das Wort ßouvöc

(Hügel), das von Herod. IV 192 ausdrücklich als kyrenäisch bezeichnet

wird und nach Phryn. Lob. 355 häufig bei sizilischen Dichtern vor-

kommt. Da es auch bei Aeschylus (Suppl. 109) und später bei den

Alexandrinern sich findet, kann es ebensogut unter die der dorischen

Poesie entlehnten Worte gerechnet werden.'')

1) auTocauTO Axtem. 3. 4. 5 ('III*). Über die lonismen vgl. Lit. C.

2) Tiic Xi^oO Par. 12, 22 (157*); 26, 9 (163»). Tf\i Xiuijüi Lond.Ip.25, 20; 26, 18

(161»). — Td)i Xi^Ai Petr.- 36 verso 29 (in»). Par. 22, 21 (165»); 27, 14; 28, 13; 38, 27

(160»). P. Mil. 10 (162»). TilJi Xevuijüi Leid. E 14 (162»). — T^v Xl^öv Aujpieic, cu 6e

dpceviKUJC TÖv \i|Liöv qpdOi Phryn. Lob. 188. Am Dorismus halten fest: Ahrens dial.

Dor. 386; Glaser de rat. 65; Thumb Hell. 67; Wiu.-Schmiedel § 8, 10. Dagegen
W. S eh mid G. Gr. A. 1895, 33 führt den Gleichklang mit \oi|li6c als mögliche Ursache
des Genuswechsels an. Stellensammlung bei Grünert 177. Wie völlig Xi^öc in

der Koivr] als fem. behandelt wurde, geht unter anderem daraus hervor, daß die

Thukydidesscholiasten regelmäßig zu Xi|uöc das Geschlecht (6) angeben.

3) ßouvoö Theb. Bank I cöl. 1, 3. 32; col. 2, 4 (131»). ßouvoi P. Kairo Arch.

I 64, 15 (123»). Auf Inschriften: Le BasYoyage 3, 192, 31; 207, 6. Tgl. 0. Glaser
de rat. 64. Kaibel com. graec. fragm. 199, 9. Wie früh das Wort auch auf

ionischem Gebiet in die Volkssprache eingedrungen ist, zeigt der Name Kockuj-

ßouvoc für die Grabstätte einer der drei in Magnesia begrabenen thebanischen

Mänaden auf einer magnesischen Inschrift aus hadrianischer Zeit, mitgeteilt von
Wendland und Kern, Beiträge zur Gesch. der griech. Phil. u. Relig. S. 82, 39

u. S. 91. Der Name war jedenfalls lange vor Abfassung der Inschrift gebräuchlich.

Vgl. auch Thumb Hell. 224. Über die Verbreitung des Worts im Zusammenhang
mit der Glosse des Phrynichus vgl. Hatzidakis Einl. 157.
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Zusammenfassend kann man sagen: der dorisclie Einfluß

bleibt auf ein verschwindendes Minimum beschränkt und

kann, da das Dorische höchstens als Bezugsquelle für Lehn-

wörter in Betracht kommt, hinsichtlich der Laut- und

Formenlehre geradezu ignoriert werden.

B. Äolismen.

Noch spärlicher sind die Spuren des äolischen Dialekts.

Aolischen Ursprungs ist wolil juaXoTrapauav (apfelwangig i, Beiwort

einer Stute. Der Ausdruck mag sich als term. techn. im Pferde-

handel aus den rossereichen nordgriechischen Bezirken verbreitet

haben. Im selben Zusammenhang begegnet Trapaua (einmal Trapöa

und Ttapoua) = irapeid. Als einen Beweis für Einwirkung des äolischen

Dialekts überhaui^t auf die Formen der koivii wird diese Lehnwörter

niemand betrachten.^)

Auch ä statt y] ist nicht spezifisch äolisch in d6r|pa (statt

des attischen dBdpri oder dOdpa), das eher unter den Gesichtspunkt

der Metathese benachbarter Vokale zu stellen oder als Analogie-

bildung zu betrachten ist, wenn nicht Hieronymus mit seiner Ab-

leitung vom ägyptischen Worte Giipa = Mehl recht behält. Vgl.

den Abschnitt „ägyptische Lehnwörter'" § 4.

viTpov TOÖTO AioXeuc )Liev dv eiTioi, uJcrrep ouv Kai ZaTTcpo)

(frgm. 165), bid xoö v, 'Aerjvaioi be bid xoö X (Phryn. ed. Rutherford

p. 361). Ob Phrynichus mit dieser Glosse überhaupt sagen will, daß

vixpov eine spezifisch äolische Form sei, ist sehr fraglich; die Sappho-

stelle war ihm vielleicht nur zufällig präsent und l)estimmte jenen

Ausdruck. Die Papyri haben durchaus viipov, virpiKÖc, virpio. (Belege

§ 41 Anhang); diese Form geht auf einen semitischen Stamm zurück,

ist also die ursprüngliche. Vgl. § 4 B.

C. lonismen.

Der relativ stärkste Anteil an Dialektizismen fällt im

ägyptischen Griechisch dem Ionischen zu, wiewohl auch hier

die Zahl der unzweifelhaften Fälle eine außerordentlich geringe ist und

ihre Bedeutung für den Gesamtcharakter dieser Sprache nicht ins

Gewicht fällt.

1) ,ua\oTTapauav Petr. II 35 (1) 11 (244—40*). Ebenda Z. 3 irapöav (statt

TTuppäv); 5 djcaÜTUJC TrapaOav. ebenso (3) 9; (d) 7 irapoOav. Herodiau II öGS. 2ö

irapaOai Myouciv oi AioXetc. G. Meyer 169. Theoer. XXX G irapaüaic. Hesnb.
iLiaXoTT-dpauoc • XeuKOTrupeioc. Theoer. XXYI 1 uaXoTTdpanoc 'A'fuva. Thumb
Hell. 62 f.
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Abzusehen ist dabei von solchen lonismen, die schon im Attischen

Aufnahme gefunden hatten, wie ßaciXicca (statt ßaciXeiai, das schon

im 4. Jahrb. v. Chr. von Osten her eingedrungen war (Meisterhans-

Schwyz. 101, 5; Belege aus den Papyri § 5'^, ^: ebenda für lepicca

neben lepeia). Hierher gehört ferner die einheitlich durchgeführte

Flexion von uiöc nach der o-Deklination (Belege § 16, 1); die Er-

setzung von Xeujc, veujc durch Xaöc, vaoc (§ 59,5); Komposita auf

-dpxnc statt -'apxoc (§ 59, .-5); Imperativendung auf -Tuucav statt -tujv

(§ 71, 19); thematische Bildungen von bibiu|ai, beiKvum, wie sie Herodot

gebraucht (§ 73, II); Formen wie eiTtai statt eiireiv ('§ 12, 3). Die

(übrigens nicht bloß ionische, sondern auch dorische und äolisch-

lesbische) Kontraktion von eo > eu beschränkt sich in altattischen

Inschriften auf Eigennamen zugewanderter Fremder; dasselbe wird

für die Papyri anzunehmen sein, in denen diese Erscheinung — mit

der einzigen Ausnahme von fmiceufc) — ebenfalls nur in Eigennamen

begegnet, wie 0eu-fevic, Geuboroc, Geuböxri, Oevjbuupoc, 0euTi)uoc,

GeuEevoc und analog in KepKeucipic, KXeuTrdipa, TTeTeucopäTric, neben

gewöhnlichem GeößouXoc, OeoTeviic, OeoTOvic, Oeöboxoc, Geöbuupoc,

0eoKXf|C, 0eÖKTl^TOC, 0e6Eevoc, 0eÖTi)uoc, 0eo(pdvnc, 0eöcpavTOC, 0eöqpiXoc,

KepKeocTpic, KXeoTidTpa usw.^)

Auch der häufige Eigenname AiocKOupibric erscheint als Lehn-

wort neben AiocKOpoc, während der Götternamen AiöcKopoi lautet;

1) 0euYevi6i Petr.- 44 (3) 4 (c. 246"). Oeüboxoc (über u ein o) theb. Inschr.

Dittenb. inscr. Orient. 74 (IIP); ©euöÖTOu Magd. XIII 2; GeüboTov ebd. 11 und

verso (IIP). Geuböxn Magd. VIII 2 (III--'). 0€Ü6ujpoc Petr. II 13 (12) 1 (a und b)

sowie außen Oeuböjpuui (258—53*). MahafFy zitiert dazu Petrie Xaucratis 11 p. 65

Nr. 781 0eÜTi,uoc. Geübuupov Petr. 11 13 (19) 11 (258»). GeuEevuui Petr.- 139 (a)

11 3 (IE'»). KepKeucipeuuc Petr.^ 33, 2; 58 (e) col. 1, 26; 117 (g) col. 2, 8. 27; (h)

col. 2, 12 (in*). Tebt. I 62, 141. 146 (119*); 85, 3 (113*?): 101, 5 (120*). Kepweu-

cipiv Tebt. I 106, 8 (101*). KXeuTrdTpa Tebt. I 2 (d) verso 9 (Antbologiefragment

nach 100*). TTeTeucopä-rric (für TTeTeocopäTTic) Tebt. I 85, 21. 29. 85. 98. 141 (113*).

Über ri!LUceu(c) vgl. § 28, 3. Unkontrahierte Formen: GeößouXoc Tebt. I 99,67

(148*). QeoTevric Petr. I 16 (2) 4 (237*); II 38 (b) 5 (242*); 20 (3) 2. 6 (252*).

Ehrendekret der dionysischen Künstler bei Strack, Dyn. d. Ptol. Nr. 36, 39 (285*) etc.

QeoTevei Ostr. 1316, 1 (iDtoL). QeoToviboc Petr. II 28 (2) 24; (5) 1 (HI*). GcoToviöi

Petr. I 11, 4 (220*). GeoTOviba Tebt. I 61 (b) 167 (118*); 17, 5 (114*) etc. GeööoToc

Petr. I 14, 23 (237*); Magd. 16, 1 und verso; 20 verso (III*); Dittenb. inscr. or. nro.

191, 7 (56*). Geöbuupoc Petr. II 9 (1) 3 (241*). GeoKXf|c Petr. I 16 (1) 2 (230*).

GeÖKTrjTOC Tebt. I 99, 68 (c. 148*). QeöEevoc Petr.^ 58 (e) III 12. 0eÖTi|noc 57 (a)

1. 7; (b)5 (III*). Geoqpdvric Petr. II 21 (c) 4 (III*). Geöqpavroc Tebt. I 99 introd. (nach

148*). QeöcpiXoc Petr. II 28 (2; 9 (III*); Petr.- 117 (g) col. 2, 47 (III*) etc. KepKeocipiv

Petr. TI 36 (2) 3 (III*). KepKeocipnuuc Petr.^ 66 (a) VIII 22 (EI*). KXeoTrdxpa Strack

ptol. Inschr. Arch. III 127, 3 (c. 190*) und oft. Vgl. Meisterhan s-Schwyzer 61

§ 19. Auf ionischen Inschriften findet sich diese Schreibung verhältnismäßig spät,

vgL 0. Hoffmann gr. Dial. III und Fritsch Berl. phil. Wchschr. 1898, 1239.
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einmal begegnet AiocKOupiov. Es hat sich also im Personennamen

die episch-ionische Form erhalten, wenn auch im Götternamen die

attische Form heimisch wird. ^)

xlber auch in solchen Fällen, wo ein lonismus speziell der koivi]

eigen zu sein scheint, ist große Vorsicht und sorgfältige Prüfung an-

gezeigt, ob nicht eine andere Erklärung (auf analogischem Wege)

näher liegt.

a) Lautlehre.

ä ~ i-|.^) Das ri in der «-Deklination nach a, [e], i, p findet

sich zunächst im ionischen Artemisiapapyrus (HI'*) mit Formen wie

'ApTeiuicii"), -11 V, iKexripiriv (neben iKeiripiac), sowie im poetisch

gehalteneu erotischen Fragment (nach 173^) mit dKaiacTaciric

(neben cpiXiac, cpiXiav, biavoiai, dbiKiav) und cpiXiiic, TTaqpiric in einer

Hilarodie des 1. Jahrh. v. Chr. Ebenso bietet eine Inschrift aus

dem 4. Jahrh. v. Chr. 'AGiivaiitc.^) Alle diese Stellen beweisen für

die KOiviT nichts. Im prosaischen ürkundenstil tauchen nur ganz ver-

einzelte Beispiele auf. Das zweifelhafte ler\ = Z;e(i)d Petr. 11 23 (1) 2

(IIP) ist von Wilcken in leä berichtigt; das mehrfach zitierte Beirii

Par. 15, 59 (120^) beruht auf falscher Auffassung:^) es ist optat. aor.

mit parasitischem i TTpocyeTP- eXdri = eXaiii in einer Rechnung

des 3. Jahrh. v. Chr. kann als Zwitterbildung aus attischem l\äa

imd ionischem eXaiiT angesehen werden.-'') Die Form *dTriCT)iiriv,

die ein schlecht geschriebener Pap. des 2. Jahrh. vor Chr. bietet^)

1) AiocKoupibric Petr. II 2 (3) 1 (260»); (4) 3; 39 (i) 2. Magd. 4, 7 und Sub-

seription; 23, 1. 2; verso 2 (IJI"). Par. 61, 1 (156"). Fay. 12, 28 (nach 103"}; Amh.
II 38, 1 (IP). Tebt. I 9y, 45 (c. 148»); 28, 1 (114»). AiocKoupiöou Lond.'l p. 57,

Pap. XV 1 (II»); Tebt. I 121, 95 (94 oder 61»). AiocKoupibnCO Lond. I p. 41, 111

(158»); Ostr. 1202, 8 (ptol. unb.). -ei Lond. I p. 41, 112. P. Reinach S, 6. 9. 18

(c. 140») u. oft. — AiocKÖpou Petr.^ä 18, 3 (234»); Grenf. II 16, 1 (137»); Tebt. I

14, 18 (114»). — AiocKÖpujv Petr.^ 97, 6 (IH»). AiocKoüpiov Petr. II 43 (a) 24 (III»).

Mhs-Schwyzer 27, 23. Schweizer Perg. 66f. (Dialektmischung\

2) G.Meyer 95 Fußnote 2. W. Schmid GGA 1895, 35. Win.-Schmiedel
§8,1. Schweizer Perg. 39 if. Thumb HelL 68tr. Moulton Chiss. rev. XV
(1901) 34 und XVIII (1904) 108.

3) 'ApT€)LUc(r| Avtem. 1. 9; -riv 12; 'ApTiiimciri 14. iKeTJTpij-jv 9, aber iKCxripiac

11 (III»). — diKaTacTacir|c Grenf. I 1, 1,4 (nach 173»'i; obd. 1 qpiXiac, 4 cpiXiav,

5 biavoiai, 12 äöiKiav. — qpi\i)-|c Ostrac. Reinach 1, 7; TTucpüic 12 (I'^'k 'Aönvaiiic

TToXidöoc Strack ptol. Inschr. Archiv. III 133, 11 (IV»).

4) Schmid GGA 1895, 35. Thumb Hell. 69.

5) i\är\, P. Sakkakini col. 4, 24 (III»). Über ionisches ^Xain vgl. K. Bl. I 3S2;

über attisches ^Xd(i)a vgl. Meisterhans-Schwyz. 31.

6) *KaT' äiriCTriiriv Par. 23, 5 (165»). Wilckon be.stiitigt mir dio Richtigkeit

der Lesart im Original.
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[Schweizer Perg. 64 setzt ihn fälschlifh ius 2. Jahrh. nach Chr.],

steht doppelt im Verdacht des lonisinus: wegen des inlautenden r|i

und der Endung -r|v. Die Bildung mit r|i könnte zwar rein lautlich

als ionisch erscheinen; bedenkt man aber, daß tatsächlich eine ionische

Form dTTiciriiri niemals existiert hat (Herodot gebraucht dTTicxiri, z. B.

168 UTTÖ be dTTiCTiric; 193 eic dtTncTiriv; III 66 äTTicTiTi iroXXri), so liegt

es näher hier an ein Schreibversehen zu denken als eine unerhörte

Nebenform d-mcTiTh"! = dTTicteia einzuführen. Zwar fehlt es in Papyri

und Inschriften nicht an Beispielen für den Lautwechsel von ei > rji = e,

wie eTTiCTaTi-|iac, CTpaTri[iai] , 'Aprjiuji') (ohne Wahrscheinlichkeit eines

lonismus): aber diese Analogien treffen, weil hier wirkliche Bildungen

auf -eia oder -'eioc zugrunde liegen; für diriCTiiiri nicht zu. Was aber die

Endung -riv betrifft, so ist sie allerdings ohne Annahme eines lonis-

mus kaum verständlich. Es ist wohl denkbar, daß von einem Genitiv

ßupcric durch falsche Analogie ein, Akkusativ ßupcr|V (zum Nominativ

ßupca) gebildet wurde ^), nicht aber von dmcTia ein Akkusativ dincTiriv.

Anders verhält es sich mit den der ganzen KOivri (LXX, N. Test.,

ApostoL Väter) eigentümlichen Genitiv- und Dativ-Formen auf

-pric, -prii zu Nominativen auf -pd. Auf ptolemäischen Papp, be-

gegnen ^axaipric, -rii; 6Xupr|c; -rropcpupric; daneben in weitaus

überwiegender Mehrzahl die attischen Formen fiaxaipac, -pai; öXupac;

TTopcpupac, TTOpqpiipav.^) In späteren Texten mehren sich die Bei-

spiele, beschränken sich aber so ziemlich auf dieselben Wörter

wie dpoupnc, Xeiipric, ^oipiic, CTreipric^) Alle diese Formen lassen

1) ^TTicTaTriiac Tebt. I 121, 2 (94 oder 61''). CTpaT)-i[iai] Inschr. v. Pergamon

I 13, 54 bei Schweizer 63f. 'Apriiuui Pap. Tebt I 120, 34 ^97 oder 64*). Vgl. des

weiteren § 20, 14.

2) ßüpcriv Petr. II Einl. p. 37 (d) 7; ßOpcric ebd. Nr. 39 (e) links 10; rechts 16

(in*). Petr.- 112 (a) col. 1, 28 (nP).

3) laaxaipric Tebt. I 112, 45 (112*). ev jnaxaipni ebda. I 16, 14 (114*). öXüpnc

ebda. I 61 (b) 168 (118*). -rropqpüpnc ebd. 112 introd. 7 (112*). — ^axaipac Petr.

II Einl. p. 22, 23 (238*). Tf|i ^axaipai Par. 12, 15 (157*). öXOpac Petr.^ 46 (4) 3

(III*). Leid. E 31 (162*). Lond. I p. 25, 26 (161*). Tebt. I 61 (b) 88. 96. 101. 107.

109. 131. 136. 140. 142. 174. 179. 182. 184. 186 etc. -iropqpüpac Tebt. I 117, 38. 39

(99*); 120, 3 (97 od. 64*). -rropcpüpav Leid. S 2, 3 (160*). Bei iropcpüpric hat die

Analogie kurz auslautender Stämme (böHa, -ric) auch ein Wort mit langem

Schluß-a ergriffen. Zum Akzent tropcpüpa (nicht TTÖpcpupa) vgl. Herodian iLentz) I

261, 12; 532, 22; II 14; 923, 29.

4) dpoüpiic BÜ 101, 22 (114— 5P); 328 II 32 (138—9?); 349, 8 (313?); 234, 16

(121P). XeiTpT-ic BU 781, 6, 13 (Ip, aber ebda. 9 mal Xeixpac). |uoipric Lond.I p. 134, 58;

135, 80; 136, 100. 113; 137, 144 (138?). Weitere Belege bei Crönert 160. crreipric

BU 26, 12 (174P). Par. 69 (C) 7 (233?). Fürs KTest. vgl. Blaß, Gr. des n. Test. § 7, 1.

Win.-Schmiedel § 8, 1 (uXi-nLiinOpric, irpiupiic); für die apostol. Väter Reinhold

48 f. (KOC|Lir|Teipiic).
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sich oliue Annahme dialektischer Einflüsse durch Systemzwang nach

der Gleichung böEa : böEr|C = |udxaipa : iuaxaipr|C erklären.^) Ge-

legentlich hat dieselbe Analogie auch auf Adjektive und Partizipien

eingewirkt, so einmal in Ka6riKuir]c, eine Erscheinung, für die eben-

falls spätere Texte mehr Beispiele liefern.^)

Anmerkung. Der Dat. 'laeipri auf einem ptolem. Ostrakon (Wilcken 1231)
will bei dem semitischen Eigennamen nicht viel bedeuten.

Das ionische tiv = äv (fedv) findet sich nicht nur in literarischen

Stücken des 3. Jahrh. v. Chr., sondern auch in einer gleichzeitigen

Urkunde. Übrigens war dieser lonismus schon bei den älteren

Attikern (Trag., Thukyd., Autiph.) eingebürgert und hatte sich

in vereinzelten Fällen bei Aristophanes, Isokrates erhalten. Die

letztgenannte Urkunde hat auch die Form irapaXdiLiUJeceai (vgl.

§44, 1', die im ionischen und dorischen Dialekt belegt ist, sich

aber ebensogut als allgemeine Analogiebildung (zum Präseusstamm

Xauß-i verstehen läßt."')

biriveKUJC statt des attischen biaveKÜJc im gehobenen Ton eines

Ehrendekrets scheint aus der ionischen Dichtersprache eingedrungen

zu sein.^)

Das ägyptischeWort für „Weizenbrot" erscheint durchgehends nicht

in der attischen Form KuXXdcxic, sondern in der seit Herodot creläufigen

und ausHecataeus bei Athenaeus erhaltenen Schreibung KuX(X)ficTi(c).^)

1) So Hatzidakis Einl. 8-4. Schmid GGA 1895, 33fF; Attic. IV 577. Blaß
X.Test.§7,l. Reinhold4S. Dagegen Schweizer Perg. 40 ff. ; Thumb Hell. 70tf.;

Win.-Schmiedel § 8, 1 sind geneigt lonismen anzunehmen, während selbst

Kret Schmer, Entstehung der Koivr) 30 hier die Annahme von lonismen ablehnt.

2j KaOnKuiric Lond. I p. 29, 5 (161^. Sonst oft KaörjKoücric, z. B. Leid. B
2, 20 (164''). Tebt. I 61 (» 218 (118^ etc. eibuinc Amh. II 104, lü (125?). \h\s\r\^

BU 327, 15. Weitere Belege bei K. BL I 383 Anm. 2 (emßeßnKuiric). Crönert
ICO, 2. Dieterich Unt. 180. Win.-Schmiedel § 8, 1. Reiuhold 48. Trotz

der Kontinuität der Erscheinung bis ins Neugr. (vgl. 4\€ÜTep>i, KoGapri etc."^ be-

streitet Hatzidakis a. a. 0. mit Recht auch hier den Einfluß des Ionischen.

3) Tiv Petr. 1 10, 26. 27 (rhetor. Fvagm. c. 250«,. Urkunde : Petr. II 42 ( c) 14. 15. 1

7

(c. 250*). Ebenda 16 irapaXüiuv^eceai. Herod. I 199 Xdiiivijeai. In der dorischen

My8terieniuschriftv.Andania(91''i\o(|uv|;ec6ai, Dittenb.syll.-653, 67. Vgl. K.B1.II472.

4) 6ir|veKiwc Dittenberg. inscr or. 194, 12. 25 (42*1. Nach Moeris p. 119 ist

biaveKiuc attisch. birjveKdujc findet sich bei Homer (Od.), Hesiod th. 627; binveKiüc

bei Äschvl. Agam. 319; buiveKric einmal bei Piaton legg. 839 A; auch bei Arrian,

Dio Chrys. , Aristidcs, dreimal im Hebräerbrief Alciphr. HI 37, 2 (Schepers .

In byzantin. Zeit: biriv€Kri xpovov Par. 21"' 14 (599i'). öniveKec Lond. II p. 326, 27;

327, 55; 329, 92 (616 1'). Schmid Attic. I 150; U 194.

5) Ku\f|CTi Par. 27, 20 (160"). KuXrjCxriiujv Lond. I p. 26, 13 (^161*'i. KuXtiCTtiTi'iiuv

Leid. E 21 (161"). KuXXncTi Par. 55»', 1, 10 tf. (_159»). Wilcken Ostr. 1305 (^4>' . kuXX>ic-

xiujv P. Mil. 15. 16 (162*). Dagegen KuXXäcTic Poll. 6, 73 (Bekker KaXXicxeic); Aristoph.

bei Athen. III 114 c. — KuX?vricxic (acc. plur.) Herod. II 77; Hecat. bei Athen. X 418e.
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Eigennamen wie TTdvrnaoc fMonatsnanie) statt TTdvauoc (TTdveuoc),

Cripajußoc statt Cdpaiiißoc, 'ASeivti, MaccaXuiTai neljen MaccaXiujiai

(wie bei Polyb. und Diod.J ha])en keine Beweiskraft für weitergreifenden

dialektischen Einfluß.^)

eciu, das in amtlichen Schriftstücken des 2. Jahrh.^ vereinzelt

begegnet, gehört als Analogiebildung zu e£a) der gesamten KOivri an.

Einmal kommt der Komparativ ecouiepov hart neben dem Superlativ

eEuuiaxoc vor. eicuu hat eine poetische Grabschrift des 2. Jahrb.: ec

ist nirgends zu belegen.")

evcKev, die gewöhnliche Form der koivti, die auch in Ägypten

vorherrscht, (seltener evEKa, je einmal ei'veKa und oüveKO., poetisch

TOuveKa, vgl. § 55,7), könnte wohl auf ionischen Ursprung zurück-

gehen; aber es kommen derartige Formen auf -ev, wie eixev, e7TeiTe(v),

neben solchen auf -a auch außerhalb des ionischen Dialektgebiets in-

schriftlich und auf Papyrus vor.^)

Bei reccepec (statt leccapec), das übrigens bisher auf keinem ptole-

mäischen Papyrus, wohl aber auf einer ägyptischen Inschrift des 1. Jahrh.

V. Chr. nachzuweisen ist, hat man sicherlich Lautschwächuug des un-

betonten d bzw. Assimilation an die benachbarten Silben anzunehmen.*)

1) ndvTiinoc Greuf. I 9, 4. 14 (III ^). Amh. n 44, 5. 22 (138—137"). Tebt. I

6, 50 (140—139"). Par. 4 (unb.). Dittenberg. inscr. or. I 137 (Ägypten) 11 (IP). —
TTdvaiuoc ist die ursprüngliche Namensform bei den Doriern, deren Kalender der

Monat von Hause aus angehört; ebenso bei den Böotern und Ätolern (inschrift-

liche Belege gibt v. Herwerden lex. suppl. 617f). TTävriiuoc ist ionisch und
gemeingriechisch: so auf Inschriften von Pergamum (Fränkel, d. Inschr. v.

Perg. I p. 164; II p. 398) und Makedonien (z. B. Dittenberg. syll.- 318, 1. 18

V. J. 118*); ebenso im gefälschten Brief Philipps bei Dem. XYIH 157 und in der

Literatur bei Kallimachus. Über die durch Lautschwächung entstandene Form

nävEMOc vgl. unten § 10, I. — Gpa^ßoc Petr. II 18 (2"^) 10. 11. 13 (246"). Petr.^ 14, 6

(235"). Petr. H Einl. p. 31, 3. 7. 8 (IH"). — 'AEeivii Ostr. 1189 col. 1, 16 (unb. ptoL). —
Macca\ifiTai Würzburger Sosylosfragment (H") ed. Wilcken, Hermes XLI 106

col. H 5. 19 aber col. HI 3. 28 MaccaXioiTai. Vgl. Pol. 3, 9ö, 6. Diod. 14, 93. —
Schweizer Perg. 50.

2) ecuj Lond. I p. 39, 37; 40, 83 (158»). Par. 41, 17 (160"j. kujTepov Magd.

29, 10; eEujTaToc 4 (HI"), eicoi Herodesepigramm Archiv I 220 Nr. 2, 6 (145—116").

Schmid Attic. III 18; IV 12. 579. Crönert 113, 1 ist durch obiges zu er-

gänzen.

3) elxev Inschr. v. Lebadeia (175—71") bei Dittenberg. Syll.- 540, 150. Inschr.

V. Andania (91") ebenda 653, 31; auch auf einem Papyrus bei A. Dieterich
Abraxas 174. eTieirev Dittenb. Syll.- 540, 85; 653, 28. 31. 32. eireiTC 660, 2

(IV"). Belege für Mirena s. § 55, 8. Schmid Attic. IV 451. K. Bl. I 117.

Mhs.-Schwyz. 215, 23. Für ionische Provenienz der Formen auf -ev stimmen

Schweizer Perg. 35. 45 und Wackernagel K. Z. XXVIII 114; auch Thumb
Hell. 71 ff. 57 und Smyth Greek Dialects. lonic 595 ff.

4) [öeKarecJcepa Strack ptol. Inschr. Archiv I 209, 22, 3 (I"). Vgl. unten

§ 9 I und § 26 IL Moulton Class. rev. XV ^1901) 33; XVIII (1904) 108.
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Über epceviKd statt dpceviKd vgl. oben unter Dorismen S. 5.

lepeuucOvi"], wie Dittenberger auf dem Kanop. Dekret 23 (237^,

mit Recht hergestellt hat, ist als ältere, ursprüngliche Form statt

des späteren lepaucuv)"! ebenso auf attischen Inschriften nachgewiesen.

Mhs-SchwYzer 46, 5; Dittenberger inscr. Orient. I 56 Aum. 43.

Das Wort ist von iepeuc, nicht von lepöc abgeleitet und steht nach

Wacker na gel Philol. Anz. 1886, 73 für lepriFocuvii. Über Pergamum

Schweizer 93.

Zweimal vorkommendes x^oii"|C statt des attischen x^o^c kann

ebenso wie poid neben pod unter den Gesichtspunkt der Einschaltung

von i zwischen o und nachfolgendem Vokal (vgl. KaiaßonV, ßoniGöc,

ÖTÖoniKovia § 15, 5) gestellt werden.^)

Formen wie Gupoupöc, OupoupeTv (neben eupuupöc), ttu-

Xaoupouc (statt -rruXauupouc), CKOuaioupiicoi (statt CKOTTiujpricor)

können auf den ersten Blick im Vergleich mit TTuXoupöc bei Herodot

als lonismen erscheinen. Allein die Kontraktion in Xominalformen,

deren zweiter Teil auf den Stamm 6p- (sehen) zurückgeht, wird

verschieden behandelt, je nachdem der erste Teil ein a- oder o- Stamm
ist: im ersteren Falle wird richtigerweise ao > uü, also 9upujpöc,

rruXujpöc (episch TTuXo.uupoc), im zweiten Falle aber oo > ou, also

KriTTOupöc, oiKoupöc. Nuu hat die Analogie der letzteren Klasse

schon bei Herodot zur Bildung iruXoupöc geführt, die sich fort-

setzt in Gupoupöc, TTuXaoupöc etc. Als lonismus braucht dies nicht

zu gelten.-)

Auch das einsam stehende Zahlwort öbuuKOVia auf einem theb.

Ostrakon des 1. Jalirh. v, Chr. (neben geläufigem ÖYbonKovia) erweckt

den Schein einer ionischen Form. Über den Ausfall des y '^g'l- § 33, )>

Anm. 2. Allein es fehlt jeder individuelle Grund für ionische Her-

kunft der kurzen Empfangsbescheinigung. Nun ist ÖYbujKOVxa als

Substrat der neugriechischen Form für die KOivii nicht zu bezweifeln:

da OKTO) die einzige auf -o) endigende Einerzahl ist. mußte sie fast

1) xXoinc Tebt. I 11'2, 46. 94 (112'^). Vgl. Meisterli.-Scliwyz. 58, 7. ^oidc

Leid. C p. 93 coL 4, 4; ^oiä 12 (c. 160»). ^odc Amb. II 37, 12 (196 oder 172»).

f)oAv Tebt. I 1-21, 10 (94 oder 61''); 189(1"'). Aristeas 03 pod. AIciphr. (Schepers)

III 24, 2 ^oiüüv.

2) eupoupuji Par. 37, 46 (163"); von derselben Haud OupaipAi 35, 32; ebenso

Tebt. I 112 introd. 4 (112"). eupuupöc ebenda 185 (112"); ebenso Herod. 1, 120.

Supoupei Par. 34, 11 (157"). iruXaoupouc Ilias 24, 681 (Kenyon) statt des in den

Texten stehenden iruXaaipoüc (I"). CKOiraioupiicoi Weil VI 3 (c. 160") [vom
Herausgeber in CKomiupeicG' geändert]. iruXoupöc Herod. III 72. 77. 118. 140. 156.

KriTTOupöc Petr.- 59 (a) eol. 1, 5 (III"). Lond. I p. 175. 178. 183. 186. 188. 192. vi").

oiKoupöc ebenda 124. Crönert 292.
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notwendig per analogiam auf die Bildung des Zehnerkompositums

wirken. Im Ionischen wie in der KOivr) ist dies geschehen iBrug-

mann Gr. Gr.^ 215), aber vermutlich in beiden Fällen unabhängig,

ö. Meyer 216. Hat/.idakis Einl. 150.^)

Zu den sogenannten „Kompromißbildungen'' (Thumb Hell. 70),

in denen der Zusammenstoß attischer und ionischer Elemente zu einem

Ausgleich führte, ist zu bemerken, daß von den als hellenistisch

(ionisch?) zu betrachtenden Formen nur vjieXiov (Zaum) statt des

attischen v^jdXiov belegt ist; sonst finden sich ausschließlich attische

Formen, wie KuaGoc; auf ijjaKdc gehen zurück i^iaKabicca, ^)aKa-

bicxioc; v|Jia9oc; YvdqpaXov, nicht KvecpaXov; selbstverständlich

cpidXri; andererseits in attischer Weise ttvjeXoc, nicht TTuaXoc; CKiepöc,

nirgends das übrigens auch von Flaton gebrauchte CKiapöc.-)

Auf dem Gebiete des Konsonantismus ist vor allem zu erwähnen

das Umspringen der Aspiration in den Worten kiBujv, kiOüüviov,

Kuöpa, ev6aÖTa statt xitöjv, xituuviov, xmpa, evraOGa, was wir aller-

dings nur aus dem ionischen Dialekt belegen können.^) Thumb
Hell. 71 zieht hierher koXökuv9ov, koXokuvGivoc, Formen, die in den

Papp, neben koXökuvtov, koXoküvtivoc sich finden. Ygl. § 3(3 HI 2.

dTTr|XiaJTi"ic (statt dcpiiXia)Tr|C ) hat sich als term. techn. der

ionischen Naturwissenschaft frühe im Attischen eingebürgert. Das

Wort kommt überaus häufig in den Papyri vor.^)

1) öbdiKOvra Ostr. (Theb.) 323, 6 (I*). ÖTboriKovTa Ostr. 331, 6 (alt-ptol.);

340, 5 (141 oder 15-2^). P. Tebt. I 106, 15 (101") etc. — öjbwKovja II. 2, 568.

652. Herod. 1, 163. Simonides frgm. 146, 2; 147, 6. Solon frgm. 20, 2. Hegemo
Anth. P. 7, 436, 2. Hippocr. ötöoiikoctöc. Vgl. Hoffmann III 570 ff.; im
allg. § 149.

2) v}jeXiov Petr. II 33 col. A 16 (IIP). — KÜaOoc Petr. 11 32 (1) 23 (III»).

Dagegen KueOouc Xumeri 4, 7 Vat. vjjaKdbiccav Petr. 11 35 col. 1, 7 u. 17. i^joKa-

bicxioic ebenda col. 3, 5 (244*). Moeris 214 vjjaKdc 'Att. , xjjeKdc "6\X. — vyiaOoc

Leid. C p. 92, 3, 6 (162*). Par. 50, 10. 11. 12 (160*). nJidOoi) Tebt. I 112, 23

(112*). vpidOujv 121, 70 (94 oder 61*). YvacpdXXuuv Magd. 8, 7 (III*). -jvacpaXXo-

X6-fU)v Ostr. 1081, 3 (141/40*). YvaqpaXXö-fuuv ibid. 1082, 3 (141/4o*); 1086, 3

(,136/5*). qpidXac Tebt. I 6, 27 (140*). — TTueXan Magd. B C H 1903, 232 iITE*).

Melanges Nicole p. 282, 3 ek Tfjc iiueXou (221"). Lobeck Phryn. 309. — CKiepöc

Eud. 11, 23; 12, 16 (165*). cKiapöc Plato legg. I 625b. Zum ganzen Schweizer
Perg. 36f. Crönert 101. Reinhold 39.

3) Belege für die Hauchversetzmig § 38, 1. Über den ionischen Ursprung

der Erscheinung vgl. G. Meyer^ 283. W. Schmid Attic. III 18 Anm. 21.

Dieterich Unt. 86. evOaÜTa auch auf attischen Fluchtafeln Def. 106 (a) 5 neben

evTHÖBa 106(b) 1. Mhs.-Schwyz. 103, 920. Schwyz. Yulg. 253.

4) dirriXiiJÜTric stehend auf Pap. und Inschriften, z. B. Petr. I 21, 15 (237*);

Petr.- 19 (c) 24 (225*). Petr. II 36 (1) 30; 41, 11 (III*); 38 (a) 20 (240*). Eud. 2, 7

(vor 165*). Par. 51, 3.34(160*); ibid. 5, 1, 7. 9 (114*); 66,58(111*). Amh. 1151, 9(88*).

Strack Dyn. der Ptol. (Inschr. v. Faijum) 143, 9 (,98*) usw. K. Bl. I 112 Anm.
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Bildungen wie eyboKii, evebeKeioji (= evebexeio), laeXavo-

bÖKOV, vauXobÖKOCu. ä. (Belege § o(> I 2) gehören meist schon der

attischen Sprache an und bedürfen keiner dialektologischen Erklärung.

Einmaliges |u6yic gegenüber häufigem |u6Xic beweist nichts für

ionische Beeinflussung der koivi], da das Verhältnis von )liötic: )aö\ic

im Attischen selbst zu allen Zeiten schwankt.^)

Über KXißavoc statt Kpißavoc vgl. oben unter Dorismen S. 7.

Ein Ausgleich hat stattgefunden in der Behandlung von pc und pp:

das ionische pc herrscht zwar vor, ist aber nicht vollständig durch-

geführt, ein Verhältnis, das sicher der lebenden Sprache entspricht.

Ähnlich verhalten sich zu einander cc und tt.-j

Die unattische Elision des Diphthongs von Kai vor Vokalen

kommt nur im Artemisia-Pap., also in einem ionischen Schriftstück

vor. Das häufigere KouOev läßt sich auch als Krasis erklären.^)

b) Flexion.

Die einzige offene Form im Genit. plur. eines S-Stammes ßXaßeuuv

(von TÖ ßXdßoc) könnte lonismus sein; aber die S-Stämme lauten sonst

"im (jeu. plur. regelmäßig auf -Ouv aus, und so ist eine vereinzelte

AnalogieWirkung, nach dem Vorbild der in der KOivr) ständigen Bildungen

dvGe'ujv, opeiuv, x^i^c'^v, viel wahrscheinlicher.^)

Die ganz vereinzelten Formen *dpxiepfia und ^'Gpyfioc Leid. U 3,

14; 4, 10 (11'') könnten wohl, entsprechend dem halb phantastischen,

halb poetischen Ton des Traumberichts als poetisch-ionische Reminis-

1) MÖTic Magd. 11, 4 (III"'"). f.iöXic Tetr. I 4 (1) 6; <J (2) 12 (klassische

Stücke c. 250*). Par. 2-J, 11; C3, 4, 101 (165«); ebenda col. 9, 42 ^öXeic. Grenf.

I 17, 14 (147 oder 135*). Lond. I p. 51 (XY) 5 (141/39*). Tebt. I 19, 10 (114*);

24, 35 (117*); 61 (b) 378 (118*); 72, 380 (114*). Theb. Bk. I 27 (130*); XII 13

(116*) etc. Vgl. K. Bl. I 155 A. Schmid Attic. III 138. Crönert 98, 2.

2) Belege für pc und pp § 51. Thumb Hell. 77. Beiego für cc und tt § 52.

3) Artem.-Pap. 6 k kf ^f\i k iv Ga\dccr|i; 15 k' ouk (111*). Hatzidakis
Einl. 313 f. Thumb Hell. 82.

4) ßXaßeuuv Tor. XIII 14 (137"). [reveiuv Gen. 20, 3 (109*) ist von Wilcken

Archiv I 553 in iTTirdujv berichtigt, ctcuuv Petr.* 114, 14 gehört dem Zusammen-
hang nach kaum zu ^toc, sondern zu einem in der vorhergehenden Silbe aus-

gefallenen Worte.] Über das Vorkommen otfener Formen bei attischen Dichtern

(Trag.) und Xenophon vgl. X. Bl. I 432 Aum. 5; in der koivjt Schmid Attic.

IV 17; 581. öp^u)v Aristoas (Wendlaud) 119; ebenso im N.T. neben xtiKiwv,

Win.-Schmied. § 9, 6. Schweizer 153 (mit weiteren Literaturangaben); über

die apostolischen Väter Reinhold 52 (xeiXeuuv, öpeujv, ävO^iuv, reixtujv). Trotz-

dem nimmt Kretschmer Entst. d. Koivn 23 das einsam stehende ßXaß^iuv un-

bedenklich als lonismus in Anspruch. Vgl. auch .Moulton Class. rev. XV
(1901) 435.

Mayser, PapyrusgranuiKitik. 2
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zenzen aufgefaßt werden, lassen sich aber — zumal in dem sehr un-

orthogi-aj)hischen Stücke — ebensogut den vielen Fällen beizählen, in

denen e vor Vokal zu ti geworden ist. (§ lOlIIA'j. Ebenso singulär er-

scheint die einmalige Form iifiiceufc) (statt des gewöhnlichen fiuicouci

mit der dem Ionischen geläufigen Kontraktion eo > eu (^vgl. oben S. 10).^j

Die Flexion bidipuYOC, bidjpuTi etc., die in einer Glosse des

Phryn. (Lobeck 230) ausdrücklich als unattisch bezeichnet wird gegen-

über attischem biuupuxoc etc., herrscht ohne Ausnahme in der ptol.

Zeit und wurde schon auf Rechnung des Ionischen gesetzt: doch ist

auch hier analogistische Einwirkung von Seiten des in der Koivr;

beliebten Aorists 11 dipu-friv (Lob. Phryn. 318; Reinhold 77) nicht

ausgeschlossen.-)

Der im Neuionischen (Herod., Hippocr.) gebräuchliche Gen. buOuv

steht auf dem tanitischen Exemplar (A) der Inschr. v. Kanopus (237^):

V. 02 CTttxuujv buujv [B hat ct. buo]. Die Form ist zu vereinzelt, als

daß man weitere Schlüsse daran knüpfen könnte, gehört zudem eben-

sogut der dorischen Mundart an (vgl. große Inschrift von Gortys I 40

und Hesych. s. v.). K. Bl. I 635, 3. 4. G. Meyer 496. Zur gewöhn-

lichen Flexion von buo vgl. § 70, 2.

Die Ordinalzahlen TpeiCKaibeKüTOC, xeccapecKaibeKaToc etc.,

wie sie in den Papyri vorherrschen, werden von Schweizer Perg. ]6^)

auf ionischen Ursprung zurückgeführt gegenüber den regelmäßigen

attischen Bildungen xpiioc Kai beKaioc etc.: allein dieses Bildungs-

prinzip kommt (in seltenen Fällen) auch außerhalb der ionischen

Sphäre vor.^)

Als Neubildungen, die zweifellos auf ionischem Sprachgebiet er-

wachsen sind, betrachtet Thumb Hell. 230 ff. die zahlreichen Eigen-

namen auf -äc, -ä oder -äc, -äroc f-äc, -äboc findet sich fast nirgends

1) i^|uic6u(c) M(epouc) Wilck. Ostr. 758, 3 (102"). Belege für vmicouc § 68, 7.

2) biuupuH (über den Akzent Lob. Phryn. 230) Par. 5,1,7 (114*). BU 993

in 8 (127 "); 1000 I 6 (98»). biiüpuTOC Petr. I 23, 6 v. u. (250»). Petr. 11 39 (c)

3 und Einl. p. 31, 4 v. u. (EI»); 11 6, 5; 13 (5) 2 (255*); 36 [1) 5 (IE»). Petr.-

43 (2) r. col. 2, 13 (246«); 98, 7. 17. 25 (EI»). Tebt. I 61 (b) 135 1,118»). biuüpuTi

Petr. n 4 (13) 2 (255»); 36(1) 3; 39 (c) 3 (HI»). Petr.- 28 (e) 20 (260»); 42 F
(c) 3 (252»). öiuOpuTO Petr. II 13 (8) 1 (258—53»). önjupÜTUJV Par. 66, 73 fm»).

öiujpuTac ibid. 40. 49. — biuOpuxoc BU 10, 17 (192?). biuupüxMv Gen. 78, 27

(m—R^p). So Thukyd., Plato; aber Polyb., Diod., Strabo, Paus, mit y- Lob.

Phryn. 250 : biuüpuYoc, öiijüpuYi, öiiüpuTct ou • oi yäp dpxaioi raura b\ä toO x XeYouci

biuüpuxoc. Thumb Hell. 74. Cröuert Mem. herc. X.

3) Belegstellen § 70, 16. K. Bl. I 626 Fußnote führt euxaKai&eKaToc

aus Thuc. 7, 28 an, sonst allerdings nur Belege bei Herod., Hippocr. und auf pergam.

Inschr. Attische Inschr. haben die betr. Formen erst zu Anfang der Kaiserzeit,

s. Meisterhans-Schwyzer 163, 24. Thumb Hell. 72,
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in eleu ptol. Pap.), sowie solche auf -oOc, -ouxoc (nirgends -oüboc),

worüber gehandelt wird § 63 Anhang 1. 6. Vgl. Kretschmer,
Entst. d. K. 25 f.

XpäcGai, xpacOuucav neben gewöhnlichem x.-HCÖai etc. ist sicher

Analogiebildung und kein lonismus. Belegstellen und Literatur-

angaben § 73, 3.

Die Par. (53, 4, 111 (165'') von Witkowski (Trodr. 45) gelesene

und von Crönert 280, 5 aufgenommene Aoristform KaxeveiKeiv

hat sich bei erneuter Revision des Textes nicht bestätigt: Letronne,

Revillout und die neuesten Herausgeber von Petr.^ Einl. p. 28 bieten nach

dem Original KaieveTKeTv.

Die abnormen Formen '••
tt p o c e v i] k e v (= TipocriveYKev! und

*,ueTevriKa.i (statt lueieveTKai) — beide in schlecht geschriebeneu

Stücken des III. Jahrh. — lassen sich (wofern nicht Schreibfehler

vorliegen) durch lautliche Vorgänge der KOivrj leidlich erklären: bei

beiden ist (nach § 43, 1) der Nasal geschwunden, worauf aus rrpoc-

rivEKe durch Umspringen der Quantität in zwei benachbarten Silben

(§ 27) TTpocevriKe und aus ähnlich entstandenem juexevriKa der Infinitiv

luexevfiKai mechanisch gebildet ist. An luexeveiKai ist schwerlich zu

denken.^)

Die in Urkunden des III. Jahrh. auftauchende Aoristform nbuvdcBiiv

(neben buvr|Gfivai) weist nicht unbedingt auf ionischen Ursprung hin:

sie ist auch in der alten Dichtersprache außerhalb Homers und bei

Herodot und Xenophon belegt, kann also aus der Literatursprache

in die KOivr) übergegangen sein.-)

Formen wie ejUTiXeKeic, 6|UTT\eKevxec, dvxperrevxoc statt

eiarrXaKevxec, evxpaTrevxoc dürfen nicht etwa auf Grund von cujUTrXeKevxoc

bei Herod. IH 78; VIII 84 (Hoffmann III 241) oder biaTiXeKcicai bei

Hippocr. IX 100 A als lonismen betrachtet werden, sondern sind wie

ecxpe|Li)Lievü, ßpex'li statt ecxpamueva, ßpax'li durch Eindringen des

Präsensvokals in den Aorist ('ohne Ablaut) zu erklären.^)

1) *TrpocevriKev Petr. II 4 (6) 12 (255*). *MeT6vnKai Petr. II 14 (1") 3 III»).

Crönert 281.

2) ribuvdceriiuev Petr.^ 42 C 14, 4 (255»). iilöuvctcGncav ebenda 28 :ei 9 260»).

feuvriGüüci Rev. Mel. 303, 7 (11»). K. Bl. 11 404. Crönert 252, 3.

3) ^uTrXeKeic P. Reinach 7, 18 (c. 140»). ^lu-rrXeK^vTec Tebt. I 3'.», 17 (114»).

irepmXeKeic Tiuioth. Pers. (Wilamowitz) 157 (III»). ^vTpeTT^vroc Par. 37, 24 (163»).

Weitere Belege für beide Formen aus der Literatur gibt Crönert 230, 1. 3.

kxpeMM^va Eud. 12, 10 (vor 1G5»). ßpexn» Tebt. I 106, 19 101»). ßpex^vriuv citiert

V. Herwerden Ap])end. lexic. supplet. 247 aus Pap. Yitelli, Atene e Roma VII

p. 123, 0. Ähnlich ^ir^creXKe auf einer delphischen Inschrift bei CoUitz. niiilckt-

jnschr. 273.'3, 14 i^lll").

.>
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Es ergibt sich aus der obigen, die Laut- und Formenlehre be-

treffenden Zusammenstelhmg, daß die Zahl unbestreitljarer

lonismen in den ptol. Pap. verschwindend klein ist und sich

im wesentlichen auf Lehnworte beschränkt, also Lautgesetze

und Formprinzipien des ionischen Dialekts im ganzen nicht

als wirksam für die KOivr) in Betracht kommen. Nach Abzug

der teils strittigen, teils unbedingt abzulehnenden Erscheinungen bleiben

als sichere lonismen übrig: die Endung in otTTiCTriiriv, die Fälle von

Hauehversetzung in ki6uuv, KuOpa etc., fmiceuc und endlich die Eigen-

namen auf -äc, -äroc und oOc, -oOtoc, wozu man allenfalls noch i\är\

stellen könnte.

c. Wortwahl.

In weitaus stärkerer Zahl scheinen ionische Elemente (mit atti-

scher Vokalisation!) in den Wortschatz der KOivr) eingeströmt zu

sein. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sei im folgenden in alpha-

betischer Reihe eine Anzahl von Wörtern verzeichnet, die ursprüng-

lich in überwiegendem Gebrauch dem ionischen Sprachgut ange-

hörten und Aufnahme in die vorchristliche ägyptische KOivr) gefunden

haben. ^)

dvaKd|LiTTTUJ (zuerst Herod. 2, 8; dann PL Phaed. p. 72B aus der

Volkssprache; Arist., Theophr., Polyb., LXX, N. T.) Magd. 8, 10 (in^).

Vgl. Anz subsidia ol4f.

dvTi)ae)a90^ai [nur Herod. 2, 133. Marc. Ant. 6, 30 j Par. 64, 6

(c. 160=\).

dTTapTiZ:uu — KttTapTilo). Phryn. Lob. 447: dmipTiC|aevov, dmip-

TiKtt Ktti xd dfTÖ TOUTuuv diravTa cöXoiKa. dTTOTeieXecTai be xai diro-

TCTeXeciaevov xPn X^Teiv. Papp.: euuc dTTapticrii Theb. Bank XI 11;

XP (116-''). dTTapTiZ:eic steckt wohl auch in der verderbten Stelle

Tebt. I 12, 11 (118^). dTTapTiIdjf.ieea Vat. B 12 (Mai V 602) c. 160^

In röm. Zeit BU 448, 26. Das Wort ist zu belegen bei Hippocr.,

Arist., Pol., los., Diodor. Moeris p.82 und Thomas Mag. 104 verwerfen

es. KaTapiilu) ist dem Herod. geläufig, dann erst wieder bei Pol.,

Sept., Dionys., N. T., Diod., Plut. Papp.: KaTapTicGuuci Tebt. I 6, 7

1) Anregung zu dieser Untersuchung gab Thumb Hell. 209 flf., wo eine

kurze Probe einer derartigen Zusammenstellung im Anschluß an alte Grammatiker-

angaben vorgelegt ist. Manchmal ist beim Zusammenfallen der ionischen und

poetischen Literatursprache die Entscheidung scliwierig, ob ein Wort den ioni-

sierenden oder allgemein poetischen Sprachelementen beizuzählen ist: daher mag

die § 3, -2 gegebene Zusammenstellung poetischer Lehnworte in gewissem Sinne

als Ergänzung dieser Liste dienen.
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(140— 39**). KaiapTicöiaeGa ebd. 24, 48 (117'*). KairipTicaTo Ditteub.

iuscr. or. I 177, 10 (97— 96*); KairipTicGri ebd. 179, 9 (95''). Kaxap-

TiCMÖc Tebt. I 33, 12 (112'').i)

TeiTvia [Hippocr.] ist gegenüber attischem feiiovia durchweg die

Form der Papp. Übrigens findet sich jexivmvj, das ebenfalls in den

Papp, häufig ist, bei Ar., Dem., Luc; xeiTviacic bei Arist., Theophr.,

Pol., Ael.-)

TOYTuIo). Phryn. Lob. 358; yottuc|uöc Kai -fOTTuIeiv laöia dbÖKi-

|ua jLiev oÜK ecTiv, laKd hl. Pap. Petr. II 9 (3) 9 (241") yoTT^^ei-

Das Wort gehört auch der biblischen Gräzität an.'^)

TOTTuXic (Rübe) [Hippocr., Com., Theophr.], was Phryn. 103 billigt,

ist zu belegen Petr.^ 53 (m) 7 (225''); Leid. C p. 93, 4, 5 (IP), nicht

aber das dort verworfene YOTTuXr).

bavjJiXric vgl. poetische Wörter § 3, 2 b.

bidKO|U|ua kennt nur Hippocr. 100 G im Sinn von „Wunde, Schnitt^", die

Papp. = „Einschnitt, Kanal". ^)

öiacKopTTiciuöc. Lob. Phryn. 218: CKopTTi^erai 'EKaiaToc, "luuv uuv,

Ol b' 'AxTiKoi CKebdvvuTai qpaciv.^)

bidcpucic [Hippocr. — Arist., Theophr.]= Durchgang, leere Stelle: Leid.

N 2, 11 (103'') ; Ml, 18 (114"). In der Dublette zu letzterem

Stück bietet Par. 5, 10 bidqpaucic (Lichtung), was nur noch bei

Plut.Mor. p. 929 B zu belegen ist. UTiöqpaucic gebraucht Herod.YII36.

Zu biaopaucKuu vgl. Anz subsidia 315 [Her. Pol.].

biriveKuuc vgl. oben S. 13.

buucibiKOc [Herod. — Pol.] = iuri obnoxius. Par. 10, 14 (145").

eTKoXdTTTuu [Herod. — Luc, Plut.J Leid. U 3, 21 (IP). TtpocevKO-

XaTTiecGai Kanop. Dekr. 23 (237"). Anz subsidia 346.

1) Thumb a. a. 0. 209.

2) YeiTvia Grenf. II 15 (3) 3 (139*); 32, 13 (101"); 3.ö, 15 (98"). Par. 15'^ I 2

(143''). Tebt.I14, 10(114'')u8w. -feiTovia Fiat. legg.VIII 843 C. Arietot. rhot. 2, 21.

—

TeiTviuuvTuuv Par. 38, 9 (160"). YeiTviuücnc Tebt. I 105, 19. 60 (103") u. oft.

3) Die ionische Provenienz des Wortes wird von W. Schmid G. G. A. 1895, 33 f.

bestritten, weil dasselbe vom Antiatt. schon bei Alexandrides (^IV"), dem attischen

Komiker, nachgewiesen wird, dagegen von Thumb a. a. 0. 215 verteidigt. Auz
subsidia 368.

4) TÜ öiaKÖf-iuara iraXaiiJÜv x^^MUfaiv Petr. II 36 (2) 4; 37 (1'") 14 (^III").

Petr. 1 23, 19 (257"). Ostr. 1025 (ptol. unb.).

5) biacKopiTiC|i.iöc Tebt. I 24, 55 (117"). Das Verbum ist gebraucht von

Pol., Sept., N. T., Ael. Vgl. Schmid Attic. III 236. Übrigens äußert sich

Schmid G. G. A. 1895, 34 skeptisch über obige Phrynichus- Glosse und ist

geneigt, das Wort dem attischen Volksdialekt zuzuschreiben. Anders Thumb
a. a. 0. 210.
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e'KTTTuu)aa [bei Hippocr. = ausgerenktes Glied] Tebt. I 61 (h) 1G6 (118''j;

72, 78 (1 14'') = Einsturz: biet tö Yevö)Lievov eKTmuiua toö ineYdXou

TTepixuj)LiaTOC.

eXXuxviov. Phryn. 162: 'HpoboToc Kexpr|T«r 'AGrivaToi he GpuaXXiba

XeYOUciv. Papp.: eXXux^i« Par. 57, 2, G (lö7"j. eireXXuxviov

(Lampenöl) Rev. L. 40, 10. 12; 55, 9 (258'^).

eMßöXi^oc [Herod— Plut., Diod.] Pctr.- 22(f) 2 (235'»> Eud. :-502. 316

(vor li^b").

ävcijjioc [Hippocr.— Geopon.] Petr.I 19, 34 (225^). Petr.-' 11, 1 (237'';.

Leid. N 2, 7 (lOS''').

eEacBeveuj [Hippocr.— Plut., Ael., Hdn.J Tebt. I 50, 33 (112^).

eHobeia [Herod.— Pol., LXX]Rosettainsclir.42( 196''). Glaser de rat. 64.

Vgl. ecpobeia [Pol.] Tebt. I 96, 2. 3 (95 od. 62''); 120, 28 (97 oder

64'-'); 257 (P').

enavaTTeiLiTTuu [Hippocr.] Petr. H 20 col. 4, 15 (252").

eTTibiaipeuj [Herod. — Pol., LXX, Diod., App.] Petr. H 4 (6) 9 (255").

Anz subsidia 314 f.

eTTicdcco) [Herod. — Xen., LXX, Luc.]. Ostr. 757 (106/5") e-rricaKTOC. Anz
subsidia 315. Thumb Hell. 215.

euGexoc [Aeschyl., Hippocr.— Polyb.] Tebt. I 27, 44 (113";.^)

GpibaS. Pbryn. Lob. 130: Gpibaxa 'Hpöboroc idZ^uuv emev, fi)ueTc be

GpibaKivriv, die 'Attikoi. [Herod., Hippocr.— Theophr., Luc, Plut.] Papp.:

GpibdKLuv Petr.^53 (m) 8 (225"). Demnach ist zu ergänzen Gpiba(Koc)

Petr.- 140 (d) 2 (HP). Tebt. I 112, 11. 14. 36 (112"); 117, 13 (99").

ibiÖKxriTOC [Hippocr. — Strabo] Tebt. I 5, 111 (118").

KaGucxepeuj [Hippocr.— Theophr., Pol., LXX, Luc, Plut.] Pap. Gizeh

Mus. Archiv H 80, 14 (HP). P. Anton. 29/30 (41 oder 32"). Anz
subsidia 341 f.

Kttjadpa — Kttfiapöo) (Gewölbe — wölben): Phot. bibl. p. 454, 33

wundert sich, öti Ke'xpriTai 6 cuYYpaqpeuc (Agatharchides), dTTiKicrfic

KaiToi ujv, xr] xi^c Ka)udpac XeEei. Herod. I 199 gebraucht das

Wort ^ überdeckter Wagen; Diod. Sic 2, 9 = gewölbtes Zimmer;

Arr. an. 7, 25, 5 =^ Schlafgemach. Auch Galen benutzt es. Das Verb.

denom. xaiaapouj Grenf. I 21, 9 (126"). B U 997 I 5; H 6 (103").

KttiLidpuücic Petr.2 48, 2 (HI").

Kttxox^ [Herod.— Galen., Plut.] Paj)p. = klösterliche Zurückgezogeuheit

Leid. B 2, 1 (164"). Par. 22, 22 (165"); 23 verso (165"); 41, 7 (158");

55^ 60 (159"). Lond. I p. 9, 3 (162"). Vat. A (Mai V 601) 8

1) Glaser de rat. 63. Das Wort begegnet auch auf der luschr. v. Anda-
nia (91*) Dittenberg. Syll.^ 653, 74 euG^TOUc; 148 euBeTUJTÜTouc; 154 euGeTouc.
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(172'^') usw. Glaser de rat. 64. Zur Bedeutung vgl. AV. Otto,

Priester und Tempel I 119 ff.

KOivoXoTia [Hippocr.— Pol., LXX] Pap. Fay. XII 15 (nach lOS'*). koi-

voXoTeo|uai [Herod. — Arist., Pol., Luc] Goodsp. 4, 9 (152 oder

14P). Tebt.I 124, 10 (nach 118--^). Goetzeler p. 16. Glaser 45, -63.

Xö"ri|iiOC = e\\ÖTi|uoc [Herod. — Dio Cass., PolL] Pap. Leid. U 4, 1

(IP): XÖYiM« lepd.

juicTuu (£TTi-, cu|u-) |Hom., Hes., Herod. — Thuc, Plai, Xeu., Pol.,

Aristeas, Call.]: eTrijuicYUJ Rev. L. 28, 17; 29, 1 (258*). cu|U|LieicYUJ

Teht. I 12, 7 (118='j; 26, 3 (114''). cu^.uicruj Tebt. I 12, 18 (118*);

Rev. Mel. 291, 4 (H*). irapa-, Trpoc|aicfuu los. Vgl. Schmidt 510.

öXocxepric. Par. 63, 81 (165*j oXocxepeciepov. Tor. I 7, 26 (117*)

öXocxepuJC. \)

TTapa0r|Kr|. Phryn. Lob. 312: uapaGriKriv 'lirTTiav Kai "luuvd Tiva

cu"fTPtt<P6« cpaciv eipr|K6vai, fi)ueic he toOto TTapaKaTa6r|Kr"iv epoöjaev,

ibc TTXdTuuv koi GouKubib^ic Kai Ar||uoc9evr|c. Pap. Par. 37, 21 (163*)

idc TuJv TTTUJxOuv TTapaöriKac. Lond. I p. 32, 9 (163*) TrapaGi^Kri.

TTdpeH (= X^P^O [Herod., Hippocr.— Pol., LXX] Pap. Leid. U 3, 20 (II*).

ttXuutöc [Od., Herod., Trag.— Pol., Ael., Strab., Plut., Philostr.] Tebt. I

92, 3 (11**). Vgl. Schmid Attic. III 20. 215; IV 15. 325. 674.

CKinx] [Herod., Hippocr. — Plato, Xen., Pol.] Tebt.I 33, 12 (nach 100*);

40, 9 (117*); 210 (107/6*).

ctevoxuupeuj [zuerst Hippocr., dann Machon bei Ath., Luc, Diod., N. T.,

Philostr., Chariton] Pap. Petr. I 26, 9 = II 12 (1) 13 (241* ).

TuXri [Sappho, Ar., Arist., Diod.] wird von Thumb Hell. 215 schwerlich

mit Recht als lonismus angesprochen. Papp.: tü(Xi"i) Koivt] Tebt. I

181 (11*^). evTuXn Lond. II p. 11, 15 (II*). Das attische xuXeiov

Rev. L. 94, 10; 102, 5 (258*).

uTTepTTiTTTuu von der Zeit = irapievai findet sich früher nur bei

Herod. (III 71) und Hippocr. (p. 648); im Sinne von „überströmen"

bei Pol. (IV 39, 8). In der Verbindung tou uTTepirecövioc xpovou

Greuf. I 20, 14 (127*); II 18, 16 (127*j; 21, 16 (113*); 27, 15 (103*).

Ämh. II 50, 19 (106*).

1) Das Wort ist von Blaß mit Recht bei Isoer. V 135 getilgt uml wird, wie

es scheint, fälschlich von Clem. Alex, dem Sophocl. zugeschrieben (Thes. s. v.). In

Prosa erscheint es zuerst bei Hippocr. p. ;581, 15; dann auf ionischen Inschriften,

so Dittenb. syll.^ 877, 7 (Keos) öXocxep^a (c. 420"); endlich in der koivi'i: öXocxepiüc

Ditt. syll.-278, 4 (c. 196). öXocxep^c ibid. 517, 21 (Amorgos) II*. Pergam. Inschr.

1Ü3B col. II 7 (^Eumenes II). öXocxepOüC Dittenb. syll.* .'530, It) Gythium (I");

Dittenb. inscr. Orient. (Aegypt.) 194, 20 (42"). In der Literatur haben das Wort
Theophr., Pol., LXX, Aristeas 27. Glaser 03.
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UTTOpuccuj [Herod., Pol., Luc, Plut.] Petr.242 F (aj 5 (c. 25m. Tebt. I

13, 10 rilH^').

XeipibujTÖc (xiTuuv) = mit Ärmeln versehen [Herod. — los., Strabo,

Hdn., Philostr., Heliod., Poll.J Tebt. I 46, 34 (11 3"^).

XeipiZ:uj |Hi[)pocr. von Operationen — Pol. = administrare; ferner Itei

Aristeas, Plut., Diod., Dio Cass.] Tebt. I 27, 41 (113'') Kexeipicjaevoc:

ebd. 76, 3 (112'') KexeipiKÖci. Komposita: cuvxeipioöciv Par. 62, 4, 16fIP*)

[Pol. VI 2, 14]. bmxeipiZleiv auch im Attischen gebräuchlich. Davon
Xeipicjuöc [Hippocr. = wundärztliche Operation — Pol. = Hand-

habung, Verwaltung] Pap. Tebt. I 111, 5 (116'*); 114, 5 (111").

Weitere Derivata: rrpoxeipicfiöc Amh. II 39 (= Arch. II 517) IP*.

Xeipicinc [Pol.] Loud. 1 p. 16, 7 (162"). Tebt. I 115, '2^1 (115");

119, 5 (105"); 121, 84 (94 oder 61"); 188 (IP^- xeipiCTiKÖc
Tebt. I 121, 49 (94 oder 61"). Inschriftliche Belege gibt Glaser
de rat. ^2.

Obige Liste, die sich auf besonders charakteristische und fest-

stehende Fälle beschränkt, könnte zweifellos nicht unbeträchtlich

vermehrt werden, namentlich durch Heranziehung gewisser Wort-
bildungen, für welche die KOivri in Übereinstimmung mit dem ionischen

Dialekt eine ausgesprochene Vorliebe zeigt, wie die Neutra auf -jua, ein

Typus, der übrigens in der ionischen Dichtersprache nicht minder beliebt

war (vgl. die möglichst vollzählige Zusammenstellung in der Wort-

bildungslehre § 83, 15): aber schon die angeführten Beispiele genügen

zum Beweis, daß ionische Elemente in den Wortschatz der neuen

Spi-ache in nicht geringer Zahl eingedningen sind, sei es nun, daß sie

schon früher im Attischen vorhanden gewesen und nur der Schrift-

sprache fern geblieben waren oder daß sie direkt aus lonien in die

Gemeinsprache eingeströmt sind.

§ 3. Poetische Wörter und Redeusarteu.

Auffallen muß in der Sprache der ägyptischen Papyri ein nicht

unbeträchtlicher Bestand an poetischen Wörtern und Wendungen, d. h.

solchen Ausdrücken, wie wir sie in der klassischen Zeit vorwiegend im

Gebrauch der Dichter finden. Es ist zuzugeben, daß bei unserer

immerhin lückenhaften literarischen Überlieferung und dem Ineinauder-

wirken der Volks- und Literatursprache (z. B. in der Komödie) die

Scheidung dichterischer und volkstümlicher Elemente oft sehr heikel,

ja unmöglich ist; auch ist in einzelnen Fällen schwer zu bestimmen,

ob ein Wort im allgemeinen der Sphäre des ionischen Idioms oder

der von jeher ionisch gefärbten Dichtersprache angehört. Immerhin
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wird im folgenden der Versuch gemacht, die anscheinend dichterischen

Bestandteile der Papyrussprache herauszustellen.^) Es sind zweierlei

Möglichkeiten zu unterscheiden: entweder erklären sich dichterische

Wörter und Phrasen aus dem individuellen Charakter eines Schrift-

stücks bzw. des Verfassers und seinem Bestreben, durch gehobene

Ausdrucksweise zu wirken, oder — und dies ist für die Untersuchung

der Gemeinsprache von höherem Wert — die poetischen Ingredienzen

haben sich unvermerkt in die schlichte Prosa der Papyrustexte ein-

geschlichen, bilden also einen integrierenden Bestandteil der damaligen

Volkssprache. Für beide Fälle fehlt es nicht an Belegen.

1. Abgesehen wird von der rhetorischen Kunstprosa, wie sie im

sogen, erotischen Fragment (Grenf. I 1, geschr. nach 173*) mit

künstlerischem Bewußtsein festgehalten wird.-) Ein Beispiel für ein

ursprünglich poetisch abgefaßtes Schriftstück, das uns in prosaischer

Umarbeitung vorliegt, ist der astronomische Papyrus (Par. 1): der

sog. Eudoxuspapyrus (geschr. vor 165'*). Fr. Blaß-') hat über-

zeugend nachgewiesen, daß noch vielfach die rhythmische Form des

Gedichts (iambischer Senar) durchscheint; er hat längere Abschnitte

wiederhergestellt. Kein Wunder also, wenn sich poetische Wörter

in die Prosabearbeitung herübergerettet haben: es handelt sich meist

um naturwissenschaftliche Kuustausdrücke, die uns früher fast nur aus

Dichtern und neuionischen Schriftstellern bekannt waren, wie die Sub-

stantiva: x] eXiE (Windung, Kreisbewegung), eiucqpöpoc, ueic, cpefTOC.*!

Die Adiectiva: duaupöc, iiieoiußpivöc, uecovuKTioc, ceXi"|vaioc,

CKiepöc. '")

1) Bestimmend war in dieser Beziehung der Vorgang von W. Schmid
G. (I.A. 1895, 36 und Thumb Hell. 210 fi'. Schon früher hatte W. Schmidt de

Flavii losephi elocutione Ibb. f. kl. Ph. Suppl. XX 517 tf. in der Sprache des

losephus eine große Anzahl anscheinend poetischer Wörter herausgestellt. Auch
Schmiedel § 3, 2, c. notiert die Tatsache, daß das N. T. eine Keihe seltener,

nur von Dichtern und in höherem Stil gebrauchter Wörter und Formen enthält.

2) Vgl. U. V. Wilamowitz G. G. A. 1896, 299ff. Des Mädchens Klage, eine

alexandrinische Arie. 0. Crusius Philol. 55 (1896) 370. E. Kohde, kleine

Schriften II 1 tf.

3) Eudoxi ars astronomiea, qualis in Charta aegyptiaca superest, denuo

edita. Kiliae 1887.

4) 1^ 'eKit [IL, hyiun. hom., Anacr., Trag., Arist.] col. 5, 3. 10; 9, 2. 10; 20, 18. 28.

^ujccpöpoc [II., Hes., Plat.
I

5, 2. 9 und in der Zeichnung vor col. 5. .ueic vgl. S. 6.

(p^Tfoc [Hom., Pind., Trag., übrigens auch bei Plat., Xen. und später bei D. H.,

los. (W. Schmidt 520), bei Aeneas Tact. 10, 25, 26 = Fackel: 11, 14, 16; 12, 1. 18.

5) (i,uaupöc[Od., Hes., Trag., Xen.Jll, 19. uecrmßpivöc [Aeschyl., Ar., Tluic.6,2j

Eud. 17, 2. uecovÜKTioc [Phrvn. Lob. 55 ttouitiköv, ou ttoXitiköv] 17, 3. ceX^vaioc

[Orac. b. Herod., Ap. Rh.[ 3, 26. CKi€pöc |Hom.. Hes.. Ibyc, Anacr., Eur., Ar.,

Xen.] vgl. oben S. 16.
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Die Verba: buvuu; em ,
eTTuvaieWuiJ. ^j

U. V. Wilamowitz bat zuerst darauf bingewiesen, daß dem Pap.

Leidensis U (11") ein Isisbymuus zugrunde liegt, der in der legen-

dären Erzäblnng seine Si)vireu binterlassen hat.-; Da begegnen als

poetische Epitheta der Göttin col. 2, 0: jue-faXöboEoc [Pind.] euep-feteia

(Wohltäterin, femininale Neubildung zu euepfeTnc); 2, 11 und 3, 1) Btojv

dva(c)ca, womit zu vergleichen ävdccr|c irapöevujv im Kanopusdekr. Gl

(237*"); 2, 17 6ed Geüjv Kpdxoc e'xouca. Des weiteren steht col. 2, 20 das

dichterische Kompositum etraKOucöv |uoi und das vorwiegend poetische

Adverb. dMe^TTiuJC (ebenso Magd. 14, 13 [IIP] und Leid. B 3, 17 c. 160")-,

3, 20 cpajLievuuv, rrdpeS; über xd XÖTi^a lepd 4, 1 vgl. oben S. 23.

Ein seltsames Gemisch von Vulgarismen niedrigster Art und

poetischen Brocken, das an den mysteriösen Ton der Zauberpapyri

und Fluchinschriften (vgl. Artemisia-Pap.) erinnert, zeigen die Traum-

erzählungen Par. 50 und 51; Leid. C p. 117 ff., alle drei aus der Feder

des Klausners Ptolemäus, Sohnes des Glaukias (c. 160''). Hervor-

gehoben sei im einzelnen Par. 51, 11 die Anrede ö^ua v|iuxr|c; 25 die

wie es scheint im Isiskult geläufige Gebetsformel eirdKoucov.-^)

Von dem rhetorisch aufgeputzten, floskelreichen Stil, in dem das

Rundschreiben des Finanzministers Herodes v. Jahre 165 v.Chr.

gehalten ist, war oben (S. 4 Note 1) vorübergehend die Rede. Hand in

Hand damit geht die Einstreuung einiger halbpoetischer Ausdrücke,

wie die epische Form eieiAriTO col. 9, 31; wahrscheinlich auch col. 7, 12

statt des bisherigen TT6[p]iCTTäc9ai das dem Sinne angemessene alt-

epische Futurum TTe[cpib]ricaceai (sie), hergestellt in der Neuausgabe

Petr.2 Einl. p. 36, 204 (vgl. § 72 Anm. 7); ferner die unklassischen

Adverbialbildungen dpbriv 9, 37 und TTpocqpdxuuc 8, 10 [ebenso Pol.,

LXX und Aristeasbrief 5 V\^endland]. Auch TiGnveTv (4, 127) gehört

ursprünglich überwiegend dem poetischen Sprachgebrauch an. Inter-

linear glauben die neuesten Herausgeber des Papyrus (Petr.- Einl.

p. 26, 95) dXiTpöc zu erkennen, ein ausschließlich poetisches Wort

[Hom., Pind., SoL, Theoer.], das dem pretiösen Stil des Erlasses nicht

unangemessen erscheint.

Als letztes interessantes Beispiel einer absichtlich mit gewählten

Ausdrücken durchsetzten Stilform verdient Erwähnung ein amtlicher

1) bOvuu — cuTKaxabüvuj [ep. ueuion.] vgl. § 73 d 3. emT^XXai (aufgeben)

[hymn. Marc, Hes., Theogn., Aeschyl., Hippocr.] Eud. 6, 8; 10, 10. dTravaTeUiu

[Hom., Hes., Trag., Her., Arist. meteor.] Eud. col. 15.

2) Witkowski Prodr. 17, wo Parallelstellen aus anderen Isishyninen (Kaibel

epigr. 1028, 1029) mitgeteilt werden.

3) Vgl. U. Wilcken in den Melanges Nicole p. 588.
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Bericht über Uurulien in der Umgebung der Stadt Krokodilopolis

V. Jahre 123=': Pap. Gizeh Mus. No. 10351, publ. im Arch. f. Pap. I 59ff.

Auf dem engen Raum von etlichen 50 kurzen Zeilen hat der Verfasser,

um dem nüchternen Stoff ein gewisses Kolorit zu geben, allerlei

Schnörkel und Floskeln augebracht. Der Ausdruck Xaov (y. 6) fällt

weniger auf, da Xaöc (übrigens meist im Plural!) stehende Bezeich-

nung für „Leute, Bewohner" ist (vgl. unter 2.); dagegen erscheint

schon die Phrase cuvdqjavxec fi|uTv h\ öttXuuv |udxr|V (v. 16) ziemlich

gewählt, noch mehr das halbpoetische xpoTTUUÖfivai (v. 18. 40); voll-

kommen dichterisch klingt vi^coc TrepiKXu^c^CTOc (v. 34); ob man v. 41

Xrixripiouc (Hesych. AriTfjpec lepoi CTe(pavriqp6poi)*'oder (mit Crusius)

dXiTripiouc oder (wohl am besten) Xr|<c)>Tripiouc (Räuberbande) liest,

man bleibt in der Sphäre dichterischen Ausdrucks. Statt eic TTOiauöv

evaXecGai (v. 41) [Trag., Ar.] läge der Prosa näher e|u-, eicTrr|bficai,

vgl. Par. 40, 36 (156^). Die drei letzten Zeilen endlich enthalten nicht

bloß das der Komödie entlehnte Wort cufKoiGuuvicGevTUJV („als sie

zusammen becherten"), sondern auch die zuerst von Archilochos ge-

brauchte sprichwörtliche Verbindung dXöc Kai xparreZ^ric |uexaEu övxwv

(vgl. Jacobs z. Anthol. 7, p. 241 und Add. 12, p. 436).

2. Folgende Wörter und Redensarten, die ohne sichtbare indi-

viduelle Gründe von den Verfassern der Papyri gebraucht werden,

machen den Eindruck, daß sie aus der Dichtersprache in die koivi^

übergegangen sein können.^)

a) Substantiva.

djuid (statt pu|ari) [Hom., Pind., Soph., Xen.] Petr.^ 4 (1) 9 (237").

dXdcxuup [Trag.] Par. 42, 4. 9 (156") xouc dXdcxopac = Verbrecher;

ähnlich schon Dem. cor. 324; ferner Alciphr, III 26, 3 (Schepers).

dXeKxuup [Simonid., Pind., Aeschyl., Ar., Theoer., Callim.] Tebt. I 140

(72''') xi)afiv dXeKxopoc Kai dpxoTiivaKoc — eine Steuer in Ägypten,

außerdem erwähnt BU 14 11 1 (255^); 269, 4. 8 (II— III^. Vgl.

Wilcken G. G. A. 1895, 2 p. 141 ff. Thumb Hell. 217.

dvdTTttuiLia (Brachfeld) [Hes., Theogn., Orph., AP.] Tebt. I 61 (b) 385

(118''); 72, 389 (114='); 115, 3. 10. 15 (115—13») etc.

dpjuoXed, mit der Nebenform dpjaoXid (Futter, Mundvorrat) Tebt. I

112 introd. (112"); 121, 78. 86 (94 oder 61") findet sich nur bei

Dichtern (Hes., Theoer., Ap. Rh.) in der Form dpiuaXid.

1) Thumb Hell. 2-20 erinnert daran, chiß eich auch bei uns manches

dichterische Wort im Volksmuude erhalten hat, wie Roß, Weib, Leu.
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dpvöc (gen. neben eXaiou) |Hom.] steht nicht ganz fest Tebt. I 117,

35 (99^); [ajpvoic ticiv Magd. 21, '2 fIIP'"J ziemlich sicher. Vgl.

§ 67, 3.

äpTu^a (Gewürz im Plur.) Sakkakini 21. 27 (IIPj.
|
Aeschyl, Soph.,

Batrach., Plut.]

ßouvöc [bei dorischen Dichtem] vgl. oben S. 8.

Ypurri [bei Sappho Schmuckkästchen, bei Späteren Tand] Petr. II

32 (1) 27 (III''') CKeuOuv TPUTr|v TBehälter mit Gerätschaften). Phryu.

230 Lob. verwirft das Wort. Phryn. in Bekk. Anecd. p. 34, 2

CaTTcpuj YPurriv KaXei Tf|V juupuuv Kai TuvaiKeiojv tivoiv 9r|KTiv. Das

Comp. YPUTOTTUüXip: (geschrieben kputottuuXujv) begegnet auf einem

Pap. des 3. christl. Jahrh. BU I 9 col. I 12 (IIIp^. Thumb Hell. 217.

furic ein Feldmaß [Hes., Trag.] Magd. 31, 5 (IIPi und oft in den

Papp. Tebt. I, z.B. 105, 15. 16 (103^); 106, 10. 13 (lOP); 240

(P) etc. Schol. Hom. IL I 579 y^tic öe ecTi luexpov -(f\c luiKpuJ tüjv

beKtt opTuiüüV eXaccor^. Vgl. E. M. p. 242, 21. Crönert Class.

rev. 1903, 194 f.

beXcpaE Ferkel [Her., Comic, Arist.] Tebt. I 120 introd. (97 oder 64 '^j.

Alciphr. II 29 (Schepers).

bpu^öc [Hom., Trag., Orjsh., Nie, Arist., Polyb.] Petr. II 29 (a) 5;

43 (a) 7 ff. oft (HPy Petr.^ 112 (c) 16; 118 (b) 5 (IIP).

boj^a [Hom., Trag., Pind., Her., Callim.] Petr. I 26, 10 = II 12 (a) 15

(241^). eXoTCuev bid boiudrojv = von Haus zu Haus Lond. I p. 32,8

(168^). Tebt. I 123, 11. 12 (P): 241 (74^). BU475, 22 (182p).

Anmerkung. epYÖvr] (bei Dichtern Beiwort der Athene) scheint höchst

zweifelhaft Petr. II 19 (2) 4 (IH*) oöxe epYÖvriv (= Dienst, Arbeit?) gcxiv eüpeiv

biä TY]v ev[ecT]uJcav KaKiav toO pLaKaKiZecQai 7T[ö6ac]. Auch in der Xeuausgabe

Petr.- p. 73 ist ^pYdvr|v nicht geändert. Vielleicht epYdrriv (Arbeiter) zu lesen? ^)

epe'uva [Soph., Eur.] Tebt. I 38, 19 (113^) epeuvav TTOiricdjuevoc. Arist.

oec. 2, 30 epeuvav TtoieTcOai tuüv oikiujv. W. Schmidt de los.

eloc. 518.

eubia heiteres Wetter; übertragen „glückliche Lage" [Pind., Trag.,

Xen. An. V 8, 10] Rosettainschr. 41 (196*) xriv Ai'yutttov eic eübiav

dYaYeiv.

öpöva Blumengewinde [Hom., Theoer., Lycophr., Nonn.] im Ausgaben-

verzeichnis Par. 55^' col. 1, 4 (159 ''V Schol. IL 22, 441 Opöva' ävQf].

Hesyeh. id ck xp^udiojv TT0iKiX)uaTa. [Vielleicht Opoia (Binsen) zu

lesen, wie weiter unten im gleichen Papyrus?]

1) Meine Vermutung wird mir von U. Wilcken nach der Vergleichung des

Originals bestätigt; statt Tr[ö6ac] liest derselbe ebendort 7T[dvTac].
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iCTÖc Gewebe [Hoiii., Hes., Eur., Pind., Xen.; Arist. von Bienenwaben;

los., Philostr., Strab.] Rev. L. 90, 4; 94, 2. 5 (258^). Tebt. I 117, 53.

70 (99'') icTOu uicGöc.

icxac trockene Feige [Ar., Com., AP., Arist., Theophr., Diosc] Par. 57

col. 2, 12 (157 "j eicxdbujv.

KicTii [Od., Ar.] Grenf. I 14, 9 (150 oder 139 ^M.

KÖuii (fiupiKivn) Tamariskeulaub Petr.- 43 (2) verso col. 4, 10 (246").

[köui] = Laub Od. 23, 195; Antiphil., Theophr.]

KÖTTOC [Anacr.. Trag., Ar., PL, Xen., Arist.] Tebt. I 21, 10 (115'')

KÖTTOuc -napex^iv.

Xaoi stehendes Wort für „Leute'" (vgl. oben S. 27): Petr. n 4 (11)

4 (255''); 15 (Ib) (24P ). Rev. L. 42, 16 (258^). Par. 63, 4, 11-

5, 132 (165^); ebenda col. 6, 166 liest ReviUout Mel. 257 mit Recht

Xaouc statt aXouc. In Zusammensetzungen: XaoKpiTiic Tebt. I 5, 216.

219 (118"). XaoKpiTuuv Tor. I 7, 3 (117";. Xao(Tpücpia) Tebt. I 103, 1

(94 oder 61"); 121, 61; 189 (I").

XnicTOjp [Hom., Xic. Ther. 347, AP.] Alex. IX 14. 16 (IIP) XrjicTÖpujv.

Xißavoc, von Phryn. Lob. 187 für dichterisch erklärt gegenüber dem

prosaischen XißavujToc, begegnet in dem seiner Bedeutung nach

rätselhaften cxecpaXißavoc, von dem die Rede war S. 6.

|aeXiTUJ)ua Honiggebäck [Batrachom. 39; Philitas ( Crönert ) beiAth.XIV

646 C; Diosc. 4, 64] Leid. C p. 93 col. 4, 16 (160"), von Thom. Mag.

p. 606 verworfen.

]Liepi|uva [Hes., Pind., Trag.] im gehobenen Ton einer Bittschrift Leid.

B 2, 6 (c. 164").

)nuKT)Tp Nase [Trag., Com., Arist., DH., D. Chr., Luc, Philostr.] Petr. I

13, 1; 15, 1 (237"); 19, 9 (225").

oiKriTiipiov [Eur., Lycophr., Bion, Tel., Philostr., Geb., Plut., N. T.] Tor.

111 23 (127"). Par. 14, 21 (127"). H. v. Müller de Teletis eloc. 53.

TTÖK(oi) Schafwolle [Hom., Trag., Theoer., Theophr., Plut.] Tebt. I 116,

2-2. 29 (H"^).

TTÖpric, fi junge Kuh [IL, hymn. hom.. Trag., Mosch.. Orph., Lycophr.]

Petr.2 36 (b) col. 4, 5 (IIP).

TTpecßeiov [Hom., Soph., PL, Dem.] Tor. VIII 60 (127").

TTuGniTv [Hom., Pind.. Trag., PL, Arist., Luc, Philostr.] Petr. 129, 5

(HI") = VVeJnstock.

ceevoc [Hom., Trag., PL, Xen.] Leid. G 14; H 13 (99'^).

crrdOn (bepuaTivri) Tebt. I 112 introd. 23 (112"). Bedeutung unsicher;

jedenfalls nicht „Schwert" wie bei Eur., Men., Diod.; eher ein

„Webinstrument", wie Aesch. Cho. 232; PL Lys. 208 D (neben
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KepKic); Leonidas AP 6, 29.9,^ ß: Lyeophr.; oder „Striegel" (Poll. I

iSö). Nach Lewy, die serait. Fremdwörter im Griech. 122 ein

semitischer Stamm.

CTCTn [Trag., Her., Xen., N.T., Luc, Ael., Philostr.] Petr. I 20, 10 = JI

12 (1) 11 (24P).

CTÖ|uuj|ua[Aeschyl. Pers.855= CTÖMa; Plut. Lyc.9= Schärfe des Eisens]

Petr. II 4 (2) 25 (255'') cTO)uuj)aaT[a], wie es scheint, von scharfen

Instrumenten.

cuvepiGoc Mitarbeiterin, Genossin [Od., Ar., Ap. Rhod., Callim., AP.

Plat. legg. 10, 889 D; pol. 7, 533] Magd. 35, 3 (IIP).

Tpi|U)Lia [Ar., Comic, Ath.] Par. 49, 22 (160^) = zerriebene Sesamfrucht,

ueiöc Platzregen [Hom., Hes., Ar., PL, Arist.] Petr. II 49 (a) 16 (111^).

uTTepuüiov (Obergemach) Magd. 24, 8 (III''). [Hom., Pind., Ar., Plut.].

u(popßöc[Od.]Petr.II33(a)30(244''). uocpopßocTebt.I 5, 171 (118^).

cpepvri [Aeschyl., Eur., Her., Xen.,.Ios.] Petr. I 12, 14 (240=^). Grenf. I

21, 19 (126'-'). Tebt. I 104, 4 (92=^) usw.

Xeipaijua [Aeschyl., Soph.] Rev. L. 94, 4 (25.S''').

b) Adiectiva.

aßpoxoc [Eur., Aeschin. tt. TTapairp. 21 sprichwörtlich aTToppotTTTeiv

TÖ CTÖ|ua oXocxoivuu dßpöxuj das Maul mit ungerösteter Binse zu-

nähen, d. h. verstopfen; Luc, Ael.] Petr. II 13 (5) 9 (258—53^).

Magd. 3, 5 (IIP). Tebt. I passim (IL'').

abuToc, das Neutrum substant.= AUerheiligstes [Hom., hymn. hom.,

Pind., Trag., Her., PL bildlich] Par. 35, 22 (163''); 37, 27 (c. 160").

ctevaoc (vgL L. Cohn, BresL philoL Abh. IV p. XLIH) Kanop. Dekr.

48 (237*); Lond. I p. 38, 33 (158—7''); auch LXX, Aristeas und

Spätere wie Luc, Ael., Arist. Schmid Attic. III 179.

aiuuvößioc [Synes. hymn.] Ehrentitel des Herischers, im Münchener

Paj). Arch. I 481 auf einer Königstitulatur des Ptol. Philopator

(221—205*); ebenso Epitheton des Epiphanes auf der Rosetta-

inschr. 4. 8. 9. 37 (196"); Dittenberg. inscr. or. I 168, 48 (115^1

Pap. Lond. I p. 46, 19 (146—135").

aK^aToc [AeschyL — Pol., D. Chr., Luc, Philostr.] Tebt. I 24, 56 (117^)

Toö dKiaaiOTOiTOu KaipoO.

d)uvaToc Rev. L. 97, 7 (258"). Der Zusammenhang nicht ganz klar;

wohl zu d)uvöc gehörig. [d)avöc Ar. av. 1559; Ael. N. H. 85, 29.

d|uvei6c Theoer. 24, 61].

dveivöc [Poet., Eratosth., Luc, Ael., Plut.] Tebt. I 182 (IP^. Schmid
Attic I 320; m 182.
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dvTiTTaXoc [Pincl, Trag., Her., Thuc, Ar.] s. unter uTrepiepoc. Dittenb.

inscr. gr. or.l94, 21 in gehobener Sprache [ibc eS dvTijTcdXiuv xeiuuüvuuv

eic eubivouc Xi|uevac fJTCtTev (42^).

dcivric [Hom., Hes., Trag., PL, Pol., Ael., C. I. A. III 2, Ul-S. 1419]

Rev.L. 26, 5 (258^).

auTÖTTttic (?) [Soph. Trach. 823. Scbol. -fvncioc rraic] Petr.- 42 G

(2) 5 = Petr. II 4 (7) 5 (250'*) auToiraiba fgeändert in cauiÖTraiba).

auTÖTTupoc = von lauter Weizen [Alex. b. Atli. III llOE] Petr. II

25 (a) 10; (b) IO5 (e) 1. 6; (g) 2. 12 r226^). Das Wort gehört

übrigens wie aÜTOTTupiiric (Poll. 7, 23) als t. t. der Bäckersprache an.

dxcxvric [Hegesipp., Pol., Luc] Par. ß, 18 (127'').

YttXaKTOcpopoc [Nicand., Opp.] Lond. I p. 46, 22 (146— ISS'*).

bavjjiXrjc [Her., Epicharm., Arist., Callim., LXX, Aristeas, Pol., D. Chi-.,

Plut., Diod., Alciphr. (Sehepers) III 19, 7; 28, 4] Rosettainschi-. 22

bavjjiXecxepai (dat. fem.); 32 bavpiXuJc = att. eKievinc (196'*). Strack

ptol. Insehr. Arch. III 129, 10 IP). Heroud. (Büchder) VII 84.

Glaser de rat. 64. Schmid Attic. I 150.

becmoc = becMuuTTic [Trag., A. P., Diod., N. T.] Tebt. I 22, 18 {112^).

evTOKoc [Lycophr.] Tebt. I 53, 20 (110^).

eTTiißoXoc [Od., Trag., Her., PL, Arist., Theoer., Ap. Rh.] Petr.^ 32 verso

col. 2, 12 (c. 240'*) nicht ganz sichere Lesart; ebenda 36 (a) recto

17 (IIP) ecprißoXoc (über qp ein tt).

euRViiiuoc = mit starken Waden [Asklepiades A. P. 5, 203, 2. Poll. 2

191] Par. 10, 6 (145'\) in einem Steckbrief. Schmid G. G. A.

1895, 36.

eü^iapric [Trag., Piud., spät. Ep.; in att. Prosa selten. D. Chr., Luc,

AeL, Plut.] Tebt. I 28, 20 (114=^). W. Schmidt de los. eloc 520.

euieKVOC [Trag., Xen., Callim.] Dittenb. inscr. or. I 53, 4 (285— 247*)

Ar|Toi euTCKvuui.

XeuKO)ueTUJTTOC, Parallelbildung /.um homerischen 6upu|ueTuu7Toc, steht

von einer bestimmten Vogelart in einem Bericht über Vorbereitungen

zum Empfang eines Beamten Grenf. II 14 (b) 3 (264 oder 227 •'*Y

Petr.2 53(m) 3 (225^*).

laeXixpouc-fieXixpuJC |
Ilippocr., A. P.]. Zahlreiche Belege für beide

Formen ^ 6S, 12.

vriTTioc [Ep., Trag., Pind., PL, Pol., LXX, N. T.. Luc] Leid. B 1, 22

(164^*).

vnciüuTic [AesrhyL, Soph., Plut.] Grenf. H 15 (2) 2; (3) 3 (139").

oivocpöpoc [Crit. u. Archestr. b. Ath.; Poll. 6, 14; 10, 70] Lond. II

p. l:\ 22 (H"*).
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6|uÖTi|uoc [II., Theoer., Xen. von den persischen Pairs; Nonn.] Par. 15,

20 (120") ö)uÖTi)Lioc ToTc cuTfeveci ägyptischer Hoftitel; ebenso

Tebt. I 254 (113'').

öv|jiMoc [Hom., Xen., Theophr., A. P.] Tebt. I Gl (b) 304 (118^j; 72,

361 (114"^).

TTapdciTOc [Com., Luc, Plut.J Dittenb. inscr. or. I 195 (33'') nicht im

gewöhnlichen tadelnden Sinn, sondern ein Ehrentitel, nach Klearch

V. Soloi frgm. 1 rMüIler) eine dpxii evTijLioc.

TTOipebpoc 1
Pind., Trag., Herod.] ein Amt am ptol. Hof, Dittenb. inscr.

or. I 185,'9 (69'').

irevixpöc [Od., Pind., Ar., PL] Petr.^ 36 (a) recto 6 (HP).

TTexeivöc [Theogn., Trag., Her., Luc] Ostr. 1523 (127^^).

TTeTpai(ac) Tebt. I 84, 8 (118") — steht nicht ganz fest. Das Ad-

jektiv findet sich sonst nur bei Dichtern [Od., Hes., Pind., Trag., Com.].

Tro\ij]|iiiTOC [Aeschyl. Suppl. 432 iroXuiLiiTuuv TreTrXuuv] Petr.^ 120, 4(nPj.

cuvocppuc [Anacr., Theoer., Arisi] Petr. I IG (1) 4 (237-''); 19, 34 (225").

Taijpe(i)oc Lond. II p. 11, 8 ^152—-141"), zwar auch auf einer attischen

Inschrift 329" (Mhs.-Schwyz. 40, 12), im übrigen nur bei Dichtern

belegt [Hes., Trag., Ar., Theoer.].

TpajEi)Lioc [Theoer., Long.] Tebt. I 213; aber 117, 74 (99") TpujEu)Lioc.

UTTeprepoc: dvTiTrdXaiv uTreprepoc Ehrentitel des Herrschers, Kosetta-

insehr. 2 (196"). Pap. Monac. Archiv I 480 (221—205") [Hom., Pind.,

Trag., Ar., Ap. Rh., Nonn.-Plut.].

xapOTTOc [Od., hym. hom., Hes., Soph., Her., Ar., Hippocr., Xen. Cyn. 3,

3 x«pOTTOi Kuvec. Theoer., A. P. al.] Petr.m, 4. 36 (235"). Petr.

I 19, 23 (225"). Par. 10, 20 (145") etc

xXujpöc [Hom., hymn. hom., Hes., Sappho, Trag., Pind., Ar., Theoer .-

Thuc2, 49 ca)^a xM Tebt. I 27, 36. 55 (113"); 61 (a) 218; (b)

396 (118") von der Saat (xd x^iJ^pd).

ujpi)aoc = ujpaToc [Leon. Tar. 29; Nieomach. com.; dann LXX, Diosc,

Greg. Naz.] Tebt. I 54, 7 (86") toO xXipou ujpi|uou crraprivai. Lob.

Phryn. 52.

c) Adverbia.

buTveKÜuc s. oben S. 13.

evbeEia [Hom., Trag.] Petr.^ 73, 8 (III") eiciövxujv evbeEia.

Tidpoc [Hom., Trag.] Petr. II 9, 16 (241") KaBdirep Kai irdpoc 6TToir|cav,

mitten im Gesehäftsstil.

d) Verba.

dvrduu, erhalten in der Form dvDicov Petr. II 13 (5) 6 (258")

=- Petr.2 42 B (2) 6 (nach Wilcken Add. et Corr. XVJ beschränkt
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sich fast ganz auf den Dichtergebrauch [Hom., Pind., Trag., Her.],

während die Prosa dTravidoj hat. Der Pap. enthält eine geschäft-

liche Korrespondenz des Architekten Kleon.

otTTOcpdcKuu, das in der stoischen Terminologie des Chrysippuspap.

(Par. 2) wiederholt col. 13. 14 (II''') vorkommt, ist früher fast nur

Soph. 0. R. 485, später häufiger bei Arrian, Galen u. a. belegt.

ßißpuucKuu (Kaia-, nepi-) [Hom , Trag., Ar., Call., Pol., Luc, Plut., N. T.,

Diod.] Petr. 11 4 (8) 5 (255^); Grenf. 11 36, 15 (95^) KaraßeßpuuKevai.

Par. 6, 21 (126^) uepißpuueevTa.

becTTÖz^uu [hymn. hom.; Trag., Her., PL, Pol., Luc, Philostr.] Theb.

Bank I col. 1, 15 (131^). Tor. I 8, 26 UlT^^).

eiXeu) [meist poetisch u. spät] Kanop. Dekr. 63 (237*) TrepieiXrmevriv.

Tebt. I 24, 62 (117*) eveiXnKÖxuuv. [Hom., Eur., Her., Ar., Theoer., Ap.

Rh., PI. Cratyl. 409 A zur Etymologie von f^Xioc benützt.]

eKTivdccLU [Ep., Pind., Trag., LXX, Plut.] Par. 35, 11; 37, 12 (163*).

Anz subsidia 268.

evxpeTTOiaai sich schämen [Hom., Soph., Alex., PL, Xen., Diod., LXX,
N. T., Plut.] Par. 47, 4 (153*); 49, 30 (160*); 37, 24 (163*). Thumb
HeU. 21S. Anza. a. 0. 269f

eEovoud^uj [Ep., Trag., Plut.] Tebt. I 28, 17 (114*) oi eEovo)LiaJ:ö|aevoi.

eTiaiTeuu [IL, Trag., Posid., LXX, N. T., Luc] Lond. I p. 32, 4

(163*).

eTTaKOuuu [Hom., Trag., Pkt.] Petr. U 14 [2) 21 = Petr.- 46 (2) 21;

Petr. II 38 (b) verso 4 (240*). Vgl. oben's. 2Ö.

emGuiu dazu opfern [AeschyL Ag. 1485] Lond. I p. 13, 4 (162*).

eTTiceiuu [Ü., Luc, AeL, Aristid., Plut.] Petr.^ 32 (f) 16 (IH*). Tebt.

161 (a) 1 (118*).

edXnuu [Hom., Hes., Pind., Trag., Ar., Theoer., LXX, Plut.] Dittenb.

inscr. or. 194, 6 (42*). Thumb HelL 215.

Kaiviruu [Trag., Callim., los.] Tor. V 18; VI 19.32; VH 10. 17 (177

oder 165*). W. Schmidt de los. eloc 521.

KttTacTrevbuj [Eur., Ar.—Pol., Strab., Plut.] Petr.^ 144 IV 19 KatecTrei-

caiaev (e. 246*).

KaiacTeXXuj [Eur., Ar., LXX, los., N. T., Diod., AeL, Plut.] Tebt. I

41,21 (119*).

KOi)Lido|uai sich zur Ruhe legen [Hom., Trag., Her., PL, Xen.] Goodsp.3, 10

K0i)ar]9fivai (III*). Belege aus christlichen Inschriften gibt H. van

Herwerden lex. suppl. 460.

Kupuj (irpoc-, CUT") [IL, Trag., Her., Pol., los., Luc, Strab., Plut.j

Belege § 73, 4.

Mayser, rapynisgr.imiiiatik 3
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XaKTiZ:uj mit der Ferse stoßen [Od., Trag., Ar., PI., Xen.] BU 1007,

7 (243 oder 218 ^j xriv öupav e\dKTiZ!ov. Vgl. Ar. nub. 135 xriv Oupav

XeXdKTiKac.

XeTTuu lllora., Nicaud., Antipli. = abschälen] Par. 12, lö ('157'') =
durchprügeln, das Fell gerben. [Nicarch. und Apollod. com. bei Ath.

VlI 280 e = cKbepLu].

guuu [Hom., Xen.] Tebt. I 74, 52 (114 '^): 84, 16 (118=*) KaTeEucGai.

Vgl. KOTrpöEucToc Par. 11 verso 8 (157'';.

TTepiKeiiaai = an sich haben, tragen [Herod., Theoer., Luc, Plut.]

Kanop. Dekr. (237'') 67 irepiKeiiuevujv tdc ibiac ßaciXeiac (Diademe;.

TTpoccpujveuu [Hom., Trag., Pol., N. T.] Petr. II 38 (b) 3 (242^). Tebt. I

27, 109 (113''); 124, 21 (IP^). Leid. G 20 (99*). Auf einem Ostrakou,

publ. von Goodspeed in Melanges Nicole p. 187 Z. 12 TTpoccpoivricdTuj

(allem nach römisch). Bedeutung überall „berichten, melden'"'.

CKuXXuj mißhandeln [Aeschyl, Nie, A. P., D. Chr., N. T.] Lond. I p. 34,

13 (161"). Par. 64, 37 (c. 160"). Oxy. I 190, 10. Opramoas,

Inschr. v. Oinoanda Bull. c. hell. 21, 432 (II p). M. Diacon. Vita

Porphyr., s,. Index d. Bonner Ausgabe (1895). Thumb Hell. 219.

cuXXuu) aussöhnen [Aeschyl., Soph., LXX] Grenf. II 2Q, 4 cuvXeXücGai

(103").

cu|Li7TapicTr|Mi [Pind., Soph., los.] Amh. II 41, 10(11";. Par. 42,9 (156").

cuvaviduü [Hom., Eur., Ar., Ion; Xen. Anab. I 8, 15; Dem. 18, 157

(eingeschobener Brief des Philipp); Polyb., LXX, Anz subsidia 277f.]

Petr. II 45 (2) 25 (246"). Kanop. Dekr. 5 (237";. B U 1004 I 4 (III").

(pd|U6voc [Epic, Trag., Her., selten in att. Prosa wie Plat. Alcib. 2

p. 142 D; Xen. Hell. 1, 6, 3] Belege § 73, II. Inschriftlich Dittenb.

Syll.2 177, 14 (Teos) zwischen 306 u. 301 v. Chr.

e) Dichterische Redensarten.

Par. 47, 23 (153"): ouk e'cxi dvaKu^jai |Lie TTÖTTOie (sie) ev Tfji ipi-

Kujuiai, womit zu vergleichen ist xpiKuiuia KaKUJV Aeschyl. Prom. 1017;

Eur. Hipp. 1213 und das Sprichwort pavic dvx\ xpiKU|uiac. Übrigens

findet sich der Ausdruck auch bei einigen Atticisten, wie Luc, Aristid.;

vgl. Schmid Attic I 349; H 209; IV 694.

Im gleichen Pap. Z. 9 müssen wohl auch die Ausdrücke evßeßXriKav

u)udc (= f|)Lidc) eic uXr|v (in einen Wald von Not) und ßairxiZiuO-

)Lie6a (13) = wir werden überflutet^) bildlich verstanden werden.

Halb rhetorisch, halb poetisch gefärbt ist XeiTrou xtiv üirepßoXriv

1) ^amilvj in diesem Sinne ist im Spätgr. iDiod. 1, 73, 6; Plut.; Clem.

Alex.; Heliod.; Liban.) geläufig.
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= ich übertreibe nicht, Amh. 113(3, 12 (nach 135^). Endlich klingt auch

die Wendung eTTeiYÖ)uevai uttö irjc dvotYKtic Par. 26, 8 (163''j poetisch an.

Über die verschiedenen Möglichkeiten, wie diese und gewiß noch

viele andere Wörter und Redensarten aus der Dichtersprache den

Weg in die kowy] gefunden haben, handelt Thumb Hell. 220 f.

§ 4. Fremd- und Lehnwörter.

A. Ägyptische Wörter. ^)

Der Bestand an ägyptischen Wörtern in den ptolemäischen Papyri

ist geringer als man vermuten sollte, nicht als ob sich die Papyrus-

sprache puristischer zeigte als die lebende Volkssprache — geben

doch die ohne literarische Absichtlichkeit verfaßten Inventare, Rech-

nungen, Quittungen, Traumberichte, Briefe usw. die tägliche Ausdrucks-

weise ungeschminkt wieder — , sondern weil offenbar die ägyptische

KOivn sich gegen fremdsprachliche Elemente überhaupt ablehnend

verhielt und selbst die unvermeidlichen ägyptischen Wörter den griechi-

schen Laut- und Flexionsgesetzen anpaßte. So haben sich die meisten

ägyptischen Eigennamen an irgend ein, freilich oft wenig konsequent

durchgeführtes, griechisches Schema angeschlossen (vgl. die einzelnen

Stammformen der Nomina in der FlexionslehreX Verhältnismäßig

selten begegnen indeklinable ägyptische Eigennamen wie Potvit,

Kpouv|j, TTpe|uiT, Ze|ucp6, XuuvcGout, Y(o)ö\iv u. ä.^) Übersetzungen

von theophoren ägyptischen Eigennamen scheinen nicht vorzu-

kommen. Vgl. R. Herzog Philol. 56, 56. In den Aktenstücken ist

die Datierung nach ägyptischen Monaten beibehalten, nicht selten

aber sind die makedonischen Namen beigesetzt. Gelegentlich wird auch

ein ägyptisches Appellativ ins Griechische übersetzt: z. B. Leid. U 2, 6

ttXoTov TTaTTÜpivov, ö KaXeiTtti AiYu-micxei p\h\\) (IP).

1. Von den schon aus älteren Quellen als Bestandteilen des griechi-

schen Wortschatzes bekannten, ihrer Bedeutung nach fest-

stehenden, ägyptischen Wörtern enthalten die ptol. Pap. folgende:

deripa (Weizenbrei): Leid. S coL 6, 32 (164— 160''); Par. 55, 19

(159'') denpac. Tebt. I 131 (100'') deripa. Das Wort wird von

Hieronym. in Genes, opera II col. 543 (ed. Martiau) vom ägyptischen

1) A. Wie dem an n, Sammlung altägyptiscbor Wörter, welche von klassischen

Autoren umschrieben oder übersetzt worden sind, Leipzig iss;i. Thumb Hell. UOtt".

2) iK foTviT Grenf. II 2.^ {&) 5 i^lO""). Ii(Liiav Kai Kpov\\i Magd. 18, 'd II!".

im Toö TTpeiuiT Amh. II 3.5, 21 (1:^2"). I^iuqpG Par. 44, i> il5;^"i. Übrigens I^|iiq)etuic

Petr. II 14 (Ic) 1 (^lU'M; Z^iucpGei ebd. 38 (,a) 1 (^240"). XujvceouT Par. 5 col. 11 IM" .

Otto VoöXiv Par. 35, 31; VOXiv 37, 43 i,lÜ3").

3*
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Orjpa = Mehl abgeleitet. Hesycli s, v. d6r|pa: ßpoiiaa bia nupijüv Kai

YdXaKTOC finjriiaevov Trap' AifUTTTioic. Dioscor. II 114. Galen, ad

Glaucon. II 12 (ed. Kühn XI p. 142). Suidas s. v. deäpa. Vgl.

Wiedemann a. a. 0. 9: „Nach Plin. bist. n. XXII 121 ist das

Wort ägyptisch und bezeichnet abgekochtes Weizenmehl, das als

Medizin zum Bestreichen für Kinder, aber auch für Erwachsene

sehr gesund sei. Doch findet sich bisher im Ägyptischen kein

entsprechendes Wort." Im Attischen begegnet teils dBdpri, teils dGdpa,

z. B. Ar. Plut. 673. 683 (beide Formen überliefert); dGdpa Alciphr.

III 31, 2 (Schepers). Vgl. Kühner-Blaß I 381 Anm. 1. Crönert

Mem. here. IX verteidigt mit Recht auf Grund obiger Papyrusstellen

am angeführten Orte bei Plin. n. h. die Lesart atheram, die fälschlich

in atharam geändert wurde. An einen Aolismus ist bei döripa

nicht zu denken trotz Schol. Ar. Plut. 673: 'Attikoi bid toO tj

dGdpric, AioXeic dGripa, fi be KOivf] bid toö d dGdpac. Vgl. oben S. 9.

ä}A\ (ein Gewürz) Tebt. I 55, 5 (IP^); 190 (P') dnioc. Plin. h. n.

XX 15, 58 est cumino simillimum, . . . similis autem et huic usus;

namque et panibus Alexandrinis subicitur et condimentis interponitur.

ßdpic (ein ägyptisches Boot), kopt. bari: Pap. Gizeh Mus. Arch. I 59,

22 (123=*) ßdpei. Aeschyl. suppl. 881 (Dind.). Herod. II 41. 96.

Diod. I 96. Plut. de Isid. et Osir. 18. Vgl. Wiedemann 17.

Thumb Hell. 117. Lewy 97.

luToc (Gerstenbier) — dies die stehende Orthographie der ptol.

Zeit — : Petr.2 13g n U (IIP). Leid. C p. 93 col. 4, 12fe. (164^);

Par. 60 (b) 14 (150^) Iutov. Lond. II p. 2 recto 2 (11^) Imov.

Derivata: luiripdc (Biersteuer, sc. ujvfjc) Par. 62, 4, 4; 5, 19 (IP');

67, 10 (IP). ^urriipdi (sie) Par. 63, 4, 98 = Petr.^ Einl. p. 26 (165^).

Z;uT0Tr . . . Rev. L. fragm. 6 (h) 3 (IIP). Iutottoiujv Petr.^ p. 85 col.

4, 15 (257=^). luTOTTOioic (Bierbrauer) Petr.^ p. 222 col. 1, 17; 223

col. 1, 10 (IIP). Grenf. 11 39, 3 (P). Iutottoiouc Tebt.I 5, 173 (118=^).

In römischer Zeit Z:u6ottuuXtic Oxy. I 85 (IV^). IuGöttuuXic B U 38, 18 (P).

Belege aus der Literatur gibt Wiedemann 21. Thumb Hell. 111.

Vgl. Wessely, Zythos und Zythera im XIII. Jahresber. des Gymn.

in Hernais 1887). Wiedemann, Herodots IL Buch etc. S. 327ff.

ißic (höchst wahrscheinlich ägyptischen Ursprungs, vgl. Thumb Hell.

111) erscheint in der Verbindung ißiuuv Tpoqpri, z. B. Tebt. I 5, 70

{llS^y, 62, 19 (119—8^); 63, 28;' 64 (a) 9; 82,38 (115^), im Deri-

vatum ißiuuv = Ibispflegestätte (nach Crönert Wchschi-. f. kl. Phil.

1903, 484) und den Zusammensetzungen ißioßocKÖc, ißioiacpeiov und

ißioiacpiov. Belege in der Stammbildungslehre § 83, 6. 27; § 87, 2 b.
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KaKic-KiKi: KoiKeic be i'biöv ti äpTou fevoc, cxaTiKÖv KoiXiac, Kai tö

KiKi KapTTÖc TIC cTreipö|Lievoc ev dpoupaic, iE ov eXaiov drroöXißeTai

Strab. XVII 824. kockic Par. 60 (b) 24 (c. 150^). kTki Petr. II 28

col. 5, 11. 32 (in'^). Par. '22, 32 (165=»); 25, 7; 29,7; 55, 31ff.; 57 (b)

10. 13 (c. 160^ . Leid. B 2, 16 (164''); T 2, 18 (c. 160"^); Ostr. 1236,

2

(unb. ptol.) usw. KiKioupföc Par. 11 verso 3 (157^). Herod. II 94

bezeichnet kTki ausdrücklich als ägyptisch. Wiedemann 24. 26.

Thumb HeU. 111.

Ku\(\)ricTi(c), ein ägyptisches, säuerlich schmeckendes, spitzig ge-

formtes Brot. Belege oben S. 13. Va^l. Wiedemann s. v.

XuuTÖc: Tebt. I 112 introd. 22 (112^) Xuutujv ö. Sicherlich eher ägyp-

tischer als, wie Lewy a. a. 0. 46 annimmt, semitischer Herkunft

(li'b). Welche Pflanze gemeint ist, wird aus der einzigen Stelle

schwer zu entnehmen sein. Vgl. KÖpceov, Wurzel des Lotos,

§1117.
TTdTTupoc: Leid. S p. 97 col. 1, 8. 11 (c. 160^). Par. 55^ 19. 2ö. 28.

36; 56 col. 2 u. 3 (c. 160^) TraTrupouc. Par. 55^, 40 TraTrüpuuv.

Derivata: TraTTupivov Leid. U 2, 6 (11^). -rraTTupoeibec Kanop. Dekr. 63

(237''). Das ägyptische Stammwort für diese berühmte Nilpflanze

ist noch nicht sicher nachgewiesen. Man dachte an koptisches pa-puro

= die königliche (Pflanze), weil die Chartabereituug Krongut war;

andere setzten es == pu-apu d. h. Binse (?). Lagarde, Mitteil. II 260f.

gibt die Ableitung pa-bura = Pflanze von Bura, einer Stadt im

Nildelta, aber die Pflanze stammt aus Oberägypten. Am einleuch-

tendsten leitet neuestens (^1895) J. H. Bondi das Wort vom neu-

hebräischen l'^'SS = kopt. j)a-p-eioor ab; darin steckt IS"' (der

Nilstrom), das Präfix pa und der Artikel, also = das Stromgewächs.

Vgl. Dziatzko Untersuchungen über ausgewählte Kapitel des antiken

Buchwesens (1900) Vorbem. 3. Ob ö oder fi irdTTupoc, läßt sich

aus den ptol. Texten nicht entscheiden; in der Literatur bis Theophr.

männlich, später, z. B. Philo II p. 532 weiblich; ebenso papyrus

fem. oder papyrum. Über die Quantität des u schreibt Moeris:

TtdiTupoc )iiaKpu)c 'Attiküuc, ßpaxeouc 'EXXiivikujc.

2. Mehr oder weniger unklar ist die Bedeutung und Etymologie

folgender, bisher unbekannter, allem Anschein nach ägyptischer

Wörter:

duuiXia, ein Maß: Petr. II 4 (11) 4; ebd. Z. 2 v. u. (225"); 15 (1")

4 (241''); 36 ^1) 15. 29. 32. 34 (IIP). Petr.- 40 (a) col. 1, S; 2, 8:

3, 8; 4, 4; 5, 5; (b) 1, S; 2, 6; 43 (2) verso col. 3, 4: 4, 4 etc.

(246*). Nebenformen: auuuiXia Petr. II 3(i (2^1 7 und XlOio ibid.
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36 (1) 2. 17 (UV), über die Bedeutung des Wortes handelt aus-

führlich Wilcken Ostr. I 261 ff., der es mit vaußiov (vgl. untenj in

Parallele setzt. Thumb Hell. 115 bringt koptische Stämme zum

Vergleich bei. Vgl. auch Appendix zu Petr.^ ,,0n the raeaning of

Naubia and Aoilia" p. i*)H9.

'iviov, das ägyptische Hohlmaß ,Hin', Lond. 11 p. 11, 14 (IP). Nach

Wilcken Arch. I 135. Hultsch^ S. 108,367.

KüceTTac: Leid. T 2, 5 (160'') ific Kacetrac, nach Leemans z. St. =
Magddienst.

Xecujvic „Tempelvorsteher": 6 Xecüjvic (toü roKVOTraiou) Amh. H 35,

11. 26 (132'^). Xecujvioc ebd. 41, 15 (IP). tüüi Xecujvei ebd. 40, 1

(H^). XecuJviv ebd. 35, 38. Das Amt Xecuuveia ebd. 30. In römischer

Zeit BU I 337, 13 (H^); HI 719, 10 Xecovia ("Iciboc); 734, 7. 33

Xecuivia KopKobiXuJV (IIP). Vgl.Wilcken Ostr. I 3^2 und Archiv II 122,

wo auch die koptische Wurzel des Wortes (nach Spiegelberg) an-

geführt ist. Walter Otto, Priester und Tempel im hellenistischen

Ägypten (1905) I. p. 39.

ILiuüiov (eine Lade? ein Maß?) Petr.^ 65 (b) 6 (240=^;. Grenf I 14,

13. 16 (150 oder 139'^). Petr. II Einl. p. 42 Nr. X 4. Thumb
Hell. 117 denkt an kopt. moh = implere. Dagegen bemerken die

Herausgeber von Petr.^ p. 186: lauuiov is perhaps an earthen jar, cf.

Hesych. jliujijc' f] j?\. Auboi. Demnach wohl semitisch?

vaußiov (ein Raummaß): Par. 66, 8. 37. 38. 43. 66. 681 (IIP). Petr.

I 23, 2. 6. 8. 12. 14. 20, 24 u. ebd. p. 66, 4. 5. 10. 13. 15. 18. 20.

22 (IIP). Par. 66, 8. 37. 38. 43. 66. 68 f. (IIP), überaU der Plural

vaußia; der Sing, tö vaußiov nur Tebt. I 5, 15 (118=*); 76, 9 (112*).

Zur Sache Wilcken Ostr. I 259 ff., der übrigens an der ägyptischen

Herkunft des Wortes zu zweifeln geneigt ist, und Petr.^ Appendix.

Thumb Hell. 115.

puuiiJ = ttXoTov TTaTTupivov, vgl. oben S. 35.^)

CTupiöuj-CTupiuucic sind dem ägyptischen Rechtswesen entlehnte,

aber den griechischen Bildungsgesetzen angepaßte Kunstausdrücke.

Tor. I 4, 18 cuYYpacpri . . . ecTupiuj)aevr| (117^), was Peyron übersetzt:

syngrapha sponsione munita und p. 116 seines Kommentars auf eine

koptische Wurzel zurückführt. CTUpiujcic begegnet im selben Pap.

col. 7, 2. Revillout Melanges 30() erwähnt den Ausdruck diTTOcBupi-

1) U. Wilcken in den Melanges Nicole p. 587 findet das ägyptische Wort
wieder in der Schreibung ^uüimp im Pap. Louvre 10 593 Z. 9 eäv bt |ur) fe'xiTe

ttXoIov, cuve^ßricrjTe ä|ua ri(uiv eic ^ijü|liciv (wo Revillout Mel. 291 und Ricci

Arch. II 515 ^ujriciv lasen) und erklärt „Remesbarke".
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bouceiv (sie) em ßXdßj-|i xdc üuoBriKac; vgl. Theb. Bank XI 10 (116'') mit

Wilckens Kommentar.

Xuüjuqpeic (aiXoupoxdcpoi) Par. ß6, 25 (IIP) ist wohl kein Appellatiy

ägyj)tjsclier Abstammung, wie Letronne zur Stelle vermutet bat,

sondern, wie es scheint, eine Art Gaubezeicbnung. Vgl. im selben

Papyrus Petr,^ Append. p. 342, 58 eic tö irpöc dTrriXiujTr]v Zuu)acpi[o]c.

Der Bedeutung nach ziemlich sicher, aber der Form nach noch

immer zweifelhaft ist xoXxurnc, xoXxutic, xo^X^Teiv oder xoaxo-

Tr|c, xo^X^Tic, xoax'JTeiv. ^) Sammlung der Belegstellen § 39. Die

Wörter bezeichnen die Zugehörigkeit zu einem niederen Priester-

kollegium und dessen Tätigkeit, die sich in erster Linie auf Bewahrung

und Bewachuncf der Mumien bezog. Genaueres bei W. Otto, Priester

und Tempel im heilenist. Ägypten I p. 98— 104.

3. Der Bedeutung und Etymologie nach ganz unerklärt sind

u. a. folgende vermutlich ägyptische Wörter:

dvoöxi Petr.2 44 (2) recto col. 1, 4 = Petr. II 37 (P) 3/4 (c. 246'*)

eHttTTOCTeiXai dvoöxi öti tiXeictov. Ebenda verso col. 3, 12 = Petr.

II 37 (2^^) 12; ebenda (2 c) verso dvouxioc yoiuouc. Petr.^ 41 verso 2

ToO dvoüxioc TÖ dYuJTiov (IIP); 43 (2) verso col. 4, 14 dvoOxi (246'').

Allem nach ein Baumaterial beim TTapaqppuTaviC)aöc (Faschinen-

anlage).

dtacTiTai (ein Amt?) Leid. S 3, 1; ebenda 25 diacTiTUJV (160").

veovxuüu (eine ägypt. Salbe?) Petr. 11 34 (b) 1 (IIP).

TttTiXaeiTai (ein Amt?) Leid. S 2, 8; 5, 1; xaTrXaeiTUJV 5, 10 (160'').

Vgl. Lee maus z. St.

Anmerkung. KpoKÖbiXoc (dies die Orthographie der ptol. Papyri, nicht

KpoKÖbeiXoc, vgl. unten § 11 III 5 und Witkowski Prodr. 590'.), das vielfach im
Verdacht ägyptischer Herkunft stand, wird neuestens von H. Di eis und K. Brug-
mann (ludog. Forsch. XV 1 9, von Kpöxri (KpoKdvri) = Kiesel und bpiXoc =
Regenwurm abgeleitet.— Xaßüpiveoc, Petr. II 20 col. 4, 6 (^öi") = Petr.* 36 (h) IV ü

und Tebt. I 33, 14 (112"), ist wohl ein karisches Wort von \äßpuc = ireXeKuc, das Plut.

quaest. graec. 45 erwähnt, abgeleitet mit dem Suffix -v0-, wie KripivOoc, KöpivGoc,

TTdpiveoc, ZotKuvGoc etc. Kretschmer, Einleitung in d. Gesch. der griech.

1) Für xoXxÜTiqc etc. (von einem koptischen Stamm = involvere, also =
„Einwickler") stimmten namentlich Buttmann, A. Peyron (^Pap. grec. I 571f.),

Leemans, Letronne, Wessely (proleg. p. 2 Anm. 2\ Witkowski (Prodr. 63),

Ziebarth (griech. Vereinswesen lOOf.); für xoaxÜTr|c (von xocic x^iv = „Toten-

spendendarbringer"*) treten ein Ideler, Brunet de Prcsle (Not. et extr. XVIII, 2

p. 158 und 3S0j, Lumbroso, Carl Wolff (de causa Hermiana papyris Aegyp-
tiacis tra<lita p. 12ff.), Kenyon, Wilcken, Spiegclberg, auch Brugsch und
neuestens W. Otto a. a 0. p. 9!Sff. Wäre xoaxÜTrjc, wie Otto u. a. wollen, aus

dem Griechischen abzuleiten, so würde es einen sehr auffälligen und schwerlich

motivierbaren Dorismus darstellen (vgl. xo)iq)6poc).
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Sprache 402 ff. Bedeutung: das Haus mit der Doppelaxt, dem Symbol des dort

verehrten Gottes. Die Etymologie gewinnt an Wahrscheinliclikeit durch die

zahlreichen im Palast zu Knossos gefundenen Darstellungen der Doppelaxt. Vgl.

Zeuc Aaßpavöeik.

B. Semitische Lehnwörter.^)

Auch an Semitismen sind die ptolem. Papyri nicht übermäßig reich.

1. F'ast alle erkennbaren seniitischen Stämme, die in den Papp.

zutage treten, sind aus älteren literarischen Quellen als Be-

standteile des griechischen Wortschatzes bekannt.

a) Sicher semitischer Abkunft sind:

dp(p)aßijuv Handgeld ("jinnr): dtppaßuuva Magd. 26, 4. 8 (IIP), äpa-

ßüjva Par. 58, 14 (c. 160'*). dppaßojvoc Ostr. 1168, 3 (unb. ptol.j.

Das Wort hat schon Isaeas 8, 23 und Arist. pol. I 4, 5.

ßiKOC ein irdenes Gefäß (vgl. p3p.3 Lewy 101 f.): ßiKOV Petr.^ 65 (h)

11. 12 (IIP), ßkoc pTiTivnc Grenf. I 14, 4 (150 oder 139^). Später

Pap. Goodsp. 30 col. 40, 14 (191— 192p). In der Literatur zuerst

bei Herod. I 194; dann Xen. Anab. I 9, 25. PoU. VI 14; VII 162.

Hesych. crdinvoc iJuia e'xuDV.

ßuccoc (7*2 syrischer Flachs): ßucciviuv [LXX, Aristeas] Rev. L. 103, 1

(258'»). Rosettadekr. 17. 29 (196'^). ßuccoupTÖc Tebt. I 5, 239. 245.

250; ebd. 243 ßuccoupTiKÖc (HS''). — [Herod. II >^Ö civbibv ßuccivri

(Tuch zum Einwickeln der Mumien). Aeschyl. sept. 1039. Theoer.

n 73. PoU. VII 75. Paus. VII 21, 7; V 5, 2]. Lewy 125.

beXxoc Schreibtafel (rb~ Türflügel, von den zwei Kolumnen einer

Blattseite oder den zwei Holzdeckeln des öitttuxov): beXxov xct^Kfjv

P. Anton 26 (41 oder 32^). [Aeschyl., Herod.]. Lewy 171.

KivvdfaujMOV Zimmet (Vl32p.) Tebt. 1 190 (P'). Herod. III 111 (dTTÖ

OoiviKuuv juaGövrec). Lewy 37.

KU)Liivov Kümmel ()i2?) Tebt. I 112, 13 (112^^). [Zuerst bei Aristo-

phanes]. Lewy 38.

Xißavoc (nii^b) Weihrauch, begegnet in der seltsamen Zusammen-

setzung ciecpaXißavoc (vgl. oben S. 6). Xißavuuiöc P. Sakkakini

VII 49 (HP). XißavujTiKÖc Ptol. Inschr. hinter Strack, Dynastie

der Ptol. Nr. 109, 11 (130=^). Herod. IV 75. Lewy 44.

pLvä (nir): Belege § 58, 5. Davon juivaieioc Par. 10, 10 (145^).

^va(iaiLuv) Tebt. I 120, 75 (97 od. 64^). Lewy 118.

)uupov-)aiipcivov (Myrrhensalbe) — I)u\jpva fMyi-rhe) — uupiKivoc

(zu fiupiKiT Tamariske) gehören wohl alle zur Wurzel TC bitter sein.

li Vgl. insbesondere H. Lewy, die semitischen Fremdwörter im Griechischen

1895. Thumb Hell. 107 if. mit weiteren Literaturansraben.
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^vJpov Tebt. I 112, 35 (112^). ^upcivov Petr. II 34, 10 (IIP). Ipivpva

Grenf. I 14, 9. 10 (150 oder 139^). Tebt. I 35, 4. 16 (111^). ^upi-

Kivoc Petr. n 13 (20) 7 (258=^). Petr.^ 48, 4 (IIP). Magd. 4, 3 (EP'^O-

Tebt. I 45, 37 (113^); 47, 35 (103^^). Lewy 42. 44.

viTpov ("^r:) Laugensalz; viTpiKr] Waschnatronsteuer. Belege § 41,

Anhang. Über die (altattische) Form Xixpov vgl. S. 9. Lewy 53.

TTaXXaKri {T^^) Nebenweib: Gen. 21, 4 (IP). Tebt. I 104, 19 (92^).

[Hom. TTttWaKic, seit Herod. TraWaKii]. Lewy 66.

cdK(K)oc(p'ir) — caKKOTTTipa— cüKKocpopoc: Belege§49,3. Lewy87.

cr|ca|uov (aramäisch XOT^'l!;) Sesamfrucht und das Adj. cricd)Liivoc. Sehr

häufig Key. L. (258^), vgl. Index; ferner Magd. 5, 21 (III''). Par. 25,

7 (163'^); 49, 21 (160^) usw. [Herod. I 192 cricd.uou. Xen. Anab. I 2,

•22]. Lewy 29.

cuKd|uivoc (n)2pii;) Maulbeerfeigenbaum: Grenf. II 16, 4 (137*) xfiv

urrdpxoucav . . . cuKd|Liivov. Leid. C p. 93, 4, 14 (c. 160*): cuKdjuivov

(die Frucht). [Arisi, Theophr.] Lewy 23.

XiTuuv, ionisch ki9ujv [rirx), Leibrock. Belege § 38, 1: [Seit Homer].

Lewy 82. Die der semitischen Form am nächsten stehende Schreibung

KiTuuv, die G.Meyer 382 für ursprünglich hält, ist auf einer attischen

Inschrift des 4. Jahrh. v. Chr. (Mhs.-Schwyz. 104, 932), dann

P. Reinach 17, 19—21 (109'') und in der Ilias Bankesiana Q 22b,

231 belegt. Belege aus der Kaiserzeit gibt Crönert 83, 1.

b) Des Semitismus verdächtig erscheinen:

dßaS (zu hebr. p3i5 Staub, nrspr. = eine mit Staub bestreute Zeichen-

tafel, dann Rechenbrett, Spieltafel, Prunktisch): Lond. II p. 12, 29

(n*) in einer Aufzählung von Möbelstücken. [Cratinus bei Poli. X 105

= Prunktisch; X 150 ^= Spieltisch; Alexis bei Athen. X 435'*].

Lewy 173.

dXdßacxpoc (vgl. Lewy 55): dXaßdctpujv ttoXic Petr. 1147,38 (192*).

dXaßacTpoefiKai Lond. II p. 12, 28 (152 od. 141*).

Kttc (eqpiTTTTioc) Schabracke, Lond. II p. 11, 5 (152 od. 141*) und Kacfic

Tebt. 1 181 (IP*); 38, 22 (113"j scheinen auf den Stamm ncz (bedecken)

zurückzugehen. — Xen. Cyr. VIII 3, 6 Kocdc xoucbe touc eqpiTTTriouc.

7 Tuube buo Kttcd. 8 töv Kacdv. Über den Akzent Arcad. p. 24, 1.

KißujTÖc {T^2p^ Lewy 99 f.) Revill. Mel. 131, 3 mal (IP). [Ar. equ.

996; vesp. 1056].

KXißavoc (^^-3) Backofen: Belege oben S. 7. [Zuerst Alkman fr. 20

KpißavuuTÖc; auch die Attiker mit p, Herod. mit X; über den "Wechsel

von X und p vgl. § 41, 1]. Lewy 105.

XuuTüc ("l:;? Lewy 46) vgl. oben S. 37.
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ladpciTTOc (semitisches Etymon fehlt) Beutel, Börse: Grenf. II 38, 11

(8P) ladpciTTOv. Petr.2 107 (d) col. 1, 9 (111'') ^apciTrinjuv. Tebt. I

112, 33. 40. 54. 56 (112'') )aapci(7T0u). Leid. C p. 1 18, 2, 13 (c. 160^)

laapceiiTeiov. Petr.^ 51, 5. 11. 12 (IIP) laapciTTTriuui. [Zuerst bei Xen.

Anab. IV 3, 11]. Über die semitische Herkunft Lewy 92. Thumb
Hell. 108. Schrader, Forschungen zur Handelsgeschichte und

Warenkunde S. 140.

In der Ortsbezeichnung im tov vdßXa Dittenb. inscr. or. 175,9

(105'') könnte ein semitischer Stamm stecken, den wir im Musik-

instrumente '~5. (Harfe) finden und der in der griech. Transscription

vdßXac schon in einem Fragm. des Sophokles sowie anderweitig belegt

ist. Vgl. Lewy 161.

oGövri (oöoviov) ["i^'^s«! = Garn? Lewy 124f.]: oGöviov Kev. L. 98, 9;

99, 5 (258''). Amh. II 29, 13 (c. 250»). Petr. I 30 (1) 3 (IIP).

Par. 52, 5 (163^); 32. 13. 24 (162^); 53, 8. 42; 54, 38. 44. 58; 50, 4;

57, 19; 59, 14 (c. 160^). Tebt. I 5, 64 (118^) etc. [Seit Homer].

Die Ableitung vom Ägyptischen wurde erfolglos versucht,

civbujv {'C'^, leinenes Unterkleid): civbovec Par. 53, 4. 7. 13. 43 (c. 160");

.54, 4. 7. 1(3 etc. (16:]"). Tebt. I 182 (IV''). [Herod.II S6. 95: VII 181;

Thuc. II 49. Soph., Eur.]. Man dachte auch schon an einen ägyp-

tischen oder indischen Stamm. Lewy 85 bevorzugt (mit 0. Schrader)

die Ableitung von 'i"^"r.

2. Zum erstenmal begegnet in ptolem. Zeit:

Biß IC (nnr = Kasten): Petr.^ 51, 4 (HP) ifii Oißei; ebd. 13 GTßiv.

Grenf. I 14, 10 (150—39'^) Bißeic. Das Wort läßt sich auch ent-

decken Par. 60 (b) 21 (150") in der Schreibung <(TTpo>G<(eciC/>,

wo also Gfißic in 2. Linie beabsichtigt ist. [LXX Gißn und Giißri

= geflochtener Korb; Hesych., Sophrouius im 7. Jahrh. n. Chr.]

Lewy 100. Thumb 112.

C. Persische Lehnwörter,

die vielleicht an die persische Herrschaft über Ägypten erinnern, sind:

ctTTttpoc mit dem verb. denom. dTTCtpeuuj: Petr. II 20 (4) 5 äy^apev-

GevToc; ebd. 14 dTTap^ucac (252'*); mit Vokalschwächung eff«-

peüeiv Tebt. I 5, 182. 252 i;ilK") nach Wilcken Arch. III 325. Das

Wort hat sich auch uoch später in Ägypten erhalten, cf. C. I. G. III

Nr. 4956 A 21 (49^'). H. van Herwerden Append. lex. gr. suppl.

p. 15 citiert aus einer Inschrift (Arch. Zeit. 1890, p. 59) die Form

dvevYapeuTuuc, nach Melanges Nicole p. 243 zu berichtigen in
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dvevTdpeuTOC. Thumb Hell. 111. Deißraann Bibelstud. I 81 f.

[Herod. VIII 98. Xen. Cyr. VIII 6, 17.]

dpraßr) (ein Hohlmaß) sehr gewöhnlichen den Papp., schon von Herod. I

192 bezeugt. Derivata: dpraßieia Tebt. I 61 (b) 55 (118' ); id dpiaßieia

ebd. 5, 59 (118^). Über die persische Abkunft Wilcken Ostr. I 738 f.

TdZ;a (nach Hesjch. persisch): Dittenb. insci-. or. 54, 23 (247— 221*).

Kövbu (ein Becher) Petr. II 32 (1) 23 (c. 23s''). Lond. II p. 11, 13;

12, 33 (152'*\ Sturz de dial. Maced. 91. Thumb Hell. 111.

rrapdbeicoc Gartenland: Petr. II 22, 7 (IIP); 46 (b) 3 f. (200=^); 30 fc)

(235*); 39 (i) 10. Rev. L. 24, 11; 29, 2; 33, 11. 13. 19: 36, 6. 13.

15; 37, 10 (258*). Leid. L 1, 4 (187 od. 117*). Rosetta-Dekr. 15

(196*). Tebt. passim. [Zuerst bei Xenoph. an mehreren Stellen.]

TTeirrepi = TreTtepi (Pfeffer) Sakkakini VI 42 (IIP) [Theophr., Diod.,

Philostr., Plut., Ael]

Anhang. Ein Wort keltischer Abkunft ist -fcticoc Wurfspieß

(Pol. 6, 39), Tebt. I 230 IP^): nach Poll. 7, 156 bei den Libyern;

nach Athen. XI 173 bei den Iberen; nach Diod. 15, 57 bei den Puniem.

Lat. gaesum, Caes. b. G. 3, 4. Liv. 8, 8, 5; 26, 6, 5. Verg. Aen. 8,

661. Vgl. Holder, altkeit. Sprachschatz, I. Band s. v.

Seiner Abstammung nach unsicher ist civaTTi, wofür im Attischen

t6 vdTTu gebräuchlich war: civd-rreujc Tebt. I 9, 13. 18; 11, 9 (118*).

Lobeck Phryn. 2HS f K. Bl. I 440 Note 1. G. Meyer 298.

Der Zuwachs an neuen Fremdwörtern ist nach den obigen Auf-

zählungen über Erwarten klein, am bedeutendsten natürlich aus der

einheimischen ägyptischen Sprache, gering aus dem semitischen Sprach-

gut; auch die wenigen persischen Lehnwörter lassen sich vorher

literarisch belegen. Man sieht auch hieraus, was oben bezüglich der

griechischen Dialekte bemerkt wurde, daß die ägyptische Koivi'i sich

ausgesprochen ablehnend gegen fremdsprachliche Einflüsse verhielt.

II. ORTHOGRAPHISCHES.

§ 5. SilbeMtreiinniig^).

Das Bestreben jede Linie mit einer vollen Sjllie zu schließen ist

zu allen Zeiten vorhanden, und zwar gelten bestimmte Grundsätze,

die mit den Regeln der alten Grammatiker (Herodian Tiepi öpBoTpa-

1 Vgl. im allgomeinenK.E.A. Schmidt, Beitrüge zur Gesch. der Gramm. 12ütf.

Kühner- Blaß I 34'.» tf. Krüger §6. Meisterhaus-Schwyzer 7f. Schweizer
181ff". CrönertlOflF. Nachmanson IL") ff. Moultou Class. rev. XV (1901) 31.
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(piac) im wesentlichen übereinstimmen. Subjektive Willkiu- oder Uu-

gewandtheit der Schreiber, wohl auch Rücksicht auf den Raum, haben

nur in seltenen Fällen zu unsyllabischen Trennungen geführt^).

Anmerkung 1. Die Trennung ZiuJ ibiov Eud. 15, 5. 8; 17, 6 'vor 1'35') l;e-

weist, daß das Wort viersilljig gesprochen wurde.

I. Silbentrennung im Innern eines einfachen Wortes.

1. Die Grundregel der alten Grammatiker (Lentz, Herodian II

;)93 ff.), daß ein zwischen zwei Vokalen stehender Konsonant zum

2. Vokal gehört, wird höchst selten vernachlässigt, z. B. im Eudoxus-

papyrus (Par. 1 ), einem schülerhaft nachgeschriebenen Kollegienheft

über Astronomie, unter etwa 100 Fällen kaum dreimal^).

2. Zwei gleiche, auch gleichartige Konsonanten, wie yk. tx. ^9.

zwischen zwei Vokalen wei-den stets von einander getrennt'^).

1) Die meisten Fälle unsyll abischer Zerreißung bietet ein ungewöhnlich

schlecht geschriebener Schuldschein Tfebt. I 110: 5 |u|r|vi, 10 Kjai, 12 t 6 '92 oder

59"). Goodsjj. 5, 3 CTTOu&fic (11"). Ferner Hvperid. k. <t>iX. (Kenvon class. 46 ff.)

col. IV 101 c uYYvü)|uriv (II—I"), wobei auffallenderweise das zeilenfüllende Zeichen 7

innerhalb des Wortes .steht (vgl. § 6, 2 e). Blaß Hyperides praef. XI, XXI.

Andere Fälle dieser Art beruhen auf .sicheren Ergänzungen, wie |u [evoiv Petr. II

50, 3, 3 (Laches c. 300"); c] Kaqpeiou Petr. II introd. p. 33 (III") : Tr\] eicxov Par. 63,

9, 30 (165"). Dagegen ist ibid. Z. 34 dirocqp a\f|vai (Letronne) nach dem Faksimile

in ÖTTOcqpa Xfivai zu berichtigen. Der letztgenannte Papyrus, -wiewohl offizielles

Aktenstück, enthält auch andere Anomalien der Silbentrennung fvgl. die nächst-

folgende Fußnote, sowie unten S. 45 Note 2; S. 47 Note 1). Trennungen wie

KUKXoeibeic Eud. 19, 14 (vor 1G5"), kuj|lioyp a|u|naT6UJC Tebt. I 77, 1 (110") sind

wohl aus der Unfähigkeit des Schreibers zu erklären. Die Ostraka zeigii-n

(wie die Vaseninschrifteu i wegen des eigenartigen Schreibmaterials eine größere

Freiheit und gestatten sogar die Zerreißung eines Diphthongs, z. B. in (t>ap\JLO üxi

Wilck. Ostr. 1335, 4 (altptol.): ähnlich übrigens auch auf einem sehr schmalen

Papyrus 'Ijno oüOriv Arch. 11 81 Gizeh Mus. Nr. 10 274, 4 (IIP). Dagegen scheint

bei Texe iiuoüGioc Goodsp. 3, 13 dll") keine gewaltsame Zerreißung eines echten

Diphthongs, sondern organische Trennung der beiden Bestandteile des ägyptischen

Namens vorzuliegen. Als besonders auffällig ist zu notieren die bisher nirgends

belegte Zerreißung- des mit c2 wiedergegebenen Zischlautes (vgl; § 48, 1) in

ävac 2:r|XTicac Tebt: I 53, 29 (;ilO").

2) Eud. 4. 15 6iricpaiv|ei (Blaß emqpdei); 8, 13 |uev ovxa (wobei dem Schi-eiber

)uev övxa vorschweben mochte); 16, 9 |uöp la (vor 165"). Ferner irpocxric ecOai,

Ojv^oTc Par. 6:i, 2, 40; 4, 98 (165"). NeKxovIaßuüi Leid, ü col. 3, 2 = Me'langes

Nicole p. 582 Wilcken (11"™). Auf sicherer Ergänzung beruhen tikXovxoc

Petr. I 5 fl") 2 (Phaedon c. 300"): XeY^eic Petr. II 50 (5) 30 (Laches c. 300";;

bOv [aixo Petr. I 10, 32 (klass. Fragm. c. 20U"). Auch hier die Ustraka viel freier:

cxeqpjavov Wilck. Ostr. 152b, 2 (122/j"); öSiXricpiubc ibid. 1085, 1 (136/."y.

3) äTTöY Ye^^-uu Magd. 8, 9 (HI"). d-rroX XüueGa Petr. 11 4, 1, 4 1 255"). 0iXd|H |liovoc

Petr. I 18, 2, 5 (237",. &iaXXdccinv, ^Xdxxouc, sogar dX X'öxav Eud. 5, 8; 18, 17;

20, 21 (vor 165"). dvaY KdZexai Petr. I 8, 3, 5 (Phaedon c. 300"). dvevcY Keiv Loud.

I p. 9, 28 (162"). la-rrqpin Par. 2 col. 14 (vor 160"). [Ausnahmen: *'Atto XXujviou,

*dvxiTTaxdcc ovxec Par. 40, 4 u. 41 — ein schlecht beschriebener, ungewöhnlich

schmaler Papyrusstreifen (156").]
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3. Nicht bloß solche Koiisonantengruppen, mit denen ein griechi-

sches Wort begingen kann (yp, bp, Gp, kX, k)u, Kp, kt, )liv, ttX, Tip, ttt,

Tp, qpG, xö), sondern auch '(}jl, 6|U, tv, X}^ werden regelmäßig zum

Folgenden gezogen^): Über c + Konsonant s. unter 5.

4. Dagegen wird bei jeder mit einer Liquida beginnenden Gruppe

nach der Liquida abgesetzt^). [Über |uv vgl. 3].

5. Ebenso wird das c an der Spitze von zwei oder drei Kon-

sonanten in der Regel für sich abgetrennt^).

1) e'TPaHJac Leid. D 10 (162»). dv 6peiav Petr. I 10, 34 (c. 220*). -rrapecpe

-

bpeuövTuuv Par. 63, 8, 3 (165^). npu OpioKe Tebt. I 37, 10 (73»). kü k\ov Eucl. 8, 16

(vor 165*). 'AXJK|Liäv Par. 2 col. 12 (^vor 160») [dagegen ilvr\veK fievai (sie) Lond.

I p. 18, 21 (161»)]. IiOKpaxec Petr. II 50, 1, 11 (Ladies c. 300»). iTi;Kp6v Petr.-

Einl. p. 28, 121 = Par. 63 .165^). vu kti, e|KTric Eud. 2, 30; 4, 10 (vor 165»). oi ktou

Hyperid. k. OiX. YIII 203 (II—I»). evöi Kxriv Par. 45, 7 (153»). dcuvräKTUüc Par.

32, 28 (162»). Zkuhvoc Wilck. Ostr. 1231, 2 (ptoL). Me invoveioic Tor. 11, 17 (177

oder 165») Ai luvaiou Petr.- 64a (3) 2 (252»). öjirXoic Par. 2 col. 5 (vor 160»). Xau irpöc

Eud. 7, 16 (vor 165»). yeYpa tiTai Kev. L. 30, 9 (258»). irpoYefpa TiTai Amh. II

59, 11 (151—40»). CUVTT6 TTTUUKevm Par. 34, 2 (157»). eyiueTpriTäc Petr. II 9, 2, 8

(241»). ,u^iTpa Par. 32, 23 (162»). XrilcpO^VTi Petr. II 36, 1, 23 (III»). Xe xöeüi Par. 2

col. 4/5 u. 6 (vor 160»). irpoKripu xOeicüüv Rev. L. 59, 9; 15 (258»). upoceve xöi'icecö'

Par. 46, 20 (153»). [Ausnahme -rrpoxO rjcecGai Par. 62, 1, 11 (c. 170»).] — irpä ymoO'

Petr. II 9, 4, 3 (241»); Tebt. I 124, 3 (118»); 39, 13 (114»). öiaTre-rrpa T^evoi Par. 38,

II (160»). TeraTMevoii Rev. L. 51, 23 (258»); Tor. VII 16 (177 od. 165»i. cuv-

aXXd [YiuttTa Grenf. I 17, 14 (177 od. 136»). irpoccTÖY TMCtciv (sie) Leid. U 3, 5

(II») = Melanges Nicole p. 583, 5 (Wilcken). TreirXe YMevuuv Tebt. I 5, 156 (118»).

[Einzige Ausnahme: TTpocxdYJiuaTOC Par. 63, 4, 113 (165»j.] cTal6|nuji Arch. I 287

col. 2, 13 (III»). dp€i BiLioOcei Leid. C p. 118, 2, 9 (c. 160»). YeiFviac Tebt. I 14, 10

(114»). la xni Par. 48, 14 (153»); aber Nex© .uiwvGric Par. 5, 2, 6 (114»'.

2) döeX|cpu)v Petr. I 15, 7 = 16, 8 u. 9 (237»i. eixeX'Qdjv Rev. L. 42, 8

(258»). dXJKiiuov Par. 2 col. 12 (vor 160»i. TrapaXa^ ßdveiv Petr. II 8, 3, 5 (267»). dva-

Kd|Li [iTTOVTOC Magd. 8, 10 (III»). d|U6|Li Hii,uoipov Par. 63, 8, 14 (165»i. ir^v xe Eud.

7, 6. iXdp xnc Petr. I 16, 12 (237»). CTiep ,uaTa Par. 63, 4, 110 (165») usw. [Ganz

vereinzelte Ausnahmen sind *döeXqpöc Par. 32, 27 (162»); cO] ^.ißoXov Petr. II

26, 2, 8 (240»).]

3) Die alteu Grammatiker waren über diesen Punkt nicht ganz einig.

Sext. Empir. advers. grammat. 169. Blaß A."* 89. Beispiele: irapaYCv^c 0ai

Petr. II 40 (a) 17 (260»); KpivdcGuj, KaTepYac,envai Rev. L. 46, 4; 64, 11; 66, 21

(258»); XoYKecOm Par. 63, 5, 172 (165»); ^qpdTTTeceai Tor. 8, 73 (119»). d-rr^cpac k€v

Par. 2 col. 3 (vor 160») — aber cpd|cKUJV BU 1011 11 2 (219»); YiviulcKere Par.

32, 5 (162»). dYMicieujOeicnc Goodsp. 9, 2 (I»). bec iniürac Petr. II 5 (c 255»);

eiOiCM^vov Par. 31, 9 (163"i; dTTripeicJM^voc Par. 6, 15 (126»). G^cttic Par. 2 col. 8

ivor 160i; uLic TT€p Petr. II 50, 4, 2 (Laches c. 300»). [Ganz vereinzelt *dCTT actü.ueOa

Par. 32, 32 (162»i.
j

de TeYac|u^vnv BU 997 I 4 (103»); ^köc tou Petr. II 8 (1 B) 6 (258»);

06^ic Tou Magd. lU 2 (III»); ibid. 3 dKuc t^v; 4Kdc xricTebt. I 107, 5 (112»); irpoec xtiKÖci

Leid. E 16 1162»); kriv Arch. 11 83 Nr, 10 274, 11 (III»); Eud. 11, 21; de rdpac, ^ctoi

ibid. 7, 9; 12, 8; xpiMOfic xdc Tor. 3, .•>6 il-7»). [Ausnahme jli^yIiCtov Par. 63, 3, 76,

daneben aber 74 jadXic tu (165»).] de Tpujv Eud. 17, 25 (vor 165»j. vevoc qpicBai Kev.

L. 27, 10 (258»). kjxoXuK^vai Pur. 32, 7 (162»). Die wenigen Ausnahmen be-

schränken sich fast ausschließlich auf die Verbindung c6, die in Verbalformen
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II. Teilung zusammengesetzter oder in der Aussprache eng

verbundener Wörter.

Das lierrschende Prinzip der Wortbrechung ist auch bei Zu-

sammensetzungen das rein lautliche Syllabieren; daneben tritt das

Prinzip der Trennung nach Kompositionsbestandteilen mehr zurück.

Blaß AI 12(5.

a) Trennung nach Silben.

6. Ist in einem Kompositum der letzte Vokal der Präpositionen

dvd, ttTTo, eTTi, Kaxd, jueid, Trapd, uttö elidiert, so wird der Schluß

-

konsonant der Präposition in der Regel zur folgenden Silbe gezogen.

Ebenso gewrjhnlich e Eevxec, eEoucia u. ä.-^)

7. Die Verbindung einer selbständigen elidierten Präposition mit

einem vokalisch anlautenden Nomen oder Pronomen wird als Zu-

sammensetzung angesehen und syllabisch getrennt. Dasselbe findet

bei anderen Elisionen statt, wie ovh\ beOr', oib\ dYex' usw.^)

^. Ohne Rücksicht auf die Kompositionsglieder wird rein nach

Silben getrennt in Fällen wie direcxeiXa, dTTÖcx^l, emcxaMcric, ettic -

xoXdc, Kaxacxf|cai, Kaxacxoxnicaiuev, TTepic|xacic, 7Tpoc|xfivai, iTpoc xdxr|i,

ILiaKpoTTpöjcujrroc, kuu jidpxni, vo^dpxni, xorrdpxujv, sogar biaTlivuJcexai,

'AXeEdvbpou, KXeijxdvbpou, NiKripaxoc, Nikoc xpo.xoc etc.^)

manchmal ungetrennt zum Folgenden gezogen wird, wie KaxapiöiueT c9ai Par. 63,

4, 99 (165^); beilcGai Par. 32, 10 (162^); ^dxe cOm Petr. II 50, 4, 28 (Ladies c. 300*);

cxep^ c[eujcav], Yive c[euu] Kev. L. 51, 25; 37, 7 (258*) — aber auch hier gewöhnlicher

^n-6\6i)cac|eai Grenf. II 26, 14 (103"); HJTiqpieTc|eai, vpricpiSec 0ai Hyperid. k. OiX. III

71 u. 77 (II—I*) usw.

1) di|vr]\u)|ua Sakkakini I, .'5 (IH*). d treqpacKev, djreqpaivexo Par. 2 col. 8; 11;

13 (llai) — freilich von derselben Hand col. 10 u. 14 dTreqpaivexo und ötTi eqpacKev.

direxeiv P. Eeinach 11, 3 (111*). e|TTUJvü|uou Anton. 7 (41 oder 32*). ä\(poboc

Gen. 20, 13 (10ü*y. KaiXepTacOfivai Rev. L. 67, 14; 71, 15 (258*) — aber Kax]e-

cpOapxai Petr. II 19 (2) 6 (III*). Ka GrjKOvxa Tebt. I 61 (b) 32 (118*). ko xoxni

Vat. B 2 (164*). Par. 36, 3 (163*); 40, 7 fl.56*); 41, 7 (158*). evKa xexo^ai Par.

35, 8 (163*). luelxaUdccei, |uejeoTTopivi]v Eud. 8, ö; 22, 25 (vor 165*). ira pecqjpayi-

caxo Par. 35, 16 (163*) — aber irapjeupeciv ebenda 63, 1, 15 (165*). uj-rrdpEeic

Rev. L. 68, 12 (258*). i)|Trdpxovxa Alex. VI 5 (III*). üJTrdpxoucav BU 1012, 6

(170»). — eSevxec Fay. XII 19 (nach 103*). eEouciai Par. 63, 6, 176 (165*).

biejHaTUJTnv Tebt. I 14, 6 (114*). Eine Ausnahme machen die Doppelkomposita

äl a-TTOcxeiXai Par. 3(5, 20 (163*). TTapieTriTeTpotqp[öxoc Par. 32, 9 (162*).

2) KaO' rmepav Tebt. I 58, 26 (111*). Koje' 8v, KajO' yiXiov Eud. 6, 16;

13, 14 (vor 165*). Kaix' dvbpa, Ka,[x' ^xoc Tebt. 172, 9 (114*); 106,21 (101*).

ILieie' iimnv Petr. II 45 (3) 10 (246*). trap' e|noO Lond. I p. 8, 35 (164—3*). Par.

54, 28 (163*); 49, 13 (160*). — oü,6' exi Par. 2 col. 6; ou]6' lav col. 8; beOx'

l|UTTe6oc, oü|ö' dcxoici, oI|6' öxxi col. 13, 14 (II*'). äyeix' aüxöv Hyperid. k. 0iX. IV 90

(E—I*). ^r\\y dXXov P. Reinach 11, 12 (111*).

3) dTTec!xeiXa Petr. II 23 (3) 6 (III*). dTiöcxeiXov Petr.* 53 (k) 2 (IH*).

dTT0c|x6TXai Magd. 3, 9 (IE*), duöcixn Eud. 14, 9 (vor 165*). eine xaXicnc Tebt.
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9. Wenn ein konsonantisch schließendes Proklitikon vor voka-

lischen Anlaut zu stehen kommt oder vor einen anlautenden Konso-

nanten, der mit dem vorhergehenden Konsonanten eine organische

Gruppe bildet, so kann der schließende Konsonant zur folgenden Silbe

gezogen werden: dies ist immer der Fall bei ouk, einmal bei eK

und dem Artikel, und nach dieser i\,nalogie wohl in weitergehenden

Fällen wie )aribe|V ävTiTrecov, c). v eTreiTraiui, lä c dTiocKeudc, CTOixeiaibüü c

u)aiv^). Über eHeviec u. ä. s. oben 6.

b) Trennung in der Kompositionsfuge

findet in der Regel statt bei der Zusammensetzung mit djUTr-(d,u(pi-),

eic-, TTpoc-, CUV-, uTTep-.^)

Anmerkung -J. Trennungen, bei denen ein einzelner Yokal auf die eine

oder andere Zeile zu stehen kommt, werden durchaus nicht vermieden. ^)

10. Ein Schwanken in der Silbentrennung scheint da vor-

zuliegen, wo ein in der Wort- oder Kompositionsfuge stehender Kon-

sonant graphisch verdoppelt und auf beide Silben verteilt, oder um-

gekehrt ein auf der Wortg-renze als Aus- und Anlaut fiofurierender

I 75, 81 (112*). 6TTic|To\riv Petr.^ 44 (2) verso col. 2, 1 (c. 246*). €Tric|To\äc Magd.

11, 2 (m*-"). dmcTeUe Petr.''' 42 G (9) 8 (c. 260»). Kaxaclxficai Par. 35, 36 (163»).

KöTOC xaGeic Rev. L. 46, 8 (258"). dTTOKaxaclTricuuci Grenf. I 10, 15 (174»;. Kaxac|-

xoxnicaiuev Tebt. 158 recto 35 (Hl*), irepic xacic ebd. 86,45 (11*''). irpoc'xdxtii

ebd. 120,129 (97 oder 64*). |uaKpoTrpö'ciUTroc Petr. I 12, 3 (238*\ kuj |uäpX'li

P. Magd, in den Melanges Nicole (Jouguet und Lelebure) p. 283, 5 (221*). vo fidpxni

Rev. L. 43, 1 \258*). xo|[TTotpxujv Petr. II 1, 10 fc. ^üO*!. |uri 6a,uü)C Tor. I 8, 39

(117*j. biaTJviücexai Amh. II 29, 18 (nach 250*,. 'A\e Edvbpou Petr.- p. 8, 3 ^236*).

K\€i TÜvbpov Wilck. Ostr. 1494, 3 (c. 256*). Nt Knpdxou Petr. TI 13 (4) 14 (258—53*).

NiKOC xpctxuui Petr. II 13 (18 B) 12 (258*).

1) QU K eq)pövxicac Petr. 11 23 (3) 11 (III*). oü k ätiov Hyperid. k. 0i\.

(Kenyon.) 164 (II—I*/. oü k fjv, oö k e£, ou k ev, oü k ävxiKeixai, oü k ecxiv, oO k

^XUJ, oOk fjc (= T^cOa), oü K döov Par. 2 col 3. 4. 5. 8. 9. 11. 13. 14 JI*'i. [Zur

völligen Aphäresis des oü in KoTöa, K€Ea0pr)cac etc. im letztgenannten Papyrus
vgl. § -Jib, 2.] — ^ K xoO Lond. I p. 7, 18 (164») — dagegen ^[k]

|
xoO Par. 36, 4,

106 (165*). — nY\Uv dvxmecöv Par. 30, 24 (162*). äv ^Tr€iTrai,ui Petr.- Einl. p. ->8,

111 = Par. 63 (165*). xd c dTiocKeudc, cxoiX6iu)6iJL) c v^iv ebd. 63, 7, 13; 4, 116 (^165*).

2) ü-irepaiuTr^XOvxa Par. 2 col. 7 (II»'). Trpoc fiKov Par. 63, 13, 12 (164»).

TTp6cxi|ua Rev. L. 21, 6 (258*). irpoc bibouc Eud. 2, 16 (vor 165»). irpoc (pdxujc

Par. 63, 8, 10 (165*). cuv avax^Wei Eud. 19, 7 (vor ir,5*). örrep nqpävoic Par. 63,

9, 51 (165*) usw.

3) In literarischen Texten: d|Ko\acia Petr. I5 (4i 13; ebd. 16 d pexi'iv

(Phaed. c. 300»). d] vacxpeqpoiudvouc Petr. II 50 (,4) 1 (Lach. c. 300»). dvoTKai a
Hyperid. k. 0i\. (Konyon.i III 75; ebd. V 128 dtouci a (II—I*). — In Urkunden:
^Tnxo\u)v Eud. 17,4 ivor 165*). ^ cöiueBa Lond. I p. 7/8,24 (164»). »^ |uäc ebd.

p. 7, 22. d TTÖ Anton. 3 (41 oder 32»). d irocKCudc Par. 63, 3, 90 (165»). d ttcöö-

ILievoc Grenf. II 32, 9 (101*). 'ATToXXiuvi lui Petr. II introd. p. 32, 9 (^UI»). &i d
Petr. II 12 i^i) 6 (241*); tond. I p. 8, 26 (164*); p. 19, 7 (16t»V öv|JÖvi a i^sic)
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Doppelkonsonant vereinfacht und der vereinfachte Laut nur zum

zweiten Worte gezogen wird. Dies ist namentlich der Fall bei c

und V, und zwar sowohl vor einem Verschlußlaut als vor einem

Vokal ^). So erklären sich Schreibungen wie:

einerseits eiccavfeXtuuv st. eicaYYeXeujv, "Icioc cNeqpopcfiTOc st. "Icioc

Neqpopcnxoc, KaiacTac ceuuc st. Kaxacxac eine, KaTacciaOrlvai st. Kuia-

CTaBf|vai, KaieccTrapKev st. KaxecTrapKev, Trpoccxdr t^öciv st. TTpocxd -fMaciv,

TToniceic CKidv st. ttouicei cKidv, uTre'fpavjjac XapaTTiujv = uTrefpanJ« Zapa-

TTiuuv etc.-,

andererseits ctqpec auxov st. dcpec cauxöv, evxiöevxa coiciv st. evxiöevxac

coiciv, icou CKOTieT st. i'cuuc CKOTTcT, irpocavevTivoxuJ coi st. rrpocavevrivoxuJC

coi, xfi cuuxripiac, xoi cxpaxTTroic, xoüxoi cuvepfeiac, xP^i« coi st. XPtiac

coi, üj ccpiv st. üjc cqpiv etc.

Beispiele für v: einerseits XH^H"^ vüüXokoc st. x^\^ vauXoKOC,

evvavxioc, jiiecovvuKXioc;

andererseits ed vOv für edv vöv^).

§ 6. Satzzeichen.^)

Vorbemerkung. Die folgenden Beobachtungen machen keinen Anspruch

auf Vollständigkeit in Benützung des Materials und beschränken sich auf die

wichtigsten Punkte.

1. An Stelle der scriptio continua, die in der Regel vorherrscht,

tritt in wenigen Fällen durchgeführte Worttrennung und eine durch

Absätze gegliederte Schreibweise.^)

Lond. I p. 38, 26 (158»). äfvoü} Tor. 3, 9 (127»). e\r\ Par. 63, 1, 5 1165»). öjuvO o

(sie) Par. 47, 2 (153»). veü i (Blaß) Eud. 8, 7 (vor 165»). 'AxiXfi i Par. 2 coi. 12

(II»') usw.

1) Vgl. G. Meyer» 304. 377. Blaß A.^ 89. 126. K. Bl. I 312 Anm. 7.

Meisterhans-Schwyz. 89f. Kretschmer Vas. 50. Schweizer Perg. 132f.

2) Sammlung der Belegstellen unter §§ 49, 11 ; 50, III.

3) Bekker Anecd. 675 Z. 14ft'. Crardthausen^ griech. Paläograpbie 1879,

270fF. K. Bl. I 351ff. Blaß im Hdb. kl. A.-I 310f.

4) Während der Chrysippuspapyrus (aus dem Anfang des 2. Jahrh. v.

Chr.) uno tenore geschrieben ist (vgl. Th. Bergk, Commentatio de Chrysippi

libris irepi dTToqpaxiKUJV p. 21: scriptura est continua neque distinctionis ullum

reperitur vestigium. Neue Ausgabe bei v. Arnim, Stoieorum vet. fragmenta 11 52 tF.),

zeigt der so ziemlich gleichzeitige Eudoxuspapyrus (Par. 1) vollständig durch-

geführte Worttrennung und abgesehen von den durch die Abbildungen herbei-

geführten Spatien mancherlei Absätze und Anfänge a linea. Solche Absätze von

vorne (häufig mit -rrapäYpacpoc) zeigt auffallend regelmäßig Par. 62 Planches XLI
(Rundschreiben an die Finanzbeamten c. 170 a. Chr.). Schon in den Rev. L.

(259/58») sind die einzelnen Steuergesetze dtirch Spatien (und -rTapd-fpaq)oc) deut-

lich von einander geschieden und oft durch Überschriften eingeleitet. Über Spatien

und Paragraphos im AVürzburger Sosylosfragm. (11»; vgl. Wilckeu Hermes XLI

p. 105. In Privaturkunden sind Intervalle seltener.
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2. Zur Trennung der Wörter, Sätze und Abschnitte sind folgende

Zeichen im Gebrauch:^)

a) Der yon alters her geläufige, auch auf Inschiüften vorkommende

Doppelpunkt (:). Selten einzelne Wörter trennend, entspricht er

bald unserem Punkt nach kleineren oder größeren Abschnitten, bald

schwächeren Interpunktionen, wie Semikolon oder Komma; in poe-

tischen Stücken scheint er zugleich der rhythmischen Koleneinteilung

zu dienen.-) Als Zeilenfüller dient der Doppelpunkt auf dem Würz-

burger Sosylosfragment (IPj ed Wilcken, Hermes XLI p. 106 col. II 6;

p. 107 col. II 16.

Über die Verbindung dieses Zeichens mit der TrapdYpaqpoc vgl.

unten c, a.

b) Weit häufiger begegnet die Trapd'fpttcpoc, ein Querstrich, der

mit einem kleineren oder größeren nach unten gewandten Häkchen

beginnt und unter diejenige Linie gesetzt wird, innerhalb welcher

oder mit deren Abschluß ein Satz oder Abschnitt endet. ^) Literarische

Texte des 3. Jahrhunderts v. Chr. entbehren sie fast nie; auch in den

folgenden Jahrhunderten bevorzugen diese Interpunktion wissenschaft-

liehe und offizielle Dokumente, weniger private Urkunden, wie Briefe,

Bittschriften usw. Dagegen steht die irapdYpacpoc zu jeder Zeit gern

am Schluß eines Schriftstückes.^)

1) Mhs.-Schwyz. llf. Gardthausen 27ütf.

2) Nur Avorttrennend ist der Doppelpunkt z. B. im Artem.-Pap. 6 zwischen

dem Adverbium KaKOJC und dem dazu gehörigen diroWöoiTo (III"); ebenso auf

einer Inschrift aus der Zeit des 3. Ptolemäus (Strack, Arch. f. P. II 541, lö) nach

Kai. Unserem Punkt entspricht er Axtem. 5 (nach ödi^jai) und 9 (Kaörnuevoiv);

ebenso Petr. I 5 (3) 6 (Phaed. c. 300^), wo die Frage (Cüjciv) und Antwort (ävdYK»-i)

sowohl unter sich als vom folgenden getrennt erscheinen. Auf dem Kanop.
Dekr. Z. 46 (237*) steht der Doppelpunkt am Schluß eines Abschnitts mitten in

der Zeile. Strack, d. Dynastie d. Ptol. 230^ 46. Bei Dittenberg. inscr. or. 104, 46

fehlen die Punkte. Ferner Par. 63,8,12 (165*) CTOxaZ:ö|uevoc : 15 TrapkxnMö»:
Schwächere Pausen liegen vor: Artem. 9, 11, 13, 16 ilU.'^); Par. 63, 8, 4 nach

ftucxepaiveiv (165*); Eud. 17, 1 nach öieH^px^Tai (vor 165*i; Grenf. I 14, 10 nach

Zuüpvrjc 1 150 oder 139"). Besonders häufig begegnet der Doppelpunkt im erotischen

Fragment Grenf. I 1 (nach 173"), wo er nicht bloß logische, sondern sicherlich

auch kolometrische Zwecke erfüllt: so col. 1, 1. 2. 4. 5. 6 (sogar nach Kai\

10. 12. 14.15. 17. 19; col. 2, 5. Vgl O. Crusius Philol. 55, 380. U. v. Wilamowitz
G. G. A 1896, 299 tf.

3) Gardthausen 273. Hdb. kl. A.- l ."JH. Älteste Belege aus dem
5. .Tahrh. v. Chr. C. I. A. I, 319; lakon. Damononinschr., abgebildet bei Kühl, Imag.

inscr. gr. antiquiss.- S. 28 Nr. 16.

4) 3. Jahrhundert.
a) In klassischen Texten: Petr. 1 1 und 2 i Antiopcfragm. c. 245 ge-

schrieben; an vielen Stellen, namentlich bei Personenwechsel; ebenda 3 und 4

(klassisclie Fragm. aus derselben Zeit) und insbesondere im Pliädon- und Laches-

Mayser, Papyrusgrammatik. 4
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c) Manchmal verbindet sich die 7TapdYpa(poc mit anderen Satz-

zeichen wie

a) mit dem Doppelpunkt;^)

ß) mit einem schrägen Strich am Rande, der unten mit einem

Häkchen von innen beginnt und oben mit einem Häkchen nach außen

endigt (r^), also wie ein verkehrtes schiefliegendes S aussieht. Das

Zeichen steht auch gelegentlich ohne Trapdfpacpoc.'j

d) Der Buchstabe x, bei den alexandrinischen Grammatikern das

Zeichen für eine verdächtige oder erklärungsbedürftige Stelle (daher

bei Scholiasten: evbei be toö x. X'dZleTai ö cxixoc) findet sich im dia-

lektischen Papyrus. Doch ist die Erklärung unsicher.^)

papyrus (Petr. I Nr. 5—8 und Petr. U Nr. 50, beide c. 300';; ferner Petr. I 9 (klassi-

sches Stück), 10 (rhetorisches Fragment), 25 (Mouc€iov des Alkidamas, geschr. 225")

bei jedem neuen Zitat.

b) Urkunden haben die TrapcxYP- fast nur am Schluß größerer Abschnitte,

namentlich bei Zahlensummierungen: Rev. L. (258") an vielen Stellen; Petr. 11 14

(1") 12; 27 (1) 9. 11 (236»); 29 (a) 11; (d) 3. 12; 37 (1") 4; 39 (g) 12. 20 usw. B U 1011

(amtliche Korrespondenz V. 219'') auch bei kleineren Abschnitten, so 115. 11. 15. 21;

III 5. 9. 15. 18.

2. Jahrhundert.
a) Literarische Stücke: im Eudoxuspap. sehr häufig, sowohl im Inneren

als am Schluß der Kolumnen (vor 165*); im dialektischen Pap. (Par. 2) haupt-

sächlich Lei neuen Zitaten (11"'); im Würzburger Sosylosfragment ed. Wilcken
Hermes XLI p. 107 col. II 22; p. 108 col. III 27 und am Schluß; im erotischen

Fragment Grenf. I 1 (nach 173") 9mal; im Pap. Weil I—VI (vor 161") und Hyperides-

pap. (11

—

I") häufig.

b) Offizielle Urkunden Par. 62, 4, 12. 14; 5, 2. 11. 15(11"'); ebd. 63, 9, 27.

31. 32. 46; 11, 66. 79. 81; 12, 85. 87. 88. 92 (165"). B U 1011 11 5. 11. 15. 21

(11"). Tebt. I, 5 (118") königl. Amnestiedekret, nach jedem einzelnen Abschnitt.

In Privaturkunden fast nur am Schluß oder bei größeren Abschnitten: Grenf I

11, 2, 5 (157"); 14, 7. 10. 12 (150") — Aufzählung von Gegenständen aller Art;

Grenf II 17, 18 (136"); 21, 25 (113"). Lond. II p. 11/12 (152"). Im Inneren fehlt

das Zeichen auch in den sorgfältigst geschriebenen Stücken, z. B. Par. 12 (157");

13 (157"); 26 (163"); 27 (160"); 30 (162") usw.

1) Petr. I 5 (3) 6. 12 (Phädon, c. 300"). Par. 49, 15. 17. 24. 26. 28 (zwischen

Vorder- und Nachsatz). 30 (ein Brief, etwa 160"). Grenf I 1, 1, 5. 12 (nach 173").

2) Im Eud. vor einem größeren Abschnitt, z. B. col. 2 nach Z. 13 (vor 165").

Par. 2 in allen vollständig erhaltenen Kolumnen beim Eintritt eines neuen
Zitats (II"'). Nach Blaß, Hdb. kl. A. I 311 ist dies die Koronis, die man auch
am Schlüsse eines Buches findet (Isid. Orig. I 21). Das Zeichen begegnet auch
auf einem Münchener Pap., herausg. v. Wilcken im Arch. f P. I 475 ff. col. I 1,

auffallenderweise rechts am Rande. Wilcken vermutet, die Schleife könnte

bedeuten, daß hier eine Umstellung vorzunehmen sei.

3j Par. 2 col. 6 wiederholt (H"). Brunet de Presle bemerkt dazu (Not.

et extr. 18, 2 p. 100): „les quatres lignes suivantes sont marquees en marge
d'une Sorte de x, lequel me parait indiquer qu'elles contienneut une repetition

qu'il faut eflFacer". Doch wird sonst Nichtgültiges einfach durchgestrichen (öia-

Ypdcpeiv), so Par. 34, 20ff. (157"); 63, 5, 143 (165"); ebd. col. 13, 2 (^164"i, manch-
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1

e) Zur Zeilenfüllung am Schluß der Linie, zugleich als Trennungs-

zeichen dient manchmal ein nach links offener Winkel (-7 ^). Auch

zwei parallele schräge Striche (\) werden zur Raumfüllung benutzt.^)

Über die Vei'wendung des Doppelpunktes zu diesem Zweck vgl. oben

unter a). Wilcken Hermes XLI p. 105 bemerkt, daß gelegentlich auch

der einfache Punkt (z. B. im Theätetkommentar p. VIII) diese Funk-

tion erfülle.

Anmerkung. Von der alexandrinischen Interpunktion des Aristophanes

von Byzanz (reXeia ctiy^iI, 'ljugctitmi^I , in^cri cxiTUn) haben sich in den ptole-

mäischen Papyri, soviel ich sehe, keine Spuren erhalten.

4^ 7. Zahlen und Zahlzeichen.

1. Das alexandrinische 27ziffrige Zahlensystem ist durchweg ver-

wendet sowohl für Kardinal- als für Ordnungszahlen.^)

2. Zahlzeichen sind die geläufigen 24 Buchstaben des Alphabets,

außerdem als e7ricri|ua die alten Zeichen CTiyiaa (= 6), KÖTTTia (=? 90),

cainTTi (= 900). Die Tausender sind durch ein rückläufiges Häkchen

oberhalb des Zahlbuchstabens ausgedrückt: ~A = 1000, ~B = 2000 usw.

Das lapidare Z (in dieser gebrochenen Form) = 200 begegnet in der

mal zugleich oben oder unten punktiert (-rrepiYpdqpeiv) : oben Par. 2 (also im
gleichen pap. wie das x!) col. 14, IG; ähnlich Tebt. I 72, 373 in irecceiv (114*).

unten Petr. I 14, 5. 14 (237»); 16 (1) 7 (237"); II 13 (IS**) 9. 16 (258"); 14 (1"^) 5 (lü»);

Besser paßt auch hierher die Erklärung, die Brunet de Presle in der Einleitung

zum Alkmanfragment (1. c. p. 418) von diesem x gibt: ,,Le signe x employe des

une assez haute antiquite dans les manuscrits pour signaler certaius passages,

qui avaient besoin de commentaire." Das x steht im Alkmanfragment
(Uli') col. 2, 25. 27; 3, 15. 30. 32 (hinter einer Glosse). Gardthauseu 27!^.

1) Hyperid. k. 0i\. IV 90 äye T t'uütöv; 101 c ~7
\
uYYv<JÜ|uriv (vgl. oben

S. 44 Note 1); V 122 feincTpaTeucäv "7
\

tuiv (II—Y). Yiva. ähnliches Zeichen am Ende
der Zeile 162 nach r\ ist bloßer Füllstrich und mit Punkten umgeben, hinter

Z. 85 auf dem freien Platze nach xoOc ( ), worauf -rrpo^öpouc folgt. Vgl. Blaß,
Hyperid. Praefat. — Zwei schräge Striche (=^) füllen den Raum auf dem
Ostrac. 1148, 7 (11*). Über ähnliche Trennungszeichen aus römischer Zeit (Punkte,

Häkchen, Querstriche) in einem Genfer Papyrusbuch berichtet Grönert', Arch.

f. P. I 111 und in Oxyr. II 96—114 Nr. 223 Arcli. 1 503. 510; den Füllstrich er-

wähnt ebenderselbe Arch. II 367 (IP''), 369 (II— IIIi'), 376 (I— H''), ^78 (!«').

2) So schon im Rev. Pap. (259—58*) und in den ältesten Urkunden der

Sammlung Flindcrs Potrie bis in die römische Zeit. Gardthauseu Paläogr. 264 tf.

Blaß im Hdb. kl. A. I 282. Hinrichs ebd. 433if. und Larfeld 1- 54;{ff. Eine

Zusammenstellung einzelner Zahlzeichen in den Pa[jyri geben Brunet de Presle
in den Not. et extr. 18, 2 p. 326f.; A. Peyron Tor. Tavola VI; LecMuans Pap.

Leid. 192; Mahaffy zu Petr. II Kinl. 39. Neuestens handelt hierübor eingehend

J. Gilbart Smyly, The employment of the aiphabet in greek Logistic.

Melanges Nicole S. 515 tf.

4*
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Kursive des 3. und 2. Jahrhunderts v. Chr. M ist das Zeichen für lOOOiJ;

M z. B. = 30000.^)

3. Wenn Zahlen im Zusammenhang mit Wörtern durch Buch-

staben ausgedrückt werden (namentlich bei Jahres- und Monats-

angaben), so wird häufig ein Querstrich über das Zahlzeichen ^eset/t,

z. B. Ke = 25; Brüche werden stets durch einen akzentähulichen

aufrechten Strich gekennzeichnet (z. B. n' = i)- ^^1^ Zeichen für {-

dient ein nach rechts offener Winkel mit der Spitze nach unten (z. B.

Y A ^ 3i). ß' bedeutet f.
Alle anderen Brüche, deren Zähler größer

als 1 ist (Zweigbrüche), werden durch oft recht komplizierte Zu-

sammensetzungen einfacher Brüche (Stammbrüche) ausgedrückt, z. B.

^b'=| + i = !; T'i'€'=i + ^ = f; ^.T'=t usw.^^)

1) Das CTVYlua hat im 3. Jahrb. die alte Form des oüaü iDigamma;. cz> z. B.

Petr. I 11, 4 (IIP); 12, 18. 21 (c. 238"); 21, 12 (237'^); 23, 11; 2G, 2. 4 (241"). Petr.lU

(2) 14 (255»); 4 (11) 8 (255»); 38 (b) 9 (IIP). Auch im Pap. Sakkakini, der scbon

aus diesem Grunde eher ins 3. als 2. Jahrb. v. Chr. gehört, bat das Zahlwort

diese Form, z. B 54. Vgl. Par. 55^, 38 (^160"). Im 2. Jahrb. beginnt eine Um-
bildung in der Weise, daß der untere Querstrieb sich nach links hin als kleines

Häkchen fortsetzt (Gardthausen I.e. 265), bis das Zeichen fast einem latei-

nischen S gleichsieht: z. B. schwach gewunden Par. 23 verso links letzte

Zeile (165»); 42, 15 (156»); wie ein 5 Par. 48, 25 (153»); mehr eckig Par. 46,

23 (153»).

Das KÖTTTra hat nirgends den senkrechten Strich in der Mitte des O (= ^),

sondern immer rechtsseitig, das O mehr oder weniger otfen, z. B. Rev. L. Append. II 5

(in»); Petr. 11 Einl. p. 34, 8 (IE»); ebd. Nr. 13 (17; 3 (2.58—53»); 28 col. 8, 22. 24 <1II»).

Ashmol. Plat. XV, 40 (IIP). Eud. 2, 8. 16. 20 (vor 165»). Nach Leemans zu Leid. C

p. <J2 hat es die Gestalt <!, z.B. Leid. S unter col. 4 (c. 160»).

Das caiLiTTi bat noch im 2. Jahrb. die alte Form T, z.B. Par. 53, 32 und 35

(planches XXXVI col. 3) 163»; 54 coL 2, 39; 3, 59. 77 (pL XXXV) 163»; 55 bis

coL 1, 38 (pl. XXXVIII) 160»; Leid. C p. 92 coL 4, 18; T col. 1, 2. 3 (c. 160»).

Tausender z.B. Petr.I 23 (4) 6. 8 ~A= 4000; ebd. 12~A = 1000 (IIP). Rev. L.60, 25

"r=3000 (258») Fürs 2. Jahrb. zahlreiche Beispiele in den Rechnungen der

im Serapeum dienenden Zwillingschwestern Par. nro. 53 ff. (c. iHO") und sonst. —
I = 200 Petr. II 4 (11) 4. 5. 7 (255»). Petr.^53 (m) 4 (225»). Amb. U 61, 7. 10. 14

(163»). Grenf. I 27, 3, 4 (109»). Vgl. Mabaffj zur angeführten Stelle Petr. II und

Einl. p. 39.

2) Zahlzeichen mit Querstrichen: Eud. 4, 22 tö i — Tf[c ky = der

10. Teil — des 23. (Tages); 24 xfic ke; 25 k? etc. Gelegentlich erhalten auch

ausgeschriebene Zahlwörter den Querstrich: so Eud. 1, 19; 13,13 xpeic; 13, 3 bic;

4, 18 ev; 5, 5 fpiciv. Auch Zahlwörter, die den Teil eines Kompositums bilden,

werden manchmal durch Ziffern ausgedrückt, was schon zu Mißverständnissen

geführt bat: so bedeutet yk Petr. II 28 (4) 2. 16 (III») nicht, wie Mahaffy gelesen,

Yeuupfüjv KuO|uri, sondern TpiKoiinia. Dies batWilcken gesehen in der Rezension

von Kenyon, The palaeograpby of Greek Papyri, with twenty facsimiles and

a table of alphabets, Oxford 1899 im Arch. f. P. I 357 Note 2.

Beispiele für einfache und zusammengesetzte Brüche sind seit dem
3. Jahrb. in Petr. II und namentlich in Tebt. I überaus zahlreich: z. B. kyt'= 23^
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4. Eiuer Zahlensumme wird der Buctstabe f cfiveTai) oder

eine (daraus entstandene) schräg ansteigende Linie mit oder ohne

Widerhaken am oberen Ende (/ /1) vorgesetzt. Bei Subtraktionen

steht zwischen Subtrahend und Minuend das Zeichen L, das auch sonst

angewandt wird, um Zahlen (Summen) von einander zu trennen.

,,Rest" bedeutet ein nach links offener Halbkreis 'j , auch ^' und fr^.

Im übricren sei auf die Siglenverzeichnisse in den Indices der Aus-

gaben verwiesen.^)

§ 8. Soustige Lesezeichen. Tacliygraphie.

1. Unterscheidungspuukte über dem Jota (i) und Ypsilon (ü)

sind im Hyperidespap. (11''') angewendet, aber zunächst nicht bei der

Diärese, sondern überhaupt da, wo der Vokal eine Silbe beginnt,

z. B. ibiov, iTTTTttpxoc, üirep, eicujc, toutoui, oütoci. Vgl. Blaß, Prae-

fatio zur Hyperidesausgabe 1881 p. IX. K. Bl. I 24o Anm. 1. Der

Papyrus Harris (II. XVIII) aus dem 1. Jahrb. v. Chr.(?) soll in etwa

1" der Fälle den Doppelpunkt über i haben, wo wir ihn heute setzen.")

In Urkunden kommen diese Punkte außerordentlicü selten vor,

einmal — wenn dem Faksimile zu trauen ist — über anlautendem i nach

auslautendem i in der Verbindung AI iKavOuc, dann auf einer ptolem.

Scherbe iTTTreuuv und im Inlaut viipiKfic. Regelmäßig sind Schreibungen

wie 'AxiXfji, epiouqpüVTÜJV, TrpouTrapxoucaic, TTpouTTOKei|uevui/V u. ä.^)

Petr. II Einl. p. 3 •. (a) 5 (III^i. Über ß'=
f vgl. Index zu Tebt. I p. 642. irrixeiuc fi'e'

Par. ö, 1, 18 (114^) wird ebendort col. 2, 2 mit Worten gegeben tti'ixcujc rpiTov

TTevTaKaiöeKaTOv (sie) = i + ^t = 1 Elle. ßb'ri' = 2| Tebt. I 87, 9 ^n^^.

pqY'i'ß' = 190 ^2 ebd. 91, 5 (11*0- -^Is Beispiel für viele sei angeführt Petr. II 30 (^a),

wo folgende Brüche addiert werden: y Z_ k'c;' = 3-|- -|- i, EfV = 60-1- -(- i^

ei'ß' ^ 5jg, Trai'ß' 81^. Der gemeinsame Nenner ist 996. Vgl. Mahaffy zur

MC
Stelle. Beispiel einer hohen Zahl mit Bruch: M~Aqp|neß' = 401545 - Tebt. I 99, 11

(nach 148»). V"gl. J. G. Smyly, Melanges Nicole 520 ff.

1) r häufig in den Par. 52 ff. (c. 160*). Die schräge Linie schon Petr. II 25

ib) 21 i226^; 39 (f) 246«. Par. 66, 36. 49. 56. 65 (III»); Par. 9, 26 (107») und
unzähligemal in 'The land survey' Tebt. I 60 ff. (II— I"). Das Subtraktionszeichen

z. B. Tebt. I 112 col. 1 (112"); das' für „Resl'^ Petr. II 34 (b) 19; 39 le) links 5. 25;

rechts 12 (IIP). Par. 52, 11 (pl. XXXV i 163"; 54, 2, 52 (c. ISO"). Leid. C p. 92

col. 3 (164-1 usw. Smyly a. a. 0. 522.

2) So Winer-Schmiedel § 5, 5 Anm. 7. Dagegen stammen die Punkte,

wie auch Akzente, Spiritus, Apostroph usw. in den Iliasfragmenteu Not. et

extr. 18, 2 p. 111 tf. sicherlich aus späterer Zeit; das älteste dieser Stücke (p. 120ff.)

hat keinerlei Punktation. Der Aristotelespapyrus (Ende des 1. christl. Jahrh."! hat

die diakritischen Punkte.

3) Ai iKavüjc Par. 63, 1, 6 (165" i [Faksimile. Übrigens sind in der neuesten

Ausgabe des Stückes nach der Kollation v. Wilcken ^Petr.* Einl. 18 f.) diese
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2. Die Diastole oder Hypodi;istole, ein unserem Komma
ähnlicher Strich, der in der scriptio continua nicht zusammengehörige

Wörter trennt (K. Bl. I 353), findet sich (nach Jouguet und Leff'bure)

auf einem Pap. Magd. ( Melange« Nicole p. 282) in der Verbindung

TÖ Te TtepiTpaxriXibiov eK KaBopiuioiv XiOivujv zwischen eK und Ka.Bop-

laiuuv (221^). Pap. EK'KAGOPMIQN.

3. Die Versuche Tachygraphie in den ptolem. Papyri nachzu-

weisen sind bisher nicht gelungen; die betreffenden Schriftzüge haben

sich als kursiv geschriebene eigenhändige Beamtenunterschriften heraus-

gestellt. ^)

Punkte nicht bezeichnet], vnirlvjv Ostr. 1229, 6. v'ixpiKfic Ostr. 329, 3 (beide unb.

ptol.). — 'AxiXni Par. 2 col. 12, 1. 6. 11. 17 (IP'). ^piouqpavxdiv Tebt. I 5, 239 fll8»).

TrpouTTapxoOcaic Lond. I p. 7, 10 (164— 3*); Kanop. Dekr. 20 (237«); Tebt. I 9, 4

(119"). irpouTTOKeiia^vuuv Tebt. I 61 (b) 354 (llS'^i.

1) Gardthausen, Paläogr. 218. Gitlbauer, die Überreste griech. Tachy-

graphie im Cod. Vat. gr. 1809 (p. 0), widerlegt von Wessely, "Wiener Stud. III p. Itf'.

Es handelt sich hauptsächlich um 4 Papyri des 2. Jahrh. v. Chr. (Par. Planches XVI,

col. 50; XLIX; Vindobon. 26; Leid. M col. 2).



EBSTEE HAUPTTEIL: LAUTLEHRE.

A. VOKALISMUS.

I. EINFACHE VOKALE.

Vorbemerkung. Ini folgenden wird bei jedem einzelnen Abschnitte

zunächst und vorwiegend von physiologischen Vorgängen gehandelt;

psychologische Wirkungen werden, wo sie äußerlich ähnliche Formen
wie die physiologischen hervorbringen, jeweils am Schluß des betreffenden

Abschnitts nachgefühi-t.

§ 9. Der A-Lant.

I. "Wechsel zwischen ä und s.

a > e.

a) Physiologische Yorgänge.

Der Lautwaudel von d > e, dem noch G. Meyer^) wenig Be-

deutmiff beimessen will, greift seit dem 3. Jahrh. v. Chr. in den

Papyri immer mehr um sich, so daß man darin ohne Zweifel in einer

großen Reihe von Fällen Lautschwächung erblicken darf. Die

letzten L^rsacheu dieser Erscheinungen können verschieden sein: sie

liegen teils auf dem Boden des Griechischen (Wirkung des exspira-

torischen Akzents, Natur der lungebenden Konsonanten, Assimilation

an benachbartes e, Analogiewirkungen aller Art), teils sind sie gerade

im ägyptischen Griechisch auf den Einfluß des Koptischen zurück-

zuführen.

a) Betroffen werden zunächst unbetonte Silben, und zwar

1. ohne Einfluß einer Vokalassimilation:

In literarischen Stücken:

evTi9evTa= dvTi9evTaWilekenOstr.ll47 verso 1 (=Eur. Hippolyt. Ii2<',

geschr.lPj; doch ist hier die Möglichkeit einer varia lectio (ev-Ti9evTa).

1) G. Meyer Gr. Gramm.'' 55: „von keinem l^elang sind späte i?i Schrei-

bungen wie MeKeöövoc, ^TravTec". Vgl. jetzt Dieterieli Unt. 1 rt. Thuml»
Hell, 17 ff.
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eövre = eövia 11. 24, 35 (Kenyon, class. frgm., j^eschr II—1").

Kajaovre = KajaovTa ebda. 11. 2o, 444 (JI— r^j.

In Urkunden:

^YTwpt^ci'v (Wil(;ken statt eirapeTeTv) = dYT«peueiv (persisches Wort,

vgl. oben S. 42) Tebt. 1 5, 182. 252 (118=^). Vgl. oTvoc efTapiac

(Frohnwein) B ü I 21 col. 3, 1(5 (340''j und dvevfctpeuToc auf

einer Inschrift (Arch. Zeit. 1890, 59). Thumb HeU. 111.

eKOv3o|uev Amh. II 37, 8 (19G oder 172''). Vgl. eKÖcai = ctKoöcai

Amh. n 130, 7 (70P).

eTreipÖTttTOv = d-rreipoxaTOv Par. 03, 2, 54 = Petr.- Einl. p. 22 (165*).

TipToXeßnK[ÖTec] Petr. II 13 (18^') 8 (258—53'') Aber r|]p-foXaßriKuuc

Petr.^ 42 C 14, 2 (255'') und unter dem Akzent i^pfoXdßnKev

Petr. II 26 (5) 7 = Petr.^ 64 (a) 5, 7 (252").

TTepd, woraus nachträglich irapd verbessert wurde, Tebt. I 110, 4 (92

oder 59").

cuvcKaXouOeiv, verstümmelt aus cuvaKoXouöeiv Tebt. I 39, 14 (113'').

Hierher gehört wohl auch aibiKOuviai (gelesen ebiKOÜvian Lond. I

p. 2'6, 9 (161"). Vgl. übrigens § 14, 8.

Ein spezieller, vielbesprochener Fall ist das Verhältnis von Ca-

pdTTic : CepdTTic^). Der Name des unter einem der ersten Ptolemäer

(nach Tac. bist. IV 83—84 Ptolemaeus I, vgl. Plut. de Iside et Osir.

cap. 28) aus Sinope eingeführten Gottes, aus dessen Heiligtum bei

Memphis ein großer Teil der erhaltenen ptolem. Papp, stammt (Leid.,

Lond., Par., Tor., Vat.), lautet seit dem 3. vorchristl. Jahrhundert regel-

mäßig CapdTTic, ebenso die Derivata CapaTTidc, CapaTTieiov, CapaTTiinv

— im ganzen über 200 Beispiele in ptolem. Urkunden. Dies ist

offenbar die ursprüngliche Form.^) Später auftretendes Cepamc er-

1) Der Akzent nach Wilcken G. G. A. 1894, 718. TheL. Bank 35 ff.

Zum folgenden vgl. namentlich Job. Schmidt K. Z. 32, 358 f.; Schweizer
Perg. 'J8, die übrigens beide „CöpaTTic, Capamaiv" etc. aus ursprünglichem

Cepamc, Cepa-rriojv durch Yokalassimilation herleiten. Ebenso Nachmanson
30. 67. Anders W. Schmid G. G. A. 1895, 39.

2) Das a hat sich erhalten:

a) eine Silbe vor dem Akzent in CapäTiic Par. 31, 38 (163"); 30, 12 =
Leid. D 1, 11 (;i62''). Lond. I p. 25, 29; 26, 25 (161»). Vat. (Mai Y 354) 34

(158*) etc ToO CapäTTi (über das Prinzip dieser Genitivbildung vgl. Hatzi-
dakis Einl. 76) Lond. I p. 25, 6 = 26, 6 (161*). Capam als Akkus. Magd. 11

subscr. (IIP). - CapäTTioc Eud. 537. 542 (vor 165*). Par. 31, 7 (163*). Leid.

B 1, 3; 3, 18 (164*). Lond. I p. 34, 19 (161*) etc. Capäirei Par. 26, 48 (163*);

29, 23^160*). Leid. B 3, 17 (164*). Capäirrii Leid. C p. 92, 4, 6 (162*). Ca-

pd-mboc Strack, Dyn. d. PtoL p. 239 nro. 66 (221— 205*); Par. 11 verso 10

(157*1. CapdTTibi Bull. Hell. 1894 p. 149, 3 (217*); Strack, Ptol. Inschr. Arch. I



Vokalismus : Wechsel zwischen a und e. 57

klärt sich aus dem vereinzelt schon früh vorkommenden CepaTTieiov,

wobei die Lautschwächung des ä > e durch die Stellung in dritt-

letzter Silbe vor dem Akzent (neben p) hinlänglich begründet er-

scheint. Die geschwächte Form wird in christlicher Zeit häufiger^

wiewohl die ursprüngliche Schreibung zu allen Zeiten sich daneben

erhält.^)

Über 'Ocopämc und 'Ocepämc vgl. § 12 A I a.

2. Assimilation benachbarter, einander nicht berührender Vokale

könnte die Ursache sein in folgenden Fällen:

progressiv: Teccepa = xeccapa, in der Koivri sonst nicht selten,

läßt sich nur inschriftlich belegen in beKaiecJcepa Strack, Ptol. Inschr.

Archiv I 209 Nr. 22, 3 (I'^j. In den Papp. u. Inschr. sonst durch-

weg xeccapa, vereinzelt lexTapa, vgl. § 52, 2. Hatzidakis Einl. 149 f.

Burescli Rh. Mus. 46, 117. Schweizer Perg. 163 f. Nachmansou
146 Anm. 1. Schmid G. G. A. 1895, 39 (kein lonismus). Crönert

199. Reinhold 38. Thumb Hell 72.

xexeTMtvoc Rev. L. 41, 13 (258^). — xexaTiuevujv Par. '26, 19

(163=0 "• oft.

regressiv:

epceviKtt neben dpceviKd, Belege o])en S. 5.

203, 10; 205, 14. 17 (III*). Dittenb. iascr. or. 63, 1 (247—221»); 64, 3 (III";.

CapäTTiv Petr. II 46 (a) 3 (200^); Par. 51, 24 (160"); 47, 3 (153"). Lond. I p. 25,

•J; 26, 9 (161"). Tebt. I 78, 14 (114").

ß) zwei Silben vor dem Akzent iu Capatriuuv Petr. 11 43 (h) 53 (III').

Par. 60, 6 (153"); 5, 9, 3 (114"). Lond. I p. 11, 13. 42. 134. 140 (160"). Tebt. I

86, 25 (II"«) etc. CapaTTiuuvoc Greuf. I 18, 1, 30 (132"). Tebt. I 135 (11"^).

BU 993 II 9 (127";. Tebt. I 46, 4 (113"); 97, 7 (118"); 112, 104. 117 (112") etc.

CapaTTiujvi Lond. I p. 7, 1; 9, 1 ; 10, 2 (162"). Par. 27, 1 = 28, 1 (160") etc.

Capairiujva Lond. I p. 10, 13; 11, 38 (162").

Y) drei Silben vor dem Akzent in CapaTiieiov Par. 12, 6. 12 (157»); 23

18 (165"). Capameiou Par. 11, 9. 17 (157"). Lond. I p. 14, 6; 16, 11 (162") etc.

Capa-rrieiuji Par. 2-', 3; 23, 2. 27 (165";. Lond. I p. 7, 4 (164"); 38, 11; 40, 64

(158"). CapaiTidöoc Grenf. I 21, 4 (126"). P. Reinach 16, 16. 32 flf. (109").

1) Das 6 steht in ptoleni. Zeit mir in Cepairieiuui Par. 34, 9 (157") —
daneben 14 CapuTTieTov. Mil. verso 2 C€paTr(ieiaji) (162"). In römischer Zeit:

CepaiTa|Li[|Liu)v Not. et extr. 18, 2, p. 429 tessera 5, 1 (141 p). CepaTra|Li,uUjvoc

Par. 17, 20; aber 13 CapaTTa|Li|uu)voc C154P). CepairaiuMiIivi BU I 151, 10 (christl.

Zeit). CepaiTiäc ibid. I 332, 1 (II—111''). Cepamdba ibid. I 46, 3 (1931») — aber

I 9 coL 2, 14 Capamdc (IIIpO- toO Capöm Leid. 11 129. 131 (E-UIp). CepoTtiiuv

HUI 247, 2 (II—IUP); Not. et extr. 18, 2 p. 433 tessera 13, 3 (163 1'). CepairCiiuvoc)

P. U I 213, 5 (112''). Cepamiuva ebenda I 246, 15 (H-n!'') etc. — l»ie

attischen Inschriften (Meistcrliaus-Scliwy zer 14, 1) zeigen von III I"

nur Formen mit a, in der Kaisorzcit überwiegend solche mit e; in Perganuim
(Schweizer 9Hi herrscht ausschließlich a; in Magnesia (Nachmansou 67)

findet sich inscliril'tlirii nur C(/.()(iTTi(^oc ^U"), CtpÖTTic auf einer undatierten Münze.
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€(pecTriKÖTa (uura) = dqpecTriKÖTa Grenf. II 33, 2 (100"). — ctqpecTnKÖTa

(uiTa) Goodsp. 6, 3 (129"). Par. 5, 1, 5 = Leid. M 1, 6 riU"); einmal

d-rrecTriKOTa Grenf. I 10, 9 (174^). U})rigens k<)nnten auch die beiden

Komposita dcpecxriKÖTa und ecpecTriKÖia verwechselt sein. Dagegen

an die Bedeutung „arrectae aures'', wie v. Herwerden meint, kaim

ich nicht glauben.

KLU|LiOTpa|U)aeTeuuv = Kuu)aoTpa|U|uaTeujv Tebt. I 28, 3 (c. 114'';.

MeKebuuvoc (sie) Par. 41, 7 (158"^) und gleichlautend MaiKebovoc
Lond. I p. 24 (XXXV) 2 (16P).

TTapeOexujcav = TrapaBexujcav (möglicherweise auch verschlepptes

Augment?) Tebt. I Gl (b) 42 (118").

Über eveKtt (ei'veKa, oüvexa, louveKa) und evcKev (r^veKev) vgl.

§ 55, 7.

ß) Dieser Prozeß der Lautschwächung von a > e ist in stetem

Fortschritt begriffen, wie die zahlreichen Belege aus der römischen

Kaiserzeit beweisen^), und greift mit der Zeit auch betonte Silben

an. In diesem Fall mag in Ägypten die koptische Aussprache mit-

gewirkt haben, in der (nach Stern, kopt. Gramm. § 13, 2) betontes

a zu e werden kann. Vgl. Dieterich Unt. 11. Thumb Hell. 138.

Belege aus ptol. Zeit: ebeqpouc Tebt. I 72, 2 (114''), aber

ebdcpouc I 30, 25 (115'').

TrapeTeiai = TTapdYeiai Tebt. 1 92, 8 (p. 410) IP*'.

Aus römischer Zeit: evexou = evdxou Amh. 1187, 4 (125'^).

eTTavxec Par. 21 (b) 4 (592 p).

eTTeveYKec= e7TdvaYKec ibid. 24 (592'^).

Anmerkung. Über das Vorkommen der als spezifisch hellenistisch (ionisch?)

bezeichneten Formen ipeXiov statt vpdXiov, cKiepoc statt cKiapöc und die in den

Papp, herrschenden attischen Formen KuaGoc, qpidXr), v^/aKäbicca, vyaKabicxioc,

\|;iaGoc, sowie YvdqpaXov (nicht KveqpaXov) und andererseits irueXoc (nicht TTÜaXoci

vgl. oben S. 16. — Aus einer Glosse zu einem Komikerzitat bei Herodian

Philetaenis Vat. (mitgeteilt von Cohn, Rh. M. 1888 p. 414) XcKÜvri biä xoö e

„ßoüXei KOjaico) coi xr^v XeKdvrjv e^i^" ist zu schließen, daß die Form XaKdvr) in

der Vulgärsprache später herrschte. Vgl. Suidas s. v. XaKÖvr]. Die ptol. Papyri

haben nur XeKÖtvri (Schüssel) Par. 35, 24 (163"). Lond. II p. 11, 7; 12, 32 (11^^).

1) Vgl. Stellensammlung bei Dieterich Unt. 5 ff. Dort ist noch aus vor-

christl. Zeit angeführt nXeKdxn B. C. H. 6, 30 (171*). Aus röm. Papyri sei nur

erwähnt ^eqpavivou B U I 34 R. 5, 18. 20. 22 i^uubest. röm.), während die ptol.

Texte nur Formen mit a bieten, z. B. ^aqpav . . . Petr.- 53 (m) 7 (225"). ^aqpdvia

Leid. C p. 98, 4, 4 und ^airdvia ebenda 15 (164"). ^aqpdvui(v) Tebt. I 112, 17

(112»); 244 (115"); aber auch später noch ^aqpivivujv (sie) Amh. El 93, 10; 13

^acpavivou (181 p). ^aqpdvivov Fay. p. 324, 16 (Jp). — TrecppeYM^voc Osy. I p. 129, 1

(röm. Zeit), e-rr' einqpö&ou = eir' d|ncpö5ou Goodsp. 13, 6 (341p).
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b) Psychologische Yorgänge

liegen zugrunde bei folgenden Erscheinungen, bei denen oft mehrere

Faktoren als wirksam denkbar sind.

1. Analogie hat mitgespielt in den Verbalformeu eiuuGec

= ei'uuGac, ö|uiJU)uÖKe|uev = 6,uuj|iiÖKa)uev , Perfekta mit den Endungen

des Imperfekts und Plusquamperfekts, worüber zu vgl. § 71, 4.

In ßpexni = ßpaxni, djanXeKevroc, evipeTtevTCC, ecxpe.u^eva

ist der Präsensstamm ohne Ablaut auf andere Tempora übertragen,

worüber zu vgl. § 78, 2 und 3, sowie Verbalverzeichnis § 81.

2. Ebenso sind wohl die zahlreichen Accus, plur. der 3. Dekli-

nation auf -ec statt -ac nicht auf physiologischem Wege durch

Lautschwächung, sondern als Analogiebildungen zum Nominativ plur.

zu erklären. Hatzidakis Einl. 139. 379. K. Z. 32, 423 f.

Belege.

IIP: TTdvT]<e>c louc Petr.- 144 III 10 = Petr. II 45 (246"^) nach

Smyly.

IP: KaTaxpißmv xiTiuvec Petr.^ 36 (c) 21/22 (11**).

Tuvakec Ka8ri|uevac Par. 50, 21 (160'').

lOuc XeTOViec Par. 47 verso 3 (153*).

Touc evefKavTec Par. 60 (b) 22 (11^).

Touc eTTeixdpaviec Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 128, 4 (145*).

TOUC uiouc ö(v)Tec Tebt. I 24, 64 (117*).

TOUC KaTecxriKÖTec ebd. 73, 4 (113— 111*).

Beouc 0i\of.iriTO()ec ctuTfipac (das letzte a aus e verbessert) Tebt. I 78,

14 (110^^).

II—P: Teccapec als Akkus. Ostr. 750, 5 (123*); 1498, 3 (II*).

dpTdßac eiKoci Ttccapec Tebt. I 110, 4 (92 oder 59*).

bpaxudc Teccapec Leid. 25 (89*).

Später häufen sich die Beispiele immer mehr: z. B. Ostr. Fay.

p. 321, 2 ößo\(ouc) beKaTec<c>apec (23*); p. 322, 8, 5 bpaxMdc Teccapec

(5'') und so oft in Quittungen. Grenf. II 59, 10 eiri lufivec eiKoci (189^) usw.

Beispielsammlungen bei Dieterich Unt. 156. G. Meyer"' § 365.

Meisterhans-Schwyzer 204, 5 (erst aus der Kaiserzeit).

3. Bei Td hiop6iJÜ|aeBa == biopGuuiaaTa Par. 62, 1, 7 = Rev. L.

Append. I col. 1 , 7 (IL") mag dem Schreiber die Verbalform vor-

geschwebt haben.

e > a.

a) Physiologisch zu erklärende Fälle, in denen meist Assimi-

lation benachbarter Vokale vorzuliegen scheint, sind:
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d-TTuva-fKov Leid. C p. 21, 10 (162''). Sonst eirdvaTKOv, wie Lond. 1

p. 46, 28 (146 oder ISö''). Tor. IV 27 (117"j. Gen. 20, 7 (109'').

Grenf. II 25, 24; 26, 22 (lOS''). B U 998 II 12 (101=') usw.

(d)ba\(pou Tebt. I 104, 11 (92=*).

6 OiXiTTTTOc eTTeiaEav (Schreibversehen?) Par. 23, 6 (165").

eTTnTT£X,uaea (Verbalform) Tebt. I 58, 32 (111").

TTapaBriceTai = TTopeGriceTai Tebt. I 25, 10 (117") — in der Kopie 4

TTapeGriceiai.

TTapavox^ei <c> 9 uj Tebt. 1 34, 9 (c. 100"). In den z wei letzten Fällen könnte

sich auch dasWortbild der Präposition Trapd selbständig behauptet haben.

b) Unter einen psychologischen Gesichtspunkt fallen:

1. Analogiebildungen wie TrevTaKaibeKaxoc Par. 5, 1, 8

(114"), im Anschluß an eTTxaKaibeKaToc, eweaKüibeKaioc etc. ent-

standen; ebenso die durch Wechselwirkung zwischen Nomin. und Accus.

plur. der konsonantischen Deklination herbeigeführten Nominative:

oi lafivac Eud. 13, 12 (erste Hand) — vor 165"; sonst oi )Lif|vec wie

Petr.^ 134, 4 (III"). Über dieselbe Erscheinung im pontischen Dialekt

berichtet Hatzidakis Einl. 22.

Ol dciepac Eud. 16, 15 (vor 165").

"Apaßüc (nom. plur.) Par. 48, 2 (153").

cppevac === cppevec 11. 24, 40 (Kenyon cl. fragm.) II—I".

2. Durch Vermischung des Aorist- und Futursystems er-

klären sich wechselseitige Vertauschungen der Infinitivendungen in

eTreXeucacOai, xdEacöca statt eTTeXeOcecöai, TdEecBai und umgekehrt

dcTTdcecÖai, ep-fdcecöei statt dcTrdcacBai, ep-fdcac6ai, worüber gehandelt

wird § 79, 3.

II. Wechsel zwischen « und o.

a > 0.

In einzelnen Fällen, namentlich in der Nähe der Liquiden X und p,

tritt infolge dumpfer Aussprache o an Stelle von a:

biö für bid P. Reinach 7, 29 (c 140").

Ol öXXoi (erste Hand für oi dXXoi) Petr. II 45 (3) 20 (246").

TÖpixoc P. Sakkakini verso 1 (IH'') — daneben wiederholt xdpixoc,

z. B. recto 13. 33. 44. 54. 69. 75. 86. 95. 117. 122. 138. 148; verso 1.

Tttpixouc Petr.^ Einl. p. 8, 9 (HI").

euqppoveiv P. Weil I 23 (b), dagegen (a'i richtig eucppavei (vor

160") [möglicherweise ist der Stamm cppoveo) eingedrungen'?].

jfiv ctvaccov, Beiwort der Isis, Leid. U 3, 9 (II") nnd dvacov

ibid. 2, 10 steht für dvaccav.
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Statt dpiuaXid ( f'uttervorrat), bekannt aus Hes., Theoer., Ap. Rli.,

begegnen im 2.— 1. Jahrh. v. Chr. zwei Nebenformen dp,uoXed und

apjuoXid (Belege S. 27), die um so yerständlicher sind, als schon im

Altertum dpiaaXid irapa tö dpiuoZieiv küi icxoporroieTv td |ueXr| (Hesych.)

erklärt wurde. Vgl. Crönert, Wchschr. f. kl. Phil. 1903, 486. Er-

wähnt sei noch eiuirpricavTO = eurrpi^cavTa ibid. I 61 (b) 289 (118*).*)

o > a.

Mehrfach im Eudoxuspap. (vor 165"), wie 14, 14 d"fYeidv ti =
ttTTeiov Ti; 18, 16 diav = örav; 22, 12 eic Z;eqpupav. Infolge progressiver

Assiinilation KaKaXoYiac Tebt. I 24, 77 (117*M. Ferner TTapGr'iciT

= TTopöricri P. WeillY 4 (vor 165*). 'lbo|uevfiac = Ibouevfjoc IL 23,

888 (Kenyon class. frg. p. 105) I*. — Neben TiapaKaXecavToc steht

TTpoTpeijjavTac (gen.) Tebt. I 72, 374 (114"). Vielleicht steckt in

dpßia Leid. C p. 93 col. 4, 17 (c. 160") öp(o)ßia., eher wohl als dpdKia,

wie Crönert Arch. I 212 Note 1 vermutet. Vgl. öpoßoc Ashmol.

PI. XV 9. 14. 17. 27. 34. 40 (IIT'). öpoßov Fkj. p. 324, 16 (In. —
Statt cuvüKoXouBeiv begegnet einmal die verstümmelte Form cuvcKa-

XouGeiv Tebt. I 39, 14 (113*).

Anmerkung. Nicht unter den Gesichtspunkt lautlicher Vertausehung.

sondern der Verwendung verschiedener Stämme (femininaler A- und maskulinischer

0-Stamm) zur Komi^osition gehören Doppelbildungen von Eigennamen wie

'6p,udcpi\oc neben 'Gp^öcpiXoc, Oea^eviic, Oea^evic neben Oeoxevric und ©eoYovic.

Man findet dagegen nur 'Gp.udxopoc einerseits, andererseits '€p.uoTevric, '€pu66uu-

poc. '€pfaoK\r|C, '6p^ö\aoc, '€puoTTo\iTr|c; ebenso nur 'Aciö&uupoc, dagegen einmal

'HpcicxpaToc statt des gewöhnlichen 'HpöcxpaTOC. Auch bei Appellativen be-

gegnen teils doppelte Bildungen neben einander, wie ßußXiaq^opoc. Gpoiabecuac

(wie es scheint, eine äußerliche Zusammenrückung des neutr. plur. mit dem
zweiten Bestandteil des Kompositums) und ßiß\ioq)ü\aE. öpoio-rröXiov (= 6puo-

TTubXiov), teils im ersten Glied ein 0-iStamm, wo man einen A-Stauim erwarten

sollte, wie in eincToXoYpäcpoc, üüXevocTpöcpoc. -)

1) Ahnliche Beispiele bieten Inschrii'ten aus Bostra (arabischer Idiotismus V):

Waddington zu Le Bas voj-age arch. UI 1916 Tiapö, ööXoqpöpoc, Oeovöpöriov,

ßiopxoc. '2090 TTÖVTUJv = TrdvTuuv. 2427 euxuxicovrec (aor.). 2ööG 6iö = 6iä. Aber
auch auf späteren Papp, wie Amh.II 64, 4 (107p); I p. 31, 14. 15 (III—IV p) begegnet

ILiexotO; ebenso bei den apostol. Vätern nach R einhold, de graec. patr. apost. 40, 2.

2) '€p|udcpiXoc Petr. II 9 (4) 1 und 6; aber verso 1 'Gp.uöcpiXoc (^241— .-59").

'epnacpiXou Petr.^ 43 (2) r. col. 2, 8; col. 3, 10; verso (f) 1 (111"). Tebt. 1 62 (a)

39 (119—18«); 03, 39 (116»). 'Gp|u6cpiXoc Wilck. Ostr. 344, 2. 5 (150 oder 139»);

345, 3 (149 oder 138»); 1025, 2 (11"); 1194 verso 1 (aber 11 'epuiqpiXoc^ unl). ptol.

Pap. Tebt. I 82, 14 (115*). '6p|LiocpiXou Freiburger Tafel, public, v. Wih-ken Ostr. I

p. 67 (III"). P. lieinach 26, 8 (104"). — GeuT^vouc Tebt. I 110, 19 i^Il"'" . OtaT^viiCc)

'i'ebt. I 94, 25 (c. 112"). GeoY^vric Ehrendekret der Dionysisdien Künstler,

Dittenb. inscr. or. 51, 39 (239"). Petr. I 16 (2) 4 (237"). Petr. II 20 {:i\ 2. 6

(252"); 38 (b) 5 (242"). 0eoY^[vouc Petr. I 20 (2) 3. 10 (225"). GeoY^vei Ostr.

1316, 1 (ptol. unb.). 0eoYovi6oc Petr. II 28 (2) 24; (ö) 1 (HI"). OtoYovibi



62 Erster Hauptteil: Lautlehre.

III. Wechsel zwischen a und Ti\.

a) Physiologische, d. h. rein lautliche Vorgänge, deren Ursprung

außerhalb der Sphäre der KOivr) liegt, sind l^esproehen § 2.

b) Psychologisch, durch Analogiebildung sind zu erklären:

1. (ivriXicKuu,dvrT\uj)aa statt dvaXicKO), dvdXa)|Lia. Die Schreibung

mit r| überwiegt und ist zurückzuführen auf das verschleppte Augment.

Belege stehen § 72, 13.

2. xpdc6ai, xP«c6ujcav statt xP^lcGai etc., ebenfalls entstanden

durch Systemzwang. Vgl. § 713, 3.

IV. Wechsel zwischen « und i.

Der altpersische Name Mithradäta begegnet zweimal im 3. Jahrh.

V. Chr. als MiBpabdinc Petr.^ 58 (e) col. 1, 10; 3, 20-(IIP). Der

Wechsel zwischen -i- und -a- in diesem Namen beruht auf iranischen

Lautgesetzen, hat also mit den speziell griechischen Verhältnissen

nichts zu tun. Doch ist in älterer Zeit die Transscription mit -a-

geläufig. Im Attischen (Meisterhans-Schwyzer 15, 7) herrscht -a-

bis zum Beginn der röm. Kaiserzeit, von da ab -i-. Vgl. Nachman-

son 25. Schweizer Perg. 34.

Zum Wechsel zwischen ai und a vgl. § 14 I; über di und d

§ 19, 2; über au > a § 17, 7.

§ !0. Die E-Lante.

I. Wechsel zwischen « und "i\.

A. >Viedergal)e eines ursprünglichen kurzen (offenen oder geschlossenen) e

(f) durch 71 ist zu beobachten vor Konsonanten oder im Auslaut, und zwar

a) in betonter Silbe [in den mit " bezeichneten Wörtern

könnte die Angleichung der Orthographie an den Vokal der folgenden

oder vorangehenden Silbe die Störung veranlaßt haben]:

Petr. I 11, 4 (2-20^). OeoTOviöa Tebt. I 61 (b) 167 (118"); 17, 5 (114*). GeaTevic

'in later centuries' nach Mahaffy zu Petr. I p. 34 Fußnote. Wessely, Denk-

schriften der Wiener Akademie Bd. 37, 105. — '6p|uaxöpuJi Tebt. I 61 (b) 58

(118*). — 'CpMOTevric Petr. II 9 (2) 1 (241"). 'ep|LioTevouc Petr.^ 21 (d) 5

(226*); 112 (e) col. 2, 22 (III"). '€p^0Tevei 'Gp^oTevou Tebt. I 72, 213 (114").

*ep,uö5ujpoc Ostr. 1080—90 (ptoL). '6pnoK\douc Ostr. 734, 3 (150 oder 139");

735, 3; 737, 3 (151 oder 140"); 740; 741 flF '€p|uoXäou Petr.- 100 (b) 2, 7 (III").

*6p|noTToXiTOU Petr. I 11, 7 (220"). — 'AciobuOpou Petr. I 27 (2) 9 (226").

'HpacTpÖTOu P. Reinach 7, 29 (c. 140"). Appellativa: ßußXiaqpöpoic Oxy.IV

710 (a) 2 (111"). epoiabecijac Leid. S 2, 18. 19. 20. 21. 22—25; col. 6; T 1, 4

(160"). ßiß\io(pO\aS Tebt. I 112 introd. (112"). epoio-rröXiov Par. 40, 13(156»).

SuiCToXoTpotcpoc Dittenb. inscr. or. 139 (146—110"). Par. p. 401, 6 (unb. ptol.).

Tebt. 1112, 87(112"). Leid. G 16 (99"). litXevocTpöqpoc Petr.259 (a) col. 2, 10 (III»).
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IIP: °bri statt be (in der Verbindung ei bri |ar| im Sinne von

€1 be |ur|, also syntaktische Vertauschung ausgeschlossen) Rev. L. 48, 9

(258=^).

bn Petr. I 10, 42 (rhetor. Stück c. 250^^).

IF: In biripnOevTUJV Leid. U col. IV 7/8 = Melanges Nicole

(Wilcken) p. 583/4 hat Wilamowitz mit Recht be priöevTUJV erkannt,,

wofür der ungewandte Schreiber h(\)f] pr|9evTuuv geschrieben hat (IP"').

eucrißeiav Lond. I p. 29, 4 (16P).

riXiKa für eXiKa (Blaß) Eud. 20, 28 (vor 165^). Belege für eXiE oben

S. 25 Note 4.

TiveKev Par. 64, 33 (164=^).

f^ c ^ euuc Par. 58, 20 (158^), worin schwerlich ionisiertes de (dorisch)

zu sehen ist.

^Toc = e'Toc Ostr. 1085, 9 (136/5^).

°UTT]ripriTai Rev. Mel. 330, 1 (IP).

b) in unbetonter Silbe:

IIP: 'ApTi-miciti Artem. 14 (IIP).

"evnctriKÖTa — eEeßidcaxö jLin (= ^e) Petr. 11,4 (6) 7. 12 (255=*).

niepai Petr. 11 45 (3) 7 (c. 246--^).

|ue^fipic|uevov Rev. L. 45,9 (258'').

TTdvri^oc = TTdve^oc (maked. Monat), Belege (III—IP) oben S. 14.

Die Form TTdv6)Lioc gebraucht Plut. Camill. 20; Aristid. 19; sie scheint

nach Suidas s. v. schon im Makedonischen vorhanden gewesen zu sein.

TT e vir) = TTevie Petr.- 92, 6 (IIP).

IP: "r|^:n|iioTai = eZ:r|,uiujTai Par. 47, 18 (153^). Vgl. § 72, 2.

01-lbujpou = Oebuupou Leid. S 3, 6 (164''). Vgl. GeqpiXoc = GeöcpiXoc

Petr. II 28 (g) 22 (IIP).

"MnfnveKa Lond. I p. 41, 110 (158^).

"TTp[oTTa]pncTnKÖci Petr.^ Einl. p. 34, 183 = Par. 63 (165'').

ccpXavTvibiic — YOfT^^ibiTC (Plurale) Leid. C p. 93 col. 4, 3. 5. 13

(I6O7

Nicht lautgesetzlich, sondern psychologisch ])egründet sind:

1. r\\Qx] (Konjunktiv) und juexfjXöai, Verschleppung des Augments

in die Nebenmodi, worüber s. § 72, 13.

2 TTpocevriKe und cu|UTTepieveviiYMevr|c, Umstellung benach-

barter Vokale, vgl. § 27. Über luerevriKai (aus )LieTeve(Y)Kai) s. §2 S. 19.

3. TT X IIP 11c als Neutrum gebraucht Leid. C p. 118 col. 2, 14 (160")

kann als ältestes Beispiel der iiulcklinabeln Adjektivforni gelttMi, die
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in den Papp, der Kaiserzeit nicht selten ist, z. B. Par. 18 (h) 9 (II—IIP).

Crönert 179 gibt eine große Auswahl von Belegen au.s allen Jahr-

hunderten. Vgl. auch Blaß N. T. J^l; derselbe gibt zahlreiche Belege

aus den LXX p. XI. Raderniaeher Rh. M. 57, 151. Reinhold 53.

Moulton Class. rev.XV (1901) 35. 435; XVIII (1904j 109. E. Nestle

Berl. ph. Wochschr. 1900, 252.

Über e > ri vor Vokalen vgl. unter III A.

B. Wiedergabe eines iirspriiujrliclion olleneii e (ri) durcli e tritt ein vor

Kousouauteu und im Auslaut:

a) in unbetonter Silbe:

IIP: "ai)0e|uepöv (Akzent nach Herodian I 491, 1 L.) Petr.-56(b)

12 (260='). — aOetmepov Rev. L. 20,9; 26, 15; 48,9; 56,11 (;258'^).

Ae^riTpioc Petr.^ 56 (b) 6 (260-^).

"ei'Xecpev Alex. IV 15 (IIP) und eEeiXecpöxi Petr. II 14 (;i b) 2 (IIP)

neben gewöhnlichem und häufigem eiXrjcpa, eEeiXricpuuc.

"eKTTeirebriKÖTOC Petr. II 45 (2) 13 (246="). — eKTrribncavTUJV Arch. I

p. 62, 11 (163=^).

"TTapecreKÖTec Petr. n4 (6) 13 (255^).

CiTdXKec (Nomiiiat.) B. corr. heU. 18, 145, 5 (245=^).

Tfiv Teidpiev (nach Wilcken Ostr. I 397) Petr. I 28 (2) 9 (236=*).

XpeudTicov Petr.- 46 (1) 14 (IIP) = Petr. II 14 (1 b) 1.

[Statt Cuüxepiboc Petr. 11 27 (3) 7 (236'*) ist zu lesen [OiJXuuiepiboc

wie (a) 35 und (b) 1.]

IP: Auf literar. Papyrus xuxev = tüxiiv P. Weil I43b.

eEiouv ebd. I 17b.

€pEd)ur|v ebd. III 10 (vor 161'').

Auf Urkunden dXe0eiac P. Reinach 7,30 (c. 140'^).

dTreXXdTnv Par. 40, 28 (156=*).

"dpxeiTTepeiriv für dpxuTTripeTr|v Lond. I p. 41, 121 (158'').

In bexo}.iev\av Leid. U col. 11 2 = Melanges Nicole (Wilcken)

p. 581 steckt bixoiarjvia (IP™).

"bpa-rrebev = bpaTrexriv (erste Hand) Par. 45, 6 (153").

ÖTTUüC i-^j\o^\leTa\ Lond. I p. 39, 41 — aber p. 40, 90 öttuuc eYT-

Xo-ficIriTai (158'').

e\e = ei'n Par. 44, 2 (153").

°KUJ)ueTeTai = KUi|ur|TeTai Dittenberg. inscr. orieut. 197, 10 (193— 181").

TTeTea[pTUj]Tec (Nomin.) erste Hand Par. 41,24 (158").

cej-invaiC?) Ricci im Arch. II 517 = Grenf. I 30, 6 (103").
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cuvTrXepoöv Par. 63, 2, 57 (165^) Revillout; aber, Petr.^ Einl. p. 22

cu|UTr\ripoöv.

P: °u7Tepe(Trii) Tebt. I 120,20 (97 oder 64=^).

h) in betonter Silbe:

IIP: biet TÖ ,ue (= Mn) ex[eiv] Petr. 11 14 (2) 18 (IIP).^) ei ^ev

oijv biKaia ufe (|uri?) erroirice ijie xe Kai xct xeKva Pap. Artem. 3 (IIP).

Vgl. Hartel bei Wessely z. St. p. 9. [^e (= )jir]?) Petr. E 4 (9) 7

(2 5") =^ Petr.- p. 103 C 2 hat sich bei wiederholter Vergleichung

des Originals nicht bestätigt: Wilck. dafür ac, Revill. xe]-

eKEa^evou Ostr. 336,4 (IIP).

eu fiexexuuci Petr. I 10, 37 (klass. Stück c. 250^).

IP: Literar. Stück: |iev = }iy] mit parasitischem v (nach § 44,2)

Weil. III 9; ebd. 6 ejuiM^e = riiueiipe (vor 16P).

Urkunden: em xuJv )ue (= )uri) euboKi)aou)uevujv Tebt. I 25, 16 (117*).^)

KttGeKei (e in x] verbessert) Lond. I p. 38 (XXIII) 21 (158^).

luex' auxöv für |urix' auxöv P. Reinach 11, 12 (lll'^); ebd. 16 ue in

lix] verbessert.

TTupoeibec — biCKoeibec — cKa9oeibec (mascul.) im Eud. col. 5,

15. 20; col. 12, 8. 9 (vor 165=^).

Cujxep (Nomin.) Ostr. 703, 4 (unb. ptol.).

[u](peTTlciv (erste Hand) Par. 63,2,52 (165=*).

Andere (psychologische) Erklärungen auf analogistischer

Grundlage treffen zu in folgenden Fällen:

1. d(peup6^a Petr.2 93 verso col. 3, 3. 5 (IIP). Tebt. I 8, 23 (20P).

Par. 63, 3, 13; 6, 10 (165^).

ee.ua B U 995 IV 2 (109=*). Tebt. I 120, 125 (97 oder 64=^). 123 (P').

e'KeeMtt Rev. L. 26, 13; 23, 10; 57, 5; 59, 4 (258»). Petr. II 13 (18'")

7. 10 (IIP), ^'xeeiaa Petr. II 13 (6) 19 (255^*); Petr.^ 125, 8 (IIP).

eKee^axicefii Tebt. I 27, 108 (113^).

Tipöcee.Lia Petr. II 2 (4) 9 (c. 250'*); 8 (2 c) 12. 13 (246=*).

Alle diese Formen sind als Analogiebildungen zu den Feminina

eupe-cic, öe-cic zu betrachten und der ganzen KOivr) eigentümlich.

Glaser de rat. 81. Schweizer Perg. 48 f. Crönert 2S4.

Nach der Gleichung eüpruua: eüpeiua = Ü7TÖ)Livii|ua: x entstand

\jTTÖ|uve)aa Petr. II 9 (5) l (241—39"), aber ebenda verso ÜTTOuvriua.

Petr. II 37 (2 b) verso 5 (IIP) uTro|avri|Liaxi. So findet sich sowohl crt-

1) Der Fall ist offenbar anders zu beurteilen als das ME vor Vokalen auf

kretischen Inschriften (W. Schulze K. Z. XXXIII 136\

Maysor, l'apyrufltjraintiiatik. ö
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pricic Rev. L. 97, ?> (258'')
|
Aristeas 212| als auch cxepecic Rev. L.

54, 13; crepeciv Tebt. I 27, 75 (113"); sowohl oiKnceujc Petr.^ 39

col. 1,2 (IIP); Magd. 29,3 (IIP); oknciv Far. 66,67 (IIP) als auch

oiKeceuuc Eud. col. 11, 12; dagegen Z. 3 nachträglich in oiKriceujc

verbessert. Statt des gewölmliehen a'i'pecic, wie z. B. Petr. II 1, 6 (260" J,

begegnet Magd. 29, 4 (IIP) biaipriceujc. Vgl. Lobeck zu Phrjn. 447,

Avo das bei Plut. de profect. virt. p. 249 überlieferte aipricic als Irrtum

des Schreibers bezeichnet wird. eüpriciXoTia (nach eupriiua) ist be-

legt P. Reinaeh 14, 23 (HO'') [vgl. eupricietTric Ar. nub. 447]; dagegen-

eupeciXof iac ebenda 15, 21 (lOg''), wie Pol. 18, 29, 3; Plut. def. or. 8.

Vgl. Lob. Phryn. 44G. Konsequent werden geschrieben: einerseits oi-

Kima Petr. 1132(1)6 (238'*); bidcTtm« Eud. 17,6; 19,10.19; 20,

5. 8; 21, 20 (vor 165*); biacTrmaciv V^ürzburger Sosylosfragment ed.

Wilcken, Hermes XLI p. 107 col. III 15 (IP) [ebenso Aristeas 255. 187;

KttTdcTrma ebd. 122. 165. 210. 278]; uTröbriM« Petr. I 12, 22 = Petr. II

Eiul. p. 22 (238^); Lond. II p. 11, 10 (152 oder 14P); deeirma

Tebt. I 124, 29 (118''); eipriMa Petr.- 122 (d) 7 (in"); andererseits nur

dcpena Tebt. I 226 (IP^-

2. Bei ireiTOveKevai (neben 7TeTrövr|Kev, TreTTOvrijuevoc) Petr. II

14 (Ib) 3 (III") [nach Wilhelm Append. 4; auffallenderweise gibt die

Neuausgabe Petr.^ p. 137 wieder ireTTOvriKevai] und Magd. 9, 3 (IIP) hat

die Analogie des Aorists rrovecai (neben TTOvficai) und ähnlicher

Formen mitgewirkt. Vgl. Formenlehre § 77, le. In Fällen wie

dTreXdcavTO, bieTtpÖH. evexupacev u. ä. liegt entweder Mangel des Aug-

ments (worüber gehandelt wird § 72, 7) oder falsche Trennung zwischen

Augment und Wortstamm vor. Über irpocevriKe und cu)UTTepievevr|Y)aevi'|c

vgl. § 27.

Ergebnis. Aus den unter A) und B) aufgeführten Beispielen

folgt mit Notwendigkeit, daß das Gefühl für den durch e und x] aus-

gedrückten quantitativen Unterschied der E- Laute seit dem

3. Jahrh. v. Chr. immer mehr verschwindet, aber auch von qualitativer

Verschiedenheit der beiden Laute seit dieser Zeit nicht mehr viel zu

spüren ist. Für das r\ ergibt sich überall da, wo es vor Konso-

nanten (und im Auslaut) mit e verwechselt wird, eine dem früher

geschlossenen, jetzt offenen e gleiche oder doch sehr ähnliche Aus-

sprache, die sich nach Aufhebung des Quantitätsunterscbieds aus dem

früheren offenen e des ionischen Dialekts folgerichtig entwickelt hat.

Vgl. Kretschmer, Entstehung der KOivr] 7ff. Thumb Hell. 229. Bei-

spiele aus attischen Fluchtafeln des 3. und 2. Jahrh. v. Chr. gibt

Schwyzer Vulg. 250.

I
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II. Wechsel zwiselien s und ei.

A. Wiedergabe eines ursprüng'licben geschlossenen e (ei) durch e.

a) ei > e vor Vokalen, und zwar:

a) vor a in: Aivea Petr. II 50 (3) 9 (Lacliespap. c. 300% in den

Texten Aiveiou) — ebd. 18 (pap.) Aiveiav.

'AXegdvbpeav Petr.-' 129 (a) 10 (IIP). — 'AXeHdvbpemv Petr. 11 8

(2 b) 9 (246'^). Par. 60 (b) 42 (c. 150^). 'AXeHavbpeiai Tebt. I 6, 26

(140—39^); 61(b)90 (118''); 72,35 (114^); 104,7 (92^) etc.

dXriBeav Par. 47 verso (153*). dXri0ea|u TrXri|U)u. Par. 63, 13, 10

(164'^). — dXrieeia Tor. I 6, 12 (117^^). dXeGeiac (sie) P. Reinacb 7, 30

(c. 140=0-

bibacKaXe'a = bibacKaXeia (abnorme Nebenform zu bibacKaXia) Eud.

24,4(vorl65'\). Win.-Schmiedel §5, 20 Note40 nimmt bibacKaXe'a

= bibacKttXia mit Übergang von i in e, was wenig wahrscheinlich

ist. Vgl. § 11 I.

eTTiKaXdf^ea Tebt. I 115, 16 — aber 4 erriKaXdiaeia (115— 13^).

euBeac Eud. 7, 20 (vor 165*) — die einzige Form dieser Art, sonst

eüGeiac, z. B. ebendort 18, 13; 19, 13 (fem. sing.); 7, 12 (aec. plur.).

ßpaxeicx (nom. sing, f.) Par. 63, 6, 168 (165*). eüBeiav Dittenb. inscr.

gr. or. I 175,8 (105/4*) etc.

leä Petr. II 23 (1) 2 (IIP) nach Wilcken Add. et Corr. zu Petr.^ XVE
statt ler\.

'HpdKXeav Magd. III 2 (IIP). 'HpaKXeac Petr.^ 78, 9 (IIP). —
'HpdKXeiav ebd. II 39 (a) 11 (IIP). 'HpaKXeiac Petr.- 79 (a) 12

f208*).

GeabeXcpe'ac Fay. XIII 2 (c. 170*).— GeabeXcpeiac ebd. XII 4 (103*).

OeabeXcpeiai Petr.- 82, 2 (IIP). Fay. XI 8 (nach 115*).

lepeac (Priesterin) Par. 5, 1,3 (114*). lepeia passim.

XoTeac Tebt. 158,55 (111*). Grenf II 38, 15 (81*). — XoTeia Petr.

II 39 (c) 6. 8. 12. 13. 15 (III*) etc.

Me^ivovea Tor. V5 (II*). — Meinvövem ebd. 14,29 (117*).

TToXubeuKeai Petr.^ 78, 5 (IIP). — IToXubeuKeiai ebd. 79 {n) 6 (208*).

-ac 81, 11 (IIP).

TTopeav Eud. 2, 19 (vor 165*). — TTopeia(c) 4,4,29.

ciTiiieav (Kompagnie) Lond. I p. 38, 23; p. 39, 45; p. 40, 66 (158*).

crmeac Vat. F (Witk.) 9. 13 (c. 158*). — cnMeia Par. 23,5 (165*).

LTber die lautlich verschiedene Nebenform crmaia vgl. § 83, 4 c.

Tttupea Lond. II p. 11,8 (152 oder 141").

OiXabeXqpeav Petr. II 46 (b) 2 (200*). — OiXabtXtpeiav ebd. (c) 10.

6*
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Xnvea (Kpea) Par. 54, 45. 68. 72 (1G3^). Leid. C p. m, 4, 10

(1(34— KJO'^).

Xpeav Petr. II 42 (b) 2 = Petr.^ 42 (I) 2 (c. 250''). — xpeiav Petr.

II 4 (3) 10 (255^); 20, 13 (252=^). Tor. VI 31 (IP). Über xp^ac

vgl. unter III A S. 74.

Die in unseren Klassikern ausscbließiich erscheinende Form

buuped herrscht auch in den Papyri: buüpeäi B U 1010, 13 (219").

Petr. II 39 (g) 14 (IIP), bujpedv Petr. II 15 (1") 4 (241=^). Petr.^

53 (s) 12 (UP). Tebt. I 5, 187. 250 (HS''), buupeäc Magd. 2s, 1. 3;

verso 3 (IIP), biupeaic Rev. L. 36, 15; 44, 3 (258"). bujpeaiac Tnc

Berl. Tafel no. 8131, publ. v. Wilcken Ostr. I 66 (252"). Über das

alte buupeid vgl. Meisterhans-Schwyzer 40.

ß) vor 0, Ol, ou, uu: dTeoxöx . . . Tebt. I 124, 6 und TTapareuJXO-

lac ebd. 5, 198 (118) sind zurückzuführen auf die in den Papp,

herrschende Form dYeioxa (vgl. unten § 72, 9). Moulton Class. rev. XV
(1901) 435/6 zitiert bmTeuuxa aus Letr. Recueil 84 (P) und erklärt

die Form durch Metathesis der Quantität aus biayrioxa.

Aiveou Par. 5, 11, 10 (114"). Tor. I 2, 23; 4, 27 (117").

ßaXaveov Petr.^ 140 (c) 5 (IIP). — ßaXaveiov 137 I 15; II 6. 15 u. oft.

'HpaKXeou (Heraklestempel) Wilck. (3str. 1150,4 (134").

'HpaKXeuuTnc Petr. I 19, 6 (225"); 11, 5. 12 (220"). Petr. II 47, 31

(192") etc. — 'HpaKXeiouThc Petr. I 19, 21 (225"); II 35 (a) 2, 1

(244—40").

HpaKXeoTToXiTOuTebt.192,9 (n"0- 'HpaKXeo7ToXiT[icca] P.Magd.

publ. von Jouguet und Lefebure in Melauges Nicole p. 282, 1 (221").—
'HpaKXtiOTToXiTriv (das erste i wieder getilgt) Tebt. I 24, 34 (117")

Meiavoveoic Tor. VI 6 (IP). — Me^voveioic ebd. ¥113 (IP); 14,29

(117"); II 14 (120"); VIII 7 (119"). Par. 5, 1,5 (114"); 6,5 (127").

Buttm. 2 (134"). Amh. II 31, 8 (112") etc.

MeMVoveuüv Leid. N 2, 9; 3, 6 (103").

laecöieov Leid, ü 3, 14 (IP'-). — eTTiTem Petr. II 8 (2c) 10 (246").

Über die vulgären Nebenformen (nicht lautlichen Varianten) e^Yaioc,

Kaidyaioc, luecÖYaioc vgl. § 84, 1 f.

TTopeoic Grenf. II 38, 18 (81"). — -rropeioic Petr. II 39 (d) 19. 21 (IE").

TTopeiujv Rev. L. 50, 11 (258").

TTocibeojv (Monat) Par. 4, 6 (unb.), aus altattischem TTocibTiuuv (Mhs.-

Schwyz. 54) durch TTocibeiuuv entstanden. K. Bl. I 139.

cecri)ueuu|uai Fay. Ostr. p. 321, 2 (23").

Über das Verhältnis von TrXeiujv : TrXeuüv, TrXeiov- : TrXeov-,

TrXeiov : nXeov ist folgendes zu bemerken:
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a) Vor langen Vokalen steht im 3. Jahrh. v. Chr. überwiegend ei,

also häufiger TiXeiuu, TrXeiouc als TrXeuu, TrXeouc. ei : e = 24 : 4. Im

IL

—

I. Jahrh. fehlen Beispiele mit e ganz. ^)

ß) Vor kurzen Vokalen steht (in den obliquen Kasus) sowohl

ei als e.

Im III. Jahrh. ei : e = 14 : 7.

Im II. -I. Jahrh. ei : e = 24 : 4.2)

y) Das neutr. sing, lautet stets häufiger TrXeTov als TrXeov.

Im IIL Jahrh. ei : e = 18 : 5.

Im IL Jahrh. ei : e = 10 : 1.^)

Über TiXriuj, TtXfiov, rrXrioci aus TrXeiuu, TrXeiov, TrXeioci vgl. S. 75.

1) ni^: -rrXeiiuv Petr. II 20 col. 4, 9 = Petr.^ 36 (b) IV 9 (252»). irXeiuj

Petr. II 9 (2) 10; 12 (2) 1-2; (8) 18 (241»); 13 (11) 1 (258—53»). Petr.^ 40 (a)

col. I 13 rm»); p. 206 col. 2, 5 (224"); p. 213, 19 (III»); p. 230, 25. Rev. L. 58, 8

= 60, 16 (258»). Ashmol. Mus. Transactions of the Royal Irish Academy XXXI
(1898) part VI 198, 10; 199, 20. 28; 200, 35 (III»). ttXiuj = -rrXeiuj Petr.' 137

II 18 (TII»j. -rrXeiouc Rev. L. 4, 2 (258»). Petr. II 18 (1) 10 (246»). Petr.- 11, 5

(235»); 16, 5; p. 150, 8 (III»). P. Magd. Melanges Nicole p. 282, 4 (221»). TrXeuu

v

(= TTXeövuuv) Petr. II 32 (2») 21 (III»). rrXeuj ebd. 4 (11) 7 (25.s»). ttX^ovjc ebd.

ouc
•32 (2») 16 (III»). TT\eov ebd. 14 (1») 3 (III»;. — II»— I»: -n:\eiuj Amh. II 32, 12 (II»).

TrXeiuui Tebt. I 5, 39 (118»); 61 (a) 186. 210. 217; 61 (b) 28. 354 (118»); 67, 15.

56. 61. 78 (118»); 70, 15. 27. 47. 53. 58 (111—0»); 72, 346. 407. 450 (114») etc.

Tr\eioucPar.62, 6, 4(11»'). Tebt.I 39, 18. 30 (113»); 44,19(114»). Leid. H 11 (99») etc.

2) III»: TTAeiovoc Rev. L. 49, 4; 40 12; 52, 2. 11 (258»). Petr. II 38 (b) 2 und
verso 1 (242»). irXeiova Rev. L. '.i9, 5 (258»). Petr.- 42 C 9, 9 = Petr. 11 13 i4i 9

(255»). TiXeiovac Petr.- 41 verso 8 (III»). irXeiövuuv Rev. L. 4, 3 (^258»). Petr.

II 38 (b) 1 (242»). Kanop. Dekr. 17 (237»). BU 1004 1122 (228*). irXeiociv

Kanop. Dekr. 56 (237»). — TrXeovi Petr. II 5 (c) (c. 250»); 13 (3) 8 (255»). TrX^ova
ebd. 9 (2) 3 (241»). irXeövtjuv ebd. 37 (2») verso 4 (III»). ttX^ociv Magd. 21, 4

(III»"')- TrXeovdtKic Petr. II 15 (\) 10 (241«"^). -n-XeovÖKi Magd. 25, 4 (III»). —
II— 1»: TiXeiova Amh. II 32, 5 (II»). Par. 26, 36 (163»); 15, 62 (120»). Rev. Mel.

321 col. 2, 1 (II»). Tebt. I 6, 31 (140»). Tor. 1 7, 25 (117»). -rrXeiovac Tebt. I

5, 69 (118»); 61 (b) 26 (118»j. TrXeiövuJv Grcnf. I 11, 2, 12 (157»). Vat. E (Mai

t. V 354) 25 (158»). Lond. I p. 61, 20 (157—146»). Zoisp. I 27 (150»). Theb. Bk.

I 1, 13; II 17 (131»). Tor. I 1, 8 (117»); IX 5 (119»). Rev. Mel. 321 col. 1, 9 (II»).

Tebt. I 5, 40 (118»). P. Reinach 18, 21 (108»); 19, 14 (108»). Strack, Ptol. lusclir.

Arch. in 132, 5 (58—55»). iiXeioci Par. 2, 2, 4 (^165»). Tebt. 141, 5 (^119»).

TrXeiovdKic Lond. I p. 34, 5 (161»). Vat. C 17 (162»). Rev. Mel. 295, 2 (II»). —
TTXeövuuv Fay. XI 19 (nach llö»j. TrXeov dt kic Par. 8, 16 (129»). Fay. XI 20

(nach 115»). TrXeovdiKi Par. 26, 22 (163»).

3) III»: TiXeTov Rev. L. 29, 16; 53, 12; 57, 6; 59,6 (258»). Petr. 1113(17 14

(258»); 39 (g) 18 (III»). Petr.^ 36 (b) col. 4, 9 (252»); 43 (2) recto col. 3, 4 (246");

col. 4, 39; p. 124, 11; p. 126, 10 (246»). Arch. 11 81, 16 (225»). Magd. 26, 7. 8

(III»). — TrXdov Rev. L. 28, 5; 50, 8 (258»). Petr. II 17 (3) 5; 14 (1») 3 (^III»).

Kanop. Dekr. 9 (227»). — II»: TrXeTov Rosottadekr. 16 (196»). Eud. 10, 13 (vor

165») — [erste Hand TrXf|0vJ. liond. I p. 13. 25 (162»); II p. 14, 12 (116— lll»)*

Amh. II 34 (d) 2 (nach 157»). Tebt. T .>, 91. 176 (118»); 35, 4. 16 (111»); 72, 117

(114»). BU II 543, 6 (28—27"). — TrXtov Kud. 10, 4 (vor 165»).
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b) ei > e vor Konsonanten.

Die Erscheinung beschränkt sich auf verhältnismäßig wenige

Fälle, die zudem teils zweifelhaft überliefert, teils auf analogistischem

Wege entstanden sind.

1. Zu erwähnen sind vor allem einige Infiuitivformeii auf

-ev, -evai, -ecBai statt -eiv, eivai, -eicöai, die auf den ersten Blick deu

Schein erwecken, als ob hier nach altattischer Orthographie unechtes

ei durch e wiedergegeben wäre:

eXXeiTTev Eud. 3, 19 (vor 165'') aus der Feder des ungewandten

Schreibers könnte Versehen sein wie auch e'x^v = e?xev 11, IG.

Xaßev = Xaßeiv Magd. 12, 11 (IIP™) desgleichen.

ev Tuji Tpexe<(v)> (Inf.) Tuxxavei (Lachesp. Petr. II 50 (4) 3, geschr.

c. 300*): die Form ist dermaßen verstümmelt, daß ein Schluß bi.s

auf weiteres unzulässig erscheint.

Xaipev Petr.2 42 G (6) 1 (c. 250^).

Auszuscheiden sind die von Crönert q. herc. 23 zitierten Formen irpocäEev

Petr. n 26 (6) 6 (240*), wofür Wilcken zu Petr.^ 64 (a) 6, 6—7 -rrpocdSeiv her-

gestellt hat (Add. et Corr. XIX); ferner -rrpocaYTe^^ev Par. 64, 22 (164*) — der

Pap. hat irpocaYT^XXeiv — und |uaxec6ai (= luaxeTcÖai) Petr. II 50, 4, 3 (Laches

c. 300*), da es sich um kein Futurum handelt und unsere Piatontexte (191 C)

ebenfalls indxecOai bieten.

*dTroKTevai Par. 11 verso 2 {Ibl^) erscheint neben eiprjKevai als

dittographisches Versehen.

cuvreXecBai Petr. II 13 (18^) 12 (258—53'^) ist schwer in den Zu-

sammenhang zu bringen; man könnte (nach § 72, 10) an ein un-

redupliziertes Perfekt denken, was vielleicht eher in den Kontext paßt.

So bleiben kaum zwei unverdächtige, zuverlässig überlieferte

Formen bestehen, und mit Recht bemerkt Crönert q. herc. 23: vix

inde effici posse fateor, ut vestigia prisci Atticorum usus apud

Aegyptos propagata esse iure statuamus. Ahnlich Memor. hercul.

219, 3. Vielmehr hat man saloppe Schreibweise nach dem gesprochenen

Laut (e) oder förmliche Schreibfehler anzunehmen.

2. Dasselbe gilt wohl von dvdccec = dvdcceic IL 24, 202 (Kenyon

class.), geschrieben P; ferner von emcTeXac, wobei der Schreiber

sein Versehen sofort durch übergeschriebenes Jota verbessert hat,

Petr. 11 45 col. 1, 22 (250^). Auch nocebmviuui Par. 13, 1; 12, 1

(157*) erscheint im Vergleich zu den vielen Stellen, wo TToceibinvioc

steht, als Lapsus. Im Lachespapyrus Petr. II 50, 4, 3 (c, 300*) kann

der acc. plur. iTTTiec (^in den Texten iTTTteac) nicht als literarische

Tradition angesehen werden: Piaton schrieb im neuionischen Alphabet,
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welches jedes e mit H wiedergibt. Zum Acc. auf -eic (seit 307 v. Chr.)

vgl. Meisterhans-Schwyz. 141, 9 und unten § 02, 6e.

3. xepOTpacpiov Petr.^ 120, 2 (IIP); xepicrric Tebt. I 115, "1^

1 115— 3'^); 119, 5 (lOö'^)-, 121, 84 (94 oder 61^) sind Analogiebildungen

zu xepöc, x^pi etc., worüber zu vgl. § 65, 2. In Fällen wie eEeXT^cpÖTa

Petr. II 46 (b) 2 (200=^) = Petr.^ 57 (a) 8 (vgl. Add. et Corr. XI);

e\ri(pÖTUJV Lond. I p. 19, (161^); ueTeXri(cpevai) Tebt. I 64 (a) 37

(llö'^) erblickt Dieterich Unt. 215 das Augment an Stelle der

Reduplikation, vgl. § 72, 10.

Über eico) : ecoi vgl. oben S. 14.

B. Wiedergabe eines ursprüiig-licben kurzen e (f) diircli tt.

a) e > ei vor Vokalen, und zwar

a) vor a: in töv ßaciXeia Petr.II 45 (2) 23 (c. 246''). Par.31, 24

(163^). Dresd. I (Wessely) 6 (162''). Lond. I p. 23, 35; p. 28, 22(16P).

TÖV TpaMHareia Petr. II 9 (2) 6 = Petr.^ 43 (3) 6 (241—39'') nach

Wilcken, Add. et Corr. XVI. Lond. I p. 40, 86 (158"), aber 95

Tpa|U)uaTea.

eidv Petr. II 4 (2) 7 (255*). Die gewöhnliche Form der Papyri ist

edv; über fiv vgl. oben S. 13; über ctv § 28, 1.

nereapceneeta Grenf. II 25, 17; 26, 16; 27, 29; 28, 16 (alle 103");

30, 17 (102"); aber 19 und 32 TTeTeapc€)Lieea.

ß) Tor o: in bdov Tebt.I27, 41 (113"); [aber 63 beovj; 72,187

(114").

binXeiov (bmXeTovV) = biTiXeov Petr. 11 13 (17) 4 (258—53"). Vgl.

K. Bl. I 402 Anm.4, wo auf Grund des kretischen biTrXeia wenigstens

im Femininum biTiXea als die ursprüngliche Form bezeichnet wird. —
öij/eioc Eud. 19, 20 (vor 165") steht für öipeoc mit der Endung

-'eoc statt -'euüc (vgl. § 60, 2a). xpeioc Leid. I 380 p. 90 (ID).

Xpe(ouc) Tebt. I 123, 1 (P').

Tj vor ou: in Ti^oeeiou Tebt. I 169 (IP^; 9-', 28 (112"). —
TifioBeou ebd. 72, 40 (114"); 61 (b) 112 (118"); insbesondere aber in

zahlreichen Genitivformen der S- Stämme, meist griechischer oder

ägyptischer Eigennamen auf -KXfjc, -fic, wobei die Endung sogar

häufiger -eiouc (und -r|ouc vgl. unten S. 76) als -eouc geschrieben

wird, z. B. euKXeiouc auf einer poetischen Grabinschrift aus der Zeit

Euergetes' II (145—116") Arch. I 220, 2, 3.

"ATaeoKXeiouc Tel)t. I 79, 29. (U (148'^l Ostr. Louvre Rev. Mol. 129

dl"). — 'ATaeoKXeouc Wilcken Ostr. 1336, 2 (HP).

'AficpiKXeiouc Tebt. I Gl (b) 34. 111. 263 (118"); 72, 3S ^\\\'\.
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AioKXeiouc Fay. XII 5 (nach 103^).

'HpaKXeiouc Petr. II 49 (f) I u. V (klass. Frgm. 111 'j. Inschr. v. Philä

publ. V. Borchardt, Archiv III 363 (Ptolem. VIII). Par. 23, 12 (165^).

Wien. Pap. Nr. 26, 4 (120''). Wessely, Progr. des Frz. Jos.-Gymn.

in Wien 1885 S. 10. Tebt. I 234 (114''); 104, 35. 47 (92''j.
—

'HpaKXeouc Petr. 11 20 col. 1, 10 (252^); 8 (2b) 12 (246"). Inschr.

V. Adulis bei Strack, Dyn. d. Ptol. S. 232, 39, 4 (246—22P). Par.

44, 3 (153*) etc.

Mavpeiouc Petr. II 25 (i) 10, in derselben Zeile Mavpeouc {^'Jij").

Mappeiouc Amh. II 34, 4 (nach 157"); 56, 2 (146 oder 135"). Tebt. I

41, 4. 21 (119"); 55, 3 (IP); 63, 25 (116"); 112, 60. 83 (112");

154 (112— 11"). — Mappeouc Amh. II 30, 39 (II"); 59, 4 (151

oder 140").

MeTaKXeiouc Tebt. I 81, 21 (11"^.

MeTXeiouc Tebt. I 9, 1 (119"); 149 (116—15"); 159 (112").

Opceiouc Tebt. I 62, 235f. (119"); 120, 81 (97 oder 64").

nereapcppeiouc Tebt. I 12, 5 (118").

TTpe^appeiouc Strack, Dyn. d. Ptol. 265 Nr. 141, 8 = Mahaffy,

Hermathena 1895 XXI 243 (88").

HpoKXeiouc Tebt. I 61 (b) 353 (118"); 72, 344 (114").

Ta^appeiouc Fay. XVE 2 (121").

ToOoeiouc Tebt. I 63, 158 (114").

Oarpeiouc Tebt. I 61 (a) 64. 135 (118"). — Oaipeouc Grenf. I 27,

2, 7 (109"); Par. 5, 10, 1; 25, 2 (114"); 9, 9. 19 (107") etc.

b) vor uu: in dXieiuuv Amh. II 30, 29 (II"). Ostr. 1348, 2 (H");

326, 1 (unb. ptol.); aber 1347, 1 dXieuuv.

dHiöxpeiuDi Par. 10, 14 (145"). — dEioxpeouc Petr.'^ 43 (2) recto col.

4, 27 (246").

ßaciXeiuuc Lond. I p. 27, 3 (161").

ßaciXeiuuv Tor. VII 10 (117") [aber in der Kopie V 17 ßaciXeujv].

Rosettadekr. 31 (196").

diro ßpaxeiLuv (pl. masc.) Par. 63, 9, 42 (165"\

lepeiuuc Petr.^ 43 (2) recto col. 3, 2 und verso col. 2, 2 (246"). Grenf.

I 25, 2, 2 (114") [aber 11 lepeuuc]. B U 993 II 3 Pap. 9097 [aber

9078 iepeu)c] (127"); 994 II 2 (113"); 995 II 2 (109"); 996 II 2

(107") [aber IE 5 lepeuuc].

iepeiuuv (Priester) Petr. II 45 (2) 23 (246"). Leid. E 8 (162"). Par.

27, 7 (c. 160"). Lond. I p. 46, 29 (146—135"). Pap. Gizeh Mus. Arch.

1 61, 2 (123"). Grenf. II 20, 2, 8 (114"); 32, 2 (101"); 33, 6 (100")

— aber 35, 2 lepeuuv (98"); ebenso B U 993 II 7 (128"), dagegen
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lepeiLuv in der Dublette Nr. 9079; 994 II 8 (113^); 995 II 8 (109^);

99(3 II 7 (107^); 997 II 2 (103^); 998 I 2 (lOP) etc.

iTTTTeiuuv BU 995 II 10 (109'').

ZeX<euK>eiujv (Wilhelm; Petr. 11 45 (2) 8 (c. 246=^).

b) e > ei vor Konsonanten und im Auslaut.

Die Erscheinung ist auffallend und schwer verständlich.

1. In Fällen wie eEeiviauTOuc Lond. I p. 10, 19 (162'') — neben

eEeviauTOv Par. 25, 12 (162''); eHeviauxa Amh. II 85, 14; 86, 11 (78»)

und aipeiciv Dresd. II (Wessely 280) geschr. 162", kann man deshalb

nicht an Epenthese^) denken, weil ei längst nicht mehr diphthongisch

gesprochen wurde, sondern nur an regressive Assimilation, die

noch nicht zur völligen Verwandlung des e in i geführt hat.

2. Unerklärt bleiben:

dvouBeiTriToc = dvouGexriTOC [Demosth.] epist. III (Kenyon class. 59)

§ 11 (II-P).

rmeipac Lond. I p. 27,8 (16P).

|uei für )Lie Par. 63, 12, 93 (165"). uyiaivei für vjxaxve Goodsp. 9, 9 (P).

Über TTttpacpeicGuLJ = TrapacpecOuu vgl. § 72, 13.

Anmerkung. Die Form eivcKa begegnet nur einmal in Poesie Ostr. 1148

(Theb.) IP.

Ergebnis. Die zahlreichen Beispiele für den Wechsel von ei

und e vor Vokalen, wie sie schon in attischen Inschriften (Meisterh.-

Schwyz. 40 ff., 45 ff.) häufig auftreten, sind in der KOivr) nicht etwa

so zu erklären, daß beim Eintritt von e für ei von letzterem das i

spirantisch wurde und dann ausfiel, bzw. im umgekehrten Falle sich

ein intervokalisches i entwickelt hätte: sondern hier wie dort sind ei

und e ein äquivalenter graphischer Ausdruck für geschlossenes e, mit

Aufhebung des früher durch ei und e bezeichneten Quantitätsunterschieds.

Vgl. hierüber besonders Schweizer Perg. 56.

Die Fälle von Wechsel zwischen ei und e vor Konsonanten
und im Auslaut sind lautgeschichtlich bedeutungslos, nur nicht

insofern, als sie die Annahme unbedingter Gleichwertigkeit des ei

mit i für das IL Jahrh. v. Chr. verbieten.

11 „Unter Epenthese versteht mau gewöhnlich die Wirkung eines pahitalcn

(gew. i) oder velaren (gew. |u) Vokals auf den davorstehenden Konsonanten und
das diesem vorausgehende vokale Element, wodurch entweder eine Umlaut-
erseheinung wie in den germanischen Sprachen entsteht oder der betreffende

Vokal selbst in die vorhergehende Silbe tritt." So Schwyzer Vulg. 254, wo als

Beispiele TaixicTr|v für TaxicTr)v, 'YaiKivGoc für 'YäKivöoc aufgeführt werden.

Vgl. auch G. Meyer 172. Schweizer l'org. 103 A. 3 (mit Parallelen a<is

dem Ntrr.i.
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III. Wechsel zwischen hi und n.^)

A. Wie(ler{,'abe eines iirspriingliehen i^'eschloHseiieii e (ei) diirch »/.

a) ei > ri vor einem Vokal, und zwar

a) vor a: UV rriv (purrjav Petr. II 32 (ßa) 5 (c. 2'dH'''). — cpuieiav

Amh. II :n, 8 (112'').

II—P 'AXeHdvbpna Par. 51, 30 (160=^). Strack, Ptol. Jnschr.

Arch. I 208 Nr. 22, 1 (P).

dp laß in (ac) Tebt. I 119, 11 (105- OPj.

€TMaTf|a (Handtücher) Par. 52, 7; 54, 10. 21. 40. 73. 76. 80. 82

(c. IW).

€TTiCTaTri(ac) Tebt. I 189 (P^).

eiTiTribriai (sie Wilcken) Lond. I p. 38, 16 (158^).

€üefiav P. Weil VI 5 (vor 161=^).

e(pobri(ac) Tebt. I 257 (P')-

KO^OYpaMHaTriac (= Ktju)U0Yp.) Grenf. I 22, 6 (118'*).

XeiToupTn« Grenf. I 35, 2 (99=') wohl eher = XeiToupTeia (vereinzelte

Nebenform!) als vermöge des Itazismus = XeiToupTia.

Xriaic (aus dem gleichzeitig gebräuchlichen Xeia, nicht aus ursprüng-

lichem Xrjia entstanden) Tebt. I 5, 7 (118'').

|ur|viriav (Blaß) Eud. 15, 17 (vor 165=*). — fjrivieioc Goodsp. 7, 7

119—118'^). )Lir|vieioic Par. 62, 8, 11 (U'^^).

6pr|dboc auf einer poetischen Grabschrift (c. 145— 116'') Arch. I

219, 1, 3.

TTttibnai Par. 63, 8, 18 (165").

nXridba, -rrXndboc Eud. 22, 16. 17 (vor 165"). — 8, 7 TrXeidbuuv.

TTpoxpnCai) Tebt. I 238 (116").

CTTOvbfja Lond. I p. 27,5 (161").

TOTroYpau^airiac Grenf I 22, 3 (118").

Xrjvria Par. 54, 14 (163").

Xpri(ac) Tebt. I 29, 14 (c. 110"). — xpeio^v 35, 2 (111") etc.

ß) vor o, ou, uu: III"eTTiT6vTiov= eTTiTÖveiovP. Sakk. 19, 126(111").

CKaqpriou (Wilcken) Petr. II Einl. p. 33,5.

II—I" ^A^juuuviriou Tebt. I 88, 50 (115"). — ^AmuouvieTov Tor.

VIII 47 (119").

1) Der Beginn des Prozesses reicht der Zeit nach bedeutend weiter hinauf,
als man bisher angenommen hat. Bl.A.^öO. G.Meyer 132. Meisterh.-Schwyzer
47 f. (wenige Beisijiele aus ^^ die meisten später). Nachmanson 42.

Schweizer 55.
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'Avoußinou Tebt. I 88, 44 (115^). — ^Avoußieiov Par. 12, 8. 9 (^157=').

Tor. X 12 (11^) etc.

'Apriou Lond. I p. 14, 4; 16, 9; 18, 16 (162=^). 'Apriiu Par. 54, 18

(163^). Ostr. 1080, 1 (IP). — "Apeioc Grenf. I 18, 30 (132*^); 20, 22

{121% ^Apeiou Amh. II 40, 4 (IP). Ostr. 1025, 5(ptol.); Pap.

Gizeh Mus. Arch. I 65, 2Q (123'^).

'AcTapbibfi(v)ov = 'Acxapxibeiov Par. 41, 11 (160^). — 'AcxapTibeiov

Par. 36, 10. = Vat. B 10; F 6 (158''').

ßaXviiaj(v) = ßaXaveiuuv Ostr. 318, 2 (ptol.).

ßacpnuu (ßacpeiov Färberei) Par. 53, 9 (160*^); 54, 11 (163*).

bdvTiov Leid. 32 (89"). bdveiov passim Tebt.

bibacKaXXria) (sie) Par. 51, 10 (160*).

'HpaKXri(ou) Tebt. I 90, 15. 18 (nach lOU*).

Gfiov = eeiov Lond. I p. 29, 4 (16P).

0<o>Tr|pinou Tebt. I 88, 16. 23 (115*). — Goripieiuui ebd. 39, 9

(114*): 243 (11*0-

^cinou Tebt. I 88, 29 (115*); 120, 26 (97 oder 64*). — 'Icieiou Petr.-

p. 253, 4 (III*). 'Icieiov Petr. II 39 {2i) 8 (III*); Magd. 9, 2 (in*).

• 'Icieiuui Petr.2 39 col. 5, 2 (IIP). B U 993 III 4 (127*). Tebt. I

44, 8 (114*). ^cieioic Tebt. I 5, 70 (118*).

KaTTTiXriuui Tebt. I 43, 18 (118*).

oiKriÖTriTa Par. 63,8,22 (165*). oiKnou Grenf. I 33,32 (103*).

^Opcevoucpiriou Tebt. I 88,35 (115*).

TrXf|0V (erste Hand statt TrXeTov) Eud. 10, 13 (vor 165*). uXriociv

Grenf. I 88, 12 (II—I*). ttXviuj Leid. C p. 118, 2, 17 (c. 160*). Über

TTXeiociv — TrXeociv, TiXeiui — TrXeuu S. 69.

TTopri(uüv) Tebt. I 121, 50 (94 oder 61*); 195 (95 oder 62*).

TTpocpnTnojv Tebt. I 88, 2 (115—4*).

ZapaTTiYnuji (mit spirantischem y nach § 24) Par. 40, 10 (156*):

41, 10 (160*). Belege für ZapameTov — ZepaTiieiov S. 57.

crmnou Tebt. I 26, 19 (117*).

louxinou Tebt. I 88, 4 (115*). — louxieiuji Petr. II 2 [i) 18 (^260*);

Tebt. I 86, 35 (II* 0-

CTüiripeiriouc ^ CTairipieiouc Leid. C p. 118, 2, 12 (c. 160*); ebd.

1, 15 ceXriveirioic = ceXiivieioic.

Anmerkung. Aus solchen Formen erklären sich auch die lateinischen

Transskriptionen Aeneas, Dareus, Medea etc.

Durch Ausfall eines o nach dorn aus ei hervorgegangenen r| ent-

standen Formen wie tYMCtT^v Par. 53, 43 (160*); 'Icuiv Tebt. I 129, 62

(97 oder 64*); lueXuvBiiv (oder )aeXav6nvV) = Schwarzkümmel Leid. C
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p. 93 col. 4, 9 (1()0'*) gegenüber dem gewöhnlichen fieXdvBeiov, wie

Tebt. I 66, 44 (12P); 68, 52 (117—106'^); 69, 25 (114=^; lapaTTinv

Par. 47, 20 (153'^); 5S, 16 (165=^).

ilberblickt mau die lautliche Ejitwicklungreihc 'AXeEdvbpeia,

'AXeEdvbpea, 'AXeHdvbpria; edv, eidv, r\äv; 'HpüKXeouc, 'HpanXeiouc, 'Hpa-

KXriouc; x^veia, X'ive«, XH^n« (x^via); XP^i«. XP£«> XPH« (XPi«j 'i'id

ähnliche Wandlungen, wie sie unter I—111 aufgeführt sind, so leuchtet

ein, daß überall da, wo ein e vor einem Vokal zu r] geworden
ist, derselbe Laut, der sonst mit ei gegeben wird, nämlich

geschlossenes e, zugrunde liegt.

So erscheint r] an Stelle von e (= e) vor Vokalen:

a) in betonter Silbe:

IP dpHiepna — 'EpTnoc Leid. U 3, 14; 4, 10 (IP'") [wohl kaum

poetiscli-ionischie Formen, s. oben S. 17].

briovTtt Leid. E 10 (162^). biiovxi Amh. II 87,20 (125p).

evvrja Leid. C 118, 1, 11 (c. 150**).

vriov = veov Tebt. I 11, 7 (119^).

leGria^ai Par. 51,38.41 (160^).

Xpnoc Tebt. I 111, 5 (116^); 112 introd. 4 und Text 21. 91 (112^); ebd.

114,6 (114*). xpe(ouc) 123,1 (PO-

Xpricrriov (erste Hand nach Witkowski) Par. 63,2,53 (165*). [Petr.^

Einl. p. 22 xP^CTeov].

Besonders häufig, ja im 2. Jahrh. v. Chr. überwiegend steht r|ujc

= eujc, z. B. in den Par. (IP) gegen 25raal; Leid. C p. 118, 2, 21. 25

(162—0*); S 2, 25; 3, 33. 37; 4, 20. 24; 6, 31; 7, 10 (160*); T 1, 15.

33; 2, 16. 19 (158*). Lond. I p. 8, 31 (164/3*); p. 163, 9 (c. 160*);

p. 165, 11. 15. 21. Lond. I p. 22, 5 (161*) in derselben Linie tiujc und

eujc. fiuuc Weil VII (161*). Ostr. 1085, 7 (136*); 1087, 7 (135*) etc.

Über TIC vgl. oben S. 63. Dagegen im 3. Jahrh. v. Chr. nur eu)c, z. B.

Rev. L. (258*) 5mal, Petr. II (IIP) über 20 mal.

Endlich gehört hierher die ganze Klasse der Genitive auf -rjouc,

die bei den S-Stämmen (Nom. propr. auf -KXfic, -fjc) mit -eouc und

-eiouc alternieren (vgl. oben S. 71 f.):

'HpaKXriou (sie) iroXeiv Par. 54, 79 (163*).

^HpaKXri(ouc) Tebt I 120, 11 (97 oder 64*).

Kairiouc Grenf. I 34, 7 (102*).

Mappnouc Tebt. I 56, 1 (IP*).

'Opcnouc BU 999 I 7. 8 (99*).

Oaipriouc Grenf. I 32, 4 (102*) etc.
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Also sind 'HpaKXe'ouc, 'HpaKXeiouc, 'HpaK\r|ouc lautlich identisch.

Vgl. auch § 64, 4.

ß) in unbetonter Silbe:

IIP evÖTinc Petr. II 4 (7) 7 = Petr.^ 42 G (2) 7 (255^). Vgl.

Addenda et Corr. XV.

napivd Petr.2 53 (m) 5 (225^).

KepKeocipnujc (Wilcken) Petr. II 28 (8) 22 (IIP) = Petr. ^ p. 188.

Anujvibnc Petr. II 28 (8) 4 = Petr.^ 66 a (8) 4 (IIP). — Aeuuvibric

Petr.2 66 (b) col. IV 3; 100 (b) I 22 (IIP). Aeuuvibou P. Reiuach

11, 2 (HP).

IP ridv Par. 58, 11 (158^).

TTXnoveHiac (,voluerat' Witkowski) Par. 63, 3, 68 (165^) [Petr.^ Einl.

p. 24 TiXeoveEiac].

b) ei > ri vor einem Konsonanten.-*)

IIP-^ X«ipnv (kein Dorisnius! vgl. S. 6) Petr. E (13) 1 (258=^).

IP dTToXecr|c = öcTToXeceic Par. 50, 8 (160^"). Ebenso tt o ri c r| c

= -ceic Tebt. I 56, 9 (IP^) in der Verbindung KaXOuc oijv irorioic

und TToicric Lond. I p. 43, 4 (162^"). Über exeTpdqpnv = erefpacpeiv

s unten § 71, 1; über die lautliche Gleichheit von diTeTTOiriKncav

und eTieTTOiriKeicav s. ebd. 11.

Bei dem sonderbaren Worte iroXrimeiov (= TTuuXi-mieiovV)

schwankt ein Schreiber in der zweiten Silbe zwischen i") und ei und

setzt zweimal das ei über rj Petr. II 13 (15) 3 und 4 (258—53^).

cpavric (= qpaveic) begegnet in einem Anthologiefragment Tebt.

I 1, 1 (geschr. nach 100"").

Über fivEKev (möglicherweise = eiveKev) vgl. oben S. 63 und

§ 55, 7.

c) ei > r| im Auslaut.

AioKXfi = AioKXei Tebt. I 120, 19 (97 oder 64") — schwerlich

Analogiebildung zu den A- Stämmen,

n
— eeXic für ei — eeXeic Par. 44, 5; 45, 5 (153"). n Par. 64, 32 (164"\

An das dialektische r| der kyprischen und kretischen Inschriften

(G. Meyer 179) oder an fj(v) ist nicht zu denken.

KaioiKri = KaiojiKei P. Weil II 6 (vor 1()P).

Über AioTt'vn statt AioTevei u. ä. (Übergang in die A-Üeklin.

mit Ausfall des i TipocTefpaM.) vgl. Plexionslehre i? 64, 3^.

1) Auf die paliiographisclie ÄlinliL'likeit von ei und i] in manchen lland-

schrifton weist mit Recht hin Crönert Mein. horc. -J;'). Oft ist die Entscheidung

zwischen beiden Zeichen schwierig, ja unmöglich.
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B. Wiedergabe eines ursprüngliclien offenen e {rf) durch et

konnte nach Ausgleichung der e-Laute in der Aussprache als umgekehrte

Schreibung zum vorigen nicht ganz ausbleiben, ist jedoch weit seltener.

a) ri > 61 im Auslaut.

Im Akkusativ der S-Stämme (Nomin.- ric) begegnet vereinzelt

statt -?[ die Endung -et, die durch die nicht seltene Orthographie -f|i

(vgl. § 20, 13) herbeigeführt, nicht unmittelbar aus f\ hervorgegangen

sein mag: so töv cuTTeveT Tebt. I 43, 33 (118^); 7, 8 (114"). töv

eureXei ebd. Gl (b) 30f. (118''). Der ägyptische Monat inecopr) (ich

zähle über 50 Fälle) wird sowohl im 3. als 2. Jahrh. v. Chr. wiederholt

(9mal) Mecopei geschrieben: Rev.L. 83,1 (258=^). Grenf. I 9, 8 (c. 239'').

Petr. I 16 (2) 12 (230''); 23, 5. 15 (250''). Par. 5, 50, 1 = Leid. M 2, 9

(114"). Ostr. 1493, 1 (256/5"); 1494, 1 (256"); 1509, 1 (144 oder 155").

b) r] > ei vor einem Vokal.

Hier steht allein das Perf. dYeioxa aus oiYrioxa, das selbst

wiederum aus dem gleichfalls auf Pap. erhaltenen dynTOX« (nach

§ 72, 9) entstanden ist. Der Lautwandel r| > ei soll (nach Crönert

243) auf Analogie mit TeSrjKa: xeGeiKa und ähnlichen Formen be-

ruhen; wahrscheinlicher ist, zumal da die Form otTeiTOX« nicht vor-

kommt, i sich also als Vertreter von y darstellt, daß das zweite t

aus Gründen der Dissimilation nach palatalem Vokal spirantisch ge-

worden und dann r|j in ej übergegangen ist. Belege für beide Bil-

dungen dxriTOXa und djeioxa s. § 72, 9; über dyeoxoTec (aus dTeiox«)

vgl. oben S. 68. Angermann, die Erscheinungen der Dissimilation

im Griechischen. Leipzig 1873.

c) r| > ei vor Konsonanten.

IIP 'ApcpeßeTxiv neben 'Apcpeßfixiv Petr.^ 51, 7 und 9 (III").

AuKo^eibni Petr. II (1 B) 8 (259^). — AuKo^iribouc Magd. V 20 (IE").

II— I" öca qpepei dvbpi aicxuveiv = aicxüvriv Tebt. I 104, 30

(92") [Ehekontrakt]. Dagegen im gleichen Zusammenhang P. Gen.

und P. Münch. ed. Wilcken im Arch. III p. 388, 11 aicxuvnv (11").

dTTei[\iujTou] = dirriXiiuTou Leid. L 1, 8; 2, 2 (181—117").

^AcKJXeiTTieiou Lond. I p. 25, 28 (161").

eißouXöjUTiv für r|ßouXö|Lir|v Leid. C p. 118, 1, 8 (163"). An Analogie

(Augment ei- statt r|-) nicht zu denken,

e? ^riv = n ^r\v (im Schwur) Tebt. I 22, 13 (112"); 78, 15 (110—8").

BU n 543, 3 (28—27").i)
fj lanv Rev. L. 56, 8 (258").

1) Wie grundlos und abenteuerlich die Hypothese war, daß diesem ei (ei)

^\'\v die hebräische Schwurformel i5P Sif zugrunde liege, zeigt sich aus dem Vor-
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Kaxacxeicai = KaTacTfjcai Rev. Mel. 295, 10 (130^), bestätigt durch

Ricci Arch. 11 518.

KXujCTeipoJV für KXmcTripuuv in einer poet. Grabinschrift aus der Zeit

Euergetes' II (145—116'^) Arch. I 220, 1, 4 („wohl durch Versehen

des Steinmetzen" Wilamowitz).

Anmerkung. Der armenische !Name 'Dertrad', der sonst in der griechischen

Ti-ansskription der Hds. mit Tripiödriic oder Tipiöärric wiedergegeben wird, er-

scheint in der Form Teipibdxric (Wilcken für TeppibdTrio Petr. II 30 (b) 19

c. 235"). Vgl. Wilcken Add. et Corr. zu Petr.- XIX.

Unter diese Kategorie möchten wir trotz zahlreich entgegen-

stehender Auffassungen (G. Meyer 129. 640. J. Wackernagel, Studien

zum griech. Perfektum. Göttinger Programm 1904 S. 19) auch die

J'orm leBeiKtt stellen, da es schwer ist, für eine psychologische

Erklärung sichere Analogiezentren zu finden, und die physiologische

Erklärung auf für die Vorgänge auf attischen Inschriften (Meisterh.-

Sehwyz. 189, 6) ausreicht. Nachdem aber einmal das aktive Perf.

Te9eiKa gebildet war, lag es nahe, ihm das mediale Te9ei|Liai an die

Seite zu setzen, das sich in den ptol. Papyri häufig findet. Belege

für beide Formen stehen § 77, 1. 4.

IV. Über den Wechsel von iji und si vgl. § 20, 2.

Aus den in diesem Abschnitte dargestellten lautlichen Ver-

iiiiderungen ergibt sich, daß in Ägypten auf dem Gebiete der E-Laute

seit dem 3. vorchristlichen Jahrhundert eine immer weiter greifende

Xivellierung und Verwischung aller feineren Unterschiede der früheren

Sprache sich geltend macht, was mit der Zeit zu einer heillosen Ver-

wirrung der Orthographie führen mußte. Dies zeigt sich in folgenden

Tatsachen:

1. das r\ bezeichnet in der ägyptischen KOivrj von Anfang an

einen doppelten Laut:

a) ein offenes e, das nach Aufhebung des Quantitätsunterschieds

mit dem (früher geschlossenen, jetzt offenen) e vor Konsonanten und

IUI Auslaut zusammenfiel (I A und B);

b) das geschlossene e, das zunächst mit ursprünglichem ei

( echt oder unecht) zusammenfiel (III A), weiterhin nach Aufhobung des

f^iantitiitsunterschieds auch für älteres e vor Vokalen eintrat, endlich

nher in reines i ausmündete (Itazismus § 11).

kommen dieser Form in den jitol. Papyri. I'arauf ]iat hingewicticn I*oißuiaiin,

Neue Bibelstud. 3;') ff. Vgl. Moulton Chis8. rev. XV (1".I01> 33. 134: Will
1904) 107.
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2. Der Ausgleich zwischen echtem und unechtem ei war lange

vor der Ptolemäerzeit abgeschlossen und spielt in den Papyri keine

Rolle mehr. Ein Beweis für diphthongische Aussprache des ei

ist aus den ptolemäischen Papyri nicht zu erbringen, wohl aber

sprechen für Monophthongismus schwerwiegende orthographische

Gründe

:

a) der häufige Wechsel zwischen r| und ei (III),

b) die A'ertausohung von e und ei (11),

c) die schließliche Gleichsetzung von ei und i (§ 11, Uli.

Der Qualität nach ist der durch ei ausgedrückte Laut ein ge-

schlossenes e. Dies beweist die zunehmende Verwechslung von i und ei,

da der ursprüngliche Doppellaut e—i nur durch e zum i werden

konnte.^)

§ 11. Der I-Laut.

Über Ausfall und Zutritt des intervokalischen i vgl. 14, 1— 9;

§ 15, 1—6; über Wechsel zwischen i und u § 13, 1—11; über i und oi

§ 15, 10—11.

Aus dem vorigen Abschnitt hatte sich in einer Reihe von Fällen

für e, r|, ei ein gemeinsamer, dem i ziemlich nahverwandter Laut auf

der Linie e— i ergeben. Eine Folge davon war, daß gelegentlich

orthographische Yertauschungen dieser drei Zeichen nicht nur unter

sich, sondern insbesondere mit i vorkommen: ein Schritt weiter auf

dieser Bahn, und man war beim Itazismus angelangt, d. h. beim

lautlichen Zusammenfall von r|, i, ei, [v, o\], einer Erscheinimg, deren

erste Ansätze in Ägypten dem 2. vorchristlichen Jahrhundert an-

gehören.

I. WeelLsel zwischen t und t

ist abgesehen von den eben genannten Gründen bei der engen phone-

tischen Verwandtschaft zwischen i und e im Koptischen (Steindorff,

kopt. Gramm. 13 und Thumb Hell. 138) auf ägyptischem Boden nicht

auffällig. Doch haben in den meisten zu beobachtenden Fällen teils

andere lautliche Kombinationen (Assimilation, parallele Nebenformen)

teils Analogiezwang mitgespielt. Vgl. Kretschmer, Wchschr. f. kl.

Ph. 1899, 4.

1) Die Wiedergabe von ursprünglichem \}\ durch ei, die im Attischen seit

306 V. Chx. überwiegt und 250—160 v. Chr. Regel ist (Meisterh.-Schwyz.

§ 15 b), kommt zwar auch in den Papyri als Rest traditioneller Orthographie

vor, tritt aber in der alexandrinischen Koivr] auffallend zurück. Vgl. über den

Tatbestand § 20, 9—12.
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1. Assimilation benaclibarter Laute ist denkbar in

eiKiieiac = iKeieiac Par. 21, 22 (c. 160^).

epißi(veou) = tpeßivGou Tebt, I 112 introd. (112=^). — ep€ßiv(eou)

Petr." 50, 12; 136 col. III 24 (EP).

TTipi = TTepi Tebt. I 35, S (117=*) [in der Kopie 1 Trepi]; ebenso

P. Reinacb 11, 14 (IIP).

cuvKeKpe,u eva = cuYK6Kpi)ue'va Tebt. I 5, 54 (118^).

2. cuvoiKiciov in der Verbindung eviauTÖc cuvoiKiciou Par. 13,

10 (157'*) und dvTiYpacpov toO cuvoikiciou (Wilcken) in der Aufschrift

auf .der Rückseite des Pap. Gen. 21 (IP) ist eine vermutlich auf

cuvoiKiZüu) zurückzuführende Nebenform zu cuvoiKe'ciov (Phryn. 516),

die für den Begriff „conubiuni" gebräuchlich ist. Die jüngere Form

ist cuvoiKeciov, z. B. Oxy. II 250, 16 (61 p)- Amh. II 71,8 (178?).

Vgl. Wilcken Arch. f. Pap. I 345. 487.

3. )Lie|uvricK6|uevoc = )ui|uvr|CK6|uevoc IL 24, 9 (Keuyon) aus P
kann durch den Anklang an |ae,uviT|Liai entstanden sein.

Anmerkung 1. TTocibujveuuv statt TTocei&uJviuui Par. 41, 1 (158*) und
Ttpöc Md|uqpe = Me|ucpi Par. 22, 3 (16.5") sind, wenn richtig gelesen, zwei Schreib-

versehen; e.u Meiuqpi Par. 60 (b) 33. 34. 35 c. 150^

4. Für und neben e erscheint i in Zusammensetzungen, deren

erstes (ilied von der Wurzel dpx- kommt.

a) Nomina appellativa dieser Art haben vor Konsonanten

regelmäßig dpxi-, vor Vokalen dpx-, also:

a) dpxi-öiKacxric, -kuviitöc, -fidxi|uoc, -TTpüiavic, -cuu|iiaToqpuXaE,

-TeKTUuv, -qpuXaKiTTic, -cpuXaKiTeia;

ß) dpx-evTaqpiacxric, -eqpoboc, -lepeüc [einmal mit Unterlassung

der Elision dpxuepeuc], -oivoxoOc, -uTTriperric, einmal dpxeiTreperric,

dpxujvric. Sämtliche Belege stehen in der Stammbildungslehre § 87, 2.

Anmerkung 2. Von der oben bezeichneten Regel wäre eine Ausuahme
zu konstatieren bei äpxebdaxpoc ^praegustator), wenn das Wort zu teilen wäre

öpxe-öeaTpoc (= äpxe + öearpoc = baixpöc) Belege § 87, 2.

b) Dagegen wechselt in den mit der Wurzel dpx- im ersten Glied

zusammengesetzten Eigennamen die (ältere) Form dpxe- mit dpxi-.

Mau liest 'Apxeßiou Grenf. I 9, 9 und 14 — aber 'Apxißiou Z. 1

(239''). 'Apxißioc Amh. II 32, 15 (IP'). 'Apxißiov Tebt. I 61 (b) 4. 23. 281

(118»); 120, 128 (97 oder 64''). Dagegen nur ^ApxeXdou B U 992

11 4 (162"). 'ApxeXaiboc Petr. 11 28 (6) 1; (10) 6 (III"). 'Apxe-

cxpaxoc Petr. II 13 (6) 1 (258— 53"); Petr.^ 42 G (4) verso {2iy2'')',

Petr. I 16 (1) 5 (230"). Andererseits nur 'ApxibriMOC Petr. II 2(5.3

(IIP). Über die attischen Inschr. vgl. Mhs.-Schwyz. 116, 5; über die

Mayser, rapyriiSKrainmatilc 6
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Vasen KretBclimer 122; über Pergamum Schweizer 43 f.; über

Magnesia Nachmanson 24 f. Neben 'Apxo-, 'Apxe-, 'Apxi- erseheint

auf altattischen Fluchtafehi auch 'Apxcx|Lievric (anah)g zu 0eaYevr|C u. a.

von femininalem Stamme gebildet). Schwyzer Vulg. 255.

5. Ein Schwanken zwischen i und e zeigt das auch sonst

lautlich unsichere dp)Lio\ed (neben dpinoXid), wohl identisch mit bisher

bekanntem (poetischem) dp|uaXid. Vgl. oben S. 27 und 61.

6. Nur mit i sind in ptolem. Zeit belegt: dXieuc Par. 6, 13,

6; 19, 2; 41, 10 (114^). Leid. P 16 (99«). dXieuiv Rev. Mel. 303, 2.

dXieic 7 (IP). Weitere Stellen § Q2, 6. Über dXeeic im N. T. vgl.

Win.-Schmiedel § 5, 20.

ÖCTTpiov (Bohne): Bull. corr. hell. 18, 145, 14 (240^^); B U 993 III 10

(127^") öcTTpia. Tor. VIII 24 (119*^) öcrrpiov. Dittenb. insc. Orient. I

nro. 55, 15 (240=*); Petr.^ 107 (e) 10. 28 (III^); Tebt. I 9, 8. 17

(119=^); 11, 10 (119*^); 68, 80 (117«) ocTtpiuuv. Das im E. M. 635, 48

verworfene öcrrpeov kommt erst später vor, z. B. Lond. I p. 209, 11

(595P).

7. Mit e wird geschrieben KÖpceov (Wurzel der Lotosblume):

Tebt. I 112, 7 (112«) Kopcea; I 189 (P) Kopceuuv. Diod. Sic. I 10

KÖpceov. Dagegen KÖpciov bei Theophr. und Strabo XVII p. 629.

8. Eine ägyptische Baumart, deren Form in den Handschriften

zwischen Trepcia, Tiepceia, Trepcaia und irepcea schwankt, heißt auf

einer ägyptischen Inschrift bei Dittenb. insc. or. I 97, 9 (193—81«)

TTepcea. Vgl. Dittenberger z. Stelle. Demnach heißt ein Dorf im

arsinoitischen Gau TTepcea, so Petr. II 10 (1) 9 eK TTepceac (240«);

32 (2^) 6 ev TTepceai (238«). Dagegen Oxy. I 53, 7 (316^) irepciav;

BU 369, 10 (5311') Jer Eigenname TTepceac. Wilcken Arch. f. Pap. I

127. Zur Form Steph. Thes. s. v.

Über ToGiouc Tebt. I 164, 21 (II«*') aus ToBeouc durch ToGeiouc

vgl. S. 71 f.

Über bibacKaXea aus bibacKaXia (?) vgl. S. 67.

II. Wechsel zwischen ij und i.

Völlig sichere Belege dafür, daß dem Buchstaben r| ohne weiteres

der Lautwert i zukomme, finden sich in dieser Periode nicht.

Vereinzelt und in besonderer Weise zu erklären sind folgende Fälle:

a) i erscheint statt r)

auf einem Homerpapyrus des I. Jahrh. v. Chr. e'GiKev, erste Hand

für e'GriKev IL 23, 751 (Kenyon class. fragm.); auf einer Urkunde des

III. Jahrh. v. Chr. TexeXeuxiKÖTOC (?) Alex. II 2. Die Lesung muß
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erst bestätigt werden. iiuiieXecxa Leid. U 3, 8 (IP) und i)iiixouv

( Witkowski) Par. 43, 3 (154*). Sonst fiiuiTeXecToc, z. B. Magd. 2, 4;

29, 8 (IIP) und öfters; ebenso fmixouv Petr. II Einl. p. 32, 4 (IIP).

In den beiden letzten Formen könnte leicht Assimilation des durch,

Tonlosigkeit schwach gewordeneu Anlautvokals an die folgende Silbe

die Ursache sein (vgl. öXoGpeuu), fi,uucu u. ä.)

Besonders zu beurteilen sind Fälle, in denen nach oi ein ur-

sprüngliches r| in der Schrift nicht ausgedrückt ist: so ßoiOoO =
ßoineoö Wilck. Ostr. 1084, 11 (136*); 1089, 7 (135*) und Formen von

TTOieuu, wie iroicric Lond. I p. 43, 4 (c. 162*); TTOicd)aevoi Par. 41,

28 (156*); TTeTTOifAevoc f„ut videtur" Witkowski) Par. 40, 50 (156*);

TTeTTOiKaiuev Wilck. Ostr. 1150, 5 (134*). Diese Formen sind von

den gemeinsamen vollkommenen Grundformen ßoir|6öc, TTOiricr]c, noiri-

cd)uevoi etc. aus vermutlich in der Weise zu erklären, daß von den

drei in der Grundform auf einander folgenden Vokalen jeweils entweder

der 2. oder 3. ausfallen konnte. Die Annahme einer „plebeischen

Kontraktion", die Blaß A.^ 37 Anm. 94 geltend macht, ist ohne jeden

Vorgang und hätte zur Voraussetzung den Itazismus, wie G. Meyer^

132 Anm. 2 richtig bemerkt. Die auf derselben Voraussetzung be-

ruhende Auffassung Dieterichs, Unt. 44, daß in ttoTcov die beiden

I-Laute (oi und r|) in einen aufgegangen seien, ist jedenfalls für

unsere Zeit nicht annehmbar, da oi noch nicht = i lautete. Der

neueste Vorschlag von Blaß (K. Bl. I 641), wonach TTOicai aus Troirjcai

durch Hyphäresis entstanden sei, enthält prinzipiell etwas Richtiges,

nur durfte die Analogie von oifiai, (\)}ir[V (aus oi'o|uai, ujö|ariv) nicht

herangezogen werden, da oifiai (nach Wackernagel K. Z. 30, 316

und Vermischte Beitr. z. gi-iech. Sprachkunde 1897, 18) auf der Um-

formung eines älteren Perfektums ujfiai beruht. Endlich erscheint auch

die Annahme einer Nebenform ttoiuj oder ttoi^uj (vgl. Hatzidakis

Iv. Z. XXIX 385 und Einl. 397) bei einem so außerordentlich viel

gebrauchten Verbum wie TTOieo) höchst zweifelhaft.

Eine anderweitige Erklärung (ohne Annahme itazistischer

Aussprache) verlangen folgende FäUe:

(/TToXoYicujiuai Leid. A 31 (II*), avozu Leeraans bemerkt: „per iota-

cismum pro diroXoTncuJiaai scriptum puto" (p. 5) gehört zu dem sehr

gewöhnlichen änoXoTi^oiLiai; z. B. dTroXoYi2;eTai Petr.^ 53 (n) 8 (c. 250*).

dTToXoTicacBai Petr. II 10 (2) 4 (vor 240*); 31 , 7 (III*). Par. 35,

35 (163*); 16, 5 (141*); sehr oft in Tobt. I, wie 61 (b) 11. 196. 293

(118*); 72, 12. 463. 467 (114*); 99, 42 (148*). TTpocaTreXoTi^ero Tor.I

6, 2 (117*). dTToXoTic)iöc (Rechtfertigung) Par. (53, 8, 17 (165*). Vgl.

6*
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Hatzi dakis Einl. B95: „Schou im Altertum sagte man sowohl dTToXo-

Yeo)aai als d7ToXoYiZ;o|uai". — dTroXoTeicBai Petr." 21 (g) 28. 39 (225^^).

dcTTopicai P. Kairo ArcL I 59, 8; ()2, 7 (123*) hält Crönert

(Wchsch. f. kl. Phil. 1903, 488) für einen bloßen Schreibfehler gegen-

über dcTTOpriceiv Tebt. I 61 (b) 34 (118**) und dcrropeTv 113; r|CTro-

pnKuiac (Tnc) 322 und 68, 83 (117*); ncTtopriKevai 66, 56 (12P).

Doch läßt sich neben dciropeuj ganz gut eine Nebenform dcTTopiluj

annehmen (beide in intransitivem Sinne). Vgl. die zahlreichen

Doppelformen dieser Art bei Hatzid. Einl. 395 ff. (z. B. dcjueviZ^uj

neben dcjueveuj). So begegnet dpTi(2!uj) neben dpyeuj Lond. I p. 171, 49

(Nro. CXXXT) recto und p. 190, 59 (78 p) im gleichen Sinne. Wenn
einmal von dcTTopoc ein verb. denom. neu gebildet wurde, lag für

jene Zeit -euj und -iZ^uu gleich nahe; offenbar hat hier -euj das Feld

schließlich behauptet.

Für eTTixuupicavTOC Vat. F (Mai V 356) 12 (158*) im Sinne von

eiTixujpricavTOC ergibt sich (wenn die Lesart richtig ist?) im Zu-

sammenhang des Satzes dHujucavTÖc ce Kaxaxujpicai jaoi töv dbeXcpöv

|uou 'AttoXXuuviov i<ai cou eirixujpicavToc Kai TTpocteGevioc Tf|i

AeEiXdou cri)ueai (Kompagnie) leicht analogistische Beeinflussung

durch das vorausgegangene Kaxaxuupicai. Auch Z. 18 folgt Kexu;-

picxai em XeiioupTiav. Vgl. den Wechsel von TrpocxuupicBevTOC

Leid. D 15 (162*) mit TTpocxujpiiGevToc Par. 30, 17 (162*) in der-

selben Bedeutung „sich begeben'^

t6 yctovojc (sie) Xi)Li|ua Tebt. I 115, 23 (115— 13*) ist nicht wie die

Herausgeber annehmen = Xf]|UiLia, sondern = XeijUiua (Rest). Crönert

a. a. 0. 487.

Anmerkung 3. Tf|i c<^fi)>i Tuxni ™ P- Kairo Arcli. I 59, 17 (123*) ist

Schreibversehen.

b) Y] erscheint statt i

in literarischen Stücken: dqpriKeio für dcpiKeio P. Weil H 8 (Medea

V. 12), geschrieben vor 161*.

*Kaiq)aivr|c' e,uoi = Kr\(p6LV\V ep.oi P. Weil V 8 — sehr unsicher und

stark entstellt.

In Urkunden: ißTiOTacpiou Tebt. I 88, 53 (115*). — ißioiacpiou 87,

100 (H*^. Bei der dem e und ei angenäherten Aussprache des r\

vor Vokalen (vgl. S. 74 ff.) will dieses Beispiel wenig besagen.

Über XeiToupTncx (eher = Xeixoupfeia als XeixoupYia) vgl. oben S. 74.

Nichts beweisen: dpxHTropeia Eud. 4, 4 (vor 165*), was Letronne für

dpxiixopeia nimmt: mit Recht hat Blaß aus 4, 30 dpxn TTop6ia<(c)>

hergestellt.
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6 Zapctmc Kai 'Hcic Yat. D 13 (162'^) ist zweifellos verschrieben aus

6 ZapäTTic Kai n [ i]cic; dies beweisen Parallelstellen wie Leid. D 1, 11

(Iß9-'*J 6 ZapäTTic Kai i^ "Icic; Par.oO, 12 (162^) 6 lapämc Kai THICI (mit

koptischem Artikel); Vat. E 33 r\ xe 'Icic Kai 6 Zapämc; ebenso

Mai t. V 358, 31 (c. 1(30'^).

Anmerkung 4. Wenig Beweiskraft hat der Wechsel zwischen t] und i

in transskribierten ägyi^tischen Eigennamen in Anbetracht der oben i^S. 80)

erwähnten Verwandtschaft zwischen e und i im Koptischen, r] >> i in Tiroic
Apiraicioc Ostr. 314, 3 (III*), was Wilcken = TiGofic 'ApTrancioc auffaßt —
zwei Namen, die freilich nur iu letzterer Form in den Ostr. wiederholt vor-

kommen (vgl. Index), i > r] in ZxoTonTric Petr. II 28 col. 2, 12; dagegen
col. 5, 7 ZTOTof|Tic (III^), wie gewöhnlich, z. B. auch 25 (i) 8. 9 (226 ) u. oft.

Die angeführten Beispiele berechtigen allerdings zu dem Schluß,

«laß sich die Aussprache des i"i in der ägyptischen KOivr'i früher als in

irgend einer anderen Mundart erhöht hat und iu manchen Fällen bis

hart an die Schwelle des Itazismus gelangt ist. Doch bemerkt Thumb
Hell. 138 mit Recht: .^Schließlich wird man wohl auch die schon auf

Papyri der Ptolemäerzeit vorkommenden Belege für Vertauschung

zwischen r| und i der engen phonetischen Verwandtschaft von e und i

zuschreiben dürfen, und diese Fälle sind eigentlich weder Be-

lege für den Itazismus noch für den Etazismus."

ANHANG:

Wechsel zwisclien 7] und v.

Um die Frage nach dem Stand des Itazismus in den ptolem. Papyri

auf einem anderen Punkte zu verfolgen, seien weiterhin die Fälle zusam-

mengestellt, in denen r| und u in der Orthographie ihre Stelle wechseln.

a) u erscheint statt r\ in

Itüuv] epu|ULuv TOTTOiv Petr. II 7,5(249'^). — ö töttoc epriiiioc ebd. 4 (9)

9 (255^). eprmoc Petr. I 27 (2) 3 (225*) nach Rev. Mel. 304. —
Bei ^pujuoc kann diis Wortbild epu|Lia, epu)avöc störend den Schreiber

beeinflußt halben,

xnv XoiTTuv TTäcav Par. 03, 0, 178 (105*) ist in der Neuausgabe Peir.^

Eiul. p. 34 in liiv \oiTTr]V Tiäcav berichtigt, wie schon Revillout Mel.

gelesen hatte. t)}v Xomriv Arch. II 81, 13 (225'*).

''oüb' ouK eqpu = 6 b' oük eqpi] Grenf. II 14 (c) (HI*) — die

Stelle adcli sonst stark orthogra])hiscli entstellt. Vgl. die Bemerkung

der Herausgeber zur Gestalt des u, das einem späteren r| gleich sielit.

Über ü|ua)V = fmüjv etc. s. unter b).

Übrigens kann \] nicht wohl = u (ü) goklimgen liaben, und es

müßte daher, wenn r\ und u gleichen Lautwert gehabt haben soUen,
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schon im 3. Jahrh. v. Chr. nicht nur r|, sondern nuch u = i gesprochen

worden sein, wofür in den Papyri direkte Belege fehlen^). Auch eine

Gleichstellung von u mit geschlossenem e kann durch die einzelne

verstümmelte Stelle *e\juj|aevujv = eüoivuinaiv Leid. U i?, 12 (IP'"; nicht

gerechtfertigt werden; denn diese Erscheinung gehört im übrigen

einer viel späteren Zeit an in Beispielen wie Y^tKeidTO) = y^ukutoitlij,

cevebucei = cuveibricei, cevapecdcric = cuvapecdcrjc Par. 21^ 7. 8. 20
(592P). TXuKeT[d]Tiu Bull. corr. hell. 24, 377 Nr. 24 (späte bithyn. Grab-

schrift). Schmid! Wchschr. f kL Ph. 1899, 507.

b) r| erscheint statt v in

TiTTfJYev Petr. II 45 col. 1, 22 (IIP), was in seiner Vereinzelung zu-

nächst nur als Schreibfehler betrachtet werden kann.

Insbesondere häufig sind Verwechslungen zwischen fmüavund u|uujv:

fiiaujv statt u)Liüjv: Ostr. 1256, 3 (136/5'*) dTiexuj -nap' fmujv. P. Louvre

Arch. II 518, 7 (130^*); Tebt. I 111, 4 (116^); Leid. H 11 (99^).

fifiiv statt u^Tv: Par. 24, 13 (156=*) [„ut videtur" Witkowski]; Tebt. I

29, 9 (110^); Leid. H 12 (99*).

Umgekehrt: u|uuuv statt f^iJuv Eud. (Blaß) 18, 4 (vor 165'*); Tebt.

I 55, 7 (IPO; 100, 13 (117*).

u^Tv statt fi^Tv Grenf. I 30, 7 (103*).

ij^dc statt Vac Par. 47, 9 (153*); Tebt. I 156 (91*).

Dem Wechsel zwischen fi|ueic und ufieic ist wenig Bedeutung

beizumessen; derselbe findet sich in den Handschriften sehr häufig,

wo keineswegs immer itazistische Aussprache schuld ist, und hat

schließlich, um die Konfusion zu enden, mit zu den pronominalen

Neubildungen ejueic, eceic geführt.

Über Ol '^ V, oi ^^ i, oi -^ iq vgl. § 15, 7— 12.

Zusammenfassung. Aus dem vorgelegten Material ergibt

sich, daß von itazistischer Aussprache des y] in dieser Periode

nicht die Rede sein kann: vielmehr behauptet r] im wesent-

lichen bis etwa ins 2. christliche Jahrhundert den E-Laut und
beweist, wo es als Stellvertreter von ei vor Vokalen auftritt,

daß in den betreffenden Fällen auch ei noch e gesprochen

Wordenist. Vgi.zumGanzenBlaßA.^SSfi". Meisterhans-Schwyzer 19

setzt den Übergang zum Itazismus in die Zeit von 150—250 n. Chr.

1) Über kombinatorischen Lautwandel von v > i und umgekehrt vgl. § 13,

1— 11. Übrigens nimmt Thumb Hell. 150. 198 für die Koine die Aussprache

u = i in Anspruch und führt sie auf fremden (kleinasiatischen) Einfluß zurück.

Anders Schweizer Perg. 75. Kretschmer Vas. p. 119 ff. Im allg. 6. Meyer
154 ff. Blaß A.3 38flF.
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III. Wechsel zwischen ei und i.^)

1. Der lauge geschlossene e-Laut, in den das echte und unechte

ei zusammengeflossen waren, hat sich in der Sprache der Papyri

wesentlich früher und entschiedener als in attischen (pergamenischen

und magnesischen) Inschriften zu i entwickelt. Während letztere im

3. und 2. Jahrh. v". Chr. nur vereinzelte Beispiele zeigen, den Abschluß

der Entwicklung aber erst ums Jahr 100* erkennen lassen^), häufen

sich in den Papp, die Fälle schon seit der Mitte des 3. Jahrh. v. C.

und nehmen im 2. Jahrh. vollkommen überhand, so daß man zu dem

sicheren Schlüsse gelangt: ei hatte schon auf der Wende vom
3. zum 2. Jahrh. v. C. in Ägypten eine Aussprache, die das

Ausweichen der Orthographie zu i nahelegte. Blaß A.^ 57ff.

Zur Erklärung dieser Tatsache bedarf es keiner dialektischen Einflüsse

(etwa böotischer Aussprache, wie Kretschmer Wschr. f. kl. Ph. 1898,

738 vorschlägt), sondern „nur der plausibeln Annahme, daß der keim-

haft in attischem e^ liegende Prozeß in Ägypten schneller auswuchs".

(Thumb Hell. 228).

2. Freilich ist es hier, wenn irgendwo, geboten zwischen Lite-

ratur- und Volkssprache, geschriebenem und gesprochenem Wort,

Texten höhei'en und niederen Stils zu scheiden. Die Steuergesetze des

Ptolemaeus Philadelphus vom Jahre 259/8*^ enthalten nur je ein sicheres

Beispiel für die Schreibung i statt ei (dvaXuuciv =^ dvaXuuceiv 50, 9)

und ei statt i (diroTeiveTUJ 46, 6 — möglicherweise falsche Analogie

zu dTTOTeicdTuu), noch keines für ei statt T oder umgekehrt^), während

gleichzeitige Privaturkunden in den Flinders-Petrie- Papyri schon zahl-

reiche Verwechslungen jeder Art aufweisen. Vgl. unten.

3. Auch der Kanzleistil des 2 Jahrhunderts v. Chr., wie er uns

in musterhafter Gestalt vorliegt in den Hermiasakten (Tor. lö". Par. 15

c. 120*) oder in den Aktenstücken der Bank zu Theben (c. 130'*),

ferner in vielen offiziellen Eingaben und Bescheiden (z. B. Par. 22

(165*); 26 (163*); 35 (163*); 61 (156*) u. v. a.) oder in dem Rund-

schreiben an die Finanzbeamten (Par. 62 = Rev. L. Append. c. 170*\

hat noch teilweise die klassische Orthographie gerettet, während .schon

1) Zum Ganzen vgl. H. W. Smyth, der Diphthong ei im Griech., Gott. 1885.

2) G. IVIoyer ISO if. Moisterh.-Schwyz. 48 f. Schweizer 52. Nachman-
son40f. Auf attischen Fluchtafeln findet Schwyzer Vulg. 261 im 3.— 2. Jahrh.

vereinzelte Schroil)ungcn wie ic = eic, Oibiac, AiokXi, xipa; dano])on aber KX^iav-

bpoc, Aof.idiac, Aujp66eioc, 0ei66oTOC etc.

3) Zu ÜTToXoYeicOt'iceTai 34, 8 bemerkt Grcnlcll t'oiuniont.
i>.

I TJ : Tbc e

of ei is partly effacod, perliaps intentionally.
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der schülerhafte Schreiber des Eudoxuspapyrus (vor 16d^), noch

mehr aber die Verfasser der leichthin konzipierten Eingaben und

Privatbriefe (z. B. Par. 23 ff. c. 165=^; Lond. I p. 40 ff c. 158^),

namentlich aber der Traumberichte (Par. 50. 51 c IGO''; Leid. U, nach

Wilcken, Melanges Nicole p. 580 in der ersten Hälfte oder um die

Mitte des IL Jahrh. v. Chr. geschrieben) und der Tagebuchnotizen
(Par. 22 ff. Leid. S und T) nachgerade jegliches Gefühl für den Unter-

schied zwischen ei, T und T vollkommen verloren haben. Daher der

bunte Wechsel in diesen Lauten, der manchem Schriftstück schon im

2. Jahrh. v. Chr. ein ganz barbarisches Aussehen gibt.

Ein Muster von geradezu verzweifelter Orthographie ist u. a. die

Traumerzählung des Klausners Ptolemaios im Leid. C p. 114 ff. (c. 160"),

wo 3 i und 21 \ durch ei, nur ein i und 4 i richtig durch i wieder-

gegeben sind, also die Tendenz herrscht, den i-Laut durchgehencis durch

ei auszudrücken. Dagegen wird ei an 13 Stellen richtig gesetzt.^)

4. Eine Zusammenstellung sämtlicher Beispiele, in denen ei oder i

gegenseitig ihre Stelle gewechselt haben, ergibt mit Rücksicht auf

die zeitliche Fortentwicklung des Prozesses und die Einwirkung des

Akzents folgende Resultate:

III. Jahrhundert.

a) Die Wiedergabe von ursprünglichem ei durch i setzt etwa

gleichzeitig mit der umgekehrten Schreibung ei statt i ein; im ersteren

Falle hat der Akzent fast gar nicht mitgewirkt, wohl aber bei i > ei,

indem die betonten Silben entschieden bevorzugt werden.-)

1) T^ ei: 1, 23 KX€i|uaKOc; 2, 13 fiapceiTreiov , 27 oubeivouco. — T ^ ei:

col. 1 und 2 evüiTveiov (3 mal); 1, (5 öeid, 7 dpei6|uoöca — oiKeiac (Haus), 9 eirei-

CTpev^jai, 12 Xe^ouceiv, 13 ecxeiv, 15 ceXiiveiipic = ceXiivieioic, 18 6eiaKeif.ieviT,

23 ETrei = em; 2, 9 dpei6|Lio0cei, 11 TotYiixei, 12 cxaTrjpeit^ouc, 13 fiapcei-rreiov

= laapciTTiov , 14 XeYoucei, 15 eiboü, dpei6)Lieiv, 23 erreiKaXeiv, 27 eTTe:XainßdveT(ai).

— Richtig i: 1, 11 eici; 2, 18 evuTiviov, 24 lueyiCTov; 1, 10; 2, 20. 28 öxi; 2, 25

xpiToc. — Richtig ei: direXOeiv 1, 13; 'Apiiidei 1, 2; öeiaKeiiuevi-) 1, 18; ei6ev

1, 14; eiöov 2, 18. 31; elvai 2, 26; eic 2, 29; eici 1, 11; e|LißdXXei 2, 29; ä^ei 2, 17;

Kaxacxpowiiei 2, 28; XOei 1, 12; x^^pc 2, 29. — Ahnlich ist das Verhältnis in den

Papp. Weil (geschr. vor 161*):

€1 > i betont in 6, unbetont in 6 Fällen =12
i > ei „ „ 7, „ „5 „ = 12

T > ei „ „ 18, „ „ 18 „ = 36 (fast überall ei für 1).

Daß gerade T mit der Zeit ganz regelmäßig durch ei gegeben wird, muß
wohl auf den Einfluß der einheimischen Aussprache zurückgehen; denn

„da die Ägypter zwar langes I, aber kein kurzes i, sondern nur kurzes e kannten,

so lag es nahe, daß sie kurzes i offen, d. h. wie e aussprechen". Thumb Hell. 138.

2) in. .Jahrhundert: ei > i a) in unbetonter Silbe: dvrjXujciv (Inf. fut.)

Rev. L. 50, 9 (258"). d-iTo5ix6ev[xa Petr." p. 125 col. 4, 2 (246*). diToxicdxuu[cav
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h) Für die Wiedergabe von i durch ei finden sich im o. Jahrh. v. Chr.

nur drei Beispiele in betonter Silbe, und zwar alle aus der Feder

desselben ungewandten Schreibers (Demetrios), dagegen auffallender-

weise 14 in unbetonter Silbe (was ebenfalls für koptischen Einfluß

spricht, vgl. vorige Seite, Xüte 1).^)

Amh. n 29, 17 (c. 250^). üttöJticov Grenf. I 9, 5 (c. 239'^). äpHi Magd. 3, 3 (in").

>^ivöv Petr. 11 4 (6) 15 (-255^. e7Ti6iKvu6vTaiv 32 (2») 4 (c. 238*). euTUXi 7, 7 (249").

iKovoYpaqptJüci i (5) 4 (255"). K6KXi|uevac == KeKXeijuevac 13 (8) 1 (258—53"). Xixup-

rouc (sie Wilcken) = XeiTOup-foüc 4 (9) 11 (255"). niciKpdrei I 12, 6. 13. 16 (238")

aber 1 TTeiciac, 15 TTeiciKpäTei. TTOiricic = TTOinceic 11 9 (5) 3 i-241— 39").

XKipiv 7, 1 (249"). — Die Formen dibei, u\br\, di&ec im Phädonfragment Petr.

! 13 (1) 3; (2) 5. 12; (3) 7, wo unsere Platotexte äeibei, deibrj, deibec bieten,

-iheinen auf einem Wortspiel mit "Ai6i-|c zu beruhen; denn 8 (3i 17 steht

' ij;uaT0€ibfi, (4) 8 ]aovoei&oöc. — Vi in betonter Silbe: dva^Ti^ • • • init e über i

I't'tr. II 23 (1) 10 (unb. III"). dTrocxiXac ebd. 14 (2) 2 illi"). dirocTiXai Magd.
ili, 5 (III"). eEe-rriTei Petr.^ 48, 3 (III"). 'HpaKXiöii Petr. II 28 (10) 20 lUI"),

jegenüber sehr häufigem 'HpaKXeibric, ist sicherlich durch Lautwandel entstanden.
\'g]. vereinzeltes 'HookXi&ou auf einer pergamen. Grabinschrift (II*) bei Schweizer
<!. KaraXi-n-uj Petr. I 19, 26 [25 KataXemiu]; Petr.- 19 (c) 32 (225"). KaxeXiqpGn

- '.d. 137 col. I 4 (III"). -Kapabiiai Petr. 11 14 (2) 10 (III"). trXiuu = irXeiuj Petr.*

loT II 18 (III"). TTociöeov (eine Festung an der ürontesmündung, die bei Strabo

<: 751 u. 753 TToceiöeov heißt) ebd. 45 (2) 20 (c. 246"). Über |Liexip (= uexeip»

v;j;l. unten am Ende dieses §.

T > et. a) unter dem Akzent: dvei'exai = dvierai Petr.- 53 (p) 4 (III").

I rönert 29. 'Apcivoemii Petr. 11 4 (ß) 2 (255"). BepveiKTic Petr.^ 1 col. 2, 7

-:;!7") nach Wilcken Add. et Gorr. XI. Yeivovxai ebd. 13 (17) 9 (258— 53").

tvKXeivavxoc ebd. 37 (2*) verso (III"). ri|ueiv ebd. 2 (1) 21 (260"); Magd. 3, 2. 11

III"). KüLieivouc Petr."^ p. 121, 9 (246") — aber Ka|uivoic Petr. I 18 d) 10 (237"V

KpoKo6e(Xiuv Petr.- 43 i2) recto col. 3, 15 (246*) — aber col. 5, 6 KpoKobiXujv u.

\irso col. 2, 5. KpOKOÖeiXujv nur noch Amh. II 45, 8 (150—145"). Petr. I 16 (1)

I I (230") muß KpoicoöiXuuv stehen. Vgl. unter Lit. 5 c. 'Ocipic u. seine Kompo-
>ita zeigen schwankende Orthographie: 'Oceipioc Kanop. Dekr. 51. 64 — aber

.' 'Ocipioc (237"). Bouceipei Peti. II 13 (18") 9 (258—53*). BoucTpiv Petr.* 44

14 (c. 246"). Boucipixrii Rev. L. 31, 7 (258*). TTexoceipioc Petr.- 107 (a) 24
!II"). nexoceipic Petr. II 28 (7) 29; (9) 33 "(III*). nexoceipei Petr.« 58 (b) 5 (lU").

• ifwöhnlich TTexocTpic (cf. Index nominum zu Petr. II), CevocTpic Petr.* 59 (c) 1 r.

ci)]. 2, 7 (III*) etc. — ireiTTXOv Petr.* 53 (o) 9 (III"). Über eicxuov (Augment) vgl.

S 72, 5. — b) in unbetonter Silbe: diroxeiv^xuu iiev. L. 46, 6 (^258"). -feivöjuevov

i''tr. II 9 (5) 6 (241"). eißioßocKoi Pariser Holztafel, W^ilcken Ostr. I 65 A i^iu B
lo . . .) III*. ^ppeiMüi = eppiMlLiai Petr. II 19 (2) 3 (III"). KpeiGai Petr. II Einl.

32, 8 (III*). cuveicxojuevuuv Grenf. II 14 (a) 13 (270 oder 233"). €i|uoü0iii Petr. II

i:iul. p. 36, 1 (III") — aber 'liaoüGni (mit langem i?) ebd. Nro. 38 {h) 3. 7 (^III*).

IliouOou ebd. 36 (1) 1; 43, 57 (III") etc.

1) T>>ei. a) unter dem Akzent: 'Apcivoeiboc — ctöwci (eher = ibuici

;il< = eiöujci) Petr. II 4 (6) 8. 16. direi = im ebd. 4 (7) 3 (255"). — b) in

;ikzentlpser Silbe: ßacfiXeiKiüi IVtr. II Kinl. p. 36, 1 = Petr.* 72 (a) 1 (III").

tv(ijiK€icxai Petr. II 8 (2 c) 5 ^246"). ^EeiXecpoxti xi^iv ßuciXeiK^v ^v nxoX(:|iia»6ei

tliil. 14 (Ib) 2; ebd. (2) 21 ouk^xci (I11"i. direixp^HJeiv Petr.* 56 iWi 11 c. 26(>''\

K 'AXujvei Petr.-' 30, 1; ebd. 5 TTaövei (lll"i. voccpeioOimti Kev. 1.. Ap]>end. II

ji 10 = Petr.* 56 (b) 10 (c. 260"i. TTdc€ixoc = TTdcixoc l'etr. II Einl.
i».

36. 3
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IL

—

I. Jahrhundert.

a) Die Wiedergabe von ursprünglichem ei durch i ist \veit

häufiger als die umgekehrte Schreibung (150 : 70), in beiden Fällen

werden ziemlich unterschiedslos betonte wie unbetonte Silben be-

troffen. ^)

b) Am allerhäufigsten aber verwandelt sich (in Papyrus niedrigsten

Stils) T in ei, und zwar häutiger in unbetonten als in betonten Silben

(auf 100 unbetonte kommen etwa 30 betonte). Bemerkenswert ist,

daß die Erscheinung besonders gerne vor Vokalen eintritt, wo

man an Trübung des i- Lautes (unter koptischem Einfluß) denken

kann.^)

In attischen Inschriften begegnen die frühesten datierbaren Bei-

spiele für ei = kurzem i erst im 2. Jahrh. nach Chr., s. Meisterhans-

Schwyzer 49,27. Die wenigen Beispiele, die Schweizer 72fi'. aus

Pergamum beibringt, sind noch später und zweifelhaft. Xachmanson

24 findet in vorchristlicher Zeit nur ein Beispiel 'ArroXXujveiou (P\),

vier aus der Kaiserzeit.

5. Trotz der heillosen Verwirrung, die das Durcheinander von ei

und i in Stamm- und Flexionssilben anrichtet"), läßt sich doch

aus der langen Reihe der in den Papyri vorliegenden Beispiele,

= Petr." 72 (a) 3 (IIP) u. ebd. 28 col. 10, 4. uTToXoYeicei'iceTO.n;?) Rev. L. 34, 8

(258*). (I)cei = (ha Petr.- p. 120 col. 3, 3 (24o^.

1) Von einer Aufzählung aller Beispiele muß des Raumes wegen abgesehen

werden. Besonders auffallend ist u. v. a. z. B. t = ei Par. 47, 3. 25 (153*).

Geo-en Ende des 2. Jahrh. v. Chr. liefern das reichste Beobachtungsmaterial die

Tebtynis-Papyri. Eine angestellte Statistik aus den 124 Stücken ergab: für

€1 >> i 60 Fälle, und zwar in tonloser Silbe 20, unter dem Akzent 40; für T> 6i

40 Fälle, und zwar unter dem Akzent 25, in tonloser Silbe 15.

2) Auch hier wird von der Aufzählung aller Belege Abstand genommen.

Die Tebtunenses enthalten 14 Beispiele (lauter unbetonte Silben) : 'ApT6,uei6(jupuj,

dcpiäcei (3 mal), ßaciXeiKÖc, eiepei = iepei, evKaXiJüceiv (conjunct.), ^-rreibe&ofaevov,

kneibibövrec, eireiKaXäueia, e-rreiiaevou für eiri.ueXou, icOei, TrapeTreiTeTpa^« (2mal.. —
T>-ei vor Vokalen: Par. 1, 357 buj66KaTi-j|n6peiov. 408 iiXeioc (vor 165*k

4, 9 ^Xaqpnßo^eiu^'^ (unb.). 23, 23 öciaKoveT; 27 Capa-rreieiaii (165*1. 55 (bi 2 Mvii-fGioc

(gen.) 159*. 57, 2, 4 eiepou (157*). 58, 17 'Aujvxeioc (c. 160*). 63, 11, 60 uiroxeipeiouc

(165*). 67, 9 e-rrojveiujv (I*). Amh. 11 58, 4. 8 u. verso eiepl = kpei (132*). 60, 4

(nach 151—140*) eiepeic. Grenf. I 33, 50 dTTi-iXeiujTou (103—2*). Lond. I p. 40, 75

IveiauTÖv (158*). Leid. S 3, 30 (164*) "Ap|ueioc. T 1, 12 (164*) 'Auüvxeioc. Aus

C p. 111 (c. 160*) vgl. 9 Belege oben S. 88, Note 1. Tebt. I 115, 20 ill5*)

ciepei. Pap. Weil, (vor 161*): 1, 38 eiöeiov = löiov. 2, 2 TTeXeia; 5 TTeXeidbac.

6, 2 Kviöeioc; 5 crabeiujv; 7 Travvüxeioc.

3) Blaß A^ 61: „Die Scheidung von ei und i war zu einer crux ortho-

graphica geworden." Vom Buchstaben i sagt Mar. Victor, p. 17 K.: ortho-

graphica Graecorum ex parte maxima in ista littera consistit.
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meist in Übereinstimmung mit den attischen Inschriften, manche falsche

Schi-eibimof unserer Handschriften und früherer Schriftsteller-Ausgaben

berichtigen. Vgl. Meisterhans-Schwyzer 50ff. G. Meyer 181 ff.

Crönert 2SK
a) Der klassischen attischen Orthographie entsprechend

werden mit ei geschrieben:

eVeiEa, e.ueixöri, d|U6iKTOC, cuuueiKTOc, d|ueiEia, etriiueiEic; dagegen

nebeneinander iluctou und |ueiCTUjM; reicuj, eieica, eKxeicic, Teicaföpeioc,

Teicauevöc.-)

1) cuv6|neiEa Petr. 11 20 (4) 6 ("252*) [nicht cuveireiSa, wie (Jer Index Petr.-

noch immer zu Nr. 36 (b) IV 6 angibt]. cu|U|uei5u),u6v Petr.- 28 (d) 8 {260*i.

cu,Li|U6TEai Par. 49, 26 (153*). 6|ueix0n Petr. I 1 (B) 20 i Antiope c. 250»). jueixOeica

Weil, in 5 'Vor 161»). ä|ueiKTOic Par. 22, 9 (165»). cu|u,u6iKTa Tebt. I 5iä, 19

llO--'i. c(^eltla Lond. 11 p. 14, 20 (116»). Tebt. I 61 (bi 30 f. (118»); 72, 45 (114»;.

eTTi[u]eiEei Par. 63, 8, 23 (165»). — Fehlerhaft cuv.uTEai Par. 48, 11 (153»).

ueuifiuevoi Bull. corr. hell. 18, 145, 10 (c. 240»). Richtig mit T wird geschrieben

-rravTo.urffi Tebt. I 1, 7; 2ia) recto 3 (Anthol. Fragm. c. 100») [d)LiiTnc Aristeas 197.

•2'.I2. iramniYyic 112. 267]. — eiriiuiCYeiv Rev. L. 28, 17: 29, 1 r258»~i. cuv.uicfeiv

IJev. Mel. -291, 4 ^11»). Tebt. I 12, 18 (118»;. cuju^eiCTeiv Tebt. I 12, 7 (118" :

-«3, 3 (114»). Meisterh.-Schw. 51. Schweizer Perg. 53. 180. Blaß A^* 61.

2i d-rroTeictu Petr. I 16 (2) 13 (230»). Lond. 11 p. 6 col. 2, 16 ilS.S»).

Amh. n 32 verso 8 (11»). P. Reinach 29, 8. 15 (11»^). ä-rroTeicei Rev. L. 15, 1. 9

JÖ8»). Petr. II 38 (c) verso 57 (^228»). Petr.' 43 (2) recto col. 4, 41 (246»). Par.

(i2, 6, 13 (n»'). Lond. I p. 32, 18 (163»). eKTeicei Zois I 24 (150»). diroxeicouciv

Petr.^ 43 (2) recto col. 1, 1; col. 2, 26; col. 3, 5 (246»). Par. 62, 3, 7 ill»');

'bd. 2, 12 [dirölreicov. Teicexm Petr. I 1 (A) 3 (Antiope c. 250»). ^Eereice

lirenf. 11 26, 10 (103»). exTeTcai Lond. II p. 14, 29 (116—111»). Fay. XI 16

c 115»;. Tebt. I 50, 41 (112»;. dTTOTeicdxuj Petr. 11 8 (IB) 5 (272»); 44, 20. 28

nach 246»); 22, 9 (= Petr.- 126, 8) u. 13 (IE»). P. Reinach 9, 23 (112»). Amh.
II 43, 12 (173»); 46, 9 (113»i; 47, 13 (113»); 48, 12 (106»). Grenf. I 23, 16 [HS'-)

28, 7 (108»); 31, 11 (104—3»). Grenf. II 16, 9 (,137»,,: 24, 18 (105»); 25, 21;

2S, 18 (103»); 30, 22 (102»; 33, 12 (100»;. P. Kairo Arch. I 64, 19 (123»).

l.eid. 19 (99»i. irpocaTTOxeicdxu) B U 998 11 10 (101»). P. Reinach 12. 13

111— 10»); 13, 16 (^110»). dTTOxeicdxiJui Grenf. II 26, 19 (103»). Par. 7, 12 (99»~i.

l'ebt. I 104, 25 (92»). diroxeicdxuucav Petr. IT 44, 14 (nach 246»). Amh. 11 50, 16

106»). Grenf. I 18, 20 (132»;; 20, 13 (127»). Grenf. 11 18, 14 (127»;; 27, 12 (103»);

29, 21 (102»). Lond. II p. 8, 7; 9, 15 (118»). P. Reinach 8, 14 (113—112»);

16, 27 (109»). — Diesen (60^ Stellen gegenüber sind als orthographische Un-
i^cnauigkeiten zu betrachten folgende (7): dTTOxicdxiJu[cav Amh. II 29, 17 (c. 250»).

"TTÖ[xicov Grenf I 9, 5 (c. 239»). diroxicuj (fut.'i Grenf. 11 17, 5 (136»). irpocaTTO-

xicuj (fut.)i Leid. C p. 22, 11 (162»). ^kxicuu (fut.) Tebt. I 110, 8 (92 oder 59»!.

TTpocaTToxicdxiu Gen. 20, 15 (109»). *TrpocaTro&icüxuji (sie) P. Reinach 11, 20 vUl'}-

(:Kxeicic (starke Form) überwiegt entschieden: Petr. I 28 (2) 8 [Wilcken] (236»).

l'etr.'' 55 (a) 16; 58 (c; 1/2 ,235»). Grenf I 18, 23 (132»); 20, 16 (127"). Grenf
II 18, 19 (126»). P. Reinacii 8, 23 (113—112»); 16, 30 (109»); 26, 35 ,1(14»).

Amh. II 50, 21 fl06»). — ^kxicic Petr. 11 46 (b) 1 (200»\ Grenf II 27, 20 > 103»).

i'ber arkadisches ^cxeicic vgl. G. Meyer 181; auf ionischen Insclir. (IV»i fKxeicic

lloffmann UI N. 139, 17. Crönert 30. — TeicaYÖpeiov Strack, Ptol. Inschr.

Arch. I 204, 13, 11 (245— 21»). Teicajuevoö Petr.' 112 (f) 20 (III»i.
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Von den Paiallelbildungen auf -eia und -ia bandelt die Stamm-

bildangslehre § 83, 4 und 11; ebenso von -'eia und -eia (-ia) §83,5;

von -eiov (-'eiov) und -iov (-'lov) § 83, G und 13. Dort sind jedesmal

sämtliche Formen mit oder ohne Variante aufgeführt.

Über xpeTc und rpeiCKaibeKaroc vgl. die Zahhvörter § 70, 3. IG und

oben S. 18.

b) Mit lei werden geschrieben:

die Tempelnamen 'AmaujvieTov, 'Avoußieiov, 'AmeTov, 'ATToXXujvieTov,

'ApvpevricieTov, 'AcKXiTrrieiov, 'AciapTieiov, 'Hcpaiciieiov, Ooripieiov, 'Icie'iov,

'OpcevoucpieTov, CapaTTieiov (Cepa-meiov), Couxieiov — dagegen Boußac-

leTov^); ferner Kupieia (Eigentumsrecht)-); -rroXriiLueiov^): xainieiov^j;

ÜYieia^); eirieiKric, dveTiieiKric.^)

Anmerkung. Die Kontraktion von lei (iL in i ist nur zu Leobachteu in

eübivoüc = euöieivoüc auf einer Inschrift des Jahres 37 v. Chr. bei Dittenb.

inscr. er. I 194, 22 und in der Schreibung Xouxiwi = Zouxieiuji Tebt. I 114, 10

(111"). bmceiv P. Leid. G 19 (99*), was Nachmanson 70 in diesem Zusammen-
hang erklären möchte, ist von Wilcken in biacieiv berichtigt.

c) Mit i vv^erden geschrieben: dXi'iGivöc''); dvGivöc (von buntem

1) 'Amnuuvieiov Petr.2 84, 3 IIFi. Tor. VIII 47 (119''). Theb. Inschr.

Merriam Amer. Journ. of archeol. 1886, 149. Über 'Au|nujvuiou und ähnliche

Formen vgl. oben S. 74ff. — 'AvoußieTov Par. 12, 8. 9 (157"). Tor. X 12

(11"). Tebt. I 5, 71 (118"). — 'AmeTov Rosettadekr. 33 (196"). — 'A-rroWuüvieTov

Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 129, 2 (E"). 'Api|;eviTCieiov Tebt. I 88, 40 (115",. —
'AcKXrj-meiov Petr. I 30 (1) 5 flll"). Lond. I p. 25, 28 (161"). — 'AcrapTielov

Lond. I p. 34, 9 (161"); dagegen 'AcTapreiov (wenn der Lesung Mais zu trauen

ist?) Vat.E (Mai V 3b2) 6. 12 (158"). [Mit eingeschobenem 6: 'AcrapTibeTov Par. 36, 10

= Vat. B 10; F 6 (158^). 'AcTapTibf|vov Par. 41, 11 (158"i. Vgl. S. 75]. — 'Hcpaicxieiov

Leid. K 13 (99"). — 0oripi6iov Tebt. I 39, 9 (114"); 243 (II"*'). — 'IcieTov

Belege oben S. 75 (neben 'Icifiov und 'lcif)v). — 'Opcevouq)nTOU = -leiou Tebt. I

88, 35 (115— 4"). CapöTTieiov (Cepa-meTov) Belege oben S. 57. Couxieiov
Petr. n 2 (1) 18 (260"i; Tebt. I 116, 10; 243 (11"*') - einmal CouxeitJui ebd. 114,

16 u. 10 CouxiuJiClll"'- — Boußacxeiov Tebt. I 88, 47 (115"i.

2) Kupieiav Tor. I 4, 30; 7, 16 (117";. Leid. G 14; H 13 (99".. Kupeiav

Aristeasbr. 25. Pol., LXX. Schweizer Perg. 58. 101. Glaser de rat. 73.

Meisterh.-Schwyz. 55.

3) TToXriVieiov = iriuXriMieiov (?) Petr. E 13 (15) 3. 4 (258—53").

4) xainieiov Petr. I 21, 22 (237"). Petr. II 41, 5 (IE"). Petr.« 51, 1; 73, 7

(III"). Amh. E 53, 3 (114"). Aristeas 111. Schweizer 101. Dittenb. Svll. 3,

226. Crönert 35. Deißmann N. Bibelst. 10.

5) i)jieiav Leid. G 13; E 12 (99"). ßosettastein 35 (196*;. Dittenb. inscr.

or. I 168, 55 (115"). ü-fieia Münchener Ehevertrag, Arch. I 485, 14 (E"j. Erst

später ü-feia, z. B. Amh. II 132, 3. 18 (Ep). [Aristeas 190. 237. 259.] Schweizer ini.

^lachmanson 71. Crönert 34.

6) ^-rneiKfi Petr. E 3 (c) (c. 260"). dveTTieiKec Leid. C p. 21, 10 ic. 160").

Belege für e-rreiKric etc. bei Nachmanson 71. Crönert 35.

7) äXTiOivöc (nach Berodiau E 473, 7 L. mit i) Petr. II 2 (3) 2 (260"); 19 (1") 6

(IE"). äXi-iöeivöc ist als Analogiebildung zu dXriBeia zu betrachten. Crönert 295.
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Stofly); eiLiTTÖpiov-); Opoio-rroXiov = GpuoTTUjXiov"'); iXdpxric, eiriXdp-

X!-|c^); ijLiütTiov, luaiibiov, \jjiar\lw, i.uaTioTTiLXiic, i,uaTic,uöc^); ^Icic,

leide, IciboToc, Icibujpoc, NcieTov ('lcif|OV, Mcrnv)'"'); KpoKÖöiXoc');

viKO, viKOC = viKiT, viKriqpöpoc, lepoviKai, BepeviKr], 'Itt-ttövikoc, NiKd-

VLup, NiKiiparoc, NiKÖcxpüToc, ZxpaTÖviKOc; OiXövikoc^); TTocibeoj-, );

TifLiduj, TiLiri , Tiuiöpa, ti,uoöxoc, Ti,uavbpoc, Tiuövikoc, Aiötiiuoc,

1) ävGivoö Tebt. I 182 (![*<)• ev dvGivolc Dittenb. Sjll.- 564 (IP v. Delos.)

Luc, Strab. dveivöc. Vgl. Schmid Attic. I 3-2''. Mit ei Ael. n. h. 2, 11. Diod.

4, 4; 5, 40. Lob eck PathoL 189 verwirft die Nebenform auf -eivöc, die später

i:acli Analogie von öpeivcc, CKOxeivöc, äXTeivöc etc. gebildet zu sein scheint.

I rönert 294f.

2) e|UTTÖpiovRev.L.9,2; 93,11; 107,1(258^; Petr. U 45 (3) 5 (246*). Tebt.Iö,

; 3 (Hb"); 6, 25 (140») etc. einropeiov Pol., Strabo.

3) GpoioiröXiov = GpuoTiujXiov (nach § 15, 9). Par. 40, 13 (156").

4) iXäpxnc Petr. I 13 (1) 8; 16 (1) 12 (237»); 17 (2) 17. 19 (235»). Strack,

Ptol. Inschr. Arch. IL 548 Nr. 27 (c. 200») durch Versehen. des Steinmetzen dXdpxai

für iXdpxai. eTriXdpxnc Magd. 1, 2 (III»). Petr.- 11, 15 (237»). — eiXr] Herod. I 73.

202. ei'Xac — eiXdpxac Polyb. 6, 2.3, 1 (F. D. Hultsch) und ebenso eiXdpxnv —
eiXric 6, 35, 15 u. 18. Plut. Timol. 31.

5) ijLidTiov Petr. II 32 (1) 18 (c. 238»). Petr.- 21 (d) 15 (226»). Par. 12, 14

L57»); 10, 21 (145»); 9, 30 (107»). Fay. 12, 19. -3 mach 103»\ Tebt. I 46, :53 '113=);

i>, 23 (113»); 116, 25 (n»^; 117, 32 i,99»); 127 (113»); 230 (II»*) etc. Orthographisch

falsch, venngleich etymologisch richtig (G. Meyer 181), ist ei^udriov Par. 5'J, 4 (160»).

— iiLiaxibiov Par. 10, 22 (145»). ijuaxiei Lond. Ip. b2, 14 a6;)»;). i|LiaTiOTTÜ)Xiic

Lond. I p. 34, 32. Par. 36, 8 (161»). i|uaTic^6c Tebt. I 104, 16. 24 JI»'). —
ei|LiaTiC)a6c Dittenb. SylL 653, 15. 16. 24. 25. 27 (Amlania c. 150»); ebd. 6. 17. 18.

l'.i. 20. 21 ei.udTiov.

6) Gegenüber ungezählten Belegen von 'Icic sind als seltene Ausnahmen
zu erwähnen Eiciv Par. 50, 22 (160»). Dresd. I 6 (162»). Ekibi Strack, Ptol. Inschr.,

Arch. II 558 Nr. 40 '(.52»). — 'leide Lond. I p. 32, 1(172»). 'IciöOTOC Tebt. I 121,

IVi (94 oder 61»). 'kibiupa Tebt. I 82, 28 (115»). 'Icibujpoc Petr. 11 27 (1) 12

236»). Tebt. I 123, 2. 10 (!»'). Belege für 'Icieiov oben S. 75.

7) KpoKÖbiXoc ist die stehende Form der ptol. Papyri vom III.— I. Jahrh.

v.Chr. Vgl. Witkowski Prodr. Append. 57 fr. Z.B. KpoKoöiXujv ttöXic s. Ind.

l'etr. I. II; dann Petr.- 53 ij) 18 (ÜW. Magd 7, 5; 14, 2; 28, 7 iIII»i. Amh.II 35, 10

132»). Tebt. I 24, 26 (117»). Cop. 3. 6 (100—99») etc. KpoKOÖiXou Tebt. I 63, 25

116»); 84, 111 (118»). KpoKobiXoxacpiov Grenf. 11 14 d (c. 250"i; Tebt. I 8s, 4. 10

115»). — Fehlerhaft xpoKobeiXujv Petr.- 43 (2) recto col 3, 15 (246») (aber col.

5, 6 und verso col. 2, 5 KpOKOÖiXu)v); Amh. II 45, 8 1^150— 145»'.

8) viKTi Rosettastein 3. 35 (196»). Leid. B 3, 18 (164»); G 14; H 12; .T 14

'.19») etc. vlKoc ß ü 1002 II 14 (56») [Lobeck Phryn. 647 J. viKtitpöpoc Par.

14,32(127»). Tebt. 143, 28(118»). iepoviKOi P. Anton. 11 t^41 oder 32»). BepeviuTi

l'etr. II 28 (4) 8; (6) 32 (in»). Petr.* 8 (b) 235» etc. — BepeveiKnc Grenf. I 24, 3

146—117»). BepveiKnc Petr.* 1 col. 2, 7 (^237») nach Wilcken Add. et Corr. XI.

Ittttüvikoc Magd. 31, 1. 3. 8 und verso (III"). NiKdvujp Petr. II 27 i2i 8. 13 (^236").

NiK)-|pdxou Petr. II 13 (4) 14 (^258—53»); aber NeiKHpdxuui Par. 54, 19 (163»\

NiKocxpdxuji Petr. II 13 (18'') 12 (^258»). IxpaxoviKOU Petr.- 104, 2 iIIF). (i>\\^S-

viKoc Petr* 99, 28 iIII»i.

9i TTocibeuüv (Monafi Par. 4 (uiib. ptol.): so .ichon auf attiscli. Iiisobr.

des 5. Jahrh. v. Chr. bei Meisterhans-Schwyz. 54. K. Bl. I 131. 139.
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'ExeTi|ur|, qpiXÖTinoc^); (d7T0-)Tivuu-); xi^ioi, bicxiXioi, rpicxiXioi, x\\'w.p-

Xoc etc.°')

JLtexip ^st die gewöhnliche Schreibweise des ägyptischen Monats

im 3. Jahrh. v. Chr., im 2. ausnahmslos juexeip."*)

Als falsche Schreibungen sind zu notieren: oubeivouca für

ujbivouca Leid. C p. 119, 27 (c. IßO'^) und djKTeipeio für djiKTipeio

Hyperid. k. OiX. Kenyon class. p. öl (II—P).

d) Übergang von ei'i in ei

findet statt in CTUTTireivoc statt CTUTTTreiivoc von ciuTTTreTov (Werg):

Rev. L. 103, 2 (258*) CTUTTTieivuüV. Meisterb. -Schwyz. 52. Thumb
Hell. 74. Phryn. 261.

§ 12. 0-Laute.

A. Omikron.

I. Wechsel zwisclien o und 8.'^)

a) wird e durch Lautschwäcbung in tonlosen Silben.^)

In Urkunden: eHdX)ur|c steht für öEdX|uric (Brühe aus Essig imd

Salzwasser) Leid. C p. 93 col. 4, 14 (163*), wie Crönert Arch. I

212 sehr ansprechend vermutet.

1) Gregenüber ungezählten Fällen von Ti|Liduj und Ti|uri aus allen 3 Jahr-

hunderten sind Schreibungen mit -ei- sehr in der Minderzahl: exeiiiiricaTO neben

Ti^ricÖMevoc Arch. II 83 Nr, 10274;, 8. 11 (III*). rei.uri Leid. S 1, 4; 2, 5 (164*).

Grenf. I 22, 9 (118*). Fay. XI 30 (c. 115^). Tebt. I 27, 58 (113*); 109, 15 — aber

14 Ti|uri (93*). Ti|uiöpa (gebildet wie uXriÖLÜpri, ÖaX-rriJupr) ?) Lond. I p. 26, 17

(161=^). TinoOxoc Par. 6Ü ib) 16 (c. löC^j. Tijadvbpiui Petr. 11 17 (4) 2. 3. 7

(in*). Ti^öviKOC Leid. H 1 (99*). Aiöti)hoc Petr. 11 13 (1) 4. 6 (253*); 9, 13

(241*). 'Exeri^xrii Petr. I 22 (1) 2 (249*). (piXoTinöxara Petr. 1142 (c) 13 (III*) etc.

2) d-iTOTiveiv Par. 13, 14 (157*). Tor. II 33 (120*); I7, 11 (117*). äiro-

Tivexuu Rev. L. 19, 14; 26. 9; 40, 6; 43, 8; 44, 16; 45, 9. 15; 49, 20; 50, 18; 51, 8;

56, 11 (258*). — Fehle7-haft 46, 6 äTroTeivexa) ; statt äiTOX<(e)>iv6xuücav 47, 1 ist zu

lesen diToxivexuicav. Crönert 30. 279.

3)^XiXiac Arch. II 80, 14 (229*i. Wilck. Ostr. 350, 5 (122*). 1232, 5 il43*)

etc. bicxiXiac ebd. 353, 4 (117*). xpicxiXiac 351, 5 (122*); 352, 3 (119*). xpeic-

XiXiac 318, 4 (unb. ptol.). xpicxiXioiv Petr. II 46 (b) 3. 5 (200*). xexpoKicxiXiac
Ostr. 1233, 7 (143*); 1234, 6 (120*); 1235, 3 (106*); 351, 5 (122*); 352, 3 (119*) etc.

XiXiapxoc Petr. I 13 (3) 10 (237*); 15, 2. 5 (237*;. xi^icipxia Tebt. I 137 (U*).

XeiXiac nur Ostr. 1231, 4; 354, 4 (101*). G. Meyer 504. K. BL I 628.

4) iLiexip Petr. 11 25 (b) 1. 3. 7. 17; (c) 5 (225*j; 27 (2) 2. 4 (236*); 30 (e)

Rand (235*). Ostr. 1236, 3 (III*?). — ^exeip Rev. L. 86,3 (ebd. fragm. 6 (a)

10 luiexip) 258*; Petr. II 28 (6) 29 (EI*). Magd. 26, 2 (III*). Im 2. Jahrh. unzählige-

mal juexeip.

0) Meisterh.-Schwyz. 22 ff. Kühner-BI. I 118. Weber, Neue phil.

Rundschau 1903 p. 108 f.

6) Eher um Schreibversehen als um var. lect. wird es sich handeln in folgen-

den Stelleu eines Homerpapyrus : eixeXXev statt e,ue\Xov II. 23, 773 (Kenyon class.

p. 104j I*; eXeaipecKev — öxpüvecKev ebd. 24, 23. 24.
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t(M"fdvou statt öprfavou Tebt. I 112 introd. 16 (112*).

ouö)aeKa statt 6)auu)aoKa B U 543, 21 (27*). Ebenso später 6)auü)LieKa

Oxy. II 251, 29 (44p). Mit Unrecht zitiert Crönert 271 ö|auup.eKauev

Par. 46, 13 (153*), da der Papyrus (im Faksimile) deutlich 6,uuu)LiÖKeuev

bietet. Ähnlich evrivexöci statt des gewöhnlichen evr|Vox6ci Tebt.

I 253 (96 oder 63*).

Te|ae]vec steht vermutlich für lejuevoc auf einer Inschrift von Ptole-

mais bei Dittenb. inscr. Orient. I Nr. 52 (III—II*); ebenso auf einer

arkadischen Inschr. Ditt. Syll.^ 289, 31. 42 (183*). Vgl. öcpeXec =
öqpeXoc Pap. Oxy. II Nr. 237 col. 8, 15 (römisch).

Hierher gehören mehrere Genitiv-Formen auf -ec statt -oc:

Toö KupuueevTec Rev. L. 48, 17 (258*).

TTpocaYT^^evTec (nuntiato) Tebt. I 38, 13 (113*).

cuvTrapoviec XpuciTTTTOu Lond. I p. 16, 8 (162*).

Mappeiouc TevJi|uaTocpu\aK6C (gen.) Tebt. I 159 (112*).

Endlich zeigen Schwankungen zwischen -o- und -e- zwei

äuyptische Götternamen: 'OcopäTTic — 'Ocepämc und Zokvo-

TTttToc — XoKveTraioc, sowie der Name Necpopcoijxoc — Necpep-

coOxic.

1

)

Der altägyptische Gottesname Osiris Apis, d. h. der verstorbene

Apis, der wohl ursprünglich nicht identisch war mit Zapätric, findet

sich in der doppelten Form 'Ocopämc und 'Ocepämc: erstere herrscht

"lurchweg im 2. Jahrh. v. Chr. in den Papyri, so toö 'OcopäTTi

Lond. I p. 28, 7 (161*). toO 'Ocopdmoc ebd. p. 23, 23 (161*);

Leid. G 11; H 10. 22; I 10; K 2 (alle 99*). tuii 'Ocopdnei

Piir. 22, 3 (165*); im Eigennamen TTeTeucopäTTic Tebt. I 85, "i^. 29.

>^l). 98. 141 (113*). Einmal 'Ocöpiu xe Kai Zapa-mbi Dittenb. inscr.

(ir. I 97, 5 (II*). Dagegen 'Ocepäiric hat sich nur im iouiscljen

Artemisiapap. (III*) erhalten: 1 uj — 'OcepotTTi, 'Ocep[äTTioc]; 4 'Ocepd-

TTic; 7 'Ocep[dTTi|oc, e|u TTocepdTTi (= im Haus des 0.); 8 'OcepdTTioc;

H» 'Oc[e]pdTTiv — 'OcepdTTioc. Vgl. Job. Schmidt K. Z. 32, 360 Anm.

liorn. Peyron Pap. greci äff. Neuestens U. Wilckeu, Arch. III

i'49ff., der die Verschiedenheit der beiden Götter Oserapis und Sara-

)us nachweist. *) W. Otto, Priester und Tempel I litt'.

2) ZoKveiTaiou Petr. II 28 (1) 20; (3) 6 (III*) [aber (9) 8 Iokvo-

TTuiou], Amh. II 60, 2. 3. 4 (151 oder 140*). rouKeverraiou (sie) Amh.

1) Aus dem älteren 'OcepÖTric ist nach Wilckens Annahme ^. c. 249)

, lunh eine Art Vokalharmonie (wie ößoX6c für älteres ößeXöci 'Ocopämc ent-

I. luden." Diese enttonte Form 'Ocop findet sich in zahlreichen Ei<;ennanion wie

' Kopujuveöic, 'Ocopofipic, 'Ocopovvüjqppic, TTeTocopc|iiflTic etc.
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II 58, 4 (in^'M. loKveiTeou Gnml 1 4^, 7. (191"). Sonst überall (und

oft) loKvoTraioij, z.B. Amh.ll ,^0, 3 (IP); 33, 5 (157*); 35, 3. 7. 17. 24

(132^^); 40, 2; 41, 2 (IF); 43, 0. 11 (173=^); 56,4 (146—35^). Tebt. I

208 (95 oder 62^). Dittenberg. inscr. or. I 177, 19 ('96—5'*). Xokvo-

TTttiTOC Ainh. II 35, 33 (132*^).

3) Necpopcouxou Magd. 23, 1; verso Necpepcoöxiv. Spiegel-

berg, ägypt. VI. grieoh. Eigennamen auf Muniienetiketten p. 25.

Anmerkuuff 1. Wenn das o-anz vereinzelte ct>iXo-n:aT6pu)v (neben häufigem

gleichzeitigen OiXouaTopuuv) auf einer Inschrift zu Alexandria bei Strack, Dynast,

d. Ptol. p. -237 Nr. 55 (2-Jl—205") mehr ist als ein Versehen des Steinmetzen, so

wäre höchstens an falsche Ableitung und Zuriickführung auf das Stammwort

uaTrip zu denken. — Aie|uri&ric Petr. I 13 (2) 4 ein?") ist jetzt Petr.^ p. 7 in

Aio)nri6r|c verbessert.

Anmerkung 2. Die Papyri haben nur die älteren Formen öxi'pöuj

Petr. II 9 (1) 8 (241"); 37 (2'') verso 15 (IIP); öxOpuj^a ebd. 4 (lU) 2 (255°'); 13 (3) 2:

(4) 3. 5. 10 (258—53*), nirgends das nach exw vokalisierte ^x'Jpoix) mit seineu

Derivaten. G. Meyer 40. Crönert 103.

Die Ursachen des Lautwandels in den oben angeführten Bei-

spielen können verschieden sein: teils liegt wohl selbständige lautliche

Entwicklung (Lautschwächung infolge von Tonlosigkeit) zugrunde

(£EdX|Lir|c, epiYttvou)^), teils Vokalassimilatiou (in den Genitiven auf

-eviec statt -evxoc, eviivexöci, Te,uev€c), bei 6jLiö|U€Ka umgekehrt Dissi-

milation. Bei den fremden Eigennamen endlich mögen einheimische

Lautverhältnisse oder Nebenformen zum unbewi^ßten graphischen

Ausdruck gelangt sein.

b) e wird o.

a) Vokalassimilation könnte vorliegen in

buuü avOpujTTOi epTactovToc (st. epTotcZ^oviec) Leid. C p. 118, 1,
''2'2 (163^).

eTTißaXövTOC (st. eTTißaXöviec) Tebt. I 52, 4 (114").

TiTOvo(c) statt yeiTOvec Tebt. I 164 (IP'). öirop = örrep Tebt. I 24,

50 (117^).

oßoXöc ist vom Attischen her stehend, z. B. Petr. II 4 (3) 9 (255^);

2Q (2) 7 (240^); 44, 21. 25 (nach 246^). Petr.^ p. 124, 8 (246=^).

Dagegen in Zusammensetzungen fiiu[iuj]ße\iov Petr. 11 26 (2) 9 =
Petr.2 64 a (2) 9 (240^). Meisterh.-Schw. 22, 8.

Auch in den verstümmelten Schreibungen £TTiTÖboKa Lond. I

p. 38, 2 und direTuüboKa p. 41, 100 = £mbebujKa und dTTobebuJKa

(158''^) hat der folgende Vokal zurückgewirkt.

1) Daß dieser Vorgang ein organischer ist, beweisen ältere Beispiele, wie

sie K. Bl. I 118 f. anführt. Ähnlich öeöpe (Nebenform zu beOpo) auf attischen

Inschriften 500— 450* (Meisterh.-Schwyz. 146, 5). äXcKxoc = aXoxoc Bull. corr.

hell. 19, 12, 13; ebd. 11, 6 ^ßbe^iav (dorische Inschr. V). Vgl. Dittenb.

,SylI.^ III 225.
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ß) Eine nicht mehr sicher erkennbare lautliche Beeinflussung,

vielleicht auch Volksetymologie (rrpöc), liegt vor bei Trpocßvjxou

P. Weil III 2 (trag. Frag."), geschr. vor 1(31°'. Ebenso TTpocßuxepoi

Grenf. I 48, 5 (191"). TTpo<c>ßuTepoi Amh. II 134, 2 (IP), aber 6 Tipec-

ßtiiepov. TTpecßuxepoic Par. 60 (b) 13 (c. 150*).

y) Ägyptische Aussprache (oder eine Nebenform) ist denkbar

bei TTeTocoöxoc Grenf. II 36, 1 (95^^) statt des gewöhnlichen TTeTe-

coOxoc wie ebd. Z. 24. Ygl. ähnlich klingendes TTeioßdcTic, TTeTocTpic.

Über TTexecoöxoc s. d. Indices.

II. Wechsel zwischen o und r. ^)

a) Statt erscheint v

in biiLpuqpoc = biuupocpoc (mit zwei Dächern), wovon gehandelt wird

§ 2 (Dialekte) S. 6.

Über KoXuKuvTivou statt koXokuvtivou vgl. § 13, 3.

Einmal wird statt öcx] geschrieben ucr| Petr. II 14 (P) 3 (IIP).

b) Statt u erscheint o

in TTOKÖqpouc (Wollweber) = TtOKuqpouc Tebt. I 5, 170 (118*) (vgl.

Xivuqjoic ebd. 249); ebenso Xivocpdviric Par. 53, 14. 30 (163*). Journ.

d. sav. 1873 p. 100. Das u ist durch den Kompositionsvokal o ver-

drängt worden, vermutlich zunächst in Formen, in denen der letztere

betont und dadurch vor Elision geschützt war.

Einigemal begegnet 'OEöpuyx« statt des geläufigen 'OHupuYX«-"'

Über ~ a vgl. S. 60f.; über o -^ oi § 15, 1—5; über o '^ ou

§ 18, a und b; über uui ~ o § 21, 9—10.

B. Omega.

Der quantitative und qualitative Unterschied der beiden 0-Laute

(uj offen und lang, o geschlossen und kurz) wird seit dem Beginn

des 2. Jahrli. v. Chr. verwischt, o und o) werden vielfach vermengt,

hauptsächlich in ungenau geschriebenen Privaturkunden, Konzepten,

Briefen, Traumberichten, weniger häufig in öfi'entlichen Aktenstücken.

Beispiele aus dem 3. Jahrhundert sind selten.'^)

1) G. Meyer 113ff.

2) 'OEöpuYX" Maj^d. 21, 2 (IH"). 'OsopüfXoic — 'OtöpnYX« !'• Magd.,

publ. von Jouguet und Letebure in Mohinges Nicole p. 2S2, 1—2 (221"). — 'OtüpuYXC

Petr. II 10 (2) 3 (2W). 'OHupÜTXUJv Petr.^ 66 (b) col. 2, 6 (III*). 'OEupufxiTtic

Par. 02, 1, 1 (11"'). Tebt. I 71), 87 (nach 148"). 'Ot]upuT[xi]Tni l^ev. L. 31, 11 (25S»).

Auch später stets 'OcüpuYXa wie Fay. 86, 22 (IIp). Ustr. 1104 (l'JO— 1p); 1122 (Tili').

3) Nach Meisterh.-Schwyz. 24 beginnen im Attischen VorwechsUingen

zwar ganz vereinzelt schon im 3. Jahrh. v. Chr., werden aber erst c. 100'' häuligt r.

Thumb Hell. 143. 172 Schwyzer Vulg. 250.

Majser, rapyrus^iammiitik. 7
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I. Wechsel zwischen oj und o.

a) Statt uj erscheint o

a) in tonloser Silbe:

i) Fälle aus dem 3. Jahrh. (2 unsicher); 50 aus dem 2. Jahrh. v. Chr.^)

ß) in betonter Silbe:

2 Fälle aus dem 3. Jahrb.; 20 aus dem 2. Jahrh. v. Chr.
2)

Summe der beobachteten Fälle von uj > o im III. Jahrh. = 5;

im IL Jahrh. = 70.

b) Statt erscheint uü

a) in betonter Silbe:

1 Fall aus dem 3. Jahrb.; 33 Fälle aiis dem 2. Jahrh. v. Chr.^)

1) III": KCXToeev Petr." 42 F (a) 6 (252") — leicht durch Analogie mit äXXoeev,

öGev etc. entstauden. iroXri Mifiov == irmXriiuieiov (?) Petr. 11 13 (15) 3. 4 (258— 53*).

— IP: Par. 1 , 47 , 515, 521. 524 ueGoiropiväc; 193 rpiTOvov; 418 diTrOTepiui (vor

165*). 26, 22 luicoTTOvripoc = |LiicoTrov)]p(juc (lOS") [vgl. Amh. II 35, 46 (132") |uico-

TTOvriptjuc]. 30, 5 äueboKU (162"). 40, 17 ttoXovtoc = ttuuXoövtoc, 20 TroXeTv (156").

45, 4 6i6o|Li6i (153"). 47, 3 öjuvüo, 18 r)Z:ri|uiOTai (153"). 51, 28 yevovrai, 31 -irpöcoTrov

und ?TVOv (160"). 59, 9 d.vr]Xo\.ia (16U"). 63, 2, 36 evomoic; 9, 49 ävepoTrei[uuv]

(165*). — Lond. I p. 23, 23 dvaYOYfjC, 24 xipoTPa^'ICMTOcav = p. 26 (161"). p.

24, 4 (XXXV) etiibOKü (c. 162"). p. 25, 18 njO|Ltöv, ttoXoöci (= p. 26, 16), 20 OTro-

b^6o[K6 = p. 26, 19 (161"). p. 32, 7 5iaiTUJ|Lievov (gen. plur.), 8 &0|udTUJv (163").

p. 38, 2 errexöbOKa (Mißform = imUbwKO) 158". p. 40, 73 Geovoc 158". —
Leid. S 1, 13 dvr|Xo|udTUJV , öqjoviujv; 2, 2. 4. 5; 4, 5 dvrjXoiua (164— 60"). T 1, 9

KOiuaciac (164—60"). C p. 118 col. 1, 16 eucpovov; 2, 28 KaracTpovvüei (c. 160").

Grenf. I 22, 6 KO|uoYpa|UM0!Triac (118"). U col. 3, 10 und 4, 15 irpobebriXoineva;.

3, 21 evKoXXaiTTUJiaevov (gen. pl.) nach Wilcken, Melanges Nicole p. 583f. (11""").

Tebt. I 5, 73 dviepo)Lievuuv (118") — aber 57 dviepaiiiievujv ; 22 verso feopj(bv

(112"); 100, 13 MeXeiCTiovi [2 -iwvoc] (117"). Weil II 3 EioXKiac; lY 2 XoTicuaxoc

(vor 161"). Ostr. 1084, 3 ovi'iv (137"). — In einem Proklitikon P. Reinach 7, 12

(c. 140") 6c = uüc; ebs. 21, 30.

2) ni": KaXXiqpövra Petr.^ 32 (g) recto (b) 10 (c. 240"*. TTeTex''>vToc Petr. 11

9 (5) 2 (241"j, aber ebd. 10 TTexexinvToc. — II": Par. 1, 93 rrpÖTOu (vor 165"). 4, 1

eKaxovßaiov (unb.). 40, 13 OpoiorröXiov = OpuoTTUÜXiov (156"). 47, 6. 24 TTOTTOxe, 28

TrXavöjuevoi (153"). 48, 21 emböiuev (= dTribuj)aev) 153". 51, 29 iröiroxe. — Lond.
I p. 10, 13 luexaXaßöv (masc.) 162". p. 11, 3 6 irpoecxriKOC (162"). p. 23, 25

dvecxöxoc; p. 25, 8 = 38, 10 veoxepov (161"). p. 38, 26 ö\\i6vm, 74 cixöviov (158").

Leid, ü 2, 12 eY behöv; 4, 17 CTbiötn (11"). Ostr. 1089, 4 "Opou = "Qpou (135").

3) III": MttKebtuvoc Magd. 1, 2 (III"). — 11" : Par. 1, 322 o> kxiv (vor 165").

30, 2 MaKebo>voc = 31, 2 (162") = 40, 6 (156"). 41, 7 MeKebtuvoc (160"). 30, 18

x(t>Trouc. 40, 7 o>vxu)c, 19 diroboiceai (nicht wohl morphologisch zu deuten!) 156".

44 verso i^y^ILK'Jvi (153"). 47, 13 ßa7TxiZ:tt>,u6ea (ind.) 153". 51, 42 irptuKeixai, 27

Xpoivuj (160"). 53, 8 öOtüviov 163". 55 (b) 40 xcjv Xöyov (159"). 59, 6 r\jvipaKa

(160"). 63, 3, 65 «>7TUJC, 95 dväXYriToic ecxiv (165") [Petr.^ 26 jetzt dvdXiixoc]. —
Lond. I p. 9, 3 MaKeboivoc = p. 26, 2. 29 (161"). p. 28, 16 ebmQr\, verso 2 -rrpoc-

Tcxaxoixujv (161"). p. 39, 44 MaKebcova (158"). — Leid. C p. 119 col. 2, 28 ßooJc

(c. 160"). U 2, 9 ne-faXoibolov 4, 9 o>vo^a (II"). — Dresd. 7 xö> Geiov (c. 160").

Grenf. I 33, 33 ^eXlxepo>ou (103—2"). — Tebt. I 115, 23 xö YeTovoic (115—113").

Weil III 11 (ucTTep = öcrrep, 14 xö Trapcuv; V 4 aiv (neutr.); Vl8 Kaioj|uevov (vorl61")-
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b) in tonloser Silbe:

1 Fall aus dem 3. Jahrb.; 37 Fälle aus dem 2. Jahrb. v. Cbr.^)

Summe der beobachteten Fälle von o > uu im III. Jahrb. = 2;

im IL—I. Jabrh. = 70. ,

Hat beim Übergang von uu in o siebtlicb die Tonlosigkeit der

Silben mitgewirkt, so läßt sich bei der umgekehrten Schreibung u)

statt keineswegs, wie zu erwarten wäre, die Kraft des exspiratorischen

Akzents erkennen, indem die Zahl tonloser Silben mit uu geradezu

überwiegt. Jedenfalls war der quantitative und qualitative Unter-

schied der beiden Laute so gut wie gesehwunden, eine Tatsache, die

in dieser Entschiedenheit und in diesem Umfang auf keinem anderen

Gebiet der griechischen Koivri für diese Jahrhunderte zu erweisen ist.

II. Wechsel zwischen oj und ov.

a) uu wird ou.

1. Über die scheinbar dialektischen Formen Bupoupoc, 9upoupeiu

(neben Gupuupöc), TiuXaoupoc statt TruXauupöc etc. vgl. oben S. 15.

Zu einem anderen Stamme (üjpa = Pflege, cf. Hesiod epf. 30; Her. I

4, 9; m 155; Soph. 0. C. 368. Theoer. 9, 20) gehören und werden

stets mit -uu- geschrieben: TToXuujpe'uu (vgl. öXiYuupeuu), z. B. [ttc]-

TToXuuupriiue'voc Petr. II 2 (4) 7; TToXuuupricr|i ebd. 3 (a) 3 (c. 260''');

TTeTTo\uujpr||uevoi Ditt. Syll.^ 281, 6 (192'^). rroXuujpia P. Kairo Areh.

II 81, 15 (225*) [TToXuujpei Aristeas 259]. cKeuujpia Tor.I 6, 14 (117'').

2. Über öpoöca (nicht = opuuca, sondern = oupouca) vgl. i^ 73,6

Anm. 3 und § 18, a.

3. *eY^iöouc steht für eY^i^iwc P. Weil I 20 (a und b) vor 161 '\

*oubeivouca = djbivouca Leid. C p. 119 col. 2, 27 (163*).

1) III": oiKa»vö|nou Hey. L. öO, 22 (258*). Über uüq)ei\ncr|i i^verscblepptes

Augm.) s. § 72, 13. Über iJÜjnaXia (Analogie zu dvaijuaXia (vgl. Ötammbilduug § 83,

IIa. — n

—

I": Par. 1, 56. 450 [xeiZcov (neutr.), 211 'ixoiv (neutx.), 315 lOKrae-

TVipiöa, 343 öjpäxai, 34() töv kük\o>v (vor 165"). 30, 25 yivoitoj (162*). 31, 10

öiöoJcOai (163") [uicbt niorpliologisch = 5i6ujc6ai zu erklärcnj. 40, 8 KaT<;t>x»l,

25 äY«>pdc[ai (156"^). 44, 4 äjiupäZei, 5 ^x^'^'vfa (L53"). 50, 21 6üa> — önviitüVTac.

54, 82 tüeöviov = 56 col. 1 (163"). 55 (b^i 65 äfiopäcai. 63, 6, 174 |Liöv<t>v; 9, 3«)

dcxtuityvoövTa (165"). — Loncl. I p. 10, 6 äx<Jti'v'^oc; p. 11, 36 ix<xiv (ueutr.i 162".

p. 13, 8 KttTÜ xP<^vo>v (162"). p. 20, 28 irapextuiu^vac (161"). p. 38, 12 ciiuaivw-

lu^vuji, 14 6^o>|Liai (ind.) 158*. p. 41, 113 'AnoXKtobwpwi (158"). — Leid. E 14

&ia\Oo>|nev (ind.), 31 töjaoioic (162*). T 1, 3 a)qf)iXr||ua (c. 160). U 1, 9 tcpwYXüqpou;

3, 8 TTpooecTUJTOc; 3,21 ^vKoX\aTTT<;u|u^vov (sie); 5, 2 Kaxavtuficai (II*). Gen. 20, 10

(109") (ivö>|noA.o-fTicdTai (vielleicbt verschlepptes Augment, s. § 72, 13). Tebt. I 5, 174

(118") ^KacT<ov. Weil I 24 (b) ^x*"v (neutr.); IV 3 ÖTrepu^ptovrec =- liTrepqj^povTec

(vor 161*). Über Analogiebildungen wie NiKOtvojpoc vgl. § 65 Auni., über Xaipt'i-

MLUvoc, OeoYiTUJvi etc. § 66, 5 ; über wiederlioltcs öüu) im Nom., Aec. u.Gen. vgl. § 70, 2.
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h) ou wird uj.

4. Über iLc statt ouc (nicht Dorismus, sondern Analogiebildung nach

den cas. obl.) vgl. oben S. 5. In ArnariTpiiui Cuücuj Kprirei Lond. I p. 11, 37

(162'') wäre Dorismus bei dem Kreter nicht ganz ausgeschlossen, wenn

nicht vielmehr die umgebenden Dative störend eingewirkt haben, wir

allem nach Tebt. I 117, 45 ev tuji "Qpuu (statt "Qpou) KX(ripuji) (9.P).

5. dHiu)|Liev statt dBoöjaev Lond. I p. 20, 29 (161 '') ist wohl

schwerlich (woran man denken könnte) durch Übergang in die Klasse

der contracta auf -du) zu erklären, sondern bei der großen Häufigkeit

von dHiou|uev als lautliche Verwechslung zu betrachten, tüü in der Ver-

bindung cuveTTiKeXeuovTOc tuj (= toö) toutou moö 'ApTrarjcioc B U
998 1 5 (101^), ferner dTTÖ vötw (statt vötou) Leid. N 2, 9 (103*)

dürften eine Erscheinungsform des Dativschwundes darstellen (Schmid
Attic. III 56; Le Bas Voy. arch. III 1028 jaeid tuj tckylu Kai dvbpi).

6. Statt dTTobuucuuci Par. 34, 22 (157*) ist zu lesen dTrobiucQuci.

Auch *TTpocoicujciv scheint verdächtig Petr. II 4 (6) 15 (255*): an

einen Konj. aor. ist neben ei oijv — Troir|C€i schwerlich zu denken,

vielmehr leitet irpocoicujciv den Nachsatz ein und steht für Tipocoicouciv,

aus dem es unter der Hand des ungewandten Schreibers entstanden

sein mag. Mahaffy z. St. p. 10: .,we have before us the autograph

of an ignorant man."

Über den Wechsel zwischen uj und uji handelt § 21, B.

Über UJ aus or) in 6(Y)bu)K0VTa vgl. oben S. 15.

§ 13. Der Vokal v.')

I. Wechsel zwischen i und v.^)

a) Vokalassimilation oder Metathese.

1. fiiaucu ist fast ausnahmslos die Schreibart der Papp, des

3. Jahrh. v.Chr., im 2.— 1. Jahrh. findet man fijuicu und fi|uucu an-

nähernd gleich häufig neben einander; dagegen schreibt man jederzeit

nur fiiLiicouc, fnuicr) etc.

Verhältnis von fiiuucu: f]|uicu im IIP= 8: 1,

im II—P= 23 : 26

1) Über die noch immer sehr umstrittene Aussprache des v in der koivy] handelt

neuestens besonders A. Thumb an mehreren Stellen seines Hellenismus 139 fF.

150. 193 if.: er nimmt schon für die vorchristliche Zeit drei verschiedene Nuancen
an: ü, i (unter phrygischem oder überhaupt kleinasiatischem Einfluß) und iu (u).

Vgl. auch oben S. 86 und Schluß dieses Paragraphen.
2)BlaßA.S40. K.B1.I70. 176. G.Meyerl53f. Meisterhans-Schwy z.

28f. Kretschmer Vas. 119. Schweizer Perg. 75 f. Thumb Hell. 139 f.

Crönert 21 ff.
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(^mit Ausschluß der Ostraka, in denen fimcu im Verhältnis von 20 : 1

überwiegt). ^)

2. Das zufällig sehr häufig (über 50 mal) vorkommende Wort

bibujLiai, bibu|uujv hat neben der gewöhnlichen, vorherrschenden

Schreibung wiederholt (5 mal) in beiden Silben u, zweimal lautet es

umgekehrt bubi)ar|, einmal bibijuuuv.^)

3. KoXÖKuvTOC und koXoküvtivoc erfahren verschiedene ortho-

graphische Umwandlungen sowohl vokalischer als konsonantischer

Art: Tebt. I 231 (100^) koXukivtoc. Sakkakini 15. 71 KoXÖKuvBa; 2Q. Gl

KoXÖKuvra (IIP). Rev. L. 55, 6. 9; 57, 18; 58, 2 koXokuvtivou (258*);

ebd. 63, 22 KoXoKuvTi<(Ko)>ou; 40, 10 koXukuvtivou; 59, 21 koX[okijv]9ivov;

39, 6 KoXuKivGivou.

4. M i T u X ri V [a i uu i] bietet schon ein Pap. des 3. Jahrh. v. Chr. Petr. II

39 (a) 1, während attische Inschriften diese Schreibung an Stelle des alten

MuTiX^vri nicht vor der römischen Kaiserzeit aufweisen. Meisterh.-

Schwyz. 29, 7. Zur Erklärung des Vorgangs durch Vokalumstellung in-

folge von Versprechung vgl. Kretschmer K. Z. XXX 585 und G.Meyer
154 f. Schweizer Perg. 130 f. (ein Beleg aus d. 3. Jahrh. v. Chr.).

5. Außuric begegnet einmal Pap. Weil VI 2, 3 (vor 16P). Sonst

nur Aißuri, wie Dittenb. inscr. Orient. I 54, 5 (Adulis) 239/8*; Lond. I

p. 46, 8; p. 47, 41 (146—35*); Tor. VIII 9. 10. 28 (119*). P. Buttm.

2 (134*). Aißuc Petr. I 19, 35 (225*); 21, 2 (237*); II 25 (h) 2 (226*).

6. Man liest ^oXußb ... Rev. L. 75, 8 (258*); lioXußbiva Par. 35,

28; 37, 39. 45 (163*); dagegen ^oXißiuv Tebt. I 121, 52. 84 (94 oder

1) III" f^iaucu Petr. I 16 (2) 9 (230»). 30 (p. 80) 5 = 11 11 (1) 5 (111").

Petr. II 5 c (c. 250»); 10 (1) 21 (vor 240"); 23 (1) 8 (UI»). Petr.- 42 F (c) 15

(246"); p. 122, 28 (246"). Ostr. I 67, 8 (EI"), fifaicu Petr.'' 43 (2) r. col. 2, 26

(246 "j. — 11" fiiaucu Par. 1, 96. 103. 108. 235. 236. 237. 242. 243. 245. 294. 321

(vor 165»); 5, 1, 9 (114"); 58, 5. 10 (c. 160"). Lond. I p. 22, 6. 8. 11; p. 24 »
5; p. 25, 15. 17; p. 26, 12. 15 (alle c. 160»). Ostr. 718, 3 (;uub. ptol.). —
11—I" iimcu Par. 7, 7 (99»); 22, 18 (165"). Grenf. I 27, 2, 10 (;i09"). Loud. I

p. 46, 16. 24 (146—35»). Leid. M 1, 23 (114"i: P 13 (zweimal i. 14. 15. 16. 17

(dreimal). 20. 21 (99»). Tor. I 5, 9. 13 (117»). Dresd. II verso ".zweimalV 162".

Tebt. I 105, 23. 38 (103»). BU 993 III 1 (127"); 999 II 4 (99"); 1002, 4 (55"i.

|Pap. Weil, gesclir. vor 161", hat dreimal fi|uicu, einmal i'ijueicuj. — i^juicouc

Zois II 10 (148"). Tor. I 6, 18 (ll?"). Lond. I p. 46, 7. 9. 19. 21 (146—35»^.

Grenf. II 23, 2, 7 (107"). ^niceu(c) Ostr. 758, 3 (102"). j^uicp Arch. I 287
col. 3, 4 (zweimal) 269". Lond. I p. 10, 21 (162»).

2) 6ubü|Liuuv Par. 53, 2; 54, 1. 33. 55 (163»). 6u6Li|uaic Pur. 57 <b) 12

(c. 160»). — Öu5i|ari Leid. C p. 118 col. 1, 3; 2, 11 (c. 160»). — öiöi,uuiv Leid.

E 3 (Note) 162». — Sonst biöuiaai Par. 22, 2 (165»); 26, 1, 1 (,163''i; 29, 2

(c. 160"); 30, 19 (161"). Leid. D 16 (162"). öiöumoi (Zwillin{?sschwestern) Par. 5, 10, 2

fWitkowskiJ 114". bxbvi^r] Weil VII 17 (vor 161»). 6ibü|uujv Par. 50, 14 il60»);

53, 24. 44 (160"). Lond. I p. 7, 3; p. 8, 4 (164—3»). biöü).iac Par. .-.l. 9. 14 c. 160" usw.
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61''). Aristeas (Wendland) 90 )uo\ißoOv. Moer. 257 Piers. /aöXißoc

'GWriviKÜJC. iLiöXißboc wird im E. M, p. 590, 8 völlig verworfen. Vgl.

ü. Meyer 154. K. Bl. I 70. Meisterli.-Schwyz. 30, 10. Über

ßb > ß Dieterich Unt. 121.

7. ßußXiov und ßüßXoc ist die gewöhnliche Schreibweise vom
3. vorchristlichen Jahrhundert an: ßußXia Petr. II 10 (2) 9 (vor 240*).

ßußXiuuv Tebt. I 61 (b) 216 (118=^); 72, 143 (114=^). Grenf. II 41, 21

(461^. ßußXiacpopoic Oxy. IV 710 (a) 2 (IIP). ßußXou Petr. II 49 (b) 12

(III "); kauop. Dekr. 70 (238^^). Auch Polyb. schreibt ßußXoc. Hultsch

PoL P p. XXXII. — Dagegen ßißXiocpuXaKi Tebt. I 112 introd. 10

(112^). ßißXibiov Grenf. II 61, 19 (194—198''). ßußXoc war ägyptisches

Fremdwort im Griechischen. Die Assimilation des unbetonten u an

das betonte i (in ßißXiov), die auf attischen Inschriften bis ins 2. Jahrh.

V. Chr. (Meisterh. Schwyz. 28), sowie bei Piaton u. a. vorkommt

(K. Bl. I 70; G. Meyer 153), läßt sich auf Papyrus erst seit dem

Ende des 2. Jahrh. v. Chr., häufiger in der Kaiserzeit belegen. Aus-

führlich handelt hierüber Crönert 21 f., wo der Tatbestand für

alle Jahrhunderte gegeben ist. Aristeas (Wendland) ßißXio6iiKr|,

ßißXia, ßißXoc.

Anmerkung 1. Die Form iruTia, die auch Moeris bezeugt [p. 290 öttöc

'A., -rruTia '€.], neben der aber in liandschriftlicber Überlieferung (Aristot.,

Theopbr., Dioscorid.) zum Teil auch uiTÜa auftritt, erscheint Par. 60 (b) 38 (c. 150*).

Das attische öttöc liest man Petr.- 110 (b) 3 (^IIP). Vgl. Hatzidakis Einl. 176.

b) u wird i infolge von Toulosigkeit der Silbe.

8. *dpxeiTT€peTriv (zu lesen = dpxiTrepexriv) statt dpxuirripeTi'iv

Lond. I p. 41, 121 (158*) ist vielleicht mißverstandene Form, als

deren erster Bestandteil dpxi- empfunden wurde. — cpiXaKeirou

= cpuXaKiTOu Grenf. I 38, 3 (II—P).

c) Nebenformen mit verschiedenen Suffixen gebildet.

9. dXiKÖc ist durchweg an Stelle des früheren dXuKÖc getreten.

Belege: id dXiK« Petr. II 4 (11) 3 (255*). dXiKnc ebd. Einl p. 36 (a)

3; p. 37 (b) 1; (c.) 6. 7. 8; (d.) 2. 9; II 39 (f) 8. 12. 18. 20. Petr.^

67 (b) III* und sehr häufig auf Ostraka, hauptsächlich 305— 316 (HI*);

älteste SteUen Ostr. (Theb.) 1337, 2 (264*); 1493, 2; 1494, 2 (256*) etc.

— dXuKÖc BU 14 IV 22 (255 p). — Moeris: dXuKÖv, 'Attikuc-

dXiKÖv, Koivujc. PoU. 2, 110 kennt nur dXuKÖc, das er aus Piaton be-

legt. dXuKd Alciphr. (Schepers) III 7, 2. Vgl. Lobeck Phryn. 210,

Fußnote. dXuKoc ist nicht aus dXiKÖc entstanden, sondern selbständige

Nebenform mit dem Suffix -uko- gebildet; dXiKÖc ist an die zahl-

reichen Adjektiva auf -iköc angelehnt. G. Meyer 155.
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10. Zweierlei Bildungen (auf -u)lioc und -ijuoc) scheinen auch

vorzuliegen, wenn Tebt. I 117, 74 (99*) TpuuEuuaiv, aber Nr. 213

(c. 113*) TpuuHi|ua zu lesen ist.

11. Ebenso sind wohl *|uapceiTreiov (= luapciTTiov) Leid. C

p. 118, 2, 13 (c. 160*;; fadpcirrov Grenf. II 38, 11 (81*); luapci(Trou)

Tebt. I 112, 33. 40. 54. 56 (112*); ^apciTTTTUJV Petr.^ 107 (d) col. 1,

9 (IIP); laapciTTTTiuj ebd. 51, 5. 11. 12 (IIP) selbständige Neben-

formen zu juapcuTtoc, luapcuTTiov oder vielmehr verschiedene lautliche

Wiedergaben des semitischen Fremdworts. Vgl. oben S. 42. Steph.

Byz. erwähnt MdpciTTTtoc ttöXic 0oiviKr|C. In den Papp, begegnet

nirgends juapcuTriov (vgl. lat. marsu(p)pium).

Anmerkung 2. TTdirupoc ist stehende Orthographie der Papyri, nirgends

TiäTreipoc, wofür es überhaupt (trotz Phryn. Lob. 303, wo irdirupoc zu lesen ist)

au Belegen fehlt. Stellenaugabe oben S. 37. Crönert 23.

Ein zwingender Beweis für Aussprache des u = i (ohne kombi-

natorische Nebenwirkungen) ist aus den ptolem. Papyri schwerlieh

zu erbringen. Scheinbare Ausätze dazu kann man v'ielleicht ver-

muten im oben angeführten qpiXaKeiTOU, femer in Verschreibungen

wie euXufievov statt euXijuevov (mit schönem Hafen) P. Weil VI 2,

10 (vor 161*) und kvjkioc (statt kikioc) nach Leid. D, Note 28 (c. 160*).

i OpacucGevrii Petr. II 14 (2) 6 (IIP) hat Witkowski mit Recht in

OpacicGevrii nach dem Faksimile verbessert.] Doch sind diese Fälle

gar zu vereinzelt, als daß man daraus sichere Schlüsse ziehen könnte.

Vgl. oben S. 86, Note 1.

IL Dagegen finden sich unzweideutige Belege für den

Wechsel zAvisclien ov und v

(worüber § 18, S. 118), was in manchen Fällen für die Aussprache u

zu sprechen scheint.

Über den Wechsel zwischen u und ri vgl. oben S. S5f., über u

und S. 97; über u und eu § 17, 4.

IL VOKALVERBINDUNGEN.

§ 14. Der Diphthong m})

I. Wechsel zwischen ai und a.

1. aiei ~ et ei. In den Urkunden und Inschriften herrscht

«ei: so Petr. II 2 (1) 15; 3 (b) 4 (260*). Petr. I 22 (2) 9 (257*).

Kanop. Dekr. 20. 27 (237'^). Magd. 1, 14 (IIP). Eud. 2, 32; 6, 6. 7

1) G.Meyer 17Gtf. Brngniann IS f. IHaß A.' 02 ff. I\. Hl. I :>! f.
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(vor 165^). Par. G2, S, 6 (11"'); 63, 11, 1. 65 (IQb^). Tebt. I 50, 28

(112'*); P. Reinach 25, 18 (106—5''). äevaov Kanop. Dekr. 48 {2'M^).

Lond. I p. 38, 33 (158''). dei^uuiiuv (sie) Leid. G 11 (99"). deinvncTOC

Dittenberg. inscr. or.I 139, 22 (c. 138"j; 168, 13 (115'^); 194, 134 (42").—
Das altertümliche aiei (nach Brugmann 48 durch den Einfluß von aiuuv

entstanden) begegnet (neben dei) in den Phaedofragmeuten Petr. 1 6 (3) 1

;

8 (4) 3 [dei 6 (3) 21; (4) 17; 7 (4) 4J; Ilias 23, 648 (Kenyon class. p. 104)

geschr. I" (aus dei verbessert). Einmal hat sich aiei als literarische

lieminiszenz in ein offizielles Aktenstück Tebt. I 27, 80 (113'') verirrt,

begegnet dann wieder häufiger in der römischen Kaiserzeit, z. B. Lond. II

p. 164, 4. 6 (10"). Amh. II 90, 17 (159"). — Auf attischen Inschriften

aiei neben dei bis 361 v.Chr.; danji nur dei mit der bei Meisterhans-

Schwyz. 33, 4 gegebenen Beschränkung. Cauer Curt. Stud. VIII 270ff.

K. Bl. I 136. Schweizer Perg. 78f. Nachmans.38. Crönert Ztschr.

f. d. Grymnasialw. 1898, 579 und abschließend Mem. herc. 104 ff.

2. deiöc (Adler) begegnet einmal im Eud. 1, 1 (vor 165") und als

Eigenname 'AexoO Petr.^ 112 (c) 2 (III"); wie auch auf ägypt. Inschr.;

'AeioO ToO 'Aexoö Rosettadekr. 4 (196") [vgl. Dittenberger z. St.];

Dittenb. inscr. Orient. (Kairo) 128 (nach 146"). — Über altattisches

aiexoc Meisterh.-Schwyz. 33, 5. Kretschmer Vas. 128 (seit 298"

dexöc). Den Tatbestand der Handschr. gibt Crönert 106.

3. Gegenüber zahllosen Fällen von TTxoXeiuaToc steht einmaliges

TTxoXeiudou B. cor. hell. XX 184, 47 (114—107"). TTepidoc (v. Perge

in Pamphylien) Dittenb. inscr. gr. Orient. I 70 (Redesieh) 3 (247—221),

aber TTepYaioc (vom selben Mann) Strack, Dyn. d. Ptol. 235 Nr. 50

(gleichzeitig). 'loubdoi erwähnt van Herwerden Append. lex.

suppl. p. 107 aus einer ägypt. Inschr., publ. Bull. d. 1. soc. arch. IV

p. 49 (Zeit des Euergetes). Sonst liest mau stets TTxoXeuaieuc P. Kairo

Arch. I 65, 27 (123"). nxoXeiuaieujv Strack, Ptol. Inschr. Arch.I p. 204

Nr. 11 (c. 245"). OwKaieuc Dittenb. inscr. or. I 37 (264") etc. Über

Formen wie TTeipaeuc Meisterh.-Schwyz. 33, 6. Schwyzer Vulg. 252.

Crönert 106. Dittenberger Syll.^ III 224f.

4. eXdri (ionisch?) = eXda (Olive) hat d. P. Sakk. col. 4, 24

(III"). Vgl. Mhs.-Schwyz. 32, 3. Die seltsame Form eXav = eXaiov

Par. 31, 11 (163") ist nur erklärlich aus der Mittelstufe eXaov, wobei

das ausfiel. Blaß A.^ 64. K. Bl. I 400. Oft eXaiov, z. B. Petr. I

29, 7 (III"). Petr. II 25 (a) 11 (226^). Leid. B 2, 17 (164") usw.

Über das Adjekt. eXaiKÖc statt eXauKÖc s. unter 9.

5. Die attischen Formen Kauj, KXauu kommen neben den helle-

nistischen Kaiu), KXaiuj vor (das a ist hiebei laug).
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Belege: KaxaKdoiuai Grenf. I 1, 1, 13 — aber 9 Küiouevov (nacli

dvaKaiö|uevov Tebt. I 1, 3 (Anthol. Fragni. nach 100''). [Kaio)uai

Par. 51, 37 hat Witkowski wohl richtig in das allerdings barbarische

Kai ö|ariv = uj|uriv verbessert.]

YuvaiKac KXaoucac (nicht KaXoücac) Par. 34, 7 (157*).

KXd-f WJ (nicht KXaiYuu, wie man noch immer bei G. Meyer ^ 294 liest)

ist offenbar = KXdjuu, indem das f als Ersatz für .spirantisch ge-

wordenes i steht. G. Meyer § 220. Hatzidakis Einl. 119. 123. —
Kttuu und KXduj bezeichnen Moeris und Schol. Ar. Plut. 62 als

attisch; Kaiiu, KXaiuu als hellenistisch. Doch findet Meisterh.-

Schwyz. 178, 24 nur Kaiuu auf zwei attischen Inschriften des 5. Jahrh.

V. Chr. Die Frage, ob Kduu oder Kaiuu? ist rein orthographisch.

Vgl. G. Meyer § 64. Brugmann 49. Hatzidakis Einl. 404.

Schmid Attic. III 41. Crönert 106f.

6. Die altattische Orthographie (Meisterh.-Schwyz. 18, 8) rraXa-

CTr'i (Handbreite) bestätigt sich in den Zusammensetzungen eTtia-

irdXacTOC Petr.'^ 41 verso 5 (TIP). rpiCKaibeKaTraXdcTUJi ebd. 43 (2)

verso col. 3, 4 (246''). Dagegen TraXaiciric (Ringer) Par. 5, 24, 8 (114'').

7. Über eüqjpdvuu = euqppaivo), das nicht phonetisch, sondern

morphologisch zu erklären ist, handelt die Stammbildungslehre § 86, 6.

8. In einer nicht geringen Zahl von Fällen, die großenteils im

Griechischen ohne Vorgang sind, muß wohl der tJl)ergang von ai

in a auf spezifisch ägy])tischer Aussprache beruhen.^) So steht im

Leid.U(IP) konsequent 'Atutttuj 2, 11; 'ATUTTTicrei 2, 7. 15; "Atutt-

TTTOV (sie) 4, 2 — wohl nach dem gehörten einheimischen Laut (vgl.

Brugschs Ableitung Hat-Ka-Pta). Namentlich aber ist bei echt

griechischen Wörtern auf -ai mit unbetonter Schlußsilbe und bei

Kai (vor Vokalen und Konsonanten) der Abfall des i zu beobachten:

*YeTpaTTTa TTOieiv Lond. I p. 39, 37; 40, 83 (158''). KexpimaTiccra (sie)

ToTc Leid. E 16 (162"). TTpdEeia 6 liev. L. (57, 12 (258"). uipoO)aa ßaci-

Xea Petr. I 18 (1) r. col. 13 (237"). f^epa dX(Xai) Tebt. I 120, 99

(97 oder 64"). Kd oute Petr.^ r>(j (b) 10 (c. 260"). ku TerpdYUJva

Eud. 15, 18 (vor 165"). Kd ific Tebt. I 75, 20 (112"). ku irap' 'lou-

baioic Grenf. I 43, 5 (IP). xeTpaKaeiKOCTriv Tebt. I 36, 10 (ll"''t. lapd-

möoc xd (= Kai) "Icboc (sie) Goldplatte aus Alexandria bei Strack, Dyn.

d. Ptol. 239 Nr. (jG (221—05"). Kd ^v dboEiai Schwyz. Vulg. 254.

Kd £[v CIA H 50, 13 (372") bei Blaß A.'' 54, Note 171.

1) Auch Thiinib Hell. 177 ist /.u dieser Auiia'imo ffeneitirt.
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Verständlich vom Standpunkt des Griechischen aus ist höchstens

der Verlust des i vor Vokalen: Blaß A.'' 1. c. erklärt überhaupt die

Elision und Krasis bei ai in der Art, daß zuerst Xe-ftTa' ev, kü.' ev,

dann Xe^ei' ev, K'ev oder küiv entstand. Für den Abfall des i vor

Konsonanten fehlt jede griechische Analogie.

Aber auch im Inlaut kommen Beispiele vor, die wegen ihrer

Häufigkeit nicht als bloße Schreibversehen, vielleicht aber zum Teil

als syntaktische Entgleisungen (vgl. S. 100, 5) oder Assimilationen

angeschen werden können. In unbetonten Silben: eiepac — aixiaic—
TttTc TTpaYMareißC Tebt. I ö, 7. 161 (118^). aXXaic ahiac Tebt. I 14, 4

(114=^). TTdcaic aiTi«c ebd. 72, 176 (114^). [uap' driav Tebt. I 61 (b) 227

(118'') und 72, 160 (114^) hat Crönert in Tiap' äl'mv berichtigt.]

Oapß«eiTrii statt Oapßaieixrii Rev. L. 68, 1 (258^); ebd. 13 Oapßai-

GiTiiv; 31, 8 OapßaiTixrii.

In betonten Silben: Yuvßicac = -fuvaTKac Wilck. Ostr. 1147

recto 2 (Hippolytusfragm.), geschr. IP.

xaic biacxoX«c Tebt. I 24, 45 (117'').

Als umgekehrte Schreibung erscheint in analogen Fällen

ai statt a: xdc Ttpocprixeißic — Kap-rreißec Tebt. I 5, 65. 69 (118").

xdc u7Tobebpa|uev«ic eiricxaxeißtc Tebt. I 24, 68 (117*).

In mehreren Fällen ist wohl Epenthese in dem oben (S. 73)

bezeichneten Sinne anzunehmen: so in «tbiKOÖvxai Lond. I p. 26, 9

(löl''); lepßtxeiac =^ iepaxeiac auf einer Holztafel im Besitz des

H. Heß, publiz. V. Wilcken, Ostr. I 67 (HP). K«(xoiKiac Tebt. I 72, 166

(114''). x«*'piv THC Tebt. I 12, 16 (118") = xäpxv Tf\c wie richtig

Z. 6; xaipxei ebd. Z. 26.

II. Übergang von aü in ai und umgekehrt.

9. Das Adjektiv zu eXaiov (vgl. oben 4) lautet durchweg eXai-

KÖc: so eXaiKd Tebt. I 5, 195 (118"). eXaiKri Rev. L. 43, 15 (258")

imd oft, vgl. Index; Lond.I p. 14, 4; 15, 3 (162"). eXaiKÖv Tebt. I 39, 9

(113"). eXaiKOuv Petr.^ 43 (2) recto col. 1, 4 (246"). Tebt. I 105, 24

(103") usw. Ebenso zu TTxoXe|uaToc: TTxoXe^aiKÖc Strack, Ptol. Inschr.

Arch. I p. 204 n. 13 (c. 245"); üxüXe^aiKOÖ P. Reinach 13, 20 (110").

Statt nXaxaiKoO Petr. II 36 (1) 26 (IIP) liest jetzt Wilcken Add.

et Corrig. zu Petr.^ p. XVII TTaxaiKOu. Umgekehrt begegnet statt ge-

wöhnlichem TTxoXejuaic (vgl. Ind. zu Petr. II und Tebt. I) auf einer

Inschrift nxoXe^aiiba Strack, Arch. I p. 204 Nr. 11 (245"). Das

öii bezeichnet als attisch Phryn. Lob. 39. Meisterh.-Schwyz. 33, 8.

Schweizer 79.
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III. Übergang von der Aussprache ai in den Laut ä.

10. Sind die oben angeführten Beispiele ein Beweis für diphthon-

gische Aussprache, die zweifellos Regel war, so fehlt es seit dem

2. Jahrh. v. Chr. nicht ganz an Spuren der beginnenden natürlichen

Entwicklung von ai zu ä. Freilich sind die Belege nicht gerade

zahlreich und beschränken sich meist auf sehr inkorrekte Schrift-

stücke. \)

a) ai wird e

in literarischen Stücken: eKTeTaie = eKTCTaiai Pap. Weil. VI 4

(vor 16P). KXee = KXaie 11. 24, 4; eyujv = alfujv ebd. 24, 34 (Kenyon

class.) I*.

In Urkunden: öpäxe = öpäiai Eud. 17, 11 (vor 165^). auOe-

paiTUJC = auGaipe'iujc (gegenseitige Vertauschung der beiden Laute,

vgl. §27) Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 132, 18 (58—55^). Dresd. I 10

(Wessely) ist in eXaiov das ai aus e verbessert (16P).

b) e wird ai

in literar. Stücken: ßaiverai = ßaivexe P.WeilV2, 8 (vor 161*).

JevaiKeiv = (e)Eev6(Y)KeIv ebd. III 7. TriCTeucexai = TTiCTeuceTe

ebd. V4. ßouXecBai irapriYeiv = ßoüXecG' inapY\'feiv IL 24, 39.

YvdicecBai erste Hand = fvuucecBe IL 23, 497 (Kenjon class. p. 103) P.

In Urkunden: baiveKGevxec = b(i)evexöevTec Tebt. I 26, 17

(117*^). *eppujc6ai = eppu)cGe, '-'eibfiTai = 6ibf|Te Par. 43, 1. 4

(154^). McuKcbövoc Lond. I p. 24 (XXXV) 2 (16P). cuv-necai =
cuvTTGce Tel)t.I 58, 57 (IIP). VgL§ 76, 4. TpaTTaiIiT[ou] Fay. XII 22

(nach lOo^' ). aip[e]cee Grenf. I 80, 8 (103*^) (nach Grenfell für epecGeV)

hat Witkowski in aip[eT]c6e berichtigt.

c) ai wird Tr\i [r\].

In einem der inkorrektesten Stücke steht *YP"9nvrii = yp«(P»V

vai Lond. I p. 38, 21 (158*), was wenig Beweiskraft hat. Statt bir\-

priGevTUJV, was= biaipr|OevTU)v (?) aufgefaßt wurde, hat Wilamowitz
Leid. U 4. 7 be prjGevtuuv glücklich eingesetzt.

Anmerkung. Nicht als lautliche Yananten, sondern als Nebenformen
sind zu betrachten: cr||naia — neben criiue(i)a; djuvaioc im Vorgleich zu duveToc;

^YYCiioc, KaTdYCiioc neben ^YTe(Ooc, KaTdYe(i)oc; sowie umgekehrt ctXrivuioc,
CTaTr]pieioc, |ar|vieioc, luvaieToc (die Endung gelegentlich -f|oc geschrieben)

im Vergleich zu ceXriviaioc, CTarripialoc etc. Ähnlich begegnet aOXeia (Vor-

hang) als Nebenform zu aOXaia Dittenb. Syll.* 653, 36 (91»). Auch cuvYeoöxoc

1) Blaß A." 03 f. G.Mcyerl77H. K.lU.lölf. Mcistorhaus-Schw.yz. 34

(seit 100 n. Chr.). Wagner epigr. 40— 42. Schweizer 77flF. Win.-Schmied el

§ ö, 18.
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Strack, Ptol. Insdir. Arch. I 209 N. 27 (uub. ptol.) ist nicht lautli<;lio Variante

zu (cuv)Ynoöxoc, sondern andere Bildung, die später gewöhnlich ist, ho -fCGÖxoc

BU 34 I 2; 11 «; 111 3; IV 5. 12 etc.; 4(j, 5 d'JS'') u. öfter. Hierüber handelt die

Stammbildungölehre § 83, 4c; § 84, I.

§ 15. Der Diphthong ot.

I. Übergang von oi in o.M

a) vor Vokalen.

1. Der Schwund des intervokalischen i bei oi kommt einmal vor

in bö)i = boin P. Artem. 4 (IIP); in xoaK (ägyptischer Monat) statt

XOittK Tebt. I 37, 2(3 (TS*^); sehr häufig bei iroieiv.

Anmerkung 1. eirixponcujci Tebt. I 28, 21 (114") ist nicht = dTtixpoin-

cujci (färben?), sondern verschrieben aus eTrixopriYÄo, wie Crönert Wschr. f. kl.

Ph. 1903, 458 glücklich gefunden hat.

2. Im Verbum ixoiew kann das i überall fehlen vor folgendem

E-Laut (ei oder x]). Es kommen vor: TToeT, ttocIc, TToeiv, TToeicGai,

TToeicGuL), tTToeTcee, TToeTiai, etröei, TTonceic, TToricexe, TToricric, Tioricouci,

TToflcai, TToncac, TToricavTOC, CTTÖricev, eTToricav, noricaceai, TTÖricai, iixo-

ricaxo, Troricd|uevoc, Tre-rroriKe, TrerroriKevai, erreTTOiiKei, TreTTÖri.uai, Trenön-

lai, TTeTTori,ue0a, Tre-rröriVTai, TTerrormevoc, iroriTric, cixoTToeiov.-) Dagegen

fällt das i niemals aus vor folgendem 0-Laut; also immer: ttoiüüv, ttoiüj-

|uev, uoiüjci, TTOioöci, 7TOioO|uai, TTOioiJ^evoc, KacoTTOioic, KXeiboTTOio) etc.^)

1) Blaß A." 52. K. B1.I137. G. Meyer 227f Meisterhans-Schwyz. 56f

Kretschmer Vas. 130. Schweizer Perg. 80. Nachmanson 45. Crönert 116ff.

2) HP: Rev. L. 12, 13; 47, 2 (258") TToeicOu). Petr. I p. 80, l = n 11 (1) 1

TToeTc. Ebd. II 13 (6) 8. 14 iroeiv; (19) 11 toutö ttoeiv. Petr. II 3 (a) 6 iroricou-

civ (260»); 13 (19) 8 -iroficai (253»); 42 (c) 10 eiröricev, 23 e-rreiToriKei (c. 250»).

Magd. 16, 5 (III») TToei.

II»: Par. 1, 17 ironcac; 151 uoei; 332 TToeixai; 355 TToei (vor 1G5»). 2, 16

iroriTUJv, ebenso 3; col. 5 irorixnc; col. 6, 9 irorixric; ebenso col 9 und 14; col. 11

TTOTixuJV (II»0- 11, 31 (15'^^; TreTTÖTiKEV. 22, 5 (165») TteTTorme0a. 24, 5 (1G4»)

TToricaiu^vou. 26, 18 (163») eTToeicB', 30 eTroncaxo. 29, 18 (160») neixomxevov.

40, 50 (156») -rreiTOTm^voc [Witkowski -rreTTOinevoc]. 48, 8 (153») ironcavToc,

16 iroTiceic. 63, 2, 52 (165») -ireTTOTiiuevuJv. 64, 8 (164») -rreTTOriKevai. 65, 13 (146

bis 135») -iT€-iT6rivTai. 70 p. 411 (191») iroeiceai. — Amh. II: 34 (a) 7 (157») -rreTTO-

TiH^voc, (d) 6 TToncaMevouc. 37, 6 (196») uonceic. 40, 13 (II») ironcauevojv. 41, 9

TToricexe, iroricTiTai. — Fay. XI 14 (c. 115») TTor]caceai, 23 TreTrorinevoc. — Leid.

A 28 (II») TToficai. B II 5 (164») TToeixai, 8 -rroei. Lond. I p. 11, 55 -irofjcai;

p. 27, 4 eiTÖricav (161»); p. 32, 20 ueTTÖriKev; 33, 28 iToficai (163»); p. 36, 19. •2?>

TtoncacGai; p. 49, 12 cixoTToeiov ; 55, 4 TToficai (131—30»). — Tebt. I 32, 19 (145»)

iToriceic; 56, 9 (n»0 -rroncric, 15 ironcac. — Theb. Bk. I 2, 11 (130») TreTTOJixai;

VI 11 und VII 8 TTÖncai; VIII 13 -ironcexe, 18 TToeiTai. — Tor.VII 6 ill») -rreTTÖii-

jum; XI 10 (177 oder 165») iroricavTOC, 13 övxmeTTÖriTai. — BU993I6; IV, 4

(127») eiToricaxo. Strack, Ptol. Inschr. Arch. II 557, 41 (37») euöei.

3) Merkwürdigerweise führen die alten Grammatiker den Ausfall des i gerade

für iroiuj an. Etym. M. 679, 24 : kx^ov, öxi oi 'AGtivaioi dTToßdWouci xö ,,r' X^fovxec ttoiü.
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Über das Zahlenverhältnis von ttoi : tto vor E-Lauten gibt

folgende Tabelle Aufschluß, die für das 3. Jahrb. v. Chr. aus Rev.

L., Petr. I u. II, für das 2.— 1. aus Amh. II, Fay., Grenf I u. IT, Leid. I,

Par., Tebt. I, Teb. Bk., Tor. angelegt ist.

ni. Jahrh. V. Chr.



iio JOrster Hauptteil: Lautlelue.

II. o wird Ol.

5. Die umgekehrte Schreibung oi für o vor Vokalen, die keine

lautliche Bedeutung hat, findet sich manchmal zwischen o und r\:

ßoiTiOeiv BU 1007, 12 (243 oder 218''). ßoitieöv Leid. E 2(> (102")-,

Mil. 19 (lß2''j. Lond. I p. 25, 9; 26, 8 (16P). Par. 27, 23 (c. 160'').

Aber BonGuji Arch. II 3G, 1 (nach 135*). Boneou Goodsp. 6, 2 (129»).

ßoinOeiac Par. 37, 54 (163''). Amh. II 34 (d) 7 (nach 157»), aber

ßoTiGeiac Magd. 27, 8 (JII*). Kaiaßoirjc Artem. 6 (III*). o-fboirjKOVTa

Petr. I 19, 22; 20 (1) 9 (225"). x^oinc Tebt. I 112, 46. 94 (112*).

Über yermeintlichen lonismus in dieser Form, sowie über poid neben

pod vgl. oben S. 15. Die Schreibung sieht nach einem Attizismus

aus, wie ei für ursprüngliches e. Vgl. zum Ganzen Meisterh.-

Schwyz. 58, 7. Brugmann 46 Anm. 1. G. Meyer 228. Schweizer
Perg. 82 Anm. 2. Nacbmanson 46. Crönert 121.

Anmerkung 2. oica Lond. I 39, 47 i'158*) ist Schreibversehcn statt öca,

nicht == ica.

III. Off' wird Ol.

6. Neben TiriXoTTOiiav Petr. II 12 (4) 3 (241*) steht lepoTTOiav

11 (2) 2 (III*). oboTToiai Grenf. 11 14 (b) 6 (264 oder 227*),

Meisterh.-Schwyz. 58, 6. Nachmanson 46 Anm. Crönert 120.

IV. "Weelisel zwisclien oi, v, i, [tj].-^)

a) Ol wird u.

7. Die frühesten, urkundlich nachweisbaren Stellen, in denen oi

durch u ersetzt wird, bieten zwei — freilich sehr schlecht ge-

schriebene — Papyri des 2. Jahrh. v. Chr., Privaturkundeii von der-

selben Hand, in den Formen *dvu-fw Par. 51, 7; ^dvOjeTe 50, 7

(160*). Das nächste Beispiel zeigt eine Bankquittung v. 112* mit

TÖxoi = ToTxoi Amh. II 54, 3; dann ein Kaufvertrag ü£ei = oi'Hei

BU 999 I 8 (99*). Endlich steht auf einem Iliaspapyrus des 1. Jahrh,

V. Chr. 24, 21 (Kenyon class. 106) diroTpiKpu = dTTobpucpoi. Die Be-

lege sind also noch so vereinzelt, daß ein Schluß auf weitere Ver-

breitung der Aussprache des oi = u (ü) — durch ui hindurch —
schon für diese Zeit kaum zulässig erscbeint. Im Gegenteil sprechen

die unter Nr. 1—5 besprochenen Fälle von Vertretung des oi durch o

und umgekehrt für diphthongische Aussprache des oi. Immerhin ist

zu konstatieren, daß die im griechischen Lautsystem vorhandenen

Keime einer späteren Entwicklung (Monophthongismus des oi) im

1) Blaß A.s 70. G. Meyer 185.



Yokalismus: Wechsel zwischen oi, u, i. 111

äg-yptischen Vulgär am frühesten aufgegangen sind.^) Erst seit dem

I. Jahrh. n. Clir. mehren sich die Fälle: z. B. cu für coi Arch. II

103, 6 oübev cu evKaXuji (90^); 86, 17 eEeivai cu (78^). \vax = xoia.K

Ostr. (Dakkeh) 1134, 4 (213p); 1144, 6 (IIIi'j etc. Meisterhans-

Schwyz. 58 (das erste Beispiel auf attischen Steinen 238—244 n. Chr.).

Schweizer Perg. (mit Literatur) 80. Nachmanson 44f. Win.-

Schmiedel § 5, 16. Crönert 23.

b) u wird oi.

8. Umgekehrt findet sich \oi|uavd)uevoi für XujLiaväiiievoi Greuf. I

17, 15 (nach 147 oder 135*); ebenso Opramoas-Inscbr. XIV B 1

(Rhodiapolis in Lykien) c. 150 1'.

9. Statt der älteren Form Bpuov (Binse), die zuerst Wilcken

zu Petr. II 26 (4) 5 = Petr.^ 64 a (4) 5 (252'') hergestellt und die sich

seitdem wiederholt bestätigt hat, wie Petr.^ 39 col. 2, 14. 15. 21 (IIP);

44 (2) 5 (246=^); Tebt. I 105, 5. 60 (103'^), und die auch in römischer Zeit

wieder erscheint, z. B. Amh. II 91, 23 (159?); Ostr. 1302, 7 (unb. röm.),

begegnet nicht selten in ptolem. Papyri die Form öpoTov: so Gpoia

Leid. S 6 fin. (164*); Par. 40, 16 (156*). Gpoiou Tebt. I 105, 2i)

(103*) — neben Gpuov (s. oben!), epoiuuv ebd. 112, 12. 47. 73. 95

(112*). In Zusammensetzungen: Opoiabec|Liri Leid. S 2, 18ff. (164*).

0poiOTTÖ\iov = OpuoTTOjXiov Par. 40, 13 (165*) An GpTov, ein Ge-

bäck, das in Feigenblätter gewickelt wurde (Rezept bei PoU. 6, 57),

denken — wohl mit Unrecht — die Herausgeber bei GpoTa Par. 55 (b)

9. 12. 22. 28. 42 (159*): auch hier ist Gpoia = Gpua.

c) Ol wird i.

10. KttiaXicpri (Bestreichen) Dittenb. L 0. II 737, 10 (II*) in der

Verbindung KaiaXicpiT küi Koviacic toö . . . iepoO könnte für KaxaXoKpri

stehen; doch ist eine selbständige Neubildung ^KaxaXeicpn' vom Präsens-

stamm oder ^KaiaXicpri' zu dXriXi|U|uai für diese Zeit näher liegend.

Schon auf einer attischen Inschrift von 329—28* bei Dittenb. syll."^

587, 61 liest mau eic tt^v -rrepiaXicpriv tou xeixouc, daneben freilich

Z. 203 dXoicpfic. Wenn aber statt des gewöhnlichen und sehr häufigen

XOiax (xoiaK) einmal xi"X geschrieben wird Petr. II 4 (6) 19 (255*),.

1) Dialektische Einflüsse (von seiten der böotischen Mundart) nimmt
Kretschmer Wchschr. f. kl. Phil. 1898, 738f. und Entstehung der koivi'i p. an.

Mit Recht bemerkt dagegen Thumb Hell. 228: ,,Wcnn Kretschmer Wert darauf

legt, daß die Monophthongisierung von oi (wie ei und ai) auf böotischem Stand-

punkt stehe, so ist kaum abzusehen, wie gerade der böotische Stamm in Ägypten

allen übrigen Griechen seine Aussprache aufgezwungen haben soll, nachdem
ihm dies in der nächsten Nachbarschatt, in Attika, nicht gelungen ist."
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SO dürfte hier wohl unsichere Wiedergabe eines ägyptischen Lautes

anzunehmen sein (vgl. auf der vorigen Seite X^^k).

AnmerkuMf,' 3. Nur als Schreibversehon kann beurteilt werden Oeic,

erste Hand statt öeolc Petr. I 2Ü, 2 (HI"; — das o nachträglich darüber gesetzt.

d) i wird Ol.

11. dcTrepiioi steht in demselben Papyrus neben dcrrepiai: Tebt.I61

(b) 17. 18 (118^); ebd. 307 dcTrepMi, wie auch 07, 97 (118=*). Eigent-

lich lautet das Adverb dcTrepiaei, so Amh. II 90, 6; 91, 8 (159^).

Anmerkung 4. *iL)bp{a)v (Wasseruhr) = ibpOujv = ibpoiuiv, wie Tebt. I

116, 34 (II"*') steht, ist eine gewagte Gleichung, die Crönert (1. c. 487) auf-

stellt. — *cuvriKoXou6r|KÖTOi Lond. I p. 9, 14 (162"), in einem sehr schlecht

geschriebenen Stück, ist ohne Belang.

e) Ol wird r|.

12. Wenn Letronne Par. 55 (b) 11. 12. 14 (161*) r|vou = oi'vou

erklärt und ihm Crönert Arch. I 212, Fußnote 3 beistimmt, so er-

scheint der Zusammenhang gar zu unsicher, als daß man den singulären

Lautwandel für diese Zeit annehmen könnte. In einer gleichzeitigen

Rechnung von derselben Hand findet sich oi'vou Par. 60 (b) 11. 15 (160*),

wie überhaupt sehr oft.

V. Wechsel zwischen oi und ei.

13. Der Genitiv von buo lautet Eud. 13, 4 (vor 16d^) nach neu-

attischer Manier bueiv; ebenso BU I 256, 5 (unter Antoninus Pius).

Phryn.Lob. 210 bezeichnet bueivals gut attisch. Blaß A.^ 56 f. K.BI.I633

Anm. 3. Brugmann 212. Weiteres hierüber s. § 70, 2 d.

Über rein lautmechanische Verwechslung von oi und ei vgl.

Brugmann 48. 55 und K. Bl. I 135.

§ 16. Der Diphthong ui.^)

1. Der Ausfall des i vor Vokalen, wie er in attischen Inschriften

seit dem 5. Jahrh. v. Chr. erscheint und im 4. sogar stehend ist

(Meisterh.-Schwyz. 60), begegnet nur in zwei Wörtern: opYudc

Petr. II 9 (5) 5 (241=*) und ÖTTuacGuu^eea Grenf. I 1, 2, 11 (nach

173''). [Moeris bezeichnet öttuuj ausdrücklich als attisch.] Sowohl das

Part. perf. act. fem. auf -uTa als die Formen von uiöc haben durchweg

den vollen Diphthongen; ebenso einmal dTuid Petr.'M (1) 9 (237*).^)

1) G. Meyer 201. Blaß A.» 50. K. Bl. I 136. Meisterh.-Schwyz. 59f.

Kretschmer Vas. 136. Schweizer Perg. 84 f. Nachmans. 46 if. Crönert 123.

2) Part. perf. act. fem.: KaTriYT^IKuTav Petr. H 17 (1) 30 (HP). öiaKCKU-

ßepvriKuTa — Kai eXrjXuOma Lond. I p. 13, 16 (172"). YeTovunJüv Par. 63, 2, 36

(165*). TTpoeXriXueuiuJV ebd. 62, 4, 11 (IP')- Texeuxma Par. y, 23 (12i)»). MexriWa-
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Die alte Orthographie findet sich manchmal in literarischen Stücken

gewahrt, z. B. üeTc [Demosth.] epist. Ill (Kenyon) § 13 (11—I^).

Kuvd)uua II. 21, 394 bei Grenf. II p. 6 (geschr. IIP).

Anmerkung. In IxOuiköc Wilck. Ostr. .331, 4 (altptol.) gehört das i

nach u zu dem in der KOivr) üppig wuchernden Suffix -iköc. Vgl. Stammbildung

§ 84, 9 c. Einmal wird auch getrennt ixOu ikujv Ostr. 343, 2 (255*).

2. Der Dichtername "IßuKoc wird einmal "IßuiKOC geschrieben:

Par. 2 coL9, 20 (vor 160*) ou [1]ßuiK0C, aber Z. 11 ö "IßuKoc.

§ 17. av und ev.

1. Ein Schwanken zwischen au und ou ist zu beobachten

bei )LiaXo7Tapauav (apfelwangig) und Trapouav, wozu sich als dritte

Variante rrapöav gesellt — lauter äolische, wohl von Thessalien

stammende Formen, die besprochen sind S. 9,

BU 997 I 7 (103/2=^) ist über das a des richtig im Text stehenden

auXriv ein irriges o gesetzt.

Auf falscher Analogie zum Singular beruht Tauxuuv (femin.) =
TOUTUJV Lond. I p. 13, 23 (162^); Tebt. I 24, 98 (117*)-, ebenso auf einer

delischen Inschrift bei Michel 1334, 11 (nach 336*). [Dagegen ist

TttuToic Lond. I p. 36, 29 (160*) von Wilcken richtig als x' autoic er-

kannt, und TouTr-jv ebd. p. 38, 17 (158*) = tou iriv.] Gr. Meyer^ 194.

Meisterh.-Schwyz. 61 § 18. Dieterich Unt. 197.

2. au ~ 6u. Die ptolemäischen Texte bieten ausschließlich

epeuvduj, epeuva: so Petr.^ 64 (b) 5. 14 epeuvf|cai; 10 epeuvuJvTOC

(III*). Par. 35, 9 (163*) epeuvr|cdvTUJV, 27 epeuvricaviec; ebd. 37, 10

(163*) epeuv[uj]To. Par. 60 (b) 15 (c. 150*) epeuvnrai. Tebt. I 5, 23

(118*) epeuvüuv; ebd. 38, 19 (113*) epeuvav-TTOieiceai. Die im KT.
(Win.-Schmiedel §5, 21*), auch bei Philo und losephus (Crönert 128)

belegte Form epauvdai erscheint in den Papp, erst nach Christus: so

Tipaüvnxai Oxy. II 294, 9. 10 (22?); epauvdv ebd. 280, 30 (180?).

epauva I 67, 18 (388i'). „Demnach ist epauvduu weder judengriechisch

(Schmid G. G. A. 1895, 40) noch speziell alexandrinisch (Buresch

XVJiac ebd. 13, 16 (157"). -rrpocueTrTOJKUiac Grenf. I 35, 7 (99"). dvecTrjKuiav Tor.

I 4, 12 (117"); Yetovuiac ebd. 5, 5. 14; 8, 5; 9, 24; TreTTpOKuTai ebd. G, 17 usw. —
Von uiöc: uioö Tar. 22, 5 (165"); 2(3, 28 (103"); 3^, 9 (160"). Grenf. I 20, 7

(127"). Lond. I p. 36, 12 (160—59"). Leid. B 3, 14 (164"). uiiLi Petr. I 12, 6 (238").

Petr. II 38 (b) 4. 8 (242"). Par. 26, 23 (163"). uiöv Par. 22, 25 (,165'); 14, 16

(127"). uioi Petr. I 15, 16 (237"). Par. 41, 20 (,160"); 5, 2, 6. 8. 9; 4, 9; 10, 8. 10

(114"). uioüc Par. 5, 48, 2 (114"). toTc uioic P. Kairo Arch. I 64, 6 (123») usw.

(cf. Index Tebt.).

Maysor, rapyinisyrammiitik. 8
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Rh. Mus. 46, 214), wohl über darf es uIh ein Keiinzoicheu des ägyp-

tischen Griechisch betrachtet werden." Thumb Hell. 170 f. Uein-

hold 40.

;}. Für die Kontraktion von eo in eu bei fremden Eigennamen

wie GeuboTOc, 0eubuupoc etc. finden sich Belege oben S. 10; über eu

aus eou (Ti)uö9eu) nach koptischer Art vgl. § 28, 5.

4. Statt eu erscheint u in iKeiiiouca Artem. 9 Wessely (lU").

Umgekehrt eu statt u in *euTroTpacpei Tebt. I 34, 11 fUl*).

5. Die Schreibung vpeibelc statt vjjeubeTc Petr. I 2, 65 (Antiope-

fragm.) ist wohl durch Einwirkung der benachbarten Sill)e entstanden.

Vgl. Meisterhans-Schwyz. 62, 2.

6. Der römische Name Lucius (ein Senator) erscheint in der

Trausskription AeuKioc Tebt. I 33, 3 (112'^). Nachmanson 61, 2

vermutet Anlehnung an den echt griechischen Namen AeuKioc.

7. Aussprache von au und eu.

So sicher es ist, daß au und eu von Anfang an echte Diphthonge

= a + u, e + u gewesen sind (Blaß A.^ 71—78; K.Bl. 148. 55;

Kretschmer Vas. 37f.), so gewiß hat sich bei der zweiten Komponente

der Übergang von u, durch lialbvokalisches u hindurch, zur Spirans

zuerst in Ägypten, und zwar schon vor Christi Geburt durchgesetzt-

Brugmann 51. G. Meyer 189. Hatzidakis Einl. 20. Buresch

Philol. 51, 98 ff. Dieterich Unt. 78 ff., namentlich 80 Anmerkung.

Anzeichen dieses Entwicklungsprozesses sind:

a) Der Ausfall des u^):

a) vor Konsonanten in: rXaKiou = fXauKiou Par. 41, 6 (158*)

— aber 40, 6 fXauKiou. TToXubeKTii Par. 45, 6 (153 '') — aber

noXubeuKriv Par. 44, 4 (153«''). toTc dxoTc Tebt. I 121, 92 (94 oder

OP), In auToü Lond. I p. 42, 131 und auT[ujv ebd. p. 41, 167 (158*)

ist das zu a gehörige u erst nachträglich übergeschrieben. Schwyzer
Vulg. 258 notiert dxöc auf einer attischen Fluchtafel Def. 59, 6. Vgl.

'Atouctujv Goodsp. 12 col. 1, 11 (340^); 'Atouctou 15, 5 (362^). Über

OeqpiXoc, Oribuupoc aus GeuqpiXoc, 9eubujpoc vgl. § 25, 5 b, S. 148.

ß) vor einem Vokal in CKeoqpuXaKa Petr. II 13 (10) 5 (258—53*)

— sonst CKeuoqpuXciKiov ebd. 5 (a) 2 (250*). Ahnlich KaiacKedZleTai

Schwyz. Vulg. 252: Def. 94, 9.-)

1) G. Meyer 191: „Halbvokalisches u ist überall da als Vorstufe (zur

Spirans) anzunehmen, wo es nach dem ersten Teil des Diphthongen ganz ge-

schwunden ist."

2) Es mag zu Recht bestehen, was Blaß A.^ 78 sagt: „Ich verstehe wohl,

wie die Aussprache sich des wirklich unbequemen u entledigte, nicht aber, wie
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Anmerkung i. Anders zu beurteilen als dtöc aus auxöc sind ejuaTÖv

Grenf. I 45, 7 (19"); 46, 5 (18*); ^axoüc [Dem.] epist. III (Kenyon class. 60)) § 23

(ü*). Solche Formen sind, wie Wackernagel K. Z. 33, 4— 8 nachgewiesen hat,

durch Übergang von au in ä (wie ä aus äi, uu aus uui oder udu) entstanden. Vgl.

dazu namentlich Schweizer Perg. 51f. (mit vielen Beispielen) ui;dCrönert 126f.,

der auch dröc durch Analogie mit eaxoO erklären will. Dagegen sieht Blaß A.' 77

auch in dxöc nichts weiter als ,,volkstümliche Erleichterung des häufigen, lästig

schweren Wortes", das Stück für Stück an seinem Lautbestand verlor, bis schließ-

lich nur noch xöc übrig blieb.

b) Umgekehrt erscheint eingeschobenes u (= w?) zwischen zwei

Vokalen in auuJiXia Petr. 11 36 (2) 7; Petr.^ 45 (4) 2 (III ^) statt

des geläufigen diuiXia (wofür Belege oben S. 37). Vergleicht man
ferner Mvi'iTeioc = Mvriioc Par. 55 (b) 2 (159'') mit Mvrjuioc

Kanop. Dekr. 9 (237*), MvriLiei ebd. 54 und Mveuei Rosettadekr. 31

(196*), sowie 'Ocopiuveuioc (zu lesen Osormnewios) Leid. G 11; H 10.

12 (99*), so scheint auch hier das u (wie das y) spirantischer Vokal-

teiler zu sein.

Anmerkung 2. Statt eüvacxripiov (^Aeschyl. Pers. 156) steht im Antiope-

fragment Petr. I 2, 58 (c. 250") euvaucxripiov.

c) Die Schreibungen au für aß in paubouc = pdßbouc Par. 40,

33 (156*); 41, 26 (158*); [pauJTOic Par. 40, 41 (156*) [sonst pdßbov

Alex. IX 8 (III*). pdßbouc Lond. I p. 34, 12 (161*). pdßbuui Tebt. I

44, 19 (114*). paßbic^öc ebd. 119, 46 (115—11); 229 (97 oder 62^)]-^

und eu für etr in ejußXeucavxec Lond. I p. 38, 15 (158*), zunächst

für e)nß\ecpcavTec und dies für e|uß\ev|javTec [sonst ejußXevjjavTa Petr. II

20 (2) 4 (252*); Par. 39, 10 (161*); Tebt. I 28, 15 (114*)] sind kaum

erklärlich vom Standpunkt diphthongischer Aussprache des au und eu.

Zwar stammen alle diese Stellen aus der Feder desselben Verfassers,

des Klausners Ptolemaios, könnten also individuell begründet sein,

aber ihnen deshalb jegliche Bedeutung für die ägyptisch-griechische

Aussprache abzusprechen scheint unberechtigt. Vgl. Blaß A.^ 79.

Anders G. Meyer 193, wo freilich fälschlich paußbouc statt paubouc

zitiert ist.

d) In diesen Zusammenhang gehören wohl auch Schreibungen

wie euTcpTtTaic Tebt. I 11, 18 (119*) und euTCpTCTibi 26. 12

(114*), in denen spirantisch gewordenes u und in zweiter Linie Ent-

sie das u gerade zwischen Vokalen hätte lallen lassen sollen." Aber dasselbe

gilt nicht vom Ausfall vor Konsonanten, der nur bei halbvokalischer Aus-

sprache begreiflich ist. Buresch Philol. 51 , 98 tf. Anders freilich Dieterich
Unt. 78 Fußnote, der vor Konsonanten erst recht vokalische Aussprache festhält

und den Übergang von au, eu > a, e nicht ganz einleuchtend durch ao, eo hin-

durch erklären will.

8*
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faltung des -f (nach § 34), im ganzen also der bekannte neugriechische

Vokalteiler ßY vorzuliegen scheint, von dem Hatzidakis Kinl. 122 ff.

ausführlich handelt, ohne freilich seine Entstehung endgültig zu

erklären.

Anmerkung 3. Die im Faksimile (v. Deveriai deutliche Lesart ßeüxicTov
Par. 63, 1, 26 (Kif)";, die als weiterer Heleg neben kretischeH auKÜv = äXKriv.

aiiyeiv = dX^eiv, eüGeiv = ^X0eiv, dbeucpiai = dbeXfpiai zu stellen wäre, hat sich

bei erneuter Durchsicht des Originals nicht htestätigt. Petr." Einl. p. 20 bietet

ß^XxiCTOV.

§ 18. Der Diphthong ov.

I. Wechsel zwischen ov und o. ^)

a) ou wird o.

Als Rest alter Orthographie ist es vielleicht zum Teil zu betrachten,

wenn monophthongischeä ou mit einfachem o geschrieben wird, ^i

a) echtes ou in dKoXöBuuc = dKoXou6uuc Lond. II p. 6 col. 1, 20

(13^^). otKoXouBujc passim. — eKKpöexai = eRKpoueiai Tebt. I 189

(P'). eKKpoueiai ebd. 241 (74'^). obe = oube IL 24, 26 (Kenyon

class.) P. öt' (sie) = oub' Weil II 5 (vor 161*). CTiobriv Leid.

U 3, 13 (IP). cTToubn Tebt. I 6, 11 fl40*); 25, 6. 11 (117=^); 27, 14

(113=^); 33, 19 (112*).

ß) unechtes ou in ßoXo)aevou Par. 40, 18. 21. 24 (156*);

ßoXd^evol Par. 48, 10 (153*). ßöXo^ai Amh. II 93, 3 (181^). opouca
= oüpoOea Par. 51, 21 (160*). Aber tö oCipov Magd. 24, 9 (III*).

*TToXovToc = •nuuXouvTOC Par. 40, 17 (156*). 6|uoXoTOVTa Amh. II

34 (d) 4 (nach 157*). Kaict to TTarpöc Artem. (Wessely) 2 (HI*;;

ebd. 3. 4 xauTOcauTO (dor. Refl.). xoO aütö Tebt. I 61 (b) 288

(118*). Toc TToXeviio[uc] — xöc dvbpeiouc Petr. II 50 (2) 17; (4) 12

(Laches c. 300*). Tipöc eauxöc Par. 46, 13 (153*). xouc dXXoc

Tebt. I 5, 255 (118*). Statt Nexouxnc, wie Lond. II p. 15, 2. 5 steht,

wird ebd. 11 geschrieben Nexöxrii (111*). Bei diTÖ xoö TrevBoc

1) Blaß A.5 70. K. BL I 140. G. Meyer 194 f. Meisterh.-Schwyz. 63.

Schweizer Perg. § 6. Nachmanson 61. Crönert 129 ff.

2) So erklärt auch Schwyzer Vulg. 248 die in den Fluchtafelu ganz ge-

wöhnlichen Schreibungen o statt ou als Reste des altattischen Alphabets, ,,wie

sie sich gerade in den untersten Schichten der Bevölkerung ungemein zäh be-

hauptet haben." Die Bedenken, die Nachmanson 61 gegen meine Vermutung
geltend macht, haben mich so wenig überzeugt als sein Versuch einzelne Fälle

anders zu erklären, z. B. ttoXovtoc, öiuoXoYovxa durch Ausweichen der Kontraeta

in die Klasse der unkontrahierten Verba, eine Erscheinung, die (wenigstens

in diesen Formen für die ptol. Papp.) ganz allein dastünde. Vgl. unten § 73, 4.
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Lond. I p. 27, 2; Leid. E 23 (162''), uirdpxovTÖc |lioi inepoc Magd. 27, 2

(TTT'^) und dtTTU) (sie) toO leXoc Ostr. 1551 (34^) ist eine syntaktische

Erklärung (Nominativ oder Akkusativ statt des Genitivs) nicht aus-

geschlossen ; vgl. diTÖ 'iTriXiÖTric (sie) = cittö dTtriXiLUTOu Par. 51, 34 (161*).

TTapd 'AttoWujvioc Par. 60 (b) 28 (150*). Trapd TTioXeiuaioc Lond. I

p. 26, 29 (161*). Tou ubuup Leid. S 3, 32; Ttapd "Apiaaeic ibid. 5, 12

(164*). "Apiuaic eTTiTvövTOC Par. 35, 19 (163*). e'xuj irapd Mappfic

(nomin.) Amh. II 58, 8 (135*). dKOuuu ToGfic (nom.) \ejwv Par. 51, 10

(16,0*). etc. Schmid G. G. A. 1895 I p. 42; Attic. III 325.

b) wird ou (umgekehrte Schreibung).

buou für buo Lond. I p. 15, 5 (162*). *oüb' ouk ecpu = b b'

ouK eqpri Grenf. II 14 (c) 6 (III*). oücrj erste Hand für öcr) Petr.- 46

(1) 16 (III*). Kae^ ouv[tiv]ouv rpÖTTOv Tebt. I 5, 31. 100 (118*) in

einem königl. Dekret; aber von derselben Hand richtig kuG' övtivoöv

143. 161; ebenso Tebt. I 6, 43 (140*); dagegen wieder ouvtivoöv

124,26 (118*) in einem Aktenstück. jaeTaXouTrpeTrecxepov Tebt. I

33, 6 (112*). TOU = TÖ Tebt. I 27, 79 (113*). touttou = töttou

Tneben jue'poc = faepouc s. oben) Magd. 27, 2 (III*). toutou für toöto

(eroc TOUTOU evbeKttTOv) Leid. D 1, 3; ebd. 16 tou tou eiKOCTOÖ eVouc

eXaiov statt tö tou etc. (162*). toutou b' ecTiv tö oqpeiXrma = touto

b' ecTiv ... Grenf. II 30, 27 (101*). Statt TTuavovpiujv, Avelches die

ältere in Inschriften erhaltene Form für TTuaveijJiuüv ist, kommt

TTuavouqjiujv vor Par. 4 (unb. ptol.). Koupac steht für KÖpac, wie

das Metrum verlangt, Weil II 9 (Medeafragm.), geschr. vor 161. Über

<]ie Eigennamen AiöcKopoi, AiocKOupibric etc. vgl. oben S. 10, über

iepöbouXoi und \epou bouXoi, lepou ttujXou, wofür manche Herausgeber

fälschlich lepoubouXoi, lepouTTuuXou schreiben, vgl. Stammbildung § 87,

1

mit Anmerkung. Bei evouxöc ei)ai tüui öpKuui = evoxoc Petr.- 56 (b)

17 (III*) könnte auch Analogie zu den Komposita auf -ouxoc (§ 87, 2b)

angenommen werden.

Wenig Bedeutung für das griechische Lautsystem hat der Wechsel

zwischen o und ou in ägyptischen Eigennamen, z. B. CouKveßTÜvioc

Tebt. I 115, 20 (115—13*); sonst CoKveßTÜvei ebd. 31; &2, 312 (119*);

89, 54 (113*). Statt üeToßdcTioc, wie Petr. II 9 (5) 9 (241*), steht

Z. 1/2 TTeToußdcTioc; statt des gewöhnlichen CoKveiraiou einmal

CouKeverraiou (sie) Amh. II 58, 4 (132*).

Die Häufigkeit der Verwechslungen zwischen o (tu) und

ou legt die Auffassung nahe, daß in dieser Periode die

Tendenz zu geschlossener Ausspraclie des o-Lautes über-

haupt bestand.
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II. Wechsel zwischen ov und r. *)

a) ou wird u (zunäclist in tonloser Silbe).

In einem Papyrus niedrigsten Stils steht viermal ßuKÖXoc

(Rinderhirt): Lond. I p. 28, 7. 16. 17. 19; zweimal ßouKÖXoc 9. 17

(IGl"), wobei in den letzteren Fällen das o^ erst übergeschrieben ist.

beuTepu= beuTepou Eud. lo, 17 (vor 165"). XixupTOuc =XeiT0upT0uc

(nach Wilcken statt citriToüc) Petr. II 4 (9) 11 (255*). uirdpxucav

(Wilcken, Herm. 28 p. 231) Lond. I p. 49, 5 (IH'^).

In betonter Silbe: 6r|caupü = OricaupoO Par. 60 (b) 31 (c. 150*).

ucav (mit übergeschriebenem o) == oucav Petr. II 48, 23 (186").

In ägyptischen Namen: Nexouru =-- NexouTOu (gen.) Lond. II

p. 16, 15 (111"). TTnXuciou Petr. II 39 (i) 16; aber FTnXouciou ebd.

14. 16. 17 ff. (IIP). M^oOXiv Par. 35, 31; YöXiv 37,43 (163"). Mappeuc
(gen. V. Mappnc) statt Mappeouc Tebt. I 85, 18 (113").

b) u wird ou (zunächst in betonter Silbe).

Einmal begegnet biXouovrai (sie) Lond. I p. 25, 20; wofür in der

folgenden Kopie p. 26, 19 (161") biaXuoviai steht. In demselben Stück,

das wiederholt ßuKÖXoc enthält (vgl. vorige Nummer), findet sich voOv

statt vöv Lond. p. 28, 16 (161"). 6|uvouei = ö)avuei Petr.^ 56 (b) 5

(c. 259"). Erst später wird auch unbetontes u zu ou: so fi|uicou = fi)aicu

Amh.II 91, 16 (zweimal) 159?; ^'OXoufiTrov Oxy. I 43 coL 2, 14 (295?).

Aus dem vorliegenden Material scheint sich zu ergeben,

daß auch ou in dieser Zeit eine Richtung auf i zu nehmen
anfängt.

III. Wechsel zwischen ov und o) (vgl. oben S. 99 f.).

IV. Wechsel zwischen ov und sv.

Wilck. Ostr. 1221 (unb. ptol.) wird derselbe Name 1 öoreu-

Tou, aber 2 u. 5 Gotoutou geschrieben. Über fi|uiceu(c) statt fi|ui-

couc und die Kontraktion von e -)- ou zu eu (TijuoGeu) nach koptischer

Art vgl. unten § 28, 5. Über AeÜKioc = Lucius vgl. oben S. 114.

Anmerkung. Als auffallend sei notiert die Umschreibung des

hebräischen Eigennamens bs?^;"^ durch AavoouXoc Grenf. I 43, 6 (U*).

Über die (namentlich in Magdola) vorkommenden semitischen, manchmal

ins Griechische übersetzten Eigennamen vgl. Wilcken Arch. II 390; über

1) Vgl. Thumb Hell. 194: „Wenn in Ägypten bisweilen ou statt v (und

umgekehrt) begegnet, so erklärt sich dies aus der Mischung der verschiedenen

griechischen Elemente, welche daselbst zusammengekommen sind: ü war die

Aussprache der Mehrheit, daneben u (und i)." Zum Ganzen Blaß A.^ 39 f.

K. Bl. 160. G. Meyer 141. Crönert 129.
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die jüdischen Steuerpächter auf den Ostraka des IL Jahrh. v. Chr. Wilcken
Ostr. I 523 f. — Als Ersatz fiii' lateinisches v steht ou im Eigennamen

OuaXepiuui Dittenb. inscr. gr. or. I 196, 100 (32*). Nachmanson 62.

Im allgemeinen Eckinger. die Orthographie röm. Eigennamen p. 77.

DIE LANGDIPHTHONGE ai [«r], r^i [ijr], vn [ojv].

§ 19. äi [ävy)

1. Der Diphthong äi wird richtig gesetzt

a) im Wortanfaug: ctibeiv Kanop. Dekr. 68 (237*).

b) im Y/ortinneren. HP: GpäiE Petr.H 35 (1) 10; (2) 5 (240*).

Petr.I 13 (3) 8 (237*). Petr.^ö (b) 9 (237^); 10, 11 (235*); 21 (a) 3. 10:

(c) 6 (226=^); 112 (a) col. 1, 10 (IIP). Petr. H 46 (b) 1 (200*). ©paiKÖc

Petr.2 34 (a) 2 (c. 240*); 112 (a) col. 1, 4 (IIP). Petr. H 46 (c) 5 (200*).

GpaiKOJV Petr. H 30 (a) 1 (235*); Einl. p. 37 (b) 4 (HI*). Petr.^ 112

(fj 14 (IIP). 0paiKr|c Dittenberg. inscr. or. I 54 (Adulis) 15 (239*1.

GpdiKnv Tebt. I 8, 8 (201*). Gpdiccni Petr. I 19, 2Q> (225*). — paibiujc

Petr. I 4 (1) 11 (klass. Fragm. IIP); 6 (3) 4 (Phädon c. 300*). Petr.

II 11 (1) 4 (IIP), pdiuuv Petr. II 50 (1) 24 (Laches c. 300*). pai-

bioupTiac Magd. 35, 11 (IIP).

II—P: GpäiE Amh. II 43, 16 (173*). Tebt. I 38, 24 (113*).

GpäiKa Tebt. I 38, 4. 13. 18 (113*).— paibiav Hyperid. k. OiX. (Kenyon)

§ 82 (II—P\ paibiouc [Demosth.] epist. HI (Kenyon) § 23 (H—P).

paibiuuc Par. 63, 169 (165*). paibioup-fiac Tor. 16,3 (117*).

c) am Wortschluß, und zwar:

a) im Dativ sing, der A- Deklination regelmäßig (Ausnahmen

unter 2; Statistik unter 3).

ß) im Indik. und Konj. praes. der Verba contracta auf -duu; z. B.

HP €peuv[ä]ic Antiopefragm. Petr. I C 23 (c. 250*). opdic (ind.)

Petr. II 13 (19) 9 (258—53*).

IP öbuvdi Grenf. 1 1, 1, 10 (nach 173*). viKdi Eud. Acrostieh. 11 (vor 165*).

dTTavTdi-TrepicTTdi Lond. I p. 30, 3. 31 (172*). ecpopdi ebd. p. 38, 30 (158*).

y) im Konj. des unthemat. Aor. act. v. A-Stämmen, wie biabpdi

Petr. 11 39 (e) 4 (245*).

b) in den Adverbien ibiai, XdBpai.

Belege aus TU*: ibiai Rev. L. 19, 3 (258*). Dittenb. inscr. or. T

.55, 12 (240*). Strack, ptol. Inschr. Arch. II 539, 8 (lU*).

1) Blaß A.'' 48. Meisterh.-Schwyz. 64, 1. •->. K. Bl. I 18:5 ff. G. Meyer
185ff. Schweizer Perg. 86. Nachmans. -iOtf. 5Gff. Win.-Schmied. § 5, 11,

Crönert 40—52.
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11*: ibiai Lond. I p. 13, 21 (162''). Par. 30, 29; Dresd. I, 9; Leid.

D 17 (162''). Tebt. I 5, 136. 151; 61 (b) 236 (118=^). XaGpai Par.

22, 28 (165*).

2. Der Übergang von äi in ä (Schwund des i TTpocfeTpa)Li)aevov

)

ist im 3. Jahrhundert v. Chr. ausgesclilossen^), auch in der ersten

Hälfte des 2. eine große Seltenheit, häufiger erst ums Jahr 100% ein

Beweis, daß seitdem das i nicht mehr gesprochen Avurde.^)

Belege. a^ im Inlaut: 11* 1. Hälfte paOu^ncai Leid. U 4, 21.

2. Hälfte pabioupTni^evac Tebt. 142, 16(114*). 0pa(KÖc) Tebt.I 86, 8. 1<;

(n*^. GpaKiba (dat.) ebd. 42, 8 (c. 114*).

I*: 0pa(KÖc) Tebt.I 120, 4. 6 (97 od. 64*). OpaKi ebd. 121, 17.

65. 69 (94 od. 61*). OpaKiba (Eigenname) ebd. Z. 15. 33.

b) im Auslaut: H* 1. Hälfte 'AXeHavbpna (dat.) Par. 51, 30 (160*).

KaGeiCTä Par. 23, 11 (165*). dTravia ebd. 44, 2; 45, 2 (153*) [Letronne

ÖTiavTa, vgl. aber dieselbe Wendung rä dXXa coi Kaid XÖTOV ÜTravTai

Lond. I p. 30, 3 (172*)].

n* 2. Hälfte: Dative aTOpd Grenf. I 31, 14 (104—3''); II 29, 25

(102*). xni TOTTapxia Grenf. I 33, 18. 34 (103*). rfi laivia ebd. 34, 5

(102*); Grenf. H 28, 10 (103*); 32, 5. 6 (101*). 'Gp^ia ebd. 23, 9 (108*).

'GceXdba 26, 13 (103*). laiipa auf einer poet. Grabschr. Arch. I 220

N. 2, 4 (145—116*); ebd. 14 TÖX|Lia (Dorismus). — Verbum contract. opd

[Demostb.J epist. HI (Kenyon) § 9 (H—I*). ect P. Reinacb 18, 19 (108*).

I*: Ged ^ef&Xr] Strack, ptol. Inschr. Arch. III 131, 8, 2 (78*). Gpa-

Kiba Tebt. I 121, 15 (94 oder 61*) etc.

In den Papp. Tebt. I (II—I*) verhält sich auslautendes -di zu -a:

in offiziellen Stücken (Nr. 5—54) ^ 25 : 14; in Privatkoi-respondenzen

und Landaufnahmen (Nr. 55—103) = 8:2; in Kontrakten (Nr. 104

— 111) ^8:3; in Privatrechnungen und Ausgabenverzeichnissen

(Nr. 112— 123) = 0:11.

3. Zur Veranschaulichung des allmählichen Übergangs von äi in

d mag folgende Tabelle dienen, die für das 3. Jahrhundert v. Chr.

1) Das bisher ganz alleinstehende CaiaoOpäti Dittenb. iuscr. gr. or. I

69, 1 (247— 21*) in der Widmung eines Theräers Apollonios erklärt sich aus der

bei 0pä(i)S von jeher schwankenden Orthographie. Vgl. unten.

2) Vielleicht auch schon früher, da sich die überlieferte Orthographie

notorisch länger zu halten pflegt. Interessant in dieser Beziehung i.st eine Be-

merkung Strabos, die Blaß A.^ 49 Anm. 141 anführt: XIV p. 648 ttoWoi YÖp

Xujpic Toö T Tpäqpouci rdc boxiKcic Kai eKßdWouci be rö eGoc cpuciKriv aixiav oük

€xov. Die ältesten Beispiele für ci statt äi finden Meisterh. -Schwyz. aut

attischen Steinen im 1. Jahrh. v. Chr.; Schweizer Perg. 87 einen Beleg aus der

Königszeit (197—159*); Xachmanson S. 49 in Magnesia .S FäUe im 2., 2 im

1. Jahrh. v. Chr. Im übrigen vgl. G. Meyer 185. K. Bl. I 183 ff. Eine Erklärung

des lautlichen Vorgangs versucht Schweizer Perg. 86 Anm. (entweder phrygischer

Einfluß — nach Solmsen K. Z. 34, 51 — oder Wechsel des Akzentprinzips;.
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aus Flind. Petr. I u. II (mit Ausschluß der klassischen Stücke), füi-

das 2. Jahrhundert (erste Hälfte) aus Lond. I, Leid., Par., Tor. und für

die Wende vom 2. zum 1. Jahrhundert aus Grenf. I, 11 und Tebt. I

hergestellt ist.

•i *T„v,..v, T- ci^r-
'2- Jalirli. V. Chr. Wende vom 2. zum

i

^- •^^^'^- ^- ^^"^^
1

erste Hälfte 1. Jahrh. v. Chr.
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§ 20. 7JC [rjr].

Vorbemerkung. Die Frage nach dem Lautwert von r|i in der

KOivn, ob von Anfang an monophthongisch (= e) oder allmählicher

Übergang von e— i durch e' zu e, worauf teils der Verlust des i in

der Schrift teils die Verwechslung mit ei hinzuweisen scheint, ist

noch immer nicht endgültig entschieden. Zwar hat die erstere An-

nahme, die insbesondere Brugmann Gr. Gr."' 53- und nach ihm am
entschiedensten Schweizer Perg. 59ff., auch Meisterh.-Schwyz,

38 ff. vertritt, in der neuesten Zeit am meisten Anhänger gefunden (z.B.

Nachmanson 51 ff.): allein die ältere Theorie, die zuerst G. Meyer
130ff., in etwas veränderter Weise Meisterhans^ 28—31, Blaß A.-^

46 f. und insbesondere Hecht, Orthogr.-dialekt. Forschungen II

(1886) verfechten, ist keineswegs ohne alle Möglichkeit oder ganz

abgetan. Mag also immerhin der lautliche Prozeß beim Übergang

von 711 > r| ein wesentlich anderer sein als bei ai > a oder uui > u),

so war doch die orthographische Entwicklung dieselbe und verlief

im großen und ganzen mit jenen Erscheinungen parallel. Dadurch

empfahl sich die herkömmliche Besprechung des r\i in der Reihe der

Langdiphthonge, wenn auch zweifellos der durch Doppelbuchstaben

•ausgedrückte Laut sehr früh monophthongische Bedeutung gehabt hat.

I. Der Übergang von »;t in ?j.^j

A. III. Jahrhundert vor Chr.

1. Die Orthographie rii hält sich noch:

a) im Anlaut augmentierterDiphthongstämme,wiedTTriiTOUvMagd.l,

10; ctTTriiTiiiuevoc ebd. 17, 13; 25, 4; in der Mehrzahl der Fälle tritt dafür

gleichzeitig entweder ei (nach attischem Vorgang) ein, so namentlich im

Perf. von aipe'uu (vgl. unter 9), oder ebenso häufig x] (Belege unter 2).

b) Im Inlaut findet sich rii in literarischen Stücken: dTTo6v]r|i-

CKCiv Petr. I 5 (1*) 7 (Phädon c. 300=^). Xriicinc ebd. 9 (1) 15 (klass.

Stück); II 49 (e) col. II, 3 (rhetor. Stück c. 250^). In Urkunden:
ArjicTUJV Petr.^ 28 (e) verso (a) 260^^; ebd. (e) 6 XT'iicTrip[io]v. XriiCTÖpujv

Alex. IX 14. 16 (np).

c) Im Auslaut, und zwar sowohl in literar. Stücken als gleich-

zeitigen Urkunden:

a) im Dativ sing, der A-Deklination fast ohne Ausnahme.^)

1) Außer der in der Vorbemerkung berührten Literatur vgl. iasb. die sorg-

fältigen Sammlungen von Crönert 35 if.

2) äiTnXXaY|uev]r|€i Petr. I 6 (3) 13 (Phädon c. 300*) beweist, daß das i noch

ausgesprochen wurde.
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ß) in den Adverbien ficuxni Petr. I 16 (1; 4 (237''); 19, 5 (225M

und Koivfii ebd. 12, 13 (238^^). Magd. 29, 2 (UI»). Strack, ptol. Inschr.

Arch. II 539 Nr. 8 (IIP). Dittenberg. inscr. Orient. I 55, 11 (240*).

y) iu den Verbalformen auf -r|i, -)iic (mit wenigen Ausnahmen,

die unter 2 aufgeführt sind).

2. Schon um die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. — also weit

früher als bei ä\ (vgl. oben S. 120) — scheint die zweite Komponente i,

die dem einem geschlossenen e angenäherten r| lautverwandt war, im

An- und Auslaut verstummt zu sein, weshalb sie gelegentlich von

flüchtigen Schi-eibern weggelassen wird. In den Flinders Petrie Papp,

und Magdölapapp. 1—41 zähle ich (unter Weglassung der klassischen

Texte) gegenüber von etwa 250mal richtig gesetztem rji das rj zwei-

mal im Anlaut, elfmal im Auslaut.

Belege: Im Anlaut: tiTricaio Petr. II 12 (2) 4 (24l*). r|Tri[|uevouc

Magd. 17, 7 (IR''). Dazu fipriKevai Petr.^ 21 (g) 19 (226*). eTiriveKevai

(zu eKaiveiv) Tebt. I 8, 18 (201*).

Im Auslaut: boGfi Petr. II 2 (l) 10; dvafpaHiri 21 (260*). xopT]-

Tn6n 4 (2) 7; (7) 6 ßXaßnc (255*). uTiaivric 11 (l) 8 (m*). xPn^aTlcef^

Kai ev\ei(p0fii (sie) 13 (l) 6— 7; dvaxuucBni Kai 6|uaXic9fi (8*) 5. 13

(258—53*). dvravaTVUJcefi 17 (l) 6; dtTOCTeiXric 23 (3) 7 (HI*), bia-

KpiGf] Magd. 10, 8; fj 35, 10 (neben achtmaligem fji) HL*.

Dazu kommen aus Rev. L. (258*) 22, 2 Xri[(pe]fi; 40, 8 KaraßXaßfi

;

44, 16 dvaTttYn; 47, 9 TTOifi. Petr.^ 53 (q) 2 Trpoaipn; 67 (c) 9 )uder|c

(IIP); 3, 4 (237*) ficuxfi.

Außer dem letzten Beispiel sind es lauter Verbalformen, iu deneu

also oifenbar die monophthongische Aussprache am frühesten einsetzte, wenn

nicht ursprünglich war.

3. Seitdem das Jota in der Schrift wegfallen konnte d. h. nicht

mehr hörbar war, erscheint gelegentlich die „umgekehrte Schrei-

bung" 111 statt 11^): so viTpiKrji (Nomin.) Petr. 1127(3*)! (236*).

B. II.— I. Jahrhundert vor Chr.

4. Der Ausfall des i nimmt immer mehr überhand:

a) im Anlaut augmentierter Diphthongstiimme, wie fipeiTO Tor.

13,21 (117^'). TTponpou^nv Amh. 1138,5 (II*). iicxuvrai l'ar. 49,25
(c. 100*1 i]cxüvovTO [Demosth.] epist. III (Kenyon class. 61) II—I*;

ebd. 29 Trapnei. dTTriTruuevac Tebt. I 5, ÜG (118*). KaTiiiio) Par.64,2(c.l60*).

b) im Inlaut: dTro6vriCKei Par. 23, 12 (165*). diroeviiCKOVia Tor.

Vm 31 (119*). Tebt. 1 1, 18 (Anthol Fragm. nach 100*). uTTO)LiiuvtiCKeiv

1) Blaß A.*" 48, 1.-59. G.Meyer 187. N achmaus. 53. Schweizer Porg. 17

Anm. Crönert 45.
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Par. 6:5, G, 187 (IGö'^j. Me^vricKÖiatvoc (sie) II. 24, 9 (Keuyon) l\

XncTdc Par. 12, 10 (157'^). Xncxüüv ebd. 4G, 7 {Ib^d'"). Xkictikuüi Tebt.

153, 11 (110^). P.Reiiiachl7,5 (109^^). Über dTTOKXncaviec vgl.unter 10.

c) Im Auslaut hält sich das rji des Dativs in der Mehrzahl

der Fälle (rii : r) == 5 : 1, weniger fest in den Verbalformeu auf -rii,

-riic, wo r\i : r\ = 1 : Ö.

Man liest aber häufiger eiKrj, ficuxr), KOivf|, iravTa-xri, iravTri als die

entsprechenden Formen mit -rji.

Mit -ni:

ficuxni Leid. N 1, 7 (lOS'^).

Koivfii Par. 63, 1, 10 (1G5=*); 13,

12 (157'^). Strack, ptol. Inschr.

Arch. III 129, 7 (IPj.

TTeZini Tebt. 15,28 (118*).

Mit -ri:

eiKfi Leid. G 15; H 14. 24 (99^).

ncuxti Grenf. I 33, 8 (103=^) 5 B U
993 II 11 (127=*).

KoivnTebt.I80,4(IP*); 104,15(92^).

TTaviaxfi B U 998 II 13 (101*).

Tebt. I 110, 13 (92 oder 59*).

Tebt. I 15G (91*> P. Reinach

11,25 (111*); 23,25 (105*).

TTdvTTi Grenf. I 34, 7 (102—1*).

5. An der Wende des 2. zum 1. Jahrh. v. Chr. (Grenf. I, 22—43

und II 16—39) halten sich im Dativ und Konjunktiv rji und r] die

Wage (je 27 Fälle).

6. Ohne Jota schreibt sich der Infinitiv der Kontraeta auf -f\v.

Belege bringt die Flexionslehre § 73, 2.

Zur Illustrierung der orthographischen Entwicklung dient folgende

Tabelle:
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Aumerkuug. Am häufigsten ist der Schwund des i beim Artikel ein-

getreten, so daß z. B. von den in der obigen Tabelle unter dem IL Jahrh. v. Chr.

angeführten 7G Dativen auf -ri über 30 Artikelformen sind, auf die nicht selten

ein voller Dativ auf -rii folgt. G. Meyer 187. Blaß A.M5 Fußn. 11'.). 120.

Nachmanson 59 Anm. 2.

7. In den Papp. Tebt. I (II—P), die (abgesehen von dem aus

IIP' stammenden eTTr|veKevai, vgl. oben 2) nur je ein Beispiel für in-

und anlautendes r\ (dTrriTr||uevoc, \r|CTiKÜJi, s. oben 4b) aufweisen,

verhalten sich die Fälle mit auslautendem rii: x] in offiziellen Stücken

(Nr. 5—54) = 152 : 21 (7:1); in Privatkorrespondenzen und Land-

aufnahmen (Nr. 55—103) = 18 : 12 (3:2); in Kontrakten (Nr. 104

—111) = 34:10 (3,4:1); in Privatrechnungen (Nr. 112— 123) =
20:7 (3:1).

8. Obigen Verhältnissen entsprechend wächst die Zahl der Stellen,

in denen mißbräuchlich r|i für r\ gesetzt ist, im II.— I. Jahrh. v. Chr.

außerordentlich. Es ist dies eines der häufigsten Schreibversehen in sonst

ziemlich korrekt geschriebenen Urkunden, meist im Auslaut, doch auch

manchmal im Inlaut der Wörter, in betonten wie unbetonten Silben.

Mit einer gewissen Regelmäßigkeit kehren folgende Fälle wieder:

a) im Auslaut

a) der Nominativ (und Vokativ) sing, auf -r|i^):

Par. 1 (Eud.) 20, 7 (vor 165^^) fii [vgl. Kumanudes p. 144]; ebd.

Z. 9 öXni. Par. 30, 29 (162*) ^op(prll.

Leid. N 2, 7. 8 (103-'') ^ecni — TTepcivrii.

Lond. I p. 11, 24. 43 (162^*) ö U7TobioiKriTr|i (das i an Stelle des

nach § 46 IIc ausgefallenen c). Vgl. S. 136.

Tor. XII 7 (119*^) divrii. BU 1002, 8. 11 (55'^ puMni; 12 auXni.

Amh. II 31, 16. 17 (112''') TaEa|uevr|i — cuviCTaiueviii.

Tebt. I 5, 1 (118=^) dbeXqpni; 34 tu (Artikel); 27, 78 (113'') Trpoc-

oxrii; 60, 4 (118'^) KUJ^rll; 72, 150 (114'^) a\jTr)i; 84, 25 (118'^) r\ Kcxujpi-

c^ievrii; 85, 144 lepd ym, ebenso 105, 14 (103=^); 106, 10; ebd. 11 19

ßaciXiKHi yf\i; 109, 12 (93"*) Yuvr|i; 13 TTepcivrii; 156 (91") eTTi(p6poiuevi-|i;

159 (112^^) eicboxni. Poet. Grabschrift (145— 116») Arch. I 219, 4 nibe;

220 I 16 eveTKa|uev»ii- Als Vokativ steht Eipr|vrii Strack ptol. Insehr.,

Arch. III 128, 4 (145'').

Besonders häufig erhält der ägyptische Monat |U€C0pr| das pleo-

nastische i, wodurch möglicherweise ein einheimischer Laut wiedergegeben

wird: so Par. 33, 34 (162»). Tebt. I 28, 4 (114»); 89, 32. 62. 70 (aber

75 laecopii); 120, 33. 60 (97 oder 64»); 241: 250 (74»). Amh. II 51,

1. 21 (^88"). Ostr. 706, 1 (unbest. ptol.). Über |uecopei vgl. oben S. 78.

1) Sollte vielleicht s<;hou eine Spur von spiUorem Dativsi'lnvund in dieser

Setzung der Diitivtbrui wtatt dos Nominativs vorliegen?
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ßj Der Optativ auf -eirii: fei'rii Loud. p. 30, 3; Vat. A o (172^).

Eud. 15, 11 (vor 165=*j. Par. 42, 2 (165'^). Grenf. I 21, 2 (126^). Tor.

T 9, 6 (117*). Tebt. I 78, 17 (110*); 210 (107*). — 0eini Par. 15, 59

(120*). Tor. I 7, 19; 8, 24 (ll7''j. Analogiewirkung vom Konjunktiv.

y) Der Accus, sing. masc. und Nominat.-Accu.s. plur. neutr.

der S-Stiininie auf rii: '•'TÖv auTWieXiii (sie) Lond. I p. 42, 129 (158*).

€U(puni Tebt. I 50, 12 (112—1*). KaKOcpuf|i 72, 371 (114*). cuTftvfii

Grenf. I 21, 6 (126*). erni Lond. I p. 38, 16 (158*). Tebt. I 5, 95 (118*);

61 (b) 54 (118*); 106, 14 (101*). Kxrivni Tebt. I 5, 181. 234 (118*);

27, 72. 75 (113*). CKeuni 5, 235 (118*). reXni 5, 128. 131. \^evhr\i

(adject.) Par. 47, 6 (153*).

b) Aorist, pass. auf rii: cuverotYni Leid. B 14 (164*). ebriXijüOr|i

Faj. XI 14 (nach 115*). iLiexecTrii Hyperid. k. 0iX. col. 1,11 fH— I*).

dTTecTTii P. Reinacb 7, 18 (c. 140*).

e) fii Tor. IV 24 (117*). Tebt. I 5, 54 (118*); 75, 7 (114*); 11,

16 (119*); 35, 11. 18 (111*). fiixoi — f\i — r\ 5, 59. 99. 100 (118*).

nbtii Tebt. I 24, 39. 95 (117*). iXY\i Par. 63, 2, 39 (165*). Amh. II 44,

10 (138*). Tebt. I 5, 91 (118*); 27, 108 (113*); 64 (a) 63 (116*);

72, 455 (114*); 111, 9 (116*).

b) nicht selten auch im Inlaut:

Par. 63, 4, 98 (165*) luxriipäi. Lond. I p. 26, 1 (162*; unobioi-

Kriixfii; II p. 13, 1 (116—111*) emcxpaxriiTUJi Kai cxpaxruxuJi. Tebt.

I 5, 38 (118*) eixißeßiiiKÖxac, 52 Kxr|i)udxujv, 55 |urii0evi (aber 57 jurjOev),

58 juriibe, 59 fiixoi, 84 |Luiixe (wohl = }Jir\he) — |ur|ibe)uiäi, 111 ibiö-

Kxrjixov, 130 fii)Lie'paic, 184 jurjibe (neben öfterem lUTi^e). NB! Der fehler-

hafte Papyrus ist ein amtlich redigiertes Schriftstück. 35, 8 (lll*) eicxe-

0r|ixa)i; 50, 26 (112*) )Lir|ibe; 58, 34 (111*) cuvKexuupriiKev, 35 Kaxacxo-

Xrjicaiuev = Kaxr|cxoxrica|uev; 61 (a) 32 (118*) eucuvGexriiKevai; 62, 43

(119*) 0Tiißa(iba); 70, 42 (111*) xi'iiXei; 78, 7 (110*) eKßeßrjiKÖxoc;

103, 36 (94 oder 61*) auXrjixnc; 120, 124. 140 (97 oder 64*) xpuTnixoic.

II. Wechsel zwischen rjc und er.

Am einfachsten erklärt sich dieser Wechsel durch die Tatsache^

daß r|(i) nach und nach den Lautwert von (echtem und unechtem)

ei, d. h. e angenommen hatte, was nach dem Abfall der Komponente

i leicht verständlich ist. Übrigens läßt sich diese Erscheinung im

Attischen schon seit c. 400 v. Chr. belegen; sie nimmt an Häufigkeit

rasch zu, hat ihren Höhepunkt im 3. Jahrhundert, um alsdann rasch

wieder abzunehmen, und hört mit dem Jahre 30 v. Chr. auf (Meisterh.-

Schwyz. 39). Auch auf anderen Sprachgebieten ist der Vorgang-

mehr oder weniger geläufig: über Pergamum Schweizer 59 if. (mit

ausführlichen Literaturangaben); über Magnesia Nachmanson 51 f.
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Zur Erklärung des Wandels Brugmann Gr. Gr.^ 53; G. Meyer

130f. und hauptsächlich Schweizer a. a. 0. Beispielsammlung bei

Dittenberger Syll.^ III 226.

In Ägypten geht der Wechsel zwischen rji und ei ziemlich

gleichzeitig neben dem von rii und r\ her; den Schlußpunkt der

Entwicklung bildet die Schreibung i, wofür schon die ptolem.

Papyri einige Belege bieten.

A. rn wird ei (bzw. tj und t).

a) Im Anlaut.

9. In den augmentierten Formen von aipe'uu, alcxuvuj, aixe'uj, aiTiduj,

enaiveuu etc. schwankt die Orthographie der Papyri zwischen )ii (so

nui' im 3. Jahrb., vgl. oben Lit. 1), x] (s. oben Lit. 2 und 4) und ei.

Doch zeigt sich eine gewisse Gesetzmäßigkeit darin, daß nur aipeua

im Perfekt (act. und pass.) fast ausnahmslos (19 : 1) mit ei anlautet,

während im Imperf. von aipeuu wie bei allen anderen Augmentformen

der angeführten Verba seit dem 2. Jahrh. v. Chr. r| durchaus herrschend

ist (s. oben 2 und 4).

Belege für ei. 111=*: dcpeipr^evojv Petr. n 8 (l B) 9; (3) 3 (259

und 267*). KaGeipriKÖTac Petr. II 12 (l) 11 (241=*). bieipfjcOai — bieipri-

lai (nicht zu \e-fuj!) Magd. 29, 5 (IIP). eiprmevuuv Kanop. Dekr. 59

(238*) [fipriKevai nur Petr.^ 21 (g) 19 v. Jahr 226*]. Il'' Kaxabieipri-

luevoc Eud. 16, 8; 17, 7 (vor 165*). eEeipnceai Par. 64, 28 (c. 164*).

'rrpobiei[pii|aev]oic Tor. XIII 22 (137*). Kaeeipnf-ieva Par. 15, 18 (120*);

Tor. II 27 (c. 116*). KaGeipr^evoc Amh. II 54, 3 (112*). KaGeiprme'vric

Par. 5, 1, 9; Leid. M I 15 (114*). dvTaveiprmevuuv Tebt. I 61 (a) 23

(118*); 64 (a) 85 (116*). tTraveipriTai ebd. 43, 19 (118*). irpoeipnKev

Tebt. I 112, 31 (112*). Crönert 38.

Aus einem literarischen Stück, das die gleichzeitige attische In-

schriften-Orthographie repräsentiert, ist anzuführen eibeijuev = ni^^i^^v im

Lachespapyrus Petr. II 50 (l) 5 (c. 300*).

b) Im Inlaut.

10. Die neue Schreibweise ei (statt episch-ionischem und alt-

attischem rii) ist, wie im Attischen (seit c. 300 v. Chr. nach Meisterh.-

Schwyz, 38), so in der ägyptischen KOivr) von Anfang au tUirchgeführt

in kXciuu und seinen Derivaten, Xeia, XeiTOupYeuj (nebst Ableitungen),.

ILiveia, XP^'"- Dagegen hat sich noch im 3. Jahrhundert die alte

Orthographie erhalten in XiiicTi'ic, äTroOvi'iiCKeiv (vgl. oben lb\

wofür seit dem 2. Jahrhundert wohl XriCTi'ic, uttoBvi'ickuj, a))er nirgomls

Xeictric, diToBveicKLu eintreten kann wie im Attischen (nach Meisterh.-

Schwyz. Note 197. 199.)
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Belege: KXeicai Petr. II 13 (8) 4 (208''). Petr.- 44 (4j 8 fc. 246^;.

KXeicavTOC Lond. I p. 34, 16 (161'^). KCKXeiKa Petr. II 13 (8j 2 (258").

€TKeKXei)Lievov Par. 37, 48 (163^). eKKXeicai Magd. 8, 6; eKKXeicBeviac

€bd. 12, 4 (^nV). cuve'KXeica Par. 36, 15 (163=^j. KXeTv Petr. I 13 (2) 7

(237*). KXeibüiJV Petr. II ;'.f) (d) 16 (IIP). KXeiboTTOiUi Petr. II 39 (dj

15 (IIP). KXeibouxtuj — KaiaKXeTciv — KaiaKXeibac Petr. II 13 (18")

4. 11 (255— 50"^). — Xeiav Petr.'-^ 28 verso (h) 3 (260=^). Xeiac Rev.

L. frgm. 1 (d) 1 (258''). Petr. II Einl. p. 36 (a) 4; 37 (d) 3 (III''). Tebt.

I 27, 34 (113*^). — XeiTOupTOuvra BU 1006, 10 (IIP). XeiToup-

ToOcai Par. 22, 2 (löö"*). XeiToupfoic (dat.) Petr. II 14 (3) 4 (III^'j:

AeiTOupYiKÖv Petr. II 39 in sechs Fällen (IIP). XeiTOupYiac Leid. G 21 ;

H 19; I 23 (gO''). Weitere Stellen bei Deißmann Bibelstud. I p. 13 7 ff.
—

]uv€iav Lond. I p. 30, 6 (172"). — xpeiac Lond. I p. 32, 23 (161").

Tebt. I 43, 40 (118"); 212 (114"). xpeiav Petr. II 4 (3) 10 (255"); 20,

13 (252"). Tor. VI 31 (IP). xpexAv ebd. 5, 144 (118"); 35, 2 (111").

Xpeiac ebd. 27, 44 (113"); 25, 15 (117"). tote xpfc'ctc 24, 65 (117").

Wenn hin und wieder in einem der angeführten Wörter x] eintritt,

so ist dies also nicht als unmittelbar aus älterem r|i, sondern durch

Vermittelung von ei entstanden zu betrachten: so in dTTOKXricavxec

{aus drroKXeicavTec; ursprünglich, aber längst nicht mehr lebendig

dTTOKXriicavTec) Grrenf. I 17, 16 (nach 146 oder 135"). Xr|aic Tebt.

15,7(118"). xpnacebd.29, 14(c. 118"). TTpoxpri(ai) ebd. 238 (c. 116").

Vgl. Schweizer Perg. ßÜ, wo auch Belege für Xr|TOupYeiv gegeben

sind. Diese Beispiele sind der beste Beweis für monophthongische

Aussprache des rji und ei in der damaligen Zeit. Doch konnte sich

diese Orthographie nicht dauernd behaupten, da schließlich der Aus-

sprache entsprechend die Schreibung mit i durchdrang. Ansätze dazu

in den Papyri: evKCKXiKev = eTKCKXeiKev B ü 1012, 8 (170").

XiTupTOuc (Wilcken statt ciitiTOuc) Petr. II 4 (9) 11 (255"). Xiioup-

Tüui (verbum) Lond. I p. 28, 14 (c. 160").

c) Im Auslaut.

11. Ein orthographisches Schwanken zwischen rii und ei ist zu

beobachten im Dativ sing, der A-Deklination, sowie in den Verbal-

endungen der 2. und 3. Pers. sing. Konj. act. und der 2. Pers. sing.

Indic. Konj. med. pass. Weder die Häufigkeit noch die letzte Ursache

dieses Wandels scheint in beiden Fällen gleich zu sein: die Verbal-

formeu auf -ei, die in attischen Inschriften seit dem 4. Jahrhundert

sehr zahlreich sind, begegnen verhältnismäßig am häufigsten in lite-

rarischen Texten des 3. Jahrh. v. Chr., die der gleichzeitigen attischen

Orthographie folgen, weit seltener in Urkunden des 2. Jahrh., nie

mehr im 1. Jahrh. v. Chr.; dagegen bei den erst seit dem 2. Jahrh.
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Y. Ckr. häufigen DatiTformen ist der Übergang von r\i in ei (und um-

gekehrt) sicherlich nicht auf rein lautlichem Wege, sondern unter gleich-

zeitigem Einfluß der Analogie erfolgt. Vgl. G. Meyer 130. Blaß A.-^

46f. Meisterh.-Schwyz. 38 f. Schweizer Perg. 60ff. Crönert 36f.

Belege aus dem 3. Jahrli. v. Chr.

a) Literar. Texte. Verbalformen: av 0e6c BeXei Petr. I 6 (2) 7

(Phädon c. 30ö^ Texte eGeXr]); eujc av Lei (nicht ctHei, wie Crönert 37,

zitiert) ebd. 7 (4) 7: eTreibctv TeXeuxricei 7 (4) 9; ÖTi av voricei 8 (2)

6; e-rreibctv Tic ficOfii r\ XoTirjöei 'r\ qpoßrjGei jp) eTTiBu|urioii 8 (2) 18. Da-

gegen in demselben Stücke 8 (2) 8 edv CKOTrfii; 8 (3) 19 ärrep av cpfii.

ßouXei Petr. II 50 (l) 26 (Laches c. 300=*).

Dativ: xaÜTei Petr. 8 (2) 12 (c. 300*).

b) Urkunden. Verbalformen: Troir|cei (= cr|i ind. fut. med.)

Petr. n 4 (6) 14 (255'*). cu be cpaivei (med.) Petr. II 13 (5) 2 (255*^1

— aber 8 edv TrapaYevrii. dvTiXa|ußdvrii (med.) ebd. 3 (b) 7 (255*).

ecei Petr.2 36 (a) recto 23 (HI*). TTpoaipei (= pni) Petr.^ 36 (b) col.

3, 1 (252^) — aber Trpoaipfi ebd. 53 (q) 2 (IH^). [edv coi boKei Petr.

1 26, 8 (241*) ist 11 12, 13 in ei ouv coi bOKei berichtigt]. — Dativ:

eTTicrdrei Magd. 35, 9 (III*), dagegen in den Magdola-Papp. Xr. 1—41 in

20 Fällen eTTicxdTrii und so stets im 3. Jahrh. v. Chr. Vgl. Crönert 36, 2.

Im 2. Jahrhundert.

a) Literar. Texte. Verbalformen: rrpocKaOei (= 6fii zu TipocKd-

6ri)Liai) Grenf. I 1, 1, 19 (erot. Fragm. nach 173*): ebd. ecei.

b) Urkunden. Verbalformen: eiva öiaKOvei Par. 23, 23 (l65*).

ecei ebd. 42, 13 (156*) — aber ecn Tebt. I 56, 16 (n**). xapiei Par.

42, 8 (156*). Goodsp. 4, 10 (152 oder 141*). Tebt. I 12, 26 (118*):

20, 4 (113*); 55, 6 (11*'). xapif\i ebd. 19, 13 (114*).

Dative: 'EpfieT Strack, ptol. Inschr. Arch. II 548 Nr. 26 (185—81*\
Dittenberg. inscr. or. I 130, 10 (l46—116*V 'Epiufii Strack, ptol. Inschr.

Arch. II 553 Nr. 35 (H*^). epKiei Tebt. I 15, 13 (114*). tüji eTTi,ueXiiTei

Par. 22, 31; 23, 23 (165*); 30, 22 (162*). Leid. E 11; D 118 (162*).

Amh. n 35, 40 (132*). eTTiueXr|Tfii Par. 26 I 42 (163*); 27, 10: 29, 21

(c. 160*) etc. iTTTrdpxrii Kai eTTicTdiei Par. 15, 8 (120*). eiricTdrei Kai

dpxKpuXaKiTTii Grenf. n 87, 1 (c. 100*); Tebt. I 230 (n*^. emcidTei

Par. 45 verso 2 (153*). Tor. VIII 1 (120*). Tebt. I 39, 5 (114*); 52, 1

(114*); 61 (b) 223 (118*); 72, 153 (114*); 99, 36 (c. 148*). BU
1012, 1 (170*). Leid. H 1 (99*). Verhältnismäßig seltener dmcidiTii,

z. B. Tebt. I 120, 126. 129 (97 oder 64*); Par. 27, 12 (160"). ^TTiCTdrei

Kai dpxiqpuXaKirei Tebt. I 40, 15 (117*) — aber dpxiqpuXaKiiiii 41, 1

(119*) und oft. tv Katoxei Par. 35, 36 (163*), sonst KaTOXnCO oft.

Verhältnis von auslautendem r]\ : ei im 3. Jahrh. (naoii Petr. II

mit Ausschluß der literarischen Texte) = 30 : 1. Lu grt)ßen Kev.
Mayser, Papyrusgrammatil». '.)



130 Erster Raupttcil: l>autlehre.

Pap. (258'') kein einziges Beispiel für ei. r\\ : ei iu den Urkunden

des 2. Jahrh. v. Chr. (nach Par., Lond., Grenf. 1, Leid. I, Tor.) = 20 : 1.

In den weitaus meisten Fällen also hat sich r|i erhalten.

Man darf darin wohl die Folge einer archaisierenden Orthographie

(alexandrinischer Grammatiker?) erblicken, die dem Lautbestand der ge-

sprochenen Sprache keine Rechnung trägt. Dieselbe Zähigkeit im Fest-

halten des r|i zeigt auch die pergamenische Kanzlei (Schweizer 60f.j.

12. Im Dativ der Eigennamen auf -rjc ist es unmöglich zu

entscheiden, inwieweit orthographische (auf dem gesprochenen Laut

beruhende) Schwankungen oder Systemzwang der Flexion mitspielen;

denn es begegnen von Namen auf -bric, die den Genitiv konsequent

und richtig auf ou und den Akkusativ auf -riv bilden, gleichzeitig

sowohl Formen wie 'HpanXeibrii, Mevvibrii, AiocKoupibrii, TuGlutiti als

auch — und zwar weit häufiger — 'HpaKXeibei, Mevvibei, AiocKoupibei,

'AcKXrjTTidbei, 'Hpuubei, TaGuuxei etc. Umgekehrt bilden Namen auf

-fevric, -|uevric, -jaiibiic, -cGevric neben dem regelmäßigen Dativ auf -ei

auch iu vereinzelten Fällen Formen auf -r]\. Hier hat die Formen-

lehre nach historischen und morphologischen Gesichtspunkten zu

scheiden; für die Lautlehre ist dabei nichts zu gewinnen. Stellen-

sammlung und Statistik § 58, 3 (A-Stämme); § 64, 3 (S-Stämme).

B. ei wird vji in selteneren Fällen.

a) Im Auslaut.

13. Falsche Analogie nach verwandten Flexionssystemen scheint

die Ursache zu sein bei Formen wie x^i^^i = x^i^^i Grenf II 23 (2)

6 (107=^); Zapdmii = ZapaTiei Leid. C p. 93 col. 4, 6 (164—60^);

^evrii (poet.) = |uevei Weil IV 7 (vor 161''). Zweifellos ist dies der

Fall bei 'Ep|uoYevrii und ähnlichen Formen (vgl. § 64, 3 b) und den einem

gemischten System folgenden ägyptischen Eigennamen Mappfii, Meyx'V

etc. neben MappeT, Mefxei etc., worüber gehandelt wird § 64 Anhang.

b) Im Inlaut vor Vokalen.

14. Manche Nomina, die auf den ersten Blick das Aussehen

ionischer Bildungen haben, wie dTTicxriiri, emcTaTriia, cxpairiia, 'Aprjiuj

(Belege oben S. 12) erklären sich ungezwungen durch Vertauschnng

^on ursprünglichem ei mit r|i, wofür Schweizer Perg. 63f. auch

auf pergamenischen Steinen Belege beibringt. Ebenso alterniert einmal

'Opcniouc Tebt. I 120, 94 (97 oder 64'') mit 'Opceiouc ebd. 31 u. Cy2,

235 f. (119"), wofür wiederum 'Opa'iouc B U 999 I 7. 8 (99") =
'Opceouc eintreten kann. Alle vier Schreibweisen wurden also gleich

ausgesprochen.

I
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Anhang. Der Diphthong iiu (Blaß A.''^ 43. Meisterh.-Schwjz.

171, 14. G. Mejei' 188) hält sich nur noch vereinzelt als literarische

Orthographie in Augmentformen wie r|ijpiCKev, rjubOKiiurica, während die

meisten mit eu- beginnenden Verba augmentlos bleiben. Vgl. hierüber

Flexionslehre § 72, 6. 12 c. Neben Mveöic, 'Ocop|Uveöic begegnet MvriOic,

dafür im Genitiv einmal MvrjYiOC, worüber gehandelt wird oben S. 115.

§ 21. vjt [o)vY)

A. Orthographie.

1. Den Diphthong uui haben richtig folgende Wörter:

a) im In- und Anlaut;

deu)ioc Tebt. I 44, 28 (114=^).

evuJibiov (Ohrengehänge): Petr. II 12, 24 evuuibia (IIP). Ebenso in

attischen Inschriften, s. Mhs.-Schwyz. 65, 8. Dagegen auf einer deli-

schen Inschr. evdjxia (nach K. Bl. 1 148 und 640 haplologisch verkürzt

aus evuuTibiov). Das i mag in evojibiov und ebenso in dem noch anzu-

• führenden Kuuibiov durch „Epenthese", d. h. Rückwirkung eines pala-

talen i auf den davorstehenden Konsonanten und das diesem voraus-

gehende vokale Element, entstanden sein. Vgl. oben S. 73 und 106. Zum
b für T vgl. Wackernagel, Phil.Anz. 15, 199 und unten §36111 Anm.

Zlüjiov, lujibiov (letzteres wohl viersilbig, wie die Trennung Z^uu ibiov

Eud. 15, 5. 8; 17, 16 beweist): Zuuiuuv Petr. II 4 (13) 5 (255=^). Kanop.

Dekr. 9 (238=^). Tebt. I 57, 12 (114*). Über verkürztes 16jv = Iwujv

vgl. § 57, 1 c. libiou Petr.-' 42 H (7) 4 (c. 250=^). Tebt. I 61 (b) '2V^H (llV).

Zluuioic Rosettainschr. 31 (196'')- ^[uuibiou Eud. 4, 7. 12; Ziujibiuuv ebd.

5, 18; 11, 1. 5. 10 (vor 165''). Über falsches deirdjiujv vgl. Lit. 6b.

'HpuuibTic Petr. II 43 (a) 24 (iir^j. Par. 63, 1, 1 (165'^). P. Reinach

9, 32 und verso oben (112*). Dittenberg. inscr. or. I 111, 14 (nach

163^^); 130, 3 (146— 116=^). ^Hpunbou Petr.^ 32 (e) 2 (c. 240*). —
Aber seit dem IL Jahrh. v. Chr. öfters 'HpiLörjc: z. B. Name des

Dichters einer Grabschrift unter Euerg. II (146—116*) Arch. I 220

N. 1, 26; 221, 24. Amh. II 59, 10 (151—40*). Tebt. I &2, 131

(119*); 63, 106 (114*). 'Hpujbtic 'Hpuubou ebd. 80, 28 (11*^); 82,

31 (115*); 83, 77 (Ipf). 'Hpujbei ebd. 12, 1; 61 (a) 34 (beide

118*). 'HpiObriv auf einer ägypt. Inschr. Bull. corr. hell. 18. 151

Nr. 2, 10 (unb.). Crönert 49, 4.

ibpüuia (Schweißtücher?) Lond. II p. 11, 18. 19 (152—141*).

1) Blaß A." 42if. K. Hl. I f)«. 1H3 f. G. Moyer IS.") 11'. Meis Icrhiins-
Schwyz. 6.5 ff. Schweizer Perg. 88 tf. Nachiuanson i)i. Crönert 48 ff.

y *
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KUJibiov (Fell): Petr. II 32 (1) 28 Kujibia; ebenso (nicht KUJib[dp]ia)

Z. 9 (c. 238'''). Vgl. das oben zu evuuibiov Bemerkte.

KuJioc (oder Kuuioc) Petr. I 19, 33 (225'^). Kuuiuui Petr. II 21 (c) 9

(IIP). Kuumv Petr. I 12, 17 (c. 250*). Arcad. 38, 7. E. M. 551, 29:

Kujoc CUV Tuj i YPOttpcTai, eirtibf] eüpriiai Kara bidcxaciv. Crönert50, 2.

TTaTpüJioc: Dittenb, inscr. or. I 194, 5 TraTpuuiujv (42*).

cujiIuj: Par. 63, 11, 52 biacuuiZiecBai (165*). Über andere Formen

des Verbs vgl. Lit. 5.

iJTTepuJiov Magd. 24, 8 (IIP). Über verkürztes ÜTrepüüv = uTrepLuov

§ 57, 1 c.

~

diiböc: Kanop. Dekr. 69 diibouc (238*); 70 ojibobibacKdXuji.

ujiöv (Ei): Petr. II Einl. p. 32, 5 ibid (III*); ebenso Petr.^ 136 col. III

20; 142, 3 (III*). ujioeibeTc (Blaß) Eiid. 19, 14 (vor 165*).

Ferner in augmentierteu Verbalformen wie dveujiTMevoc,

errapubivricav, rivuuiHa, djiKoböfiriKa, ujiKovo)LiT]|Lievoc, ujikouv, djiKrjKÖTa,

cuvLuiKrice, biuüiKrijaevoc, evuuiK(€)icTai, iLixcirniv etc., wofür die Belege

in der Flexioiislebre § 72, 6. 11 c gegeben sind.

Endlich in ägyptischen Wörtern und Eigennamen:

duOiXia (oder duuiXia), auuuiXm (oder auojiXia), Xüüia (oder Xuum);

^lujiov (oder lauuiov) vgl. S. 37f. Mvapuuixoc (neben NvapüuuToc, Mvapüuxoc,

'IvapouTOc) vgl. Anhang dieses Paragraphen. KiLiXei Petr.^ 46 (5) 4

(in*). AüuiToc Petr. E 39 (b) 12 (EI*). CeOpmiTnc (ein Gau) Rev. L.

66, 3. 15 (258*). ToXOuitoc Petr.^ 107 (b) 15. 1« = Petr. E 39 (b)

15. 18 (EI*j. "QiTTeujc Tebt. I 59, 5 (99*)' etc.

b) im Auslaut:

a) der Dat. sing, der O-Deklination. Über Schwund des i

im folgenden.

b) die Konjunktive auf -üiJi wie: dTtobuji (3. pers.) Rev. L. 19.

14; 20, 9; 35, 4 (258*). Amh. E 43, 12 (173*j; 44, 10 (138—137*):

46, 8 (113*); 47, 12 (113*). Grenf. I 23, 15 (118*); 29, 9 (105*):

31, 10 (104*); II 16, 9 (137*). Lond. II p. 7, 13 (II*). Par. 7, 11

(99*). TTapabÜJi Alex. II 3 (IE*) Ausnahmen nächste Ziffer.

B. "Wechsel zwisch.en cot und o.

uji wird uu.

2. Auch bei uji wurde wie bei äi das i vom w übertönt und

aufgesogen. Für Aussprache von uui = ö spricht namentlich das

unter Lit. 9 Angeführte (uji ~ o).

Die ersten Beispiele für w statt uji sind fünf Dative der O-Dekli-

nation in einem und demselben Papyrus des 3. Jahrh. v. Chr: Petr. II
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39 (d) 14 'AKOuciXduu, rraibapiuu; 15 RXeibonoio); 20 und 22 lepeiai.

Dazu bemerkt der Herausgeber Mahaffy: „The Omission of tlie i

PostScript in dative forms, so common in later papyri, appears bere

only (I think) in these papers, and in a fine and careful band."

Dazu kommt um dieselbe Zeit 'ApicTO|udxuJ tüji CTpaxriTuJi Alex. I 10

(IIP). [biuuKTiTai Petr. II 16, 8 (c. 240^j ist in der Xeuausgabe Petr.^

42 H (3) 8 nach dem Original in biojiKriiai berichtigt.]

Im 2. Jahrb. v. Chr. verhält sich oii: oi im Dativ etwa =5:1;
im In- und Anlaut =2:1.

Es entstanden nun außer den zahllosen Dativformen auf uj aug-

mentierte Verba wie dveujT|nevoc, ujKobö)nriKa, diKTeipexo, uj|uriv, uix^to,

efbioiKriiuevoc u. a., die § 1'2, G aufgeführt sind; ferner tdilovca =
cdjilovca, worüber Lit. 5; Konjunktivformen wie dTTobuj Amh. II 32

verso 8 (IP); 48, 11 (106=^); Tebt. I 104, 32 (92^); 105, 43 (113*);

110, 8 ('92 oder 59 "^j. büjc ebd. 21, 7 (115*). dXüu Hyperid. k. OiX. 196

3. Zur Veranschaulichung des allmählichen UbergaDgs von uji in u)

mag folgende Tabelle dienen:
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u)b€ Par. 2 (Chrysippospap.) col. 10, 2. 6. 11 (IP). Grenf. II 36, 17

(95*). Crönert 42, 4.

Anmerkung. Statt der richtigen Form rjpujiov ^Herosheiligtumi begegnet

i^pOüov Tebt. I 82, 35 (llö^;; ebenso 83, l'J. 83. 132 ^11*0, nirgends das ionische

i'-ipuuiov, das von Nachmanson 56 in der Form r)puueiov nachgewiesen ist.

5. Die in ptolem. Papyri vorkommenden Formen von c{b(i)lvj

stimmen wenig überein mit den bisher geltenden Regeln. Vgl. Mhs.-

Schwyz. Note 1484. 1501. K. Bl. II 544 f. Crönert 51. Im Präsens

begegnet neben dem korrekten biacuuiZiecGai Par. 63, 11, 52 (165*) auch

'*l(blovca, vulgär entstellt = C(blovca, in einem leichtfertig ge-

schriebeneu Traumbericht Leid. U 2, 19 (IP"^). Beide Stämme, cuüi- und

ciu-, konkurrieren im Aor. und Perf. act.: bald cüücai Tebt. I 56, 11

(11=^*); Hyperid k. Oi\. (Kenyon) 107 (II—P). biacujcai [Demosth.J

epist. IIl (Kenyon) § 21 (II—P); cwcac Dittenb. inscr. or. I 194, 8. 22

(42*^); biacecuuKuia Yat. A 12 (172*'') — ; bald (und zwar in den frühesten,

sorgfältigst verfaßten Schriftstücken) +biecuuicav Petr.^ 34 (a) 7 (240*);

'dvecujicev — biecuuicav Kanop. Dekr. 11. 18 (238*); "''ceciuiKuuc Petr.^

36 (a) recto 23 (III*). Nur cuu- herrscht im Perf. und Aor. passiv.:

cecuuMai Par. 12, 18 (157*). ceciucai Amh. II 35, 32 (132*). biaceciucGai

Vat. A (Mai V 601) 7 (172*) [nach K. Bl. 1. c. wäre gerade ceciuiceai

richtig]. cuuBfivai Par. 47, 12 (153*); dvacuuGevToc 22, 12 (165*);

biacujeeic 29, 4 (163*); biacLuBiii Vat. A 18 (172*). cuuBricoiLievGu

Amh. II 41, 19 (II*).

uü wird uui.

6. Die Schreibung lui statt oi findet sich verhältnismäßig sehr

früh — in einzelnen Fällen seit der Mitte des 3. Jahrh. v. Chr. —

,

so daß offenbar nicht überall polare Wirkungen (von der Schreibung

uu für (jüi) vorliegen, sondern, wenn man nicht lauter Schreibfehler

annehmen will, eine zeitweilige, vielleicht durch Hiatusrücksichten

mitbestimmte, Neigung der Aussprache anzuerkennen ist. Blaß A.^ 48.

G. Meyer 187. Meisterh.-Schwyz. 67, 13. Schweizer Perg. 90

Anm. Crönert 44 0".

Die ältesten Fälle gehören der Mitte des 3. Jahrh. v. Chr. an und

betreffen den Auslaut, wo auch uj für uji schon vereinzelt vorkommt

(vgl. oben 2): eujc av luji Petr. I 15, 19 (237*), aber ebd. 16 (1) 16

Z(b; boKuui (Konj.) Petr. II 13 (6) 20 (255*). e'xuji Ostr. 1490, 2 (Ul*).

ecTuui Petr. II 8 (1 A) 3 (259*); TiBecewi 38 (b) 6 (242*). bebÖTuui

(= bibÖTUJi) Petr. II 13 (14) 2 (258—53*). Crönert 1. c. zitiert als

frühestes Beispiel letzterer Art e'cTUii d[b]eia C. I. G. Phoc. 119, 7 („saec,

IV. a. C." Dittenberger).
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Auf ähnliche und andere Wortklassen beziehen sich, mit sicht-

licher Regelmäßigkeit, die weit zahlreicheren Beispiele der nächsten

Jahrhunderte, in denen fast kein auslautendes uu vor dem Schmarotzer i

sicher ist; auch inlautende Silben bleiben von dem Unfug nicht verschont.

Belege, a) Auslaut. Betroffen werden

a) die 1. pers. sing. act. des Verb ums, namentlich der contracta,

sowohl im Indikativ als im Konjunktiv:

BU 1002, 15 (55^) emreXecuji (fut.). Fay. XIII 10 (c. 170'^)

efKaXuji. Leid. G 21 (99*) eTTiieXuji (Konj.). Lond. I p. 11, 45 = 16, 8

iUM'') rriTOii; p. 28, 14 (c. 160^) XixoupTUüi; p. 46, 27 (146—135'')

c/TTOCTiicuji ffut.). Par. 8, 17 (129'^) dHion. Tebt. I 11, 4 (119*) omoXo-

TOJi (ind.); 12, 24 (118*) UTrepeuxapiCTon; 16, 2; 39, 2 (114*) xuTXavuji

find.); 37, 22 (73*) eujc Kaiaßm Kai Xdßuji; 38, 13 (113*); 39, 2.s

fll4*) dTVoOui (ind.); 44, 22 (ll4*j Kivbuv[€uuj]i (ind.): 53, 27 (llO*i

dvacpepuji (ind.); 73, 3 (113—111*) TrpocarfeXXuji (ind.); 107, 7 (112*)

ßeßauücuji (fut.); 111, 4 (llG*); 164, 8 (11*^ 6,uoXotuji (ind.); 111, 8. 10

(116*) dTTO^eipricuji (fut.); 119, 23. 27 (105—101*); 120, 5. 106. 125

(97 oder 64*); 241 (74*) e'xuJi (ind.); 264 e'xuji (Konj.); 241 (74*)

öcpeiXuJi (ind.). P. Reinach 17,-11 dTVOuui (109*). — Ostr. 1314, 2 (ll*)

direxuji. Poet. Grabschrift Arch. I 220 N. 1, 24 (145—116*) vaiuji.

Dittenberg. inscr or. I 196, 2 (32*) fiKOii.

In literar. Texten: Hjqjerid. k. OiX. 208 (II— I*) jaaKpoXoYibi.

[Demosth.] epist. III § 7 (II—I*) Kpeivuii

ß) die 3. pers. sing, imperat. auf -tuj: dnobüTUJi Audi. II 47, (>

(114*). Grenf I 31, 3 (104—3*). Tebt. I 106, 26 (lOl*). Par. 7, 8

(99*). äTTOKaiacTricdTUJi ebd. Z. 10. dixoTeicdTUJi Grenf I 27, 3, 3 (109*);

29, 11 (105*); II 26, 19 (103*). Par. 7, 12 (99*). Tebt. I 104, 25

(92 *j. Belege für das häufigere dTTOTeicdTUJ s. oben S. 91 Note. ecTou

Amh. 1147,15(113*); 49,5(108*) [aber ecTUJ ebd. 46,11 (113*); 48, 14

106*)]. Grenf I 27, 3, 3 (109*). Par. 7, 14 (99*). Tebt. I 106, IS

(101*); 156 (91*).

Am meisten überhand nimmt diese Schreibung in den Papp. Tebt. I,

so daß in manchen Stücken Formen auf -uji zahlreicher sind als solche

mit -uj. Belege: Tebt. I 24, 95 (117*) eTboenTUJi; 33, 7 (112*) efbexentuji;

34, 8 (c. 100*) dTToXu0riTUJi; 35,8 (111*) eKteeipTwi (sie); 61 (h) 35 (118*)

)aeTa|LUc9uj8riTUJi, 228 Ypaqpi'ixuji, 275 TrapaboBiiTOJi, 277 dvaXiiqpOiiToii;

72, 162 (114*) Ypacpi'iTUJi, 197 eTTiCKeipdcSwi , 455 und 456 TiBecTiui

(sie) [453 bibaxOniuJ, die einzige reguliU-e Form in diesem Stück gegen-

über 4 mit -uji]; 105, 29 (l03*) ßeßaiojxuji, 38 KaiepTacäcOuJi, 48 ütto-

XoYeiTUJi, 49 TTpocaTToboTU)!, 50 eEe'cTUJi [in diesem Stück von 62 Zeilen

finden sich fünf solche Formen auf -mi, zehn auf -o)]; 106, 21 ff. (101")

eTTiieXeiTUJi — dvaTTaucdiwi — eHtCTUJi, 23 boTUJi, 25 TTapabeiSdiuJi,

26 dTTObüTUJl.
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Y) Lokal- und M odaladverbia auf -o), vielleirht niitveraulaßt durch

grammatische Auffassung dieser Formen als Dative (G. Meyer 188 mit

Literatur): ötTTOTepiui Par. 1, 418 (zweimal) vor 165*. eTtdvuui — uirOKaToii

Tebt. I 106, 19 (101*) — aber eTidvuj Petr.^ p. 120, 29 (246*) und oft.

uTTOKdTUü Grenf. I 21, 11 (126*). — Kdiuji Par. 63, 7, 1 (165*). ÖTreicuui

Tebt. I 58 r. 37 (111*) — aber ötticuj BU 1002, 16 (55*). outtuji (.statt

oÜTOUi!) Tebt. I 58 recto 34 (lll*). oOtuui [Demosth.] epist. III (Kenyon

class. 58) § 6 (II— I*).

b) NeKTOvaßuui (ägyptischer König) funktioniert Leid. U 1, 10; 3, 3

(11*™) als Akkusativ wie Genitiv; 2, 2 in der Verbindung NeKTOvaßuui

Toö ßaciXeuJC KaiaYivoiuevou ist (nach Wilcken, Melanges Nicole p. 581)

das i aus c koirigiert oder umgekehrt. Nominativ vermutlich NeKTOvaßuj.

Über andere Formen des Namens vgl. Namenlexikon von Pape- Benseier.

e) Komparative auf -uü: Acc. sing, xriv ttXciuüi Tebt. I 5, 39 (118*).

Neutr. plur. ttXeiuji ebd. 61 (a) 186. 210. 217; (b) 28. 354; 67, 15. 56.

61. 78 (alle 118*); 70, 15. 27. 47. 53. 58 (lll*). 72, 346. 407 (114*).

eXdccuui ebd. 61 (b) 22 (118*). 72, 106 (114*).

Z:) das Zahlwort oktuO: oktOui Amh.II 59, 5 (150 oder 140*). Tebt. I

13, 13 (114*). Fay. p. 321, 3 (Ostrac.) 3*. Grenf. 11 41, 13. 21. 25

(46^'). Amh. II 110, 16. 27 (75^).

ri) eTiAJi Lond. I p. 28, 13 (161*) — eine Zeile vorher e^uJ.

6) Ein irrationales i tritt an Stelle eines abgefallenen Schlußsigmas

in Tdc dXuüi (statt dXiuc) Tebt. I 61 (b) 373 (118*). Analog dazu

ö uTtobioiKriTrii (oben S. 125, 8); |aexpi pv3)arii (statt pu|Lir|c) B U 1002, 6

(55*); xfli auxfic = Tiic auTf|c Tebt. I 66, 62 (121*). Über i an Stelle

eines abgefallenen Schluß-v vgl. § 43 Anm. 3.

b) im Inlaut: deiZiuuiuJV Leid. G 11 (99*). Xnpuji[bn B U 1011

II 15 (II*). lueXixpujic Cop. 4 (99*). Vgl. Wilcken, Arch. I 559.

7TXa]vuui|aevoi (Blaß) Eud. 21, 2 (vor 165*). eic cu|UTrXripujiciv Grenf. II

33, 7 (100*).

7. uüi ist uui in ZuuiXoc: Petr. II 38 (c) 6. 63 ZujiXou (III*).

ZujiXuüi Petr.2 119 verso 2, 4 (III*). Zuji[Xoc Fay. XV 1 (112*). Über

Kuuioc vgl. außer den oben S. 132 angeführten Grammatikerstellen

Herodian II 541, 11; 884, 16 f. (Lentz). Aucli Xuuioc (Monat) scheint

dreisilbig zu sein, da die getrennte Aussprache kenntlich gemacht

wird durch Xuueioc Par. 4 (unb. ptol.); sonst Xujiou Rev. L. 38, 1 (258*).

Petr. I 28 (1) 6. 9 (225*); II 21 (d) 4 (III*). Amh. II 43, 5 (173*)

Dittenberg. inscr. or. 1 37, 1 (264*). Aber Xmou Magd. 4 (2. Hand) III*. —
7Tpuui|uoc, nicht TTpujiaGC, ist zu lesen Kanop. Dekr. 68 (238*) [Ditten-

berger]; ebenso 7Tpuji)aÖTepov Tebt. I 27, 25. 76 (103*). Vgl. Lobeck

Phryn. 52. Über Z;a)ibiov vgl. oben Lit. 1. Auch bei den dort an-

geführten ägyptischen Wörtern und Eigennamen ist nicht leicht zu.
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entscheiden, ob oii ein- oder zweisilbig gesprochen wurde. Zum
Ganzen vergleiche Nachmanson 56, 2.

C. crjt wird Ol.

8. In derselben Zeile eines sehr schlecht geschriebenen Stückes

(„a very rüde band") stehen die Worte -fpaH^ac GeobiLpuui Ttii oiko-

v6|uoi, Ö7TUUC öoT (= biu) Petr. II 9 (5) 5 (241— 39=^). ol = iLi Leid. 17

4, 9 (IP"") = Melanges Nicole p. 584 (Wilckenj. Dagegen ist Lond. I

p. 38, 21 statt Ol vielmehr zu lesen oi[c], wie die Parallelstelle Yat. D 19

bietet. Eine ptol. Inschr. bei Strack, Arch. III 137 Nr. 20, 18 (unbest.)

hat ev TuJi eiriqpavecTdToi (töttuji). Möglich, daß in ibpoiuuv Tebt. 1 116, 34

(IP^) das Wort ibpdiia (Schweißtücher?) steckt, das Lond. II p. 11, 18. 19

(152—14P) und in der Schreibung ibpuuuuv Goodsp. 30 col. 3, 22 (191

bis 192^') erhalten ist. Anders freilich Cronert, vgl S. 112 Anm. 4.

In literar. Texten: KaxoiKri für KaxuOiKei Weil II 6 (Medeafi-agm.)

vor 161=^; KaTOiKicac für KaiojiKicac (möglicherweise augmentlose

Formen) Wilck., Ostr. 1147, 3 (Hippolytusfragm.).

D. "Wechsel zwischen coi und o.

9. u)i wird o: *ev d = tbi Par. 40, 38 (156**). *ev xo auxo Tebt.

l 42, 7 (c. 114^). xö aüxo xpÖTiuji Eud. (Blaß) 14, 16 (vor 165=*)^), ver-

anlaßt vielleicht durch das unmittelbar vorausgegangene x6 auxo übujp.

*Kai ö|uriv (Witkowski statt Kaiöjuevov) = Kai uji)ur|v Par. 51, 37 (160*).

*ev oXio (= öXiYUJi) xpuuvuj (sie) Par. 51, 27 (160"-). ev oko (?) Tebt. I

1 17, 75 (99*); 118, 8. 15 (IP^). Dagegen ist Lond. I p. 21, 6 (161^^) statt

ev oiKO zu lesen evoiKo(ic). xö k€v Ilias 23, 547 (Kenyon class. 103) II— I*.

10. Die umgekehrte Schreibung uui statt o findet sich in eic

auxuji Par. 63,4, 118 (165*); so bietet nämlich das Faksimile deutlich,,

während Revillout im Original ev auxuji liest, was auch Petr.- EinL

p. 28 aufgenommen ist. Schmid Attic. III 59 dachte an „Brutalität

des Akzents'^ Ein sicheres Beispiel ist die heillos verschriebene Miß-

form *evebeKexuji Lond. I p. 11, 44 (löO*'), was in der Kopie p. 16, >^

richtig gegeben wird durch evebe'xtxo.

E. "Wechsel zwischen o)i und ov

konnte eintreten, sobald mi seine zweite Komponente verloren battc und

nach Aufhebung der Quantität = o lautete (vgl. o~ou § IS. S. 1161.).

\) Blaß A' 48 führt zu diesem Wandel xpÖTTOi, oI (= rpöiriui ilii) auf einer

delphischen Inschrift an. Bei K. Bl. I 183 findet man Beispiele aus dem böotisiliei«

und arkadischen Dialekt, die aber in keiner Beziehung zur koivi'i stehen.
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11. (jui wird ou: *"Opou (= "Qpaii) xuiptw Wilck. Ostr. 1087,4;

1089, 4; 1090, 4 (135*) — alle dreimal dieselbe ungewandte Hand.

*ev Tfli Kexu}pic)aevr|i rrpocöbou (statt -buui) Tebt. 177,4 (110^).

12. Umgekehrt steht uui für ou: tuuv 7?\c Trpocöbuji (statt -bouj

TTpoßdTuuv Tebt. I 64 (b) 16 (116^^). oitto uttoXötuji Tebt. I 74, 44 (114*).

I

Möglicherweise ein syntaktisch zu erklärender Solözismus: vgl. eE

'HpaKXriou rröXeiv (sie Witkowski) Par. 54, 79 (16;>); ck KpOKobiXuuv

TTÖXei Grenf. I 38, 4 (II—P); bid beicni (statt bid beicav) Tebt. I 75, 74

(112='); eic toSikoö cpdp)uaKoc B U I 21 col. II 14 (340'')-, ev xfiv okia

(sie) Mou BU I 22, 13 (1141'). Vgl. oben S. 100, 5.] dvxi xtic em-

craXeioic x^pcuji Tebt. I 74, 64 (114*); 75, 81 (112*).

Anhang. Die im Attischen nur durch Krasis und auch da selten

entstehende Lautverbindung uuu (z. B. uuupmibTi = iJu EupmibTi, Trpiuubäv

=: Tipoaubdv, ionisch euJUToO, vgl. Blaß A.^ 43. K. Bl. I 62) begegnet

in den Papyri nicht selten hei der Umschreibung ägyptischer Namen, wohl

zum Ausdi'uck eines ägyptischen Diphthongs, der dumpfer als wx klang,

mit welch letzterem übrigens uuu ebenso wie mit uu, gelegentlich auch mit

au und ou, in demselben Worte wechseln kann.

aiu: in GdiuB (BuJux) Belege § 38, 1 Anm. 'ApGcuuBou Petr. II 23, 4

(m*). GaOuuTOC ebd. 27 (a) 29 (236*). TTeKÄuTOC Tebt.I 105, 14 (103*).

TTeTÜuuc ebd. 25 (i) 7 (226*). Par. 60 (b) 7 (150*). TTeTiJüuTOC Magd.

36, 1 (IIP). . . .]oX|Lia)uc Petr. II 4 (12) 1 (255*). CaiuiLuc Ca,uiJUUTOC

Petr.- 70 (a) col. 2, 13 (IIP).

uüu, UJi, UJ und ou schwanken in dem Namen 'IvapuJUTOC Petr. II

10 (1) 3 (vor 240*); 39 (b) 11; (c) 13 (IIP). MvapOuuTi Petr.^ 46 (5) 6

(m*). 'IvapujiTOC Lond. I p. 49, 2 (IIP). 'IvapiuTOC Petr.^ 107 (d)

col. 1, 15 (IIP). Lond. n p. 10, 15 (152— 141*). Tebt. I 82, 18

(115*) und oft. MvapouTi Petr.^ 93 verso coL 2, 2. 10 (IIP).

uuu und uj schwanken in 6uüu9 und Q(bQ (vgl. § 38, 1 Anm.). XecBuuuBric

Petr. II 28 (5) 1; 10, 26 (IIP). Xeceuuenc ebd. 28 (l) 9; (8) 15 (EI*).

oiu und au in OauT = Gijuut Ostr. 314, 1 (256*); 315,1 (252*).

III. KOMBINATORISCHER LAUTWANDEL IM BEREICH DES
VOKALISMUS.

A. AKZENTWIRKUNGEN.

§ 22. Ausgleichung der Quantitäten.

Der Übergang von der musikalischen zur exspiratorischen Be-

tonung hatte zur Folge, daß der Unterschied zwischen langen und

kurzen Vokalen aufgehoben wurde, so daß alle unbetonten Vokale

ziemlich isochron wurden, Avie dies im Neugriechischen der Fall ist.
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Um diesen Vorgang zu erkemien, sind wir lediglich auf die Ver-

wechslung der Zeichen für die betreffenden Laute angewiesen. Die

ägyptischen Papyri, die, wie keine anderen schriftlichen Denkmäler,

vielfach ein getreues Spiegelbild der niedersten Verkehrssprache geben,

zeigen diese Ausgleichung fast auf der ganzen Linie des Vokalismus. ^)

Eine Zusammenstellung aus dem §§ 9—21 behandelten Beobachtungs-

luaterial ergibt für die einzelneu Laute folgende Resultate, die teilweise

für die KOivr| überhaupt, teils nur für die ägyptische Mundart gelten.

Während beim A-Laut gesonderte graphische Ausdrucksmittel für

Länge und Kürze fehlen, und daher aus schriftlichen Prosadenkmälem

keine Quantitätsverschiebung, sondern nur Schwächung von a zu e

ersichtlich ist (vgl. § 9, 1 S. 55—59), sind Beispiele für Verwischung

der Quantität bei den anderen Vokalen und Diphthongen auch in der

literarischen Aufzeichnung vielfach erkennbar.

1. i") wechselt nicht selten mit e, wie umgekehrt e für ii in be-

tonten und unbetonten Silben eintreten kann. Die Belege sind ge-

geben § 10 I A und B, S. 62—66; die frühesten fallen etwa ins Jahr

260 V. Chr., ihre Zahl nimmt stetig zu.

2. e i (gesprochen e oder i) kann ebenfalls seit c. 260* die Stelle von i

vertreten, und zwar nicht allein in betonten, sondern noch weit häufiger

in unbetonten Silben. Belege sind § 11 III, namentlich S. 87 f. gegeben.

3. uj und wechseln ihre Stelle selten im 3. Jahrh. v. Chr.;

aber seit Beginn des 2. Jahrb. wächst die Zahl der gegenseitigen

Vertauschungen, in betonten wie unbetonten Silben, ins Ungemessene,

woraus mit Sicherheit zu entnehmen ist, daß beide Zeichen eine nicht

näher bestimmbare, zwischen den früheren Lauten in der Mitte liegende

Quantität ausdrückten. Stellen und genaue Zahlenverhältnisse s. S. 98 f.

4. Der Wechsel zwischen ai und e (gesprochen ä) hat gleiche

Quantität beider Laute zur Voraussetzung. Die frühesten Belege

§ 14, 10, S. 107) fallen in die Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr., doch

ist die Erscheinung in der ganzen Ptolemäerzeit selten.

5. Ol und ü wurden nach ihrem Zusammenfall in u und i [ii] ver-

kürzt, wofür ganz vereinzelte Belege der 1. Hälfte des 2. Jahrb., mehrere

der Wende vom 2. zum 1. Jahrb. angehören. Vgl. § 15, 7— 12, S. llOff.

6. Daß ou monophthongisch und kurz geworden, beweist der Wechsel

zwischen o und ou (§ 18, S. 116 f.), sowie zwischen ou und u (§18, S. 118).

1) Vgl. die grundlegende Untersuchung von P. Kretschnier K. Z. o(>,

öDl ff.; Blaß A' 35; Hatzidakis Einl. 20tf., 304 f., der diesen Vorgang besonders

anachaulich vor Augen stellt. Weiter handeln davon Schweizer Perg. 94 f.

'rhumb Hell. 143. Nachmausou 63t'.
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7. Die Langdiphthouge ai, uui verlieren die zweite Komponente

(§ 19, 2—3, S. 120f. ; 21, 2—3, S. 132f.), während ti(0 allem Anschein

nach schon in monophthongischer Aussprache nach Ägypten kam.

uui kann sogar zu oi und o verkürzt werden und mit ou den Platz

tauschen (§ 21, 8—12, S. 137 f.).

§ 23. Vokaldehnung in betonier Silbe.

Daß die exspiratorisch betonten Vokale eine etwas längere Dauer

als die unbetonten haben, ist eine a priori nicht unwahrscheinliche

Vermutung, die P. Kretschmer K. Z. 30, 598f. aufgestellt hat.

Einen indirekten Beweis könnte man mit Blaß A.^ 128 in der neu-

griechischen Aussprache finden: „denn der jetzige Grieche spricht

betonte Vokale lang, unbetonte kurz". Allein Hatzidakis hat diese

Beobachtung nur für die nördlichen Dialekte bestätigt; Schweizer

findet in den pergam. Inschriften (§ 2Q) keine Stütze für diese Hypo-

these. Auch die in den ptolem. Papyri für den Wechsel zwischen

langen und kurzen Vokalen beigebrachten Belege zeigen kein durch-

gehendes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Vokalqualität und Be-

tonung. Den Tatbestand illustriert am besten eine aus dem §§ 10—21

gebotenen Material angelegte tabellarische Übersicht:
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3. Jahrh. v. Chr. 2. Jahrh. v. Chr. Summe

V. ou ]> unbetont
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Bei dem rein ortliofp-aphischen gegenseitigen Tausch zwischen i

lind ei spielt der Akzent nur insofern eine Rolle, als im 3. Jahrh. v. Chr.

bei der Wiedergabe von i durch ei betonte Silben überwiegen; im

2. Jahrh. ist kein Unterschied mehr zu beobachten.

§ 24. Vokalschwächung, ^j

Unbetonte Vokale, namentlich a, i, o, unterlagen infolge der

dominierenden Kraft des exspiratorischen Akzents einer starken Ver-

witterimg und Trübung. Das ägyptische Griechisch war außerdem

Einflüssen der einheimischen Sprache ausgesetzt, die in manchen

Fällen auf dem Wege der Analogie eine Vokalschwächung herbei-

führen konnte.

1. Schwächung eines unbetonten ä zu e ist in einer Reihe

von Wörtern zu beobachten, die oben § 9, 1 S. 55—59 aufgezählt sind.

Die Nähe eines p oder \ begünstigte den Prozeß, so in den ältesten

Beispielen (IIP) epceviKot (kein Dorismus!), ripToXeßr|KÖTec und in

Cepämc aus ursprünglichem Capä-mc. -) Doch ist der Vorgang nicht

an die Liquiden gebunden, wie die späteren Beispiele e-fT«peu6iv

(vielleicht Volksetymologie auf Grund der Präposition ev, cf Hatzi-

dakis Einl. 875\ eKOuojuev, eireipÖTaTOV u. a. beweisen. Nicht selten

konkurriert mit der Lautschwächung in unbetonter Silbe oder hat sie

vielleicht geradezu herbeigeführt die Assimilation benachbarter Silben

(z. B. in epceviKOt, xereTluevoc, reccepa u ä.), wovon in § 21 ge-

handelt wird.

Über die unter einen psychologischen Gesichtspunkt fallenden

Erscheinimgen, wie eiuueec, 6)Liuj|LiÖKe)uev, e^TrXeKevTOC, evipe-rrevioc,

ecTpemueva u. a. siehe die Flexionslehre § 71, 4. 8: § 78, 2; §81 s. verbo.

Eben dahin gehören die zahlreichen Acc. plur. auf -ec statt -ac,

worüber zu vergleichen ist § 9, S. 59.

Wo aber betontes e statt a in den ägypt. Pajiyri auftaucht, wie

in ebecpouc, eveiou, eTraviec, eTrevefKec etc., ist koptische Aussprache

nicht zu bezweifeln. Vgl. oben § 9, S. 58.

1) P. Kretschmer K. Z. 29, 409ff. Sclimid Attic. lY 683; G. G. A. 1895, 39,

G.Meyerl02ff. Schweizer Perg. 96. Dieterich Unt. 3ff. Thumh Hell. 65f. 138.

•2) Auch Wilcken Arch. f. P. III 251 kommt zu dem Ergebnis, da&
CapäTTic, „für das die halikarnassische Inschrift bei Dittenberger, Or. Gr. iiiscr. sei.

n. 16 das älteste urkundliche Zeugnis ist", die ursprüngliche (von 'Ocepämc
zu trennende) Form des Gottesnamens ist, von der später eine Sekundärform
CepäiTic gebildet wurde, die zuerst sporadisch im 11. .Jahrh. v. Chr. auftritt und in

der Kaiserzeit immer häufiger wird. Umgekehrt erklärt J. Schmidt K. Z. 32,

355 ff. 'Cdpamc' aus älterem X^pairic', ihm folgen Schweizer Perg. 90. 98 u.

Nachmanson 67.
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2. Scliwächung von i zu e.

Unbetontes i (geschrieben i, ei, v) kann namentlicb in der Xähe

Yon p zu e erleichtert werden, doch nur unter Konkurrenz eines

benachbarten e, so in cuvKeKpe)aeva (§ 11, S. 81). Dagegen Formen

wie )a€,uvr|CKÖ|Lxevoc (Anklang an ,ue)Livr|)aai), die Xebeukasus zu xe'xp:

Xepöc, x^Pi etc. (nach x^pciv) und die Derivata xepo-(pü.(p\.ov, xepicxnc

(vgl. § 65, 2) sind als Analogiebildungen zu erklären. In e\r|cpÖTUJV

= eiXiiqpÖTOiv steckt vielleicht das Augment statt der Reduplikation

. § 72, 10).

3. Schwächung von uu zu ou beruht auf Verdumpfung des

Lautes (Hatzidakis Einl.. 103 ff. Dieterich Unt. 15). Beispiele:

fe-fbibouc für ef^i^wc, oübeivouca für ibbivouca (^§ 12, S. 99). Ob man

aber die ziemlich zahlreichen Fälle, in denen unbetontes o zu ou ge-

worden ist, wie bOou, Ka6' oüvtivoOv xpÖTTOV, |ueTaXouTTp6TTecTepov,

TovjTou = TOÖTO, TTuavouviiiuuv etc. (§ 18, S. 117) auf Lautschwächung

zurückführen darf, im Sinne wie Hatzidakis und Dieterich a. a. Stellen

dies für die byzantinische Zeit belegen, erscheint höchst zweifelhaft.

Fher könnte man an umgekehrte Schreibung von ou > o denken.

Wenn vollends das aus o entstandene ou betont ist, wie in toüttou

für TÖTTOu, oübe = öbe, xou = tö, oücr| = öcr| (vgL d. angef. Stelle),

kann von einer Schwächung nicht mehr die Rede sein.

4. Durch Annahme einer Lautschwächung von unbetontem o zu e

erklären sich die § 12 I a (S. 94f.) angeführten Schreibungmi e£d\)iir|C

=^ öEd\|uric (denkbar auch Volksetymologie auf Grund der Präposi-

tion iE, nach Hatzidakis Einl. 374 f.), epiTotvou = öpiTdvou, ö|ii6-

ucKa (eine Art Dissimilation^ die Genitive cufaTrapöviec XpuciTTTTOu,

Mappeiouc TevimaTOCpuXaKec, während in den ebendort angeführten

!*'ormen evr|vexöci, re'iuevec, öcpeXec Silbenharmonie die treibende

Ursache gewesen sein mag. Bei ägyptischen Namen wie CoKVOTraToc —
CoKveTraioc, Necpopcouxoc — NecpepcoOxoc ist schwer zu entscheiden,

welches die ursprüngliche Form war.

§ 25. Vokalschwund.

A. Im Anlaut.

1. Der kleinste Teil der Fälle, in denen ein anlautender Vokal

verloren geht, läßt sich unter den Begriff der sogenannten Aphäresis

(nach Kühner-Blaß richtiger Elisio inversa) bringen, die ursprünglich

„darin besteht, daß, wenn auf ein mit einem langen Vokal oder

Diphthongen endigendes Wort ein mit einem kurzen Vokal anlautendes
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Wort fol<^t, dieser abgeworfen wird/''j Die Regel ist dahin zu er-

weitern, daß überhaupt beim Zusammentreffen von zwei ungleichen

Vokalen, wie im Inlaut, so im Anlaut der artikulatorisch schwächere

dem stärkeren unterliegt.

Beispiele von Aphäresis nach langem Vokal:

IIP: Tou 'pcivoiTou = Toö 'ApcivoiTOu (das A erst nachträglich

über die Linie gesetzt) Petr. 1 28 (1) 2 (225*).

Kai 'TTeXXuxviou= Kai eireWuxviou (das e nachgetragen) Rev. L. 40,

12 (258 ^'^

IP Ol 'beXcpoi Par. 2^, 15 (165*).

vÖTou VireXiLv Grenf. II 28, 12 (103*).

Begreiflicher ist der Vorgang in Poesie, wo die Erscheinung

niemals selten ist: ouvo)ad )lioi 'ct' lu Heive poet. Grabschr. Arch. I 219, 7

(145— 116*). r\ 'juri auf einem Epigramm Ostr. 1148, 7 (11"). Kai 'tti

Ilias 24, 38 (Kenyon) 1\

2. Dagegen darf man in der Mehrzahl ähnlicher Fälle, nament-

lich wo der vokalische Anlaut nach kurzvokalisehem Silbenschluß

abgefallen ist, die ersten Vorläufer jener im Neugriechischen so

häufigen Erscheinung erkennen, der zufolge bei raschem Aussprechen

unter dem Einfluß der Tieftonigkeit der Anlaut eines Wortes ver-

stümmelt wird.^)

Beispiele für diese Art von Vokalausstoßung sind in ptol. Papyri

nicht selten.

a) Anlautendes e geht verloren in:

t6 'TXoYicxripiov Lond. I p. 41, 111 (158*).

ö 'rreXGuuv Grenf. II 26, 19 (103*); aber von der Hand desselben

Schreibers 6 eTreXeuuv 28, 19 (103*); 30, 23 (102*).

6 ^giXncpuüc Ostr. 1085, 1 (136—5*); 1087, 1 (135—4*); daneben

(mit Krasis) ibHiXricpujc 1089, 1 (135*) und gewöhnlich 6 eSeiXriqpuuc

1081, 1 (141*); 1082, 1 (141—0*); 1084, 1 (137*); 1086, 1 (136*);

1088, 1 (135*). ToO laev SevaiKeiv sinnlos verstümmelt aus xö |Lir|

€Eeve(T)KeTv Weil III 9 (vor 161 *).

Über eöeXo) — OeXu) vgl. Flexionslehre § 73, I d.

1) K. Bl. I 240 ff'. (Aphäresis). Schmid Attic. I 404; 11 2.j2; lu 294.

2) G. Meyer 197. K. Bl. I 183, 4. Hatzidakia Einl. 321 ff. Foy Laut-

system S. 117 ff. Dieterich Unt. 29 fl'. — Daß derartige Verstünunelungen

des Anlauts schon in der attischen Volkssprache geläufig waren, beweist das

bekannte Zitat bei Athen. IV 224 d, wonach in einer Komödie des Amphis
ein Fischhändler statt öktüu ößoXujv stets Ktd; ßoXüJv sagt. Kretschmer
Vas. 124. Vgl. auch CKopaKiZia) = zu den Raben wünschen, Dem. 11, 11.
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b) Schwund eines anlautenden a ist belegt:^)

in be 'TrXaveTc = be diiXaveTc (Blaß) Eud. 9, 12 (vor 165*); oiTrö

'TtriXiÖTTic (sie) = otTTÖ dfrriXiuJTOu Par. 51, 34 (161*Y Sogar die neu-

griechische Form Touc, entstanden aus drouc (= aurouc), ist zu

beobachten in edv be touc = edv be a(u)TOuc Tebt. I 105, 34 (103*).

Anmerkung. Auffallend ist nach konsonantischem Auslaut toO ^aurfic

6a\(poö (= d&eXqpoO) Tebt. I 104, 11 (92 ^^i, so daß man im Zusammenhang mit

dem oben (unter 1^ erwähnten oi 'öeXqpoi geneigt sein möchte, eine vulgäre

Form beXqpöc = Bruder anzunehmen. Bei toü<(c^ irap' outüjv iroXeXeiuuevouc

Par. 6o, 1, 24 = Petr.- Einl. p. 20 ist das a von zweiter Hand über tto gesetzt '165"}.

c) Wenn wiederholt im sog. Chrysippospapyrus (Par. 2, geschr.

c. ITO'^) das ou von ouk abgefallen ist in Koiba = ouk oTba col. 7:

KeEaBpricac (col. 7. 8); Kecpd|uriv (col. 12); Kf|c = ouk fjc (col. 12), so

müßte man, falls die Lesungen richtig sind, Aphäresis des ou wie

im neugr. bev = oubev annehmen. Nun ist aber von Th. Bergk.

Commentatio p. 23 und Arnim, Stoicorum veterum fragmenta Bd. U
frgm. 180 mit Recht angenommen, daß das k ganz gestrichen werden

muß, weil die Negation nicht in den Sinn paßt.

Über silbische Verstümmelungen im Anlaut, die ebenfalls dem

Übergewicht des exspiratorischen Akzentes zuzusckreiben sind, wie in

€V Toxi] = ev KaTOX>il, tö Qf\KOV = tö Ka9fiK0V u. a. vgl. Haplologie

§ 57,
3'.

B. Im Auslaut.

3. Viie im Neugriechischen äixo vor dem Artikel zu dir', äcp-,

TTa.pd und Tiepi in der Komposition vor Konsonanten zu irap-, nep-, oder

gar jaeid, Kaxd zu )Lie', Kd werden können (Hatzidakis Einl. 152 ff..

341 ff.), so bieten schon die ptolem. Papyiü ähnliche apokopierte

Formen, die wohl größtenteils durch Übertragung der antevokalischen

Form auf die Stellunor vor Konsonanten ihre Erkliiruug finden. So

h\ Tou Tebt. I 5, 229 (118"*). hi tujv (das a nachgetragen) Lond. I

p. 39, 41 (ISS"*). b\ )Lie Tebt. I 51, 10 (IW). — Kauiouc ist möglicher-

weise entstanden aus Kd-aOiouc = Kax' autouc Par. 50, 68 (120"). tö

Kavbpa aus ku dvbpa = kqt' dvbpa Tebt. I 72, 17 (114*); sonst kqt'

dvbpa oft. Doch sind vielleicht auch diese Fälle wie Karnv, Kard,

Karo für Kard Tr|v, KaTd Td, KaTd tö durch Haplologie zu erklären,

vgl. § 57, 2.

Ferner liest man Trap' tou TraTpöc deutlich auf dem Rosetta'^teiu 47

(196''). TTa<pd> TOU Tebt. I 120, 91 (^97 oder 64'*). nep' tiiv kuO^hv Tebt. 1

1) Daß a als allerstärkster Laut selten abgefallen ist, da es keinen stärkeren

Laut gab, ihn zu überwinden, bemerkt Hatzidakis Einl. 328.

Mayser, rapyru^pfrummatik. 10
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76, 2 (112"), aber 12 irepi Ttiv KUj)Liriv. Statt irep' tüjv Lond. I p. 9, 6

(162*) ist vielleicht zu lesen [üjirep tüüv, wie es p. 6 iu der Parallel-

stelle heißt, utt' toO Artemisia-Pap. 7 (HI")- Vgl. Wessely zur Stelle.

C. Im Inlaut.^;

4. Synkope, d. h. Ausstoßung eines unbetonten Vokals im Innern

eines Wortes zwischen zwei Konsonanten (K. Bl. I 181). Nach einem

von P. Kretschmer erkannten Lautgesetz ( Wehschr. f. kl. Ph. 1899, 5)

„fällt ein unbetonter (kurzer) Vokal na(;h Liquida und Nasal aus^

wenn die benachbarte Silbe denselben Vokal hat."

Das trifft zu in folgenden Fällen:

Aus dvaKTTicei konnte zunächst OYKiricei, daraus nach dem be-

kannten, im Neugriechischen fortwirkenden Lautwandel (kt > xt)

«YX^ncei entstehen P. Reinach 7, 14 (c. 140*). Vgl. Di et er ich

Unt. 96 ff

ßaXvriuuv = ßaXaveiuuv Wilck. Ostr. 318, 2 (unb. ptol.). Sonst

ßaXaveiov, z. B. Tebt. I 86, 4. 9; 5, 120 (118*).

Statt des gewöhnlichen BepeviKri (vgl. Indices) begegnet Petr.^ 1

col. 2, 7 (237*) BepveiKric (Wilcken Add. et Corr. XI); ebenso

BepviKiaj(vi) Tebt. I 120, 132 (97 oder 64*). Über BeviKri vgl. §57, 1.

CapTTieiuüi steht für Capameiuji Lond. I p. 18, 8 (161*).

ILiouvxiujv — aÜTvaioc = laouvixiuuv — aubrivaioc Par. 4 (unb.

ptol.). — aubuvaiuui Amh. 11 43, 8 (173*). Über aOivaioc § 36, III 1.

Vgl. Kretschmer Einl. 247. Schweizer 107.

CKÖpbov (nie CKÖpobov): Petr.^ 137 I 12. Sakk. verso 3 (III*).

CKÖpba Leid. C p. 93, 4, 2 (c. 164*j. cKÖpbuui Tebt. I 70, 40 (111*).

Doch beschränkt sich der Vorgang nicht auf diese (häufigste)

Komplikation, und das Lautgesetz ist dahin auszudehnen, daß die

Synkope auch vor Liquida und Nasal eintreten kann, auch wenn in der

benachbarten Silbe nicht derselbe, sondern nur ein verwandter Laut steht.

Belege: rrepiCTpibeic Grenf. II 14 (b) 4 (227*); aber TiepicTepibeTc

Petr.2 53 (m) 4 (225*).

OiXoTrciTpoc = OiXoTTdxopoc Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 131, 8, 1

(78*). Analogie zu TraTpöc?

eEvriveK^evai (sie) = eEevriveTM^vai Lond. I p. 18, 21 (161*).

eTTnKXouGriKa = eTTrjKoXouGiiKa Tebt. I 100, 20 (117*), aber 21 (von

anderer Hand) enriKoXovjBriKa.

1) Meisterhans-Schwyz. 69 § 23. Hatzidakis Eiul. 334. Schweizer
Perg. 97. Kretschraer Yas. 124f. Dieterich Unt. 37 ff. Nachmanson 65.
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xXac)LiaToc = x"Xa<^M<^TCc Cop. 7 (100'').

dTTe\n\66 = oiTTeXiiXuee Lond. I p. 28, 18 (161*).

Endlich begegnen, auch ohne daß obige Bedingungen zutreffen,

manche synkopierte Formen, die freilich vielfach den Eindruck von

Abkürzungen bzw. Verschreibungen machen: wie Tpa|UTeT —• Ypa|U)LiTeT

Lond. I p. 41, 111. 118 (158=*). AuucBeou = AuuciBeou Tebt. I 79, 63

(148'*). TTioXiaaiou Dittenb. inscr. gr. or. I 61, 1 („fortasse typothecae

culpa") [247—221*]. qpuXKiTou = qpuXaKiTou ebd. 22, 15 (112*).

^(e)xeip Lond. I p. 25, 11 (161*). [Statt äfaioc Leid. C p. 93, 4, 9

(c. 164'') ist zu lesen äXaioc; statt cuvKjuevuuv Par. 63, 2, 50

(165=*), wie das Faks. deutlich bietet, liest man in der Xeuausgabe

Petr.^ Einl. p. 22 cuvK[i]jueva)v; ebd. v. 180 cuvKei)a£voic]. Eine be-

tonte Silbe ist dem metrischen Bedürfnis geopfert in der sonder-

bar synkopierten Form euepKiai = eüepTexai Arch. I 220 Nr. 2, 4

(145—116*).

Über ionisches Y^iTvia = 'feiTovia vgl. oben S. 21.

5. Es sind noch einzebie Fälle anzuführen, in denen ein Vokal
zwischen Konsonant und Vokal bzw. zwischen Vokal und
Konsonant ausgefallen ist. Eine Erklärung des Vorgangs (Ver-

schmelzung der beiden Laute) versucht Hatzidakis Einl. 308. 337ff.

Vgl. auch G.Meyer 195. Brugmann Gr. Gr.^65f Dieterich Unt. 45f.

a) Der Laut i (nach G. Meyer 220 in diesem Falle Halbvokal,

nach Dieterich 59 noch rein vokalisch) schmilzt zusammen:

a) mit folgendem a in XaYotva Leid. C p. 93, 4, 2. 5. 12, womit

ebendort Xafdvia wechselt. G. Meyer 1. c. will in diesem Wort

palatales li erkennen; übrigens kann Xdfavov ebenso gut Primitivform

zum Deminutiv Xafdviov sein. uYaivr|C steht für ÜYiaivric Tebt. I 12,

13 (118*). Vgl. § 33, 1 Anm.

ß) mit folgendem o in evuirvov Leid, ü 2, 6 (II*), aber

evuTrviOKpiTi-|i Par. 54, 78 (163*). evuirviov Par. 50, 2; Leid. p. 118,

2, 18 (c. 160*) usw.

fiXov = tiXiov Eud. 13, 15 (erste Hand nach Blaß) vor 165*.

fmoXiov = niaiöXiov Grenf 11 18, 15 (127*).

XeiToupTiwv = XeiToupTiuJv Lond. I p. 46, 17 (146— 135*), vermittelt

durch spirantisches y-

t) In Kupeuoucrjc Par. 13, 12 (157*); Kupeuoucav Tebt. I 104,

15 (92*) — gegenüber Kupieucei ebd. 21; Kupieutro) Te])t. I 105. 47

(103*); CKupieucav Par. 14, 17 (127*); KCKupieuKÖiiuv elxl. 15. i;*>

(120*) etc. — liegt vermutlich eine Nebenform zugrunde. Vgl.

späteres Kupd, Kupoc, worüber ausführlich handelt Dieterich Unt. 60 ü'.

10*
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Für den Ausfall eines betonten i vor Vokalen gibt es schwerlich

eine lautliche Erklärung; in manchen Fällen scheint bloßes Bcbreib versehen

vorzuliegen.

Zu notieren: ouca für oücia Par. 23, 15 (165''). veKpav Par. 23,

14; aber veKpiav Tor. I 1, 20 (117-''). -rraibapoic Petr. II 4 (2) 11 (255*
>,

aber 12. 13 iraibapioic. AiT|ur|Tpou = Arnnrirpiou Amli. II 43, 4 (173*).

CapaTTuuvi = CaparriuDVi Lond. 1 p. 17, 14 (161*).

b) Schwund eines o ist zu konstatieren

a) vor einem Vokal (r|) in ägyptischen Eigennamen: Ctohttioc

Petr. II 25 (i) 9; aber 8 Ctototitioc (226*). Ctototitic ebd. 28 (5) 7

(III*); 1, 16 (249*); 10 (1) 4 (c. 240*). CxoToriTric 28 (2) 12 (III*).

^Ocopripioc Tebt. I 61 (b) 196; aber 'Ocoponpioc 72, 13 (114*).

Tointoc Petr. II 27 (3) 33 (236*); aber ToxofiToc 28 (1) 22;

(5) 3; (8) 9 (in*).

Gnpiboc Tebt. I 121, 12. 89 (94 oder 61*). — Gonpioc Gl (b)

59. 61 (118*). Oonpeuuc 72, 210 (114*).

Oripiviou Tebt. 88, 16. 23 (115*). — Goripieiou 39, 9 (114*).

KepKeefipiv Tebt. I 120, 23; KepKeerip(eujc) ebd. 70 (97 oder

64*); aber KepKeeoripeuuc 140 (72*).

ß) nach einem Vokal: in 'HpaKXeiTToXitriv = 'HpaKXeiOTroXixriv

Par. 22, 13 (165*).

*Tropeu|uevov = rropeuöiuevov Par. 50, 7 (160*).

Formen wie öecpiXoc = ©eöcpiXoc Petr. II 28 (9) 22 (III*) und

0Tibd)pou (= 0e(o)bajpou) Leid. S 3, 6 (164*) erklärt G. Meyer 193

so, daß der vor Vokalen gewöhnliche elidierte Stamm 0e- auf Kom-

posita mit konsonantisch anlautendem zweiten Glied übertragen ist.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Form aus OeuqpiXoc mit kon-

Bonantisiertem u zu erklären. J. Schmidt K. Z. 38, 40. Vgl. oben S. 114.

Nicht lautlich zu erklären, sondern wohl nach dem von Hatzi

-

dakis Einl. 76 aufgestellten Prinzip von einer Ausgleichung der Kasus

zu beurteilen sind die nicht seltenen Genitive ägyptischer Eigennamen

auf -IC statt -IOC (also Zusammenfall mit dem Nominativ): "Apjuaic =
'ApiLidioc Par. 35, 19 (163*). MeiacuTiaic Tebt. 1 135 (II*^. TTerocipic ebd.

84, 26 (118*). TevecoOcpic Amh. II 58, 2 (132*). ToxonTic B U 994 III 4

(113*). Oafjcic Tebt. I 200 (I*'). Als polare Erscheinungen sind zu

betrachten Nominative in Genitivform: TTaTTveßxuvioc Tebt. I 118, 7

(c. 100*). nexeupioc = TTexeOpic ebd. 110, 1 (92 oder 59*).

TTxoXejuaic = TTxoXejaaToc, niuiöXiv = fmiöXiov etc. ist ein neuer,

schon in ptolem. Zeit lebendiger Typus, von dem die Flexionslehre

§ 50, 6 handelt.



Yokalismus: Schwund und Assimilation. 149

Über die Formen Capamriv = CapaTTiei(o)v, McifiV, if}jLa'fr\v,

eXav = eXaiov vgl. § 28, 9.

Über NiKÖXac = NiKÖXaoc, AeEiXac vgl. oben S. 8.

Von oiiaai, uj|uriv statt orof.iai, d)iö|uiiv handelt die Flexionslekre § 73 Ib.

c) Antevokalisclies e ist ausgefallen in Ödipov = öearpov

P. Weil V 15 (kom. Fragm.) vor 161 ^

Kxepa = KTe'pea Ilias 24, 38 (Kenyon) P.

dEiuuxpov = dEiöxpeov Grenf. II 41, 22 (46^).

Xach einem Vokal ist e unterdrückt in eupYeTUJV Kanop. Dekr.

25 A (237*).

Nicht lautliche Varianten, sondern selbständige Nebenformen sind

djUTTeXuJv, Xrivujv, TTepicxepuJv, cpoiviKuuv, wie sie in den Papyri durch-

weg an Stelle der Bildungen auf -euuv getreten sind.^) Belege in der

Stammbildungslehre § 83, 27.

Ebensowenig sind ivai, -rrpocivai = ie'vai, irpocievai durch einen

rein lautlichen Vorgang entstanden, sondern Analogieformen zu T|nev,

iT€, worüber zu vgl. § 73 II 9.

d) Inlautendes a schwindet in ganz ähnlicher Weise wie im

Auslaut (vgl. oben 3, S. 145) in *biböxujv = biaböxuuv, *bicaqpficai =
biacaqpficai Lond. I p. 17, 14. 17 (161^). *biXouovTai = biaXuovrai,

^TpiKovxa = TpittKOvia ebd. p. 25, 20; 26, 17 (161*) — alle vier

Beispiele auf zwei schlecht geschriebenen Stücken.

e) Nicht anzunehmen ist die Verschmelzung von oi und r) in den

Formen ßoiööc für ßoirjGöc, ttoicoj für TTOirjcuj etc., worüber zu vgl. S. 83.

f) Ein u ist untergegangen in Xiv09dvTri Par. 53, 14 u. 30

(163*) statt Xivouqpdvxr] oder Xivuqpdvxr), worüber zu vgl. S. 97.

Ahnliche Beispiele aus dem Neugriechischen, z. B. niKpocpiiYricic =
TTiKpoaqpnTIcic, bietet Hatzi dakis Einl. 339.

B. EINWIRKUNG VON VOKALEN AUFEINANDER UND VOKALISCHE NEU-
BILDUNGEN INNERHALB DES WORTES.

§ 2(). Vokalassimilatioii.

Seitdem J. Schmidt in seiner grundlegenden Untersuchung

über „Assimilationen benachbarter, einander nicht berührender Vokale"

[K. Z. 32, 321—394) diese Erscheinung in das richtige Licht gestellt

hat, ist die sog. „Fernassimilation" in weiterem Umfange beobachtet

1) Über das erneute Eindringen von -euüv in die spätere KOivr^ vgl. H. Ehr-
lich K.Z. 38, 94; über das Fortleben der Bildungen auf -lüüvac im Neugriechischen

Hatzidakis Einl. 289,
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worden.') Nicht mit Unrecht wird neuestens der psychologische

Gesichtspunkt des Versprechens und Verlesens in den Vordergrund

gerückt.^) So entstehen gerade in der niederen Verkehrssprache, wie

sie in vielen Papyri vorliegt, eine Menge von Wortbildern, die, oft

ohne etymologischen Grund, lediglich durch schnelles Sprachtempo,

Überwiegen des exspiratorischen Akzents oder Gewöhnung an un-

deutliche Aussprache den Verfassern in die Feder geflossen sind. Doch

scheinen derartige Schreibungen, die nicht selten assimilierte Vokale

zeigen, über die Bedeutung von „einfachen Schreibfehlern" hinaus-

zugehen und manchmal nicht nur individuellem Gebrauche anzugehören,

weshalb hinter den lautgesetzlich zu erklärenden Assimilationen auch

solche Formen nachgeführt werden. Die besten Leiter der Fernassi-

milation sind Liquiden und Nasalen, doch bilden auch Verschlußlaute

kein Hindernis.

I. Regressive Bewegung.

1) a> e vor e: in epcevixd, MeKebuuvoc und gleichlautendem MaiKe-

bövoc, ecpecTriKÖia = dqpecTiiKÖxa (möglicherweise Verwechslung der

Komposita?), KUJ|uoTpa|UjueTeuJv; nachfolgender und vorausgehender

e-Laut kann mitgewirkt haben in xeieYiaevoc = TetaYuevoc. Sämtliche

Belege oben S. 57 f.

In TTapeGetuDcav = TrapaBeTUJcav Tebt. I 25, 10 (117*) könnte auch

das Augment verschleppt sein nach § 72, 13.

Die Schreibung -napejeTai statt TrapaYerai (S. 58) kommt, da der

betonte Vokal schwerlich durch den unbetonten beeinflußt sein kann,

eher von koptischer Aussprache.

2) e > a vor a: in ctTrdvaYKOV = eTrdvaYKOV (S. 60).

vpaKoic statt qjeKdc in lyaKdbicca, HJaKabicxioic (S. 16) ist vom attischen

Dialekt her geläufig. In TrapaKaXecauev = TTapeKaXecajaev (§ 72, 4) ist

der Schwund des syllabischen Augments durch Assimilation vermittelt.

e7Tr|YYeX)ua6a (Verbalform) S. 60 mag auf Versprechen oder Ver-

wechslung mit i-näjjeXjia beruhen.

3) a > o vor o: in YvaqpoXXoXoYUJV (Sayce) Ostr. 1081, 3 (141*).

— YvacpaXX<oX>ÖYUJV Ostr. 1082. 1086 (Il*\

4) e > (uu) vor o: in den schwerlich rein physiologisch zu

erklärenden Formen eTTixöboKa und dTreiiuboKa = eTTibebiuKa, dTTobebujKa

S. 96.

1; Vgl. Kretschmer Yas. 28. 117. 225. Bruginann Gr. Gr.^ 69. G. Meyer'
392ff. Hatzidakis Einl. 330. Dieterich ünt. 19ff. Schweizer Perg. 98.

Schwyzer Vulg. 252f. Nachmansou 66f.

2) Vgl. hierüber Meringer und Mayer, Verlesen jind Versprechen.
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5) > e vor e: XoKveiTaiou i Soknepeu) aus XoKVOTraiou, vgl. S. 95.

6) i > e zwischen zwei e: in cuvKeKpeueva S. 81.

7) e > i vor i: epißi(v6ou) = epeßivBou; -mpi = irepi S. 81.

8) i > u vor u: fi|uucu; bubuiLiiuv, bubuiuaic; Außurjc S. lOOf.

9) u > i vor i: koXokivBivou, ßiß\ioq)vj(\aKi) S. 101 f.

10) o > u vor u: koXukuvtivou S. 101.

II. Progressive Bewegung.

1) a > e nach e: leccepa S. 57.

2)€>anacha: (d)baX(poö iS. 60. In TTapavoxXei<c>6uj, Trapa-

eiicexai = irapeGriceTai hat sich die Präposition intakt erhalten

(vgl. ebendort).

3^ e > o nach o: 'OcopäTTic aus früherem 'Ocepämc S. 95; epfdc-

ZovTOC, eTTißaXövToc, TiTovo(c), Nominative plur., sowie ÖTTop = örrep

( verschrieben) S. 96. TTioXeiLiaToc ist stehende Form, nirgends TTToXo,uaioc.

4) o > e nach e: evrjvexoci; Genitive wie toü KupuuGevrec,

TTpocaTTe^evrec, cuvirapövrec XpuciTrTTOu, Mappeiouc TevriMatocpuXaKec

S. 95.

5) > a nach a: KaKaXo-fiac S.Ol. Ebenda neben TiapaKaXecavioc

der Genitiv TrpoTpev|;avTac.

6) e > i nach i: eiKireiac (aus iKeteiac) S. 81.

7) u > i nach i: bibi|uuuv S. 101.

Anmerkung. Als ein äußerlich graphischer Torgang ist es wohl anzu-

sehen, wenn r] und e in benachbarten Silben einander angeglichen werden, da
ja der Laut beider Zeichen seit dem 3. Jahrh. v. Chr. zusammenfiel (Belege

S. 62 ff.); ebenso, wenn im Antiopefragment Petr. I 2, 65 (c. 250") einmal ipeibeic

für vjj€ubeic geschrieben wird.

§ 27. Umstellnug beuaclibarter Vokale.

Der psychologische Vorgang bei dieser Erscheinung, die Brug-

mann Gr. Gr. 137 „reziproke Fernversetzung" nennt, ist Versprechung

mid Vertauschung zweier Vokale in der Weise, daß der zweite anti-

'/ipiert und der verdrängte nachgeholt wird.

Der Fall tritt meistens ein

a) bei ähnlichen Lauten: Statt des älteren MuxiXrivn begegnet

schon auf einem Pap. des ;3. Jahrh. v. Chr. MiTuXriv[aiuui] (S. 101):

ebenso in Pergamum bald nach 263 v. Chr. (Schweizer 130); in

Attika erst in der Kaiserzeit (Meisterh.-Schwyz. 29). Crönert 23.

- Ebenso wechselt gelegentlich bubi|Lir| mit dem gew()linlichen bibvjfjii

(S. 101). Auf einer attischen Inschrift Dittenb. Syll.- 534, 9 (III—IP)
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steht uXiv für iXuv. Andere Beispiele bringen Kretschmer Vas. 9(J

(TupivGi für TipuvGi) und Crönert 23 aus Dittenb. Syll.^ ICl, 24

(323*) CuKiuuviujv; ebd. 857, 13 (Delphi) evbubiCKÖinevoc (156—151*,).

G.Meyer 154 f. Solmsen Untersuch. 43 ff.

Eine Umstellung der beiden (lautlich fast identischen) e-Laute

6 und ri liegt vor in TipocevriKe = iTpocrive(T)Ke Petr. II 4 (0) 11

(^255*) [Analogie zu evrivoxaV] und cu^•^eplevevr|T^evrlC Par. 8, 14

(131*). Vgl. Nachmanson 64 Amn. 1.

ai und e (lautlich verwandt) wechseln ihre Stelle in auGepai-

Tujc = au0aip£Tiuc Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 132, 18 (58—55*).

b) Wenn solche Metathesen bei unähnlichen Vokalen vorkommen,

sind sie wohl rein graphischer Natur. Sie seien immerhin notiert:

*dvou|uö|Lievov für dvo^ou)aevov Par. 35, 34 (163*). *e|ucpevdc = eiaqpavec

Petr. II 4 (6) 11 (255*). NexOövßric Par. 50, 1 — NoKBe^ßnc ebd. 3 (160*).

Auch bei d6ripa im Verhältnis zu attischem dOdpr) könnte man

an Metathese denken, wenn nicht vielmehr der ägyptische Stamm des

Wortes bestimmend gewirkt hat. S. 9 und 35.

§ 28. Kontraktion.

1. edv — dv. Die regelmäßige Form der Papyri ist edv.

Literarische Texte haben nicht selten das durch Kontraktion ent-

standene dv^), so vor allem in der Phrase dv Oeoc 9e\rii (Belege § 73 Id).

Ferner vöv dv opYicGuj^ev (nicht dvopTic0uj)aev = sich versöhnen)

Grenf I 1, 1, 24; ebd. 19 edv per synizesin einsilbig (erot. Fragm.

nach 173*). dv outoc . . . P. Weil I 30 (a); aber (b) r|dv (vor 16PV

dv cppovfii [Demosth.] epist. III § 27 (unsere Texte edv) II—I* etc.

Beispiele aus Urkunden: dv cuvidccrii Petr. II 14 (1*) 10

(III*). dv coi (paivTixai ebd. 15 (3) 6 (241— 39*). dv KaT[aßd]\r|

Par. 32, 19 (162*). dv he ^xx] duobo) Tebt. I 110, 8 (92 oder 59*).

Umgekehrt findet sich edv statt dv in allgemeinen Relativ-

und Zeitsätzeu, was später immer häufiger wird. Ältestes Beispiel

ocuüi edv irXeTov eüprii Petr.^ 43 (2) recto col. 3, 4 (246*). eE ou edv

aipfiTai Grenf. I 18, 27 (132*); Lond. II p. 6 col. 2, 6; ebd. 23 ou edv

eTTicpepiixai (133*). oTc edv mcGuucric Tebt. I 107, 8 (112*). oTc edv

aipnxai ebd. 105, 23 (103*). Ttepi ujv edv aipnTe Grenf. II 36, 14 (95*).

1) Brugmann Gr. Gr. 534 und G. Meyer 179. 209 nehmen Kontraktion

an. Anders Dieterich ünt. 48. Den Tatbestand im Attischen gibt Meisterh.-

Schwy z. 255ff.; für Pergamum Crönert Ztschr. f. Gymnasialwesen 1898, 812. VgL
Nachmanson 68. Schmid Attic. IV 123fF. äv == edv bei Diodor 22mal (R. Kapff»

der Optativ bei Diodor, Tübinger Dissertation 1903 S. 110 f.), häufig bei Dio Chrys.
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ev oic edv irpocbericGe Tebt. I 59, 8 (99*). ottöt' ouv edv Xdßijc Tebt. I

12, 9 (118'*). Trepi ujv edv ßouXni ebd. 12, 25 (118''). Ttepi ojv edv

öiaocuuci ebd. 37, G (73*). dcp' fic ed[v dTTJaiiriGfii 104,32 (92*) etc.

Daneben aber regelmäßig eic öti dv Petr. II 31, 10 (III*). eiuc dv

eTUJ l(b\ Petr. I 10 (1) 16 (230*). KaGötei dv P. Reinacb 11, 22 (Hl*);

TTttp' ou dv IG, 33 (109*); eE ou dv aipfiTai 2G, 31 (104'N usw. Deiß-

mann, N. Bibelstud. 30ff. Crönert 130f. Moulton Class. rev. XV
(1901) 32. 434. Langdon American journ. of philol. XXIV 447 ff.

Über das ionische fiv vgl. S. 13; über eidv S. 71; über iidv S. 77.

2. Die Papyri kennen nur die unkontrahierten Formen eap,

eapivöc [einmal napivd, cf. S. 77], Belege §65. 1. cte'ap, cppeap, qppeaioc,

qppeaia, cppedioiv (§ 63, 4); dagegen nur fnuicri (acc. plur. neutr.),

nirgends fi|uicea (§ 68, 7).

3. Die ioniscbe Kontraktion eo in eu findet sich manchmal bei

iremden Eigennamen wie Oeurevic, Geiüboxoc, Geubujpoc, OeuEevoc,

0euTi|uoc, ferner in KXeuTtdTpa, KepKeceöpic, rTeieucopaTTic; doch herrschen

überwiegend die Bildungen mit 0eo- vor, wie die Zusammenstellung

S. 10 zeigt. Ganz isoliert steht ri|uiceu(c) statt des gewöhnlichen fiiaicouc

Ostr. 758,3 (102*). Über GecpiXoc, Gribuupoc s. oben S. 148.

4. Regelmäßig ist geschrieben vou|urivia: so Peti*. II 4 (2) 6 (255*);

I 19, 20 (225*). Petr.2 54 (a) (1) col. 1, 5 (250*> Kanop. Dekr. 37. 39

(237*). Par. 1, 68. 92. 404 (vor 165*). Ebenso Nouunvioc Petr. II

17 (3) 9 (III*). Ostr. 727, 2 (154 oder 143*). Tebt. I 85, 117 (113*);

118, 5 (11*0; 120, 112 (97 oder 64*). Erst in römischer Zeit be-

gegnet das von Phryn. 148 Lob. verworfene veo|ar|via, z. B. Ostr. 1158, 6;

Ooodsp. 30 col. 40, 9 (191— 192i'); ebenso AIciphr. (Schepers) III 25, 2.

Desgleichen lautet der Genitiv zu f|uicuc regelmäßig fnuicouc

(§ 6><, 7); über fiiaiceuc vorige Nummer.

Anmerkung. Die Auflösung eo aus eu kommt nicht vor, wolil aber

wteht einmal XeoxoupYHcai i'ür XeixoupYncai Grenf. II 14 (c) 4 204 oder Si?")^

was um so auffallender ist, als das Wort damals schon ein monophthongisch
klingendes ei hatte. Vgl. oben S. 128.

5. e -(- ou wird nach koptischer Art (^Stern p. 44, 79) zu eu in

Ti^öeeu Par. 65 (b) 28 (150*); sonst immer TifJoBeou, z. B. Petr.- p. 119,.

13 (246*); p. 161 (a) 5 (c. 260'^). Par. 2 col. 7, 1. 12 (vor 160*).

Tebt. I 61 (b) 102 (118*); 72, 40 (114*). Mappeuc (gen. = Mappeouc>

Tebt. I 85, 18 (113*).

6. Nur an einer einzigen Stelle hat der Genitiv ]dur. eines

neutralen S-Stammes (ßXdßoc) die offene Form ßXaße'iuv (S. 17).

TTfJxuc bildet stets nrixuJv (§ (')!, 1).
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7. dXie'uac, 'Gpieujc, nicht äXiuJc etc., wie die strenge 'AtBic vor-

schreibt, bildet das 2. Jahrh. v. Chr. Den regelmäßigen Formen äXie'ujv,

foveuuv, lepeuuv, ckutcijuv gegenüber bietet nur ein Brouillon die kon-

trahierte Form lepüjv für lepeuuv. Dagegen herrschen im Akkusativ

])lur. die kontrahierten Formen Avie Yoveic, YP^MMaTeTc, lepeTc, iTTneic

(zum Ganzen vgl. § 62, 6).

8. Statt der gewöhnlichen offenen Form des Zahlworts OTböou

hat der Eudoxuspapyrus öfbou, öt^ouv. Man findet nur dGpoOv

(neutr. acc), dagegen sowohl dpxoivoxoöc, xpucoxouc, fi|uixouv, buubeKu-

Xouv, jueXixpouc, lueXd-fXPOu, )ueXixpuji — als ubpoxooc, Terpaxöuji,

lueXa.TXPOOu, |ueXixpöou; gegenüber geläufigem epeoüc, Xivoöc, cibripouc,

XaXKOÖc, xpucoijc und den Multiplikativen dTrXoOc, biTrXoöc etc. steht

ganz vereinzelt xP^ceoc auf einer Ptolemäerinschrift und in Poesie.

Belege zu den genannten Formen siehe §§ 59, 4; 68, 3— 6, wo auch

die singulare Auflösung biiTXeiov = biTiXeov erwähnt ist.

9. Zweifelhaft erscheint es, ob Verkürzung oder Kontraktion

zugrunde liegt in Formen wie CapaTTifjv (= CapaTrifjov, CapaTrieiov)

Par. 47, 20 (153^); 58, 16 (165^^). Icinv (= IcieTov) Tebt. I 120,

82 (97 oder 64''). i^ixajr[V (aus efl^iayeiov Serviette) Par. 53,

43 (163^"). )neXdv6riv (= |neXdv9eiov Schwarzkümmel) Leid. C p. 93

col. 4, 9 (160=^). Bei eXav aus eXa(i)ov Par. 31, 11 (163^) ist

Kontraktion nicht wahrscheinlich, da ao nur im dorischen Dialekt zu

a kontrahiert wird. Vgl. Blaß A.^ 64. — Beim neuen Typus TTioXe-

juaTc, fi)LiiöXiv, dpYupiv liegt sicher keiue Kontraktion vor, wie

Meisterh.-Sehwyz. 74, 4 annehmen. Vgl. § 59, 6.

10. Der Dativ von Zeüc lautet einmal (vor folgendem i) Ai

Par. 63, 1, 6 (165=^). G. Meyer 201.

11. Die ursprüngliche unkontrahierte Form lepeuucuvri (v. lepeuc!)

ist belegt Kanop. Dekr. 23 A; dagegen B lepincuvr) (237^). Vgl.

oben S. 15. K. Bl. II 285, 12. Schulze qnaest. epic. 144 f. Hatzi-

dakis G. G. A. 1899, 515. Schweizer Perg. 93 Anm. Nachman-

son 70.

12. ÖYboriKOVTa ist einmal, wohl in Anlehnung an öktiu, zu

ö(T)biuK0VTa geworden. Vgl. S. 15.

13. Die Adiect. comp, auf -eibric zeigen die unkontrahierten Formen

wie dcTTiboeibric, dv|jiboeibr|c etc. Stammbildungslehre § 88, 1 b.

14. Über das Verhältnis der kürzeren Komparativformen auf -u)

(acc. SLQg. masc. fem. und neutr. plur.) und -ouc (nom. acc. plur.

inasc. fem.) zu den längeren auf ' ova und 'ovec, ' ovac vgl.

§ 68, 20.
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Anhang. Hier mag, im Gegensatz zur Kontraktion, eine doppelte

orthographische Eigentümlichkeit erwähnt werden , die wie eine Art von

Distraktion bzw. Pleonasmus sich äußert:

a) im Inlaut, indem vor einem Vokal derselbe oder ein vei-wandter

Laut eingeschoben wird: so in eXeaiou= e\aiou Par. 23, 28(165*). 'I)lio ouönv
I'ap. Gizeh Mus. Arch. II 81 Nr. 10 274, 4 (IIP). eXaiooupT[oi Eev. L.

}'.(, 1; im letzteren Fall wurde wohl als zweiter Bestandteil -oup"f6c statt

-epYÖc empfunden (vgl. ttXivOouXköc § 31, 3 Anm.);

b) im Auslaut, indem ein Vokal doppelt erscheint: KiKiiRev. L. 51, 18
(258'^); TTpoCTaTXÖnTi (sie) Lond.Ip. 40, 76(158'*). ceeLond.Ip.9, 21 (162*).

coii Tebt. I 110, 8 (92 oder 59**).. CapaTTieiöuu Lond. I p. 40, 64 (löS'^).

§ 29. Vokaleiitfaltiin,^ (Prothesis und Anaptyxis).^)

1. Das einzige Beispiel euphonischer Prothesis des Vokals a vor

CTT (wie in dcrraipuj, dcTrdXaE, vgl. K.-Bl. I 188; G. Meyer 165) ist

''dcTracd|uevoc = CTTacd|uevoc in einem Papyrus niedersten Stils

Par. 23, 7 (165"). Die Form steht jedoch ganz vereinzelt und be-

rechtigt zu keinen weiteren Schlüssen. Sonst häufig CTracduevoc, so

Par. 12, 15 (157=*); Tebt. I 138 (IP^; 48, 19 (113").

2. Beispiele für Vokalentfaltung (Anaptyxis) zwischen Konso-

nanten:

a) zwischen Verschlußlaut und Liquida )aeXixepujou (sie) Grenf. I

'V^, 33 (103"). Belege für das geläufige jiieXixpöou § 68, 12.

b) zwischen Verschlußlaut und Nasal eBivuJv= eBvüJV Petr."32(f)

2 (c. 240"J; aber verso 2, 11 eOvOuv. CouKeveiraiou = CoKveTiaiou

(CoKvoTiaiou) Amh. 11 58, 4 (132"). Vgl. oben S. 95 f.

c) zwischen c oder tt und t: cerepecGuucav Rev. L. 50, 11 (258*),

Firste Hand. evTpdTTiTinv = evYpdTTTuuv Magd. 18, 5 (IIP).

Anmerkung. irpoceTäfTMCiciv (sie) Leid. U 3, 5 (11*"") hat Wilcken,
Melaiiges Nicole p. 583, 5 in irpoccTäY'fl'-'ociv berichtigt.

C. SANDHI (SATZPHONETIK).

§ 30. Elision.^

1. Mit welcher Inkonsequenz leichtere Elisionen (bei be, xe,

:)CTe, dXXd, dTTÖ, bid, üttö, ^tti, Trapd, Kard, toOto, laöia, eiia etc.")

/u allen Zeiten in der Schrift bald vorgenommen, bald imterlassen

1) C. Meyer 157 ff. Brugmann Gr. Gr. 89. Kretschmer Vas. V2'i

6pt|Lifjc); 12G (fopoToOc). Schwyzer Vulg. 25-1: ('6pi,ur|v). Schweizer Vex-j;;.

i"2f. Dieterich 42f. Hatzidakis Kinl. 101). Thumb Hell. 207.

2) G.Meyer224. K.-Bl. I 230. Meisterh.-Schwyz. Gi) § 24. Brupmann
UO ff. Schweizer Perg. 134. Win.-Schm iedel § 5, 8. Nachmiinson 71 ti".
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werclei), zeigt eine Gegenüberstellung der elidierten und nicht elidierten

Formen.

Die Kev. L. vom Jahre 259/8 v. Chr. enthalten 58 leichte Elisionen

gegenüber von 85 vollen Formen (also 2 : 3) vor Vokalen. Ein ähn-

liches Verhältnis ergibt zu Anfang des 2. Jahrh. v. Chr. der Eudoxos-

papyrus, in dem 32 mal elidiert, 50mal nicht elidiert ist, wiilirend der

annähernd gleichzeitige Chrysippospapyrus (Par. 2) umgekehrt 53 Eli-

sionen und 15 volle Formen aufvs^eist. In sämtlichen Par. Papp, des

2./1. Jahrh. zusammen verhalten sich die elidierten Worte dieser Art

zu den nicht elidierten = 237 : 200.

2. Stärkere Elisionen sind, wie überhaupt in Prosa, ziemlich

selten. Dahin gehören:

a) Der Diphthong ai in medialen Endungen der 1. und 3. Person

sing., der 3. Person j^lur., des Infin. med. und perf. akt., sehr selten

auch bei Kai (lonismus, vgl. Hatzidakis Einl. 313):

Verbalendungen: bieHe'pxeT' ev Par. 1, 120. 128. 132. 135; aber

139 bieEepxexai ev; 163 bieEepxexai uttö (vor 165*^). Trpocevex0ncec6'

(inf.) auTiui Par. 46, 21 (153^). ocpeiXex' auialc Lond. I p. 13, 8 (162^).

biacTeiXrix' auxoTc (Wilcken) ebd. p. 36, 29 (160*). buvax' eKKOjuicacGai

ebd. p. 13, 23. XP^^^B' iIjc, TTepiujKobo|ur|Kev' auxouc, XP^^Ö' ^c ebd.

p. 36, 16. 23. 25. 7Teipdco)ii' ibc P. Weil I 44 (vor 161 '^j. jevrix' otKO-

Xoueuuc Tebt. I 72, 160 (114=^). — Bei Kai: Artem. Pap. (Blaß) 6 k' ej

Yfii K ev BaXdccrii; 15 k ouk (III''). k ouGevLond. Ip. 46, 25(146—135'');

Theb. Bk. IV 2, 27 (131*); Ostr. 757, 5 (106— 5*); aber Kai ouGev

Ostr. 1022, 6 (ptol. unb.); 1024, 5; 1027, 7; 1028, 5; 1080, 4 (il^)-

1523, 4 (127*); 1530, 5 (121*). KouBeic Tebt. I 27, 15. 92. 95 (113*).

Die Fälle kouk, KouBev könnten ebenso gut Krasis sein. G. Meyer 225.

Bl. A.^ 43. 54. K.-Bl. I 221 b; 226; 220 Anm. 1.

b) einmal oi in coi: ä c' ou ^ ot coi ou Par. 45, 3 (153*).

K.-Bl. I 239 F.

c) solche Fälle, in denen die Elision an Stelle des gewöhn-

lichen V ecpeXKUcxiKÖv tritt, wie ec6' 6 t^Xioc Par. 1, 446. 458 (vor

165*). [eic' dvbpec = eiciv dvbpec Tebt. 224 (108*) ist mir zweifel-

haft; eher doch eic dvbpec (= dvbpac) — eine Entscheidung ist bei der

unvollständigen Publikation des Stückes kaum möglich.] In Poesie

TeTov' aipecic, ecx' dvdboxoc Grenf. I 1, 1. 2 (erotisches Fragment

nach 173*). K.-Bl. I 234.

d) Auch Beispiele wie TrevxeKaibex' fijuepac Par. 1, 277 (vor 165*);

eTtebuuK evxeuHiv Leid. H 24 (99*) sind nicht gerade gewöhnlich in

den Papyri, b' fi|uepac statt h\ fmepac Par. 63, 3, 87 = Petr.- Einl.
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p. 24 (das b uachträglich über der Linie eingesetzt) ist gewiß Schreib-

fehler; ebenso r\h' ecreiv = rj^n 'ctiv P. Weil I 3G (b), vor 161 ^

e) Der Dativ von öcticoOv lautet bald ibiTivouv (eigentlich u)i-

Tiv' ouv), so Petr. II S (3) 9 (267*^), bald ujixivioOv Rev. L. 49, 18

I 258*), Archiv I 287 col. 2, 14 = Petr.^ p. 41, 14 xpÖTTuui <iLi>TivioOv

246*), fiiTivioOv Rev. L. Append. II 2, 11 (257*), f)TiveioOv Leid. U 4,

15 (IP'"). Im Akkusativ nur övtivoOv: Rev. L. 34, 16 (258*). Par.

63, 11, 60 (165*). Tor. IV 22 (117*); VIII 24; XII 15 (119*). Tebt.

I 5, 143. 161 (118*); 6, 43 (140*). Vgl. ÖvtivoOv Aristeas (Wend-

land) 24. Über ouvtivoöv vgl. S. 117. Zum Ganzen K.-Bl. I 619.

3. Eine Sonderstellung nimmt das erotische Fragment (Grenf.

1 1, nach 173*) ein, das der poetischen Rhythmik und Deklamation

entsprechend nirgends die Bezeichnung der Elision unterläßt und auf

24 Zeilen 14 teilweise stärkere Elisionen enthält: 1 y^TOv' ai'pecic.

2 eci' dvdboxoc — }! e'xei. 5 )u' epuüc — e'xouc' ev. 10 |u' dbiKei —
,u' öbuväi. 13 ]u' e'xei. 16 )a' dqpnic. 17 ja' euboKUj. 19 b' evi.

21 Tivuucx' ÖTi. 22 )uaivo)u' öxav dva|uvric6uj)u' ei.

4. Im übrigen steht auch in Gedichten die scriptio plena sehr

häufig da, wo die Elision metrisch gefordert ist, woraus man mit

Sicherheit auch für die Prosa schließen darf, daß überall Elision

gesprochen wurde, auch wo sie graphisch nicht ausgedrückt ist.

Vgl. K.-Bl. I 232. G. Meyer 224. Meisterh.-Schwyz. 70, 4. Xach-
uianson 73.

Belege: Petr. I 1 A 1 (Antiopefragm.) }Jir[he öiTuuc. 15 le euTux^Jc;

2, 21 öXujXe fi|ua)v; 44 be 'lc|urivou. Sonst überall Elisioueu, wie 1 A c)

)ae9' fiiuüuv t' exöpöv; 5 oub' ctv; 7 xöb' epxerai; 8 xujib' ev; 13 h' cTvai;

14 xöb' dWd. B 2 xöb' eiirac; 3 b' oib' efUJ usw. — Par. 2 (Cbrjsippos-

papyrus, vor 165*) col. 12 \hhe |ud\a eKTidYXuJC (Homerzitat); col. 2 Ouxoi

)ae Hevov oube dbarnuova (Pindar); col. 3, 14 o\jk oYaiuai xaöxa dvbpöc

(Euripidos); col. 4 ouK ecxiv öcxic rrdvxa dviip eubai)uovei (Sophokles),

l'ar. 1 Acrostich. 12 iiKei xd Tidvxa eic x6 auxö, öxav eXQx] ö xpövoc (vor

165*). Vgl. insbesondere Pap. Weil I (Euripidesfragment) 10 xaöxa ouk;

17 eic e|Lie oiov; 18 irdvxa d; 20 dvbpi )Lie ibc; 27 )Life'\\uuv )ne dvi'ip; 28 cpiXe

oüb'; 34 öxe rjv; 35 dvbpa du —- xöxe ai'pecic; 37 xoöxo eiKÖxujc; 38 Kpi-

vaca e)Ltauxfic. III 8 eKapxepr|ca dpoupac (vor 161*). — In den lyrischen

Fragmenten (Tebt. I, 1— 3, geschr. c. 100 a. C.) ist in 21 Füllen Elision

L^^oschrieben, zweimal nicht: 1, 3 dcxopYe aTTeic; 4 iXe (= eiXe) "Apx6|iiic.

5. Vor Eigennamen wird, namentlich in offiziellen Schriftstücken,

tue Präposition (diTÖ, Kaxd, |Liexd, Tiapd, utto) mit Vorliebe ob.ne

Fjlision geschrieben, wolü im Interesse kanzleimäßiger Deutlichkeit.

Vol. Blaß, N. T. 19. Nachmanson 72.
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Belege: dTTÖ 'Qpiujvoc Par. 1, 492. 502 (vor 165*). Karct "Qpou

Par. 16, 7 (Ul'^); Tor. I IS (117*). itierd 'Apxeiauuvoc Petr. II 10 (2)

1 (240*). irapd 'Apiudioc Lond. I p. 32, 2 (163*). rrapa 'AiroWuuviou

Par. 40, 4 (156*). rrapä 'eXrjKioc Tor. I 5, 7. 9. 11 (117*J. utto

'AttoXXujviou Petr. II 13 (1) 3 (258—53*); 4 (1) 2 (255*j^ üttö "Qpov>

Tor. II 6 (120*). uTTÖ McTiaiou Petr. II 47, 35 (192*). Die Zahl der

Beispiele ließe sich beträchtlich vermehren. Xatürlich fehlen auch

nicht Fälle wie nap' 'AvtiKXeouc Petr. II 20 (1) 2 (252*) = (4) 2;

Tiap' 'AcKXriTTidbou ebd. 25 (a) 4; (b) 4 (226*); Trap' 'A)H)aaiviou 30 (d)

3; (f) 4 (225=^); Tiap' "Qpou Lond.' I p. 30, 8 (172*) usw. — VgL
auch Kttid fiiuujv Tebt. I 43, 13 (118*). Dagegen liest man stets dv6*

ujv z. B. Leid. D 1, 21 (162*); Theb.Bk. IV 2, 1 (130*); Tebt. I 116, IS

(IPO-

§ 31. Krasis.i)

1. Die Krasis fristet in den ptolemäischen Papyri nur noch ein

Scheinleben. Neue Verschmelzungen kommen nirgends vor: die-

alten stereotypen Verbindungen mit Artikel und Kai werden mecha-

nisch weitergeführt, manche mögen eher als Apokope (Elision) denn

als Krasis empfunden worden sein.-)

2. KJrasis tritt ein:

a) mit dem Artikel in xdXXa Lond. I p. 30, 2 (172*). Par. 29, 23:

(160*); 42, 1 (156*); 62, 5, 18 (c. 170*); 63, 1, 5; 6, 183 (165*).

Grenf. I 21, 8 (126*). Tor. VHI 56 (119*) etc. xdXtieec Par. 2 col. 1,

zweimal (vor 160*). xaTTiXonra Tebt. I 58, 36 (111* )• xdiiXavii Eud. 6, 35

(vor 165*). xdvavTia Petr. II 46 (a) 6 (200*). xavtiTpacpa ebd. II 4 (4) 2

(255*); 13 (9) 5 (258*). xdvxiTpa^cpov Lond. I p. 39, 55; 40, 58 (158*).

xdvbpi Weil I 16 (literarisches Stück) vor 161*. xdvbpöc Petr.^ 22 (a)

zwischen 3 und 4, sowie Zeile 6 (III*) — nach Wilcken Add. et

Corr. XIII. xdpTupiov Petr. II 4 (5) 2 (255*;. xauxd Rev. L. 20, 11 (259*).

Par. 63, 7, 2 (165*); 8, 11 (12-!*). xauxö Petr. II 13 (19) 11 (258—53*);

33 (a) col. B 19 (242*). Rev. L. 18, 15 {2ö8% Feh-:- 109 col. 2, 30;

1) K.-Bl. I 218 flf. Brugmann G. C4r.=' 141. Meisterh.-Schwyz. 70 § 25_

Schweizer Perg. 133. Nachmanson 74.

2) Schmid Attic. III 294: „In den Papyri der Ptolemäerzeit finde ich

nichts, was der Annahme widerspräche, daß schon die Koivri des 2. Jahrh. t. Chr.

die Krasis so wenig wie die Xeugriecheu gekannt, vielmehr nur Elision an-

gewendet habe." Vgl. Hatzidakis Einl. 312 ff. Anders 0. Crusius, der mir
brieflich mitteilt: „Wegen der Krasis habe ich Bedenken. Herondas hat, nach

Ausweis des Verses, die äußersten, durch Elision unerklärbaren Kraseu gewagt,,

vieles unbestreitbar aus dem seiino ipraefat. p. XXIIP^ und schwerlich unter

Verkennung der organischen Gesetze."
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4, 25; 6, 7 etc. (III''). lauiocauTO (= -oO) Artem. Pap. 3. 4. 5 (IIP).

To]uvavTiov Par. 63, 12, 85 (165=^). rouvo^a liev. L. 104, 3 (258*).

Über ujHiXr|cpd)C, ö 'EiXr|cpujc und ö eHeiXrjcpuuc vgl. oben- S. 144.

Falsch gebildet koct' edv Weil I 31 (a), und ebenda (b) kocG'

edv statt Kaix' edv (vor 165'^). xdibeXqpiJui Grenf. I 23, 1 (II*). tuji)liiLi

(statt Tuj^uui) Weil I 33 (vor 161*). K.-Bl. I 220, 4.

b) mit Kai in KttTO) Par. 49, 34 (153*). Ostr. 1256, 6 (136*).

Kd^oö Petr. II 32 (1) 6 (c. 238*). Lond. I p.. 13, 26 (162*). Kdnoi

Artem. 17 (IIP). Lond. I p. 38, 19 (158*). Kd^ie Tebt. I 39, 32 (114*).

KdKeTva Par. 2 col. 15 (vor 165*). Kdv (= Kai edv) Petr. II 50 (1) 5

(Laches c. 300*). Par. 63, 5, 133; 6, 176 (165*). 47, 11 (,153*); 8,

11(129*). Lond. I p. 33, 27 (163*). Theb. Bk. I 1, 19 (131*). Tebt.

I 28, 16 (114*). KauTÖc Artem. 6 (EI*). Par. 32, 5 (162*); 37, 32

(163*); 38, 29 (160*). Kautoi Par. 42, 1 (156*); 43, 2 (154*); 44, 1

(153*). Lond. n p. 9 oben (118*). Über kouk, KOuGev vgl. oben S. 156.

3. Weit häufiger jedoch unterbleibt die Krasis, und zu allen

Zeiten betjegnen unzählige Fälle wie

a) mit dem Artikel: id dXXa Par. 44, 2; 45, 1 (153*). id

dMTieXiKd Petr. II 13 (17) 3 (255*); 18 (b) 5. 20 (246*> xd dvaTKaia

Par. 22, 30 (165*). xd dvxiTpacpa Petr. H 4 (13) 1 (255*); 6, 2

(c. 250*); 13 (13) 2; (18^) 5. 20 (258-53*) etc. xd dcxpa Par. 1,

187. 205. 319. 322. 326 (vor 165*). xd auxd Par. 1, 204 (vor 165*);

61, 2 (156*). xd ep-fa Par. 66, 71 (III*). xö dXXo Par. 5, 2, 2; col.

17, 8; col. 45, 5 (114*). xö dxavf] xiqv Bupav dqpeBnvai Par. 6, 18 (127*).

xö dvxiTpacpov Par. 63, 8 (165*). Lond. I p. 10, 10; 11, 32 (162*) etc.

xö auxöv Petr. I 7 (2) 6 (Phaedon c. 300*, in den Texten xaüxöv). xö

auxo Petr. II 33 p. 66, 5; 36 (1) 34; (2) 7 (lü*). Par. 66, 69 (III*). Petr.^

39 col. 2, 4 (III*); p. 124 col. 3, 1 (246*). Eud. 14, 16; 17, 21 (vor

165*). Zois I 1, 16 (150*); II 1, 16 (148*). Leid. B 2, 15 (164*).

Rev. Mel. 321 coL 2, 4 (II*). Tebt. I 60, 44; 61, 156 (118*); 75, 37

(112*). Ostr. 717, 2 (ptol. unb.) usw. xö övo^a Rev. L. 11, 14; 91,

5; 93, 8 (258*). Par. 62, 8, 4 (c. 170*). Grenf. I 43, 6 (U*^. xö

aaccov Par. 63, 28 (165*). xö eXdxicxov Par. 63, 34 (165*). xö

emßdXXov ebd. 63, 11, 56. xö i|adxiov (im Attischen 9oi)ndxiov) Par.

12, 14 (157*). xou auxoO Par. 66, 59 (III*) u. v. a.

b) mit Kai: Kai auxöc Par. 45, 2 (153*); 46, 4 (153*); 51, G

(160*). Lond. I p. 38, 13 (158*) etc. Kai adxoi Petr. II 40 (a) 9 (260")

und oft. Kai edv Ashmol. PI. XVI 54 (III*).

c) Stets unterbleibt die Krasis in den mit rrpo- zusammengesetzten

Verbalformen wie trpoeßdXexo Grenf. 111, 2, 13 (157*). TTpoeveTKajuevoi"
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I'etr. II 20 (4) 11 (252*J. TrpoGTriCKimJuiaevoi Tor. I G, 7 (.117*).

TTpoecTriKuuc Petr. II 30 (e) 4 (235'^j. Kev. L. 41, IO5 4;3, 3 (258").

Lond. I p. 10, 4 (162=^); p. 25, 10. 22; p. 26, 10. 20 (e. 160'').

TTpaiecTijuToc Tsic) Leid, ü 3, 8 (IP'"). -rrpoerpuTricav Rev. L. 26, 17

(258'^). TTpoecpepÖMeea Lond. I p. 13, 16 (102='). Tor. I 6, 32; 8, 3

(117*^). -rrpoexouci Petr. II 12 (4) 4 (241'') usw. Vgl. Meisterh.-

Schwyz. 73, 173. Schweizer Perg. 101. Nachmanson 69.

Anmerkung. In ttXivOouXkoi (ziegelBtreichendi Petr. II 14 (1 c) 3 und

-rrXivöouXKia ebd. 14 (2) 13 Wilcken (XU"; empfand man schwerlich Krasis, sondern

eine Zusammensetzung aus ttXivG — ouXkoi. Vgl. kXaio — oupYoi oben S. 155.

d) Wie die Elision wird auch meist die Krasis im Verse, da wo das

Metrum sie fordert, nicht graphisch zum Ausdruck gebracht, woraus

zu entnehmen ist, daß auch in Prosa die Schrift kein genaues Bikl

von der lebendigen Sprache gibt

Beispiele: Eimpideszitat Par. 2 col. 5 (II'^'j Ouk ef TuvaiEl TOuc

veaviac XP^iJ^v, dW €v cibripoii Kai ev öttXoic iijuctc e'xeiv. Acrostich.

vor Eud. Z. 12 fiKei xd -rrdvia eic tö auTÖ, öxav e\6ri 6 xpovoc. Im

erotischen Fragment (Grenf. I 1, nach 173'') müssen nach der metrischen

Einteilung von Wilamowitz per crasin gelesen werden I 4 Ktti ö (= XvS)

Tf]V qpiXiav eKTiKuuc; 8 Km 6 (= xdj) ttoXuc epuuc; 9 t6 ev (= xouv)

xfii HJUxni: 11 epdv jjiov aixic.v. P. Weil V 1 Kai ouk = kouk; 5 xö

otYaeöv = xaraBöv (vor 161"). Tebt. I 1 (Anthol. Fragm.) 15 Kai

ouKexi = KOUKexi (100'').

§ 32. Hiatus nud Syuizese.^)

1. Ein auffallender Hiatus wiederholt sich mehrfach im Chrysippos-

papyrus (Par. 2) zwischen der Negation ou und dem dazu gehörigen

BegTiff, wie col. 2 ou dXrjBuJC, oü dvxiKeixai; col. 3 oü direcpiivaxo

(neben ouk drrecprivaxo) ; col. 4 ou 'Avbpojudxri ; col. 5 ou dvxiKeixai, ou

dXri9ec; ebenso col. 6—11 und ou ecxiv; col. 12 ou 'ATa|ue)Livuuv; col. 7

ou oüxujc. Eine paläographische Erklärung gibt es nicht; auch au

ein Versehen ist bei der Häufigkeit der Fälle nicht zu denken. Und

wenn Th. Bergk, Commentatio de Chrysippi libris rrepi dTro-

(paxiKuJv p. 24 meint: „Fortasse Aegyptii, qui graeca lingua usi sunt,

ubique ou dicere soliti sunt, omniuoque asperior fuit Aegyptiorum

graeca dialectus", so hat sich diese Vermutung — abgesehen von

einer einzigen Stelle Fay. XII 6 ou dTTÖ xou ßeXxicxou (nach 103") —
in dem seither ums Hundertfache angewachsenen Material der ägyp-

tischen Papyri nirgends bestätigt. Vielmehr legt es der Zusammen-

1) Vgl. G. Meyer 196, wo in der Fußnote weitere Literatur angeführt ist.
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hang der ganzen Schrift des Chi-jsippos nahe, daß diese singulare

Erscheinung irgendwie mit der stoischen Dialektik zusammenhängen

muß, die vielleicht in der vorliegenden Gegenüberstellung kategorischer

und negativer Urteile die Negation dadurch betont und hervorhebt,

daß sie dieselbe für sich stellt. Also ou avTiKeiiai eigentlich nicht

= „es steht nicht gegenüber^', sondern „ein ou steht gegenüber". —
Im 12. Vers des Akrostichons vor dem astronomischen Papyrus

(Par. 1) darf der Hiatus in e\6r] ö xpovoc um so weniger befremden,

als es dem versifex in erster Linie um die Zahl der Buchstaben zu

tun ist.

2. Zur Vermeidung des Hiatus bzw. des Zusammenstoßes kon-

sonantischen Aus- imd Anlauts bedienten sich sorgfxiltiore Stilisten seit

Isokrates eigener Nebenformen.

a) biÖTi statt ÖTi, bei Herodot sehr häufig, in der attischen

Prosa seltener, z. B. Isokrat. tt. dvxib. 133 Kai biÖTi; 263 eipiiKa, biöxi.

Aeschines 1, 55 0au|udZ;eTe, biöxi (vgl. Krüger zu Arr. Anab. IV 9, 7),

auf attischen Steinen in der Bedeutung „daß" seit c. 300% nie aber

= „weil" zu belegen, begegnet in ptolem. Papyri bisweilen nach

Vokalen, und zwar

a) =,,daß"Petr. 11 4 (9) 8 (255^) oTbac be, biöii: Petr.- 36 (a)

recto 9 cüvoibdc |uoi, biöxi; verso 2 fejpaq)a, biöxi (HP). Rosetta-

stein 53 (196^) r\x, biöxi. Lond. I p. 40, 7() (158'') be, biöxi. Bü
1011 I 19 (IP). Tebt. I 12, 20 (118*) Kai biöxi.

ß) = „weil" Petr. II 20 col. 2, 9 (252*) y] biöxi; 15 (1) 10

= Petr.2 45 (3) 10 (241—39*) cuvxeXeicBai, biöxi. Tebt. I 24, 34 (117*)

Kttl blÖXl.

Doch findet sich biöxi auch nach Konsonanten und zwar

a) =„daß" Kanop. Dekr. 45 (237*) eibujciv, biöxi. Par. 64, 35

(c. 160*) XoTirÖMevoc. biöxi. Vat. E (Mai t. V p. 354) 22 (157*)

eTTrfvujciv, biöxi; aber in der Parallelstelle F 17 cttitvOuciv, öxi.

ß) = „weil" Petr. II 39 (g) 14 1 111*) TrapaKoXoueeiv, biöxi. Nach

Wendland hat Aristeas biöxi nur nach Vokalen und nie = quia; im

N. T. ist das häufige biöxi nur Kausalpartikel (Blaß N. T. 2QS, 6).

Über die Attizisten vgl. Schmid Att. I 52. 115 (bei Lukian auch

nach Konsonanten); II 95; HI 293; IV 154.

Umgekehrt findet VVendlaud biö im Aristeasbrief bloß vor

Konsonanten; aber Petr. II 3 (a) 1 (c. 250*) biö eTre'xuj. Sonst bio

beo)nai Par. 24, 10 (164*) u. a. m.

b) Der Gebrauch von Ttäc und cxTrac ist V()r\viegond durch

Rücksicht auf Euphonie und Vermeidung des Hiatus bestimmt.

Mayser, Paiiyrusgrammatik. 11
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Übrigens ist ÜTiac verhältnismäßig selten nnd gehört fast ausschließ-

lich dem höheren Stil der Literatur- und Kanzleisprache an.\)

Belege für ctTrac.

III*. a) nach Konsonanten: Rev. L. 18, 9 (258*) xpovoc ä-rrac.

Petr. 45, 11 (c. 246*) d-faeOuv äTrdvTuuv; ebd. 9 (l) 5 (241=') evapxiv

diTTdvTUJv; 14 ... ev aTravtac (Wilcken). Kanop. Dekr. (236*) 32 tüüv

dXXujv ctTTavTiuv; 45 öttujc ÜTravTec; 54 und 57 ev ärracr, dagegen

23 ev TTÖciv; 26 YtTOvev Träciv; 5U xwpav TrdvTUJV.

ß) Zweifelhafte Fälle Petr. II 3 (a) 8 (260*) dTrdvTUJV am Anfang

der Linie nach einer Lücke. Grenf. II 14, 7 (III*) qpavevTUJV ctTrav.

II—I*. a) nach Konsonanten: Eud. 15, 7. 12 (vor 165*) ev dTrdcTii;

4, 27 (Blaß) TTpocTi0ei<c> otTravTa (Literatursprache). Par. 63, 9, 34 (165*)

eE dndvTUJV (Kanzlei). Leid. B 3, 19 (164*) oiKOU|nevric d-rrdcric (feierlicher

Wunsch). Lond.Ip.l3,29(l62*); 38,31 (158*)töv änavTa; ebenso Rosetta-

stein 36 (196*). Dittenberg. inscr. gi-.or.1 139, 22 (146—116*); 168, 14. 50

(116—81*). Lond.I p. 34, 23 (161*) ßiav dTiaci (Amtsstil). Rev. Mel. 322

(II*) TOUTOic äiravTa. Tor. I 6, 11 (117*) e\Kuc6evTUJV dTrdvTUJV (Kanzlei).

Tebt.I 5, 40 (118*) TrXei<6v>UL)V dirdviuDv; 43, 42 (118*) eic ÜTravTa; 108, 5

(93 oder 60*) iriv ärracav (offiziell); 56, 17 (II*) tov dTravta (privat),

ß) nach Vokalen: Eud. 14, 17 TpÖTTUJi ÖTrav (Literatm-stil). B U 1011

II 7 (II*) und Lond.I p. 34, 30 (161*) Tiepi drrdvTUJV (amtl. Korresp.);

ebenso P. Reinach 19, 19 (108*).

Eine Übersicht über das Verhältnis von Tide: dirac (etwa ^8:1)
gibt folgende Tabelle:')

ni.Jabrh. v.Chr.

Petr. LH. Rev. L.

Magd. 1—41.

IL Jahrh. v. Chr.

BU993ft'. Grenf.

I. ILLeid.Lond.il.
Par. Tor.

n. I. Jahrb.!

V. Chr.

Tebtun. I.

Summe

iräc nach Vokalen 48

Tiäc nach Konsonanten 44 78
iräclöe

äirac nach Konsonanten

ÖTTHC nach Vokalen
.

( aTTac21

1) H. Diels hat in den G. G. A. 1894, -iiiTtf. den Gebrauch von ttöc und

äTiac bei den attischen Prosaikern bis auf Aristoteles und Theophrast herab

statistisch untersucht und im Hinblick auf die Aristotelische 7ro\iT€ia 'Aerjvaiujv

geprüft. Von der ausgefeilten xexvn des „großen Schulmeisters" Isokrates, der

die strengsten Hiatusgesetze aufgestellt und selbst peinlich eingehalten hat, ist

in den ptolem. Papyri (wenigstens bei irac) nicht viel zu spüren, um so mehr
vom „Widerstand des Individuums". Immerhin bleibt die kakophonische Ver-

wendung von ärrac nach Vokalen auch hier auf ein Minimum beschränkt und
betrifft — mit der einzigen Ausnahme Tpöirmi äirav in dem zweifelhaft redi-

gierten Schülermanuskript des Eudoxospapyrus (col. 14, 17) — nur die selbst

von Isokrates zugelassene Verbindung Ttepi äirdvTUJv (Belege unten).

2) Eine Stichprobe, die Mekler (Wchschr. f. kl. Phil. 1904, 1055 Fußnote)
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Anmerkung. Unsichere Fälle, wie iva Träv (iv' ciirav) Par. 26, 47; 29, 22

(160*) sind in der Tabelle nicht berücksichtigt.

o. Synizese ist durch das Metrum gefordert im Dochmius edv

b' evi TTpocKaOei (_ ^ u ^ u ^) Grenf. I 1, 19 (erot. Fragm. nach 17o*).

B. KONSONANTISMUS.

I. EINFACHE KONSONANTEN.

a) MUTAE.

§ 33. Schwund.
Gutturale.

1. Der Schwund des iiitervokalischen t (besonders nach I- und

E-Lauten), das frühzeitig in der Volkssprache aus einem stimmhaften

Verschlußlaut zur Spirans geworden war, setzt schon um die Mitte

des 3. vorchristlichen Jahrhunderts ein.^) Der Vorgang ist belegt

a) nach hellen Vokalen (i, e, u):

oXiov Petr. II 2 (1) 16 (260^); 19 (2) 7 (IIP). Theb. Bk. XII 8 (U^);

öXio = öXiTiui Par. 51, 27 (160*^). ÖXiuuv 26, 9 (163^). ÖXiaic Leid. U
4, 17 (IP'»). ÖXiac Par. 26, 14 (163^). Tebt. I 17, 9 (114*). ÖXiouc

Par. 63, 4, 103 (165*). P. Kairo Arch. I p. 60, 44 (123*). — oXifov

Petr. n 16, 12 (IIP). oXitov Petr. II 16, 12 (IIP). oXitoc 40 (a) 13

und öXiTOipuxncrite 12 (260*). oXiTa P. Kairo Arch. I p. 62, 8 (123*);

Par. 5, 22, 8 (114*) und oft.— Hatzidakis G. G. A. 1899, 514 imd

mit ihm Thumb HeU. 135 sind geneigt öXiov als Analogiebildung

zu TrXeiov, ineiov zu erklären; aber zur Zeit, in der die ersten Bei-

spiele für öXioc auftreten (IIP), ist fast nirgends nXiiJUV oder luiuuv

zu belegen [das einzige sichere Beispiel für ttXiuu in ptolemäischer

Zeit finde ich Petr.^ 137 II 18, geschrieben III*, während ttXiovoc

auf einem Ostrakon, pul)liziert von Goodspeed in Melanges Nicole

p. 187, 10 sicherlich der römischen Zeit angehört], vielmehr hielt

sich die Mittelstufe irXfiov (vgl. S. 75). oXioc wird in Athen schon

an Philodem. tt. uouciKric anstellte, ergab für ttöc nach Vokalen .•J2, nach Kon-

sonanten 7; ä-rrac nach Konsonanten 8, nach Vokalen 0. Also iräc : öttoc = 5 : 1.

Vgl. auch Schmid Attic. IV 702. Nachmanson 142, 2 mit Note 2. Blaß
N. T. S. 157, Fußnote 1.

1) Blaß A.' 107f. G. Meyer-' 294. Brugmann Gr. Gr.'' 108. Meisterh-
Schwyz.75,4. Schweizer P'erg. 108. K. Dieterich Unt. 86 tf. Kretschmer
Entst. 15. Nachmanson 77. Thumb Hell. 134 hält die Erscheinung für

spezifisch ägyptisch, da sie das Neugr. nur in wenigen einzeldialektischen

Formen zeige. Vgl. auch Thumb Neugr. 14f. Crönert91f.
11*
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an Hyperbolos als plebeisclie Aussprache verspottet und läßt sich

seit c. 30(P auf attischen Steinen und anderwärts nachweisen.

Schwyzer Vulg. 252 ('OXiav0ibr|c); weitere Beispiele (öXiapxia)

gibt Dittenberger Syll.^III 228. Moulton Class. rev. XVIII (1904)

107'-.

eTTiovfjc = eTTifovfic Tebt. I 105, 54 (103*), aber eTnrovfic 53 von

einer anderen Hand, wie sonst sehr oft.

CTparrjOuc = crpairiTOuc Tebt. I 5, 144 (118*).

Wenn neben otYnTOX« i^ der überwiegenden Zahl der Fälle

dfeiox« (dTeoxa, ä^iiuxa) belegt ist (vgl. § 72, 9), so erblickt hierin

Hatzidakis G. G. A. 1899, 514 das Produkt einer Dissimilation, worin

ihm Thumb Hell. 135 beistimmt. Doch kann man auch hier an

Spirantischwerden des y und Übergang von rij in ei denken (s. oben

S. 78).

Der ägyptische Name TTopeTeßOic, wie er in der Regel lautet,

z.B. Par. 5,'26, 2 (114*); Tebt. I 62, 109 (119*); 98, 78 (c. 112*);

Ostr. 1150 (134*), erscheint auf einer Steuerquitiung von 121* (Ostr.

1531, 2) in der Form TTopeißGic.

Über das früher von mir unter diesen Gesichtspunkt gestellte

e"fXor|GevTa vgl. Yerbalverzeichnis (§ 81 j unter Xoew.

\jiaivo|uev steht für ufiaivo,uev Par. 42, 2; ebd. 14 üiaivric (156*).

— uTiaivuj passim; z. B. uyiüivov (imperf) Par. 32, 5; ebd. 32 uYiai-

vovTttc (162*j. ÜYiaive Par. 49, 37 (c. 160*).

xlnmerkung 1. In der Schreibung ÜYaivi]c Tebt. I 12, 13 {118*y, wie in

XeiToupYÜuv Igen. plur. zu XeiToupYia) Lond. I p. 46, 17 (146— 135*) steht y a-n

Stelle der beiden Laute ,yi': umgekehrt = ,iy' in '€iT<(i)>Yev)'|i Tebt. I 100, 2

(117—16*).

b) nach dem A-Laut:

dvaTTao)uevouc = dvaTTaYO|uevouc Tebt. I 264 (11*^.

ccppaibujv = cqppaYibujv Tebt. I 164, 19 (11*^).

Anmerkung 2. Die Schreibung TTpocaxpYwci (,xo' is erased Petr.- p. 133)

= TTpocÖYiwci Petr. II 37 (2 c) 8 iJII"/ beweist vielleicht spirantische Aussprache

des Yi die den Schreiber veranlaßte, zunächst ein x statt y zu setzen. — Viel-

leicht ist auch im Anlaut von üüXac Lond. II p. 11, 13 (1.52 oder 141*), das sich

nicht von uaXoc fGlas) ableiten läßt , ein spirantisches y geschwunden und das

vortreiFlich in den Zusammenhang i^assende Wort Y^äXac (makedonischer Becher)

einzusetzen, worüber E.M. 243, 13; Athen. XI p.467 A zu vergleichen ist. Wilcken
Arch. I 135. van Herwerden lexic. suppl. et dialect. 180.

2. YiTvuucKuu, YiTVOjuai — yiviLckuu, Yivo)Liai. Hier erklärt

sich der Ausfall des y '^or dem Dental v am einfachsten durch die

auch im Lateinischen (gnatus — natus; gnosco — nosco etc.) ge-

läufige (hier freilich auf den Anlaut beschränkte) Mittelstufe gn > im,
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d. h. Nasalierimg des f, worauf Vereinfachung des Doppellauts mit

Ersatzdelinung eintrat. Bei (•ivo)aai (Teivo|aai) hat die Analogie mit

dem Aorist ("feivacGai, ^ivacGai) den Prozeß erleichtert.^)

Die Formen fifvoJCKuu, "fiTVOiuai begegnen als überlieferte Ortho-

graphie nur noch in klassischen Stücken. fivuucKuu, "fivoiaai (nicht

selten *f€ivo)Liai), nachweisbar seit 277 v. Chr., sind durch die ganze

Ptolemäerzeit in den Urkunden ausschließlich herrschend.^)

Belege: a) TrfvuuCKUJ Petr. I 7 (3) 9; 8 (l) 12 (Phaedon c. 300*).

dva-frfvuJCKO|Liev(JUV Hyperid. k. OiX. col. 9, 215 (Kenyon class. 53) II—P,
aber ebenda col. 3, 60 (p. 48) dvaYeivuJCKOuevuuv. — 'fiTVOiuevoic

[Demosth.J epist. III, 1 (Kenyon class. p. 58) II— P.

b) TivoJCKUJ Petr. II 40 (b) 2 (277*); 13 (4) 6 (253*). Petr. I 29,

13 (III*). Petr. II 11 (1) 5; (2) 2 (IIP); 9 (3) 2 (241*). Par. 32, 5

(162*). Tor. I 3, 20 (117*) TeivuucKe (exspirator. Akzent!) Tebt. I 12,2

(118*) usw.

Tivo^ai Petr. II 40 (b) 7 (277*); 2 (l) 13; (4) 7 (260*); 4 Tll)

5 (255*); 13 (l) 4; (19) 5 (258—53*). 7Tapa-fivr|cee ebd. 29 (e) 3

(c. 250*). Tivo|Lievou Leid. Q 8 (260*) [sie! Leemans TiTVOjaevou].

eTivcTO Lond. I p. 7, 12 (164*). KaiaTiveTai Tebt. I 38,5 (113*) usw.

Auch der zur wissenschaftlichen Literatursprache neigende Eudoxospapyrus

hat durchweg '(ivojAUi ("feivoiuai).

•feivo^ai Petr. II 9 (5; 6 (241*). Leid. C p. 92 col. 3, 7 (160*).

Ostr. 1026, 4 (imb. ptol.); 1081, 6 (141—40*). Teivetai Grenf. I 22, 12

(118*). KaxareiveTai Tebt. I 5, 175 (118*). Trapafeivou Par. 63, 11,

72 (165*). rrapa-feivriTai Eud. 15, 20 (vor 165*). TtapaYeivecGai Tebt.

124, 28 (117'^). Teivoviai Petr. II 13 (17) 9 (258*). Eud. 18, 1: 19,

1 (vor 165*). TTapaTeivöfieGa Tebt. I 18, 2 (114*). -feivwiaeea Tor. V
24; VI 25 (177 oder 165*). TeivecGuu Fay. p. 49, 26 = Strack Arch. II

1) G. Meyer^ 3G4. Brugmaun Gr. Gr."* 107. VH). Meisterhans-
Scliwyz. 75, 4. Kretschmer Vas. 171 f. Schweizer Perg. 12S. Nicht ganz

entscliieden äußert sich Blaß A.' 86 f.; auch K.-Bl. I 57 machen gegen obige

Erklärung die Syllaltierung TTpä-"fua j^eltend. Hatzi dakis Deutsche Lit. Zeit.

1901, 1109 nimmt wie bei ÜTeioxa <^ crrnTOX" dissimilatorischcn Schwmid an;

doch sind die Vorgänge lautlich verschieden (^Nachmanson 109). Zur Analogie

mit dem Aorist, die übrigens für sich allein kaum zur Erklärung j^enügt, vgl.

Dieterich Unt. 120, ergänzt von W. Schniid Wchschr. f. kl. l'h. 1899 N. 19

S. 510. Über Yeivo|uai — "f^ivacöai, namentlich Y^ivd.uevoc, Y£iva)aevr|, das auch

in Prosa bei Herod., Xenoph. u. a. vorkommt, handeln K.-Bl. II 389. Auf einem

Ostrakon des Jahres 149 8 oder 1.S8/7 v. Chr. steht tö -fiväuevov iWilcken < 'str.

1616, 6).

2) Hecht II 16. Lautensach 1887, 9. Meisterh.-Schwy z. 177 Fürs

Vulgärattische Seh w y z e r Vulg. 252. Schweizer Perg. 1 28. S c hm i d Att. II 29

;

IV 579 (bei den Attizisten wieder -fi'rvouaiV Moeris 19.S: YiTverai 'A., -fivfTni "€.

Crönert 92.
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556 (I*). Teivo)Lievric Tebt. 1 24, 59 (117''). -feivouevov ebd. 33, 13

(112*). KaittTeivoiaevou P. Reinach 17, 10 (109=*).

3. Aus demseli)eii Grunde (Nasalieruuf^ des y vor pi) konnte ein

Schreiber des Aktenstücks Par. 63, 1, 25 (165*) zuerst TTpainaxeiaic

schreiben und das y nachher darübersetzen; col. 5, 134 und 157

schreibt er richtig irpaYluaTeiaic. Über neugriechisches Trpä)iia vgl.

Thumb Neugr. 15. Dieterich Unt. 119. Statt expriYM« (Kanal-

durchbruch), wie B ü 1003, 6 (111% ferner Petr.- 23, 8 und 9, sowie

Petr. II Introd. p. 31, 6 (IIP) [nach Wilcken, Add. et Corr. XIII]

richtig geschrieben wird, oder eKXpriYM« Tebt. I 120, 81 (97 oder 64*)

begegnet einmal P. Mus. Gizeh 10351 Arch. I 59 col. 1, 10 und 14

(127*) die Schreibung iKXprwiaia.

Ähnlich steht xeiaiaevouc =^ TeraY^evouc Tebt. 15, 144 (118*);

ebd. 145 uTTOTexaiaevouc; dagegen von zweiter Hand in demselben

Dekret 162 f. TeiaTluevouc . . . ÜTTOTeiaYiuevouc. In dYVoiac Tebt. I 24, 33

(117*) ist das y ei'st nachträglich über die Linie gesetzt; ebenso

P. Reinach 22, II. Hand 30 (107*J zuerst Td)a[aToc], dann TdY|a[aToc].

Über dies sog. ctYM« vgl. Blaß A.^ 86. K. Dieterieh Unt. 119.

Anmerkung 3. Im Anlaut steht v für -fv in i|)UYMOö <(Y^vaq)e(ujv) Tebt.

I 86, 45 (II "*";, aber 51 ipuYluoü Yv«cpe(a)v).

Anmerkung 4. Ein vereinzeltes Beispiel assimilatorischen Ausfalls von

Y vor 6 zeigt das Zahlwort bbwKovra = ÖYÖcriKovra Ostr. iTheb.) 323, 6 (c. I*),

von dem schon oben die Rede war (S. 15 f.). Ähnlichen Schwund des f vor X

und V verzeichnet Kretschmer Vas. 170 f. in AaÜKii, AüOkoc statt fXauKTi,

rXauKOc; 'Apiävr) aus 'ApmYvri, wozu ich noch 'PaiKÖc aus fpaiKÖc (Hesych. s. v.) füge.

Anmerkung 5. Der Ausfall des x ^^ inexiiveBricav = |ueTr|vexö»1cav

Grenf. I 39, 1, 13 (II—I") ist vielleicht veranlaßt durch die schwache Aussprache

der Aspirata. Crönert 69 führt als Parallele an ineraXiiBeic = luexaXricpeeic bei

Philo III 119, 13 G.

Labiale.

4. Eine wohl nur orthographi.sche Erleichterung dreifacher Kon-

sonanz scheint vorzuliegen, wenn in der Lautverbindung |uttx das tt

durch Assimilation an den vorausgehenden labialen Nasal ausfällt, so

in dvemXriiuxouc Tebt. I 61 (b) 238 (118*) neben dveTTiXriiuTTXouc

ebd. 72, 176 (114*) und dvemXriTTxouc 5, 48 (118*), sowie in Tieiaxoc

Ostr. 3, 3; 4, 4 (17— 18?); ebenso Tte^xri Lond. II 209, 2 (156?). ixe^x-

encoMevouc B U 235, 15 (IP). Brugmann Gr. Gr.M31flF. W. Schulze

Orthographica YIII Note 3 und Crönert 68, 1 geben Aveitere Belege,

ersterer namentlich aus lateinischen Transskriptionen. Wenn aber statt

des gewöhnlichen TeßxOvic oder TeirxOvic (Belege § 36 II 2) Tebt. I 59, 1

(99*) Texuvei geschrieben wird, so mag dies eine Art Angleichung

des stimmlosen tt au x und Vereinfachung der Laute sein, ein aus
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dem thessalisclien Dialekt bekannter Vorgang, für den G. Mejer 362

Belege anführt. Für TTTicdvri steht einmal xicdvr] Oxy. IV 51 (um

Chr. Geb.).

Anmerkung 6. TTeiacccc hat sich, wie früher vermutet wurde (Prooframm

von 1900, Note 360), als Eigenname herausgestellt: Petr. II 28 col. 3, 14; col. 6,

12 = Petr.- p. 187 (HI*); ebenso TTeMCÖi Petr.- 42 C 4, 14 (^255»).. Vgl. TTcLicäic

Par. 5, 21, 8 und 24, 2; sowie 0pi7T6,ucö(ic ebd. 5, 43, 8 (114*). TTe|ucdiToc —
TTeiucäic Ostr. 1211, 1, 5 (röm.).

Anmerkung 7. Der Ausfall der Aspirata qp in c<^q))>aipac Eud. 7, 13

(vor Kj.ö"!, wie in dva<^(p)>66ipec6ai Tebt. I 24, 32 (117*; ist lautphysiologisch

nicht zu erklären, also wohl Schreibfehler. Letzteres Wort hält übrigens Cr ön er

t

(Wchschr. f. kl. Ph. 1903, 45(5) für ein unverständliches Kompositum.

Dentale.

5. TTo\€)iiaioc Tebt. I 105, 27 (103*) kann im Vergleich mit v. 25

und 31, Avo derselbe Mann TTToXeuaioc heißt, als Versehen gelten.

Doch kommt TToXe|uaioc als seltene Nebenform zu TTToXeuaToc auch

sonst vor, z. B. Dittenb. SyU.- 425 (Malta) 2 (c. 200*); 184, 2 (312*).

I. Gr. Sept. 426, 3. Nachmanson 74.

). Das durch Epenthese entstandene b in der attischen Form |uö\uß-

boc (K. Bl. I 286; Meisterh.-Schwyz. 30, 10) verflüchtigt sich in der

KOivi'i (nach Dieterich Unt. 121f.) ursprünglich infolge der durch Ton-

losigkeit der vorangehenden Silbe bedingten Leichtigkeit der Aussprache

und wohl auch im Zusammenhang mit der spirantischen Aussprache

des ß, so daß auf den Papyri des III. und II. Jahrh. v. Chr. zwar das ältere

jLiöXußöoc, im I. aber laöXißoc angetroffen wird. Belege oben S. 101 f.

7. Der Ausfall des 9 zwischen c und X, der in ionisch-äolischen

Formen, wie ecXöc, ludcXric (Brugmann Gr. Gr. 132 g; K.-Bl. I 284,

10|; G. Meyer 349) vorliegt, ist konserviert in dem dorisch-äolischen

Eigennamen 'GcXdbac Grenf. I 39 verso col. 1, 13 (II—I*). Sonst

häutig 'GcOXdbac wie Arch. I 65, 27 (123*); II 518 (131 *\ 'eceXdbou

Grenf. I 12, 19. 23 (148*); 21, 4. 9. 10 (126*). ^ec[e]Xdbai Grenf. II

26, 13 (103*). Über Ypdvpecai statt YpdipecGai vgl. i^ 36 III 2.

Anmerkung 8. eOüu<e> Tebt. I 122, 1 (^96 oder 63") ist wohl wie das

häutige ea)(e) z. B. ebd. 120, 132 (97 oder 64*) als Abkürzung zu betrachten.

§ 34. Entfaltung eines inlautenden y.^^

Dem Schwund des intervokalischen y (>? 33 Xr. 1) steht als polare

Ersclieinuug gegenüber die Entfaltung (Anaptyxis) eines inlautenden

spirantischen y zwischen zwei Vokalen gleichsam zur Tilgung des

Hiatus. Wie der Schwund, so findet auch die Neuentwicklung statt

1' Blaß A.'' 107. Brugmann Gr. (ir.^ 108. (i. Meyer 221. Ilat/.idakis

Eiul. 122 f. Dieterich Unt. 91 f. Kretschmer K. Z. 33. 26".
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a) nach einem dunkeln Vokal (a) in KXa-f-u) (sie! nicht KXai-f-ui,

wie noch Dieterich Unt. 91 anführt) Par. 51, 16 (160*);

b) weit häufiger aber nach hellen Lauten (e, i): ei-f-€p6v= iepöv

Weil VI 2, 6 (vor 161*), aber 10 iepöv, wie sonst überall, ufi-f-aivic

— uTi-T-aivTic Par. 63, 1, 5. 19 = Petr.^ Einl. p. 18 (165*). Capani-

Y-r|uji = CapaTTieiuui Par. 40, 10 (156*); 41, 10 (160*). Belege für

CapaTTieiov oben 8. 57. Mvn-Tcioc = Mvitioc Par. 55 (b) 2 (159*);

auch Tebt. I 5, 77 (118*) eher MvriTioc als Mv^cioc. Vgl. oben S. 115,

wo auch (unter d) die Schreibung euTcpfexric etc. besprochen ist.

In einer Reihe ägyptischer Eigennamen ist schwer zu ent-

scheiden, oh das intervokalische 'f ursprünglich und in einzelnen Fällen

geschwunden ist oder ob es sich nachträglich eingeschlichen hat. So be-

gegnen nebeneinander 'Apcificic Grenf. II 32, 7 (101*); 33, 2. 3. 10. 12

(100*) etc. und 'ApciTncic Tebt. I 43, 17 (118*); 63, 8 (116—5*); 64

(a) 5 (116—5*); 73, 31 (113—11*); 85, 56 (113*). — 'GpieiJC Petr.^

p. 177, 2 (III*); 'Gpieujc Tebt. I 85, 124. 129 (113*) und oft; dagegen

'€piTea)c Tebt. I 83, 49 (II**)- — Ooripieiwi Tebt. I 39, 9 (114*) —
aber G(o)Tnpniou ebd. 88, 16. 23 (115*). — TaTfiTi Par. 55 (b) 43;

TaTfiTOC ebd. 53. 56 (159*). TriTnTOC Lond. I p. 7, 2(163*). OaTfiTOC

Lond. I p. 14, 4 (162*). Dagegen GafJTOC Par. 28, 2 (c. 160*). Einer-

seits TauTVlc Wilck. Ostr. 1202, 3 (ältere Ptolemäerzeit); TauTilCTOC (sie)

Par. 23, 1 (165*) — andererseits Tauric Ostr. 316, 5 (IIP). TaufiTOC

Lond. I p. 16, 9 (162*). Gaurjc Par. 22, 2 (165*); 26, 2 (163*). Gauii-

Toc Par. 27, 2 (160*). Leid. E 2 (162*) etc. — TTeTevicpiTnc rTexevi-

cpieiouc Tebt. I 63, 7 (116*); 82, 16. 32 (115*).

Anmerkung, ii^üj = uvil) hat ein Papyrus des 2. Jahrb. v. Chr. (Lond. 11

p. 2 verso 3); doch sieht Kenyon in dem f eine eigentümliche Form des i,

das durch einen dicken Querstrich mit dem m verbunden ist. — Ein spirantisches y
im Anlaut scheint vorzuliegen in xt^v 5e ^icr]v == Tiqv be i'criv Tebt. I 61 (b) 233

(118"), womit zu vergleichen ist neugriechisches -(1^100=16100, -f^pil^oc = epiiiuoc

bei Thumb Xeugr. 15.

§ 85. Verstärkung.

a) Die häufigste Form der Verstärkung einer Muta ist die

Gemination einfacher Konsonanten, die bei allen drei Klassen

(Gutturalen, Labialen, Dentalen) nicht selten ist. Davon wnrd ge-

handelt im Abschnitt über die Gemination § 50.

b) Eine Verstärkung durch Hinzufügung einer anderen Muta

derselben Artikulationsklasse kann man erkennen,

1. wenn nach der alten Regel (Blaß A.^ 101; K. Bk I 276) „die

Aspiraten kh, ph, th der wirklichen Aussprache gemäß nur dem

ersten Teil nach verdoppelt werden.'' Dies ist der Fall in traditionellen

Schreibungen wie BdKXioc Petr. II 32 (3) 1. 5 (238*). BaKxiou Tebt. I 63, 98
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(114^); 84, 157 (118^). BaKxiuji Tebt. I (;2, 120 (119^). BaKxidboc

Petr. II 6, 8 (255*); 28 (7) 14: (9) 20 (IIP). Magd. 8, 9 (IIP). Fay. XV 4

(112*^;; XVIII (b) 2 (P). CaTTcpo) Par. 2 col. 8, 11; 9, 1 (vor 160=^). Von
diesen beiden Wörtern gehört das erste einer fremden Sprache, das

zweite dem äolischen Dialekt an. Über Baxxiac? tuxx«vuj u. ä. vgl. § 37.

Anders zu beurteilen ist es dagegen, wenn statt TrpocavevexOi]

Lond. I p. 40, 75 (löS'') TTpocaveveKxOf]^) und cuviiXdKxeiv für

cuviiWdxeiv P. Reinach 7, 12 (c. 140'^) geschrieben wird, oder die

Schreiber bei einigen Eigennamen schwanken zwischen Nexfevißioc

Par. 37, 15 (163*), Nexeevißioc Petr. II 39 (b) 13; (c) 14 (IIP), NeKievißi

Petr. II 40 (a) 2 (260*), NeKievißioc ebd. 23, 10; 2<s, 7, 33; 39 (b) 6 (IIP)

und NiKxOivißic Par. 35, 13. 26 (163*). Vgl. auch NeKxOcpapoöc Par.

5, 7, 9 (114*). Hier, wo kein Grund vorliegt, eine Verdoppelung

der Aspirata anzunehmen, und kx für einfaches x steht, ist die Ver-

legung der Silbengrenze in die Aspirata hinein graphisch ausgedrückt.

Vgl. ÖKXOC, bebÖKxOai, lueiriXXaKXÖTOc, 7Te9uXaKX€v. So findet sich

(freilich erst in byzantinischer Zeit) auf Papyrus analogisch auch eKx6pöc

(neben exOpöc) Amh. I p. 37 verso 5 (VII''). Brugmann Gr. Gr.^ 105, 3.

SchAveizer Perg. 114 f Crönert 88 f. Über eKGpöc vgl. § 36 I 2 c.

2. Wenn aber das in einer amtlichen Korrespondenz des

III. Jahrh. v. Chr. richtig geschriebene Wort eKpriT|na im 11. und I. Jahrh.

in der Form eKXpr|(T)nct auftritt (Belegstellen oben S. 166), so hat

sich hier unter der Einwirkung des folgenden p der Tennis eine

Aspirata beigesellt. Crönert Wchschr. f. kL Phil. 1903, 487 f

Über 6KEd|uevoc = eEdfarivoc vgl. § 48, 3.

Anmerkung. Ein Nasal tritt vor die anlautende Media ß iu 0eou ußoüXj]-

civLeid. U4, 9 (11*""), was explosive Aussprache des ß beweist. Falsch ist die Ver-

niutimg Crönerts 74, der 0eoö|u = 6eüJ^ erklären will, da der Text h\ä tj^v toö
öeoü LißovJXriciv hat. Von dieser Nasalierung der Media (vgl. den ägyptischen

Namen Mßixic P. Reinach 19, 1. 6 vom Jahr 108») handelt Thumb Hell. 137. Statt

eines einfachen Nasals (fi) bzw. |u,u erscheint |uß in Kpo,ußuoTruj\»-|c, wie Wilcken
Par. 5, 20, 8 (114"j hergestellt hat, im Vergleich mit kp6u(lOuov. wovon gehandelt

wird § 50 Anm. 'i.

^ ;](*>. Gegenseitiger Wechsel

zwischen den Mnfae je einer Artikulationsklasse.

I. Gutturale.
1. K und Y-

K > Y- Statt der altattischen Form Kvacpeuc (Meisterhaus-

ISchwyz. 74, 1) steht in den ptolem. Papyri ausschließlich das

1) Der Zusammenhang der Stelle ist so sehr gestört, daß man ebensogut

einen unaugmentierten Indikativ irpocavev^KxOr) (= -r|v^x6l) vormuteii krmute,

wie ebd. Z. 80 dv^x6n statt ^vexOfi denkbar ist.
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weichere Tvaqpeuc, das schon in einer attischen Inschrift des 4. Jahrh.

V. Chr. vorkommt, im übrigen der Koivr) eigen ist; ebenso •fvd9aX(X)ov,

Yvaq)aXX(oX)ÖTOC auf Papyrus und Scherben.

Belege: fvacpeuc Par. 59, 10 (160*j; 5 col. 11, 5; col. 12, )5;

col. 18, 10 = Leid. M 1, 25 (114=^). -fvacpeT Petr.-' 137 II 11; 140 (a)

1; (b) 2 (IIP). Tebt. I 112, 95 (112^); Tvacpewv ebd. 86, 51 (IPO-

YvaqpdXXujv Magd. 8, 7 (IIP). YvacpoXXoXö-fuJV (sie Sajce) Ostr. 1081, 3

(141—40=^). TvacpaXXö-fuuv ebd. 10S2, 3 (141—40*); 1086, 3 (136—5^).

— Erst in römischer Zeit Kvaqpeuc Ostr. 1487, 3. 5. Über Hand-

schriften Crönert 87, 2. Allem Anschein nach ist Kvacpeuc die

ursprüngliche Form. G. Meyer ;)35. K. Bl. I 147 f. J. Schmidt,

Kritik der Sonantentheorie SQ. Dagegen Kretschmer Einl. 287

nimmt schon fürs Attische einen Wandel von -fv > kv an. Xach-

manson 97 läßt die Frag-e unentschieden, brincrt aber mehrere

Grammatikerzeugnisse bei, Avonach Kva9evjc bei den Alten als spezifisch

attisch, Yvaqpeuc für die Form der koivv) galt. Bezeichnend für die

schwankende Orthographie des AVortes ist namentlich Lucian iud.

voc. 4: ouK av . . . tö yöMM« tlu KarrTTa biriTuJviZleTO Kai ec X^ipac

laiKpoü beiv ripxero TToXXdtKic £v tlu 'fvaqpeiuj urrep YvctqpdXXuuv.

Anmerkung 1. Die Form äT:evi~\ve.jTai Pap. Brit. Mus. CCCCI 29 (Mahaffy,
Hermath. 1895i, dieWitkowski iProdr. 49» vertritt, ist falsch. Kenyon schreibt

in der neuesten Publikation iLond. II p. 14, 29 v. 116— 111*) dTrevj'-jveKTai. Ebenso muß
TTpocevriveYTöi Petr. II Einl. p. 22 nach dem Faksimile in irpocevriveYKTai verbessert

werden, wie schon die erste Lesung des Testaments Petr. I 12, 14 1 richtig bietet.

Über die Erweichung der Präposition eK zu ef '^'or ß (tt), b (6),

X, a, V, sowie in efYovoc = ekyovoc Tgl. § 53, 3.

Y>K in eE(e)vriveK)Lievai Lond. I p. 18, 21 (161*) — dies wohl

das älteste Beispiel ägyptischer Verhärtung einer gutturalen Media, der-

gleichen mehrere W. Schmid G. G. A. 1895, 31 Anm. namentlich aus

späterer Zeit anfuhrt (wie ctKaXua auf einer archaischen Inschrift,

später cKpaipe, dpKupiou, T]KopdKa)Liev, KaXiXea etc.). So steht KvuuccecOe

= YvuucecBe Amh. II 135, 17 (IP^). Für die Parallelerscheinung im

Koptischen ist zu vergleichen Stern 18, 20.

Anmerkung 2. KußepvrixrjC bieten die ptol. Papjri, z. B. Par. 5 col. 24,

2; 30, 1 if. ill4^j, noch nicht Y^ßepvriTJTC (guberno seit Ennius) wie manchmal in

der römischen Zeit: Grenf. I 49, 21 (220/1 p). Kußepväv Aristeas (Wendland) 147.

292. 251. — Ebenso ist die attische Form KpdcTic (Heu) aus dem 11. Jahrh. v. Chr.

belegt Grenf. I 42, 11 (^II^; Kpdcxeujc Tebt. I 61 ;b;, 318 illSr.; 89, 35. 41.

47 (113"), daneben aber auch das spätere vulgäre yP^ctic Petr.- 143 = Petr. 11

33 (a) col. 33 Ypäcxeujc (III "). Moeris p. 200: Kpücxic 6iä toö k 'Attikoi, b\ä xoü

Y "€X\rivec. — euepKxai in einer Grabschrift Arch. I 220 Nr. 2, 4 (145— 146'')

ist freie poetische Bildung eines Xomen agentis zu einem Thema eüepY- istatt

eiLiepYe-), lautgesetzlich richtig, morphologisch aber bedenklich.
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2. K und x-^)

K > X i^iud zwar

al zwischen Vokalen: axupoc für aKupoc P. Reinach- 11,20(111*).

diTobeboxev erste Hand statt dTTobeöuuKev Loud. I p. 25, 19 (Ißl^). eußa-

Tixoö = e)ußabiKOu Ostr. 1358, 8 (131—30^). In e'xacxov (sie! vgl §45, 2a)

Rev. Mel. 302, 4 (130*) erscheint zweifelhaft und ist jedenfalls nicht

durch Umspringen der Aspiration zu erklären, cmxdc = ciTiKotc

Rosettadekr. 11 (196*). eiprixcxc auf einem Ostrakon, publiziert von

Goodspeed in Melanges Nicole p. 185 Nr. 11, gehört kaum, wie der

Herausgeber meint, der ptolemäischen, sondern der römischen Zeit an.

b) nach (oder vor) einem Konsonanten (\, c): dXxi.uou =
d\Ki)aou Weil IV 4 (vor 161*). eiTicxdZlujv = eTTiCKdZluuv (hinkend)

BU 997 II 5 (103*). CapdTTiboc x« (= Kai) "Icboc (sie) Goldplatte aus

Alexandria bei Strack, Dyn. d. Ptol. 339 Nr. 66 (221—205*). Vielleicht

ist xP^fTlpac Grenf. I 21, 10 (126*) = Kpriifipac.

c) Für den lautgeschichtlich bedeutsamen Wandel von kt > xt,

wie er im neugi'iechischen vuxta, oxtuu, xt^ttlu etc. häufig ist (vgl.

namentlich die gründliche Auseinandersetzung von Dieter ich Unt.

96 if.), ist wohl das älteste Beispiel d^X^ricei = dv(a)KTricei P. Reinach

7, 14 (c. 140*), worüber zu vergl. S. 146.

X > K und zwar

a) zwischen Vokalen: eTboKi'iv Par. 63, 3, 86 = Petr.-Einl. p. 24

(165*). evebeKeruji = evebex^fo Lond. I p. 11, 44 (162*). Gewöhn-

licher e-fboxn Lond. II p. 4 (a) 4 (177*). dvaboxn Tebt. 1 25, 19 (117*).

bmboxn Petr. II 40 (a) 15 (260*). evebexexo Lond. I p. 16, 8 (161*).

evbexerai Petr. II 45 (3) 8 (246*). evbexoMevuuv ebd. 15 (3) 4 (241*) usw.

Weitere Derivate mit -k- vom Stamme bex- (nach G. Meyer 285

ursprünglich beK-), die meist schon im Attischen ihre Vorbilder haben,

sind: ueXavobÖKOv (Wilcken, Arch. I 135) Lond. II ]). 12, 2'^ (152 oder

141*) — aber Poll. 10, 60 jueXavoböxov. vauXobÖKOc Ostr. 1477, 3

(II)*. EevoboKiou (Eigenname) Ostr. 1521, 1 (127

—

26^). Dagegen

dTToböxiov Rev. L. 31, 1. 19; 32, 2; 54, 18 (258*). Petr.- 36 (b)

coL2, 12 (252*). uTtoböxiov Petr. II 4, 4 (252*): 9 (5) 7 (241*).

iibpoböxiov Tel)t. I 84, 13 (118*). An dialektische Einflüsse (lonis-

mus), die nicht durch das ältere Attisch vermittelt wären, ist bei

1) Das koptisclie x lautete in <friec'lü<elicn Wörtern vor e, i, ii, u = k. so

daß in diesen Fällen eine Verweclislunir von k und x schon aus diesem (iruiule denk-

bar ist. Vgl. Stern p. !(>. ließ, Indog. Forsch. VI 129 will sogar aus koptischen

Transskriptionen griechischer Worte beweisen, daß nocii im 2. christlichen Jahr-

hundert x = 1^1' (tenuis aspirata), noch nicht der stimmhafte Reibelaut war.
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den Formen mit -k- keinoswe<^s zu denkoji. Phryn. Lob. 307

empfielilt KavboKeTov, TravboKeüc, TravboKeuTpia. Meisterlv-Schwyz.

76, 9 (TravboKeiov). Brugmann (jr. Gr.^ 103 (biupobÖKOc). K. Bl. I

148 (iCTobÖKii, bujpoboKeuj, EevoboKtu)). Crönert 88. 301. — f]ncllich

steht vauXoKOc für vauXoxoc Weil VI 4 (vor 161*).

biaTTCTTpaKÖTiuv = biaTTeTTpaxÖToiv gehört in die Flexionslehre,

s. § 77, 2.

b) nach c: ai[c]Kpo[TdTriv] (Lesart sicher) Alex. Nr. IX 2 illl").

KüTacKeGevia Petr. 11 45 (2) 4 (246'*); ebd. 12 KatacKeÖfivai (über k

ein x); aber cuvcxeGevia Petr. II 23 (2*) 20 (IIP). KaiacxceOuci Tebt.

I 53, 25 (HO'*). cxeOncoiuevouc Amh. II 31, 6 (112=*). — TeipaKicKiXiac

Zois (Wessely) Nr. 1 coL 2, 10. 15 (160*); Nr. 2 col. 1, 4; col. 2, 14

(149*). Über TexpaKiXiai § 57, 1. rpicRiXiac Tebt. I 110, 10 (92 oder

59*). Von dieser Erscheinung (Hauchentziehung nach c) handelt

K. Dieterich Unt. 100 f. Schmid V\^chschr. f. kl. Ph. 1899 Nr. 19

p. 510. G.Meyer 279 f. Brugmann Gr. Gr.^ 106 mit weiteren

Literaturangabeu

.

Aumerknng 3. Gegenüber cx€^ic (Schinken), das sich neben cxeXic und
dem gewöhnlichen CKeXoc in der attischen Vulgärsprache findet (Aristoph. eq. 362

cxeXiöac; Poll. 6, 33. 52 cxeXi&ec, aber 2, 191 cKeXi6ec) und cxeXeujv Hippocr. IX
70 U (Crönert 88) bieten die Pap. nur cKeXiba (nachträglich getilgt) Tebt. I 8G, 25
(Ipf) und CKeXoc Par. 12, IG (157''). G. Meyer 279.

c) vor 0: CKOpac = e'xOpac Tebt. I 5, 259 (118*). Wie es scheint,

wollte der Schreiber zuerst 6Kx9p<J'c schreiben, was auch wohl laut-

physiologisch als Zwischenstufe anzusehen ist nach S. 169. Ebenso

erklärt sich die Mißform baiveKGe'vxec = bievexOeviec Tebt. I 25, 17

(117*). G. Meyer 2S6. Crönert 88 f. (eXeYKSevTOC, eTXO'PC'^öfivai).

d) in xoiaK (ägyptischer Monat) neben dem gewöhnlicheren xoiax«

Belege für xoiaK: P.Alex. 10, 8 (IIP). Magd. 2 subscr.; 3, 5. 6

(IIP). Petr.2 20 recto (3) 8 = Petr. II 8 (2 c) 8 (246*). Petr." 119

verso col. 2, 5; 141, 1, 15 (III*). Rev. Mel. 295, 15 (c. 130''). In

späterer Zeit ist xoiaK häufiger, wie Ostr. 114, 11 (118— 19^); 145, 7

(128— 9''); in einem magischen Papyrus des dritten christlichen Jahrhunderts

Lond. I p. 93, 275 usw. Im III. und IL Jahrh. v. Chr. weitaus überwiegend

Xoiax z.B. Petr. II 7, 3. 8 (249*); Kanop. Dekr. 64 (237*). Petr.'^ 128, 3; 139

(b) I 1 (III*). Par. 54, 41. 76 (163*) im Faksimile xoiax (Xetronne xoiaK).

Tebtl 24, 18 (117*). Siehe die Indices. Über Lokalisierung der verschiedenen

Formen in Elephantine, Theben, Dakkeh vergleiche Wilcken Ostr. I 808.

Über KiGujv, kiGuuviov statt xitujv, xiftuviov vgl. § 38, 1.

Anmerkung 4. Derselbe Eigenname wird Par. 50 (160®) bald NcX"
G6vßr|C 2, bald N€KTÖ|ußr|c 13, bald NoKe^|uß)-|C 3 geschrieben. — Statt des

gewöhnlichen KepKecoöxct, wie Magd. 23, 5; Petr. II 28 col. 1, 24. 28 (III*),
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steht im letztgenannten Papyrus col. 2, 19 KepKecoÜKuuv und Magd. 26, 2 Kepxe-
couxijuv iHI'''). — Der ägyptische Xame Harpechrat erscheint am genauesten

transskribiert in der Form 'ApiroxpÖTrii auf einer Ptolemäerinschrift Dittenb.

inscr. orient. I 61, 4 (c. 247*); Svll.- 559 iDelos) 5 (nach 167*): ebenso TTereap-

TTOXpÖTriv P. Reinach 7, 19 (c. 140*). In anderen Fällen führt die Analogie

mit griechischen Bildungen auf -KpäTj-|c zu 'ApTTOKpdTiii Dittenb. inscr. Orient. I

(Ägypt.) 62, 3 [c. 247*;; 175, 5 (114*;. Nirgends auf ägyptischen Stücken findet

sich die durch Hauchversetzuug entstandene Form 'ApqpoKpänic, für die Ditten-
berger zu Syll.- 559, 5 mehrere Belege beibringt. 'ApqpoKpaxiujv auf attischen

Steinen bei Meisterh.-Schwyz. 103.

3. X i^iicl T- Ül)er ccpXavfvibric = CTrXa'fXvibec vgl. § 38, 1.

Anmerkung 5. TTpoceve-fOevroc Athenaeum 7. Xov. 1891 (Nachtrag zu

Petr. I 26, 3i ist von Mahaffy Petr. II 26. 8 252*, in irpoceveYXÖevTOC berichtigt

worden. In ütto&oxiov Petr. II 9 i'5) 7 .241*1 ist das x erst nachträglich kreuzweise

über ein y geschrieben. Über TrpocaxoYwci = TrpocäYiuci vgl. oben S. 164 Anm. 2.

II. Labiale.

1. TT 11 ud Cp.^)

TT > qp

a) nach c in cqpupiba Petr. 11 18 (2*) 7 (246*). cqpupiboc Te'ot.

I 117, 20 (99''). ccpupibiou ebd. 120, 77 (97 oder 64*). cqpupibuuv

Ostr. 1152, 3 (Ende der ptol. Zeit). Daneben CTTupibuuv Par. 62, 5

18; 6, 3 (c. 170*). CTTUpiTUJV (sie Wilcken statt CTtupibiou) Petr. II

Einl. p. 33, 4 (IIP). [Die Belegstellen bei Crönei-t 85 Note 3 sind

imricbtig angegeben.] Kuhn K. Z. 3, 321 ff.: K.-Bl. I 154. 2(jd.

Dagegen ist Gr. Meyer 279 geneigt, mit Bezzenberger (Bezz. Beitr. 7,

63 f.) die Aspirata für ursprünglich zu halten. Auch Lob eck Phiyn.

113 schließt ccpupic (wie ccpÖTYOc) nicht vom attischen Gebrauch aus.

Dieterich Unt. 100 Note 1. In attischen Inschriften cqpövbuXoc

Meisterh.-Schwyz. 78, 8; im N.T. ccpupic, cqpÖYfoc Win.-Schmied.

§5, 27 (e); Blaß N. T. 24. Moulton Class. rev. XV (1901) 33^ XVIII

(1904) 107*. Deißmann Bibelst. 157; N. Bibelst. 13. Alkiphr.

(Schepers) I, 4; III 20, 1 cirupic.

Dagegen bieten die Papyri nur CTrd\aK[a Petr II 35 eol. 3, 2;

CTTCtXaKoc (d) 5 (III*) von Pferden, die Maulwurfstarbe haben; ebd.

col. 1, 9 lueXavocTTaXotKiccav (maulwurfschwarz). Spätere Beispiele für

CTTdXaE und dccpdXaH (ebenso dcrrdpaYOC— dcqpdpaYOc) gibt Cröuert 85,

dessen Ausführungen zu diesem Abschnitt sehr lehrreich sind.

b) nach X (p), vielleicht ebenfalls eine Nachwirkung des ursprüng-

lich mit der Liquida verbunden gewesenen Hauches, in [Ca]X(p)-|böv'

= CapTTnböv' Weil IV 1 (vor 161*\ G. Meyer 32S Anm.

T) Belege für diesen Wechsel auf kleinasiatischem Hoden gibt Schweizer
I'ere. 111.
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c) Derselbe Stamm in variierender Form liegt vor einersieits in

ÜTTÖCKViTTOC Petr.^ 4 (2) 28 (237''); 13 (a) 12 (235*); 19 (b) 5

= Petr. I 20 (1) 5 (225*), andererseits in uTTÖCKVicpoc Petr/'' 7, 26

(237*). Copt. 5 (100*). Grenf. II 35, 5. (3 (98*). Schon die alten

Lexikographen gehen auseinander: Hesych. cKviqpöc, Poll. 2, 65 ckvittöv

TÖv d)iubpöv ßXeTTOVia Ci|auuvibric. Phryn. Lob. 398 ff. Röscher Curt.

Stud. I 2, 71.

d) Das vorwiegend poetische Wort eTiiTßoXoc (vgl. S. 31) ist

Petr.^ 32 verso col. 2, 12 (c. 240*) unsichere Lesart; aber ebenda 36 (a)

recto 17 (ÜI*) ist deutlich eqpiißoXoc geschrieben, wobei freilich über

dem qp ein tt zit stehen scheint.

Anmerkung 6. Der ziemlich häufige Name TTopeY^ßOic, z. B. Tebt. I 62,

109 (119"); 63, 149 (114*); 112, 109 (112«), lautet einmal Oope-feßOic Tebt. I 61,

66 (118*) [koptische Aussprache?].

a) zwischen Vokalen in paTrdvia Leid. C p. 93 col. 4, 15; aber

Z. 4 pacpdvia (164— 160*). Varro d. lingaa lat. V 103 rapanus, sie

enim antiqui Graeci, quam nunc raphanum. Vgl. neugi-iechisches

parrdvi (pe7Tdvi)beiHatzidakisEinl. 27. Thumb Hell. 197. Dieterich

Unt. 5 (peTTttvöcTTopov bei Galen). Weitere Belege für pdqpavoc etc.

in den Papyri oben S. 58 Note 1.

b) vor in öirGaXiauJ Grenf. I 45, 5 (19*). Diese Erscheinung

steht auf einer Linie mit tKÖpöc (S. 172), indem in der Lautverbindung

phth die erste Tennis Aspirata in eine Tennis verwandelt wurde;

doch ist dies bei Labialen viel seltener als bei Gutturalen. W. Schulze

Orthographica p. 27 ff. Crönert 88. Brugmann Gr. Gr^ 106 Anm. 2.

c) nach p (durch Hauchentziehung) in uTrepTrepujVTec= UTrep-

cpepoviec Weil IV 3 (vor 161*).

Anmerkung 7. Der äg^yptische Name 'Opcevoöcpic — so Petr. 11 39 (b) 4

(III*) — ereheint ebd. (c) 11; 28 (2) 10; (8) 14 (III*) in der Form 'OpcevoÖTtic.

Der hebräische Name jo^i wird wiedergegeben 'liucfifToc Ostr. 731, 3 (ptol.);

'kucri-moc 729, 3 (164 oder 143").

Über den Wechsel von qpa|uevu)6, irajueviuO, qpaiiievujT; eireiq), eqpeiTT,

eqpeiqp vgl. § 38, 1 Anmerk.

2. TT und ß.

ß>TT in TTaciXi(Kric) = ßaciXiKiic Tebt. I 224 (108*). TeßxO-

vic ist die gewöhnliche Form des Dorfnamens, so Tebt. I 55, 3 (H**^);

61, 54. 59. 62 (118*); 62, 161 (119*); 121, 67 (94 oder 61*). Teß-

Tu(viTOu) ebd. 120, 56; TeßiuviTaic ebd. 21 (97 oder 64*). Daneben

begegnet in einem Stücke 59, 1 (99*) TeiTTuvei, und Z. 14 Teiuvei
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(mit Ausfall des Labialen, vgl. oben S. 166). Als Nebenform erscheint

Petr.2 46 (5) 10 (IIP) Tctttöi (Dat.).

Anmerkung 8. Küvujitoc ist durchgehends die Schreibweise der ptolem.

Papyri und Inschriften: KdvuuTTOV Petr. I 30 (3) 3; ebd. 4 KaviÜTTUui ilU.'^i. ev

KaviÜTTuui Kanop. Dekr. 7 (237 "\ Kövujttov Petr.^ 130, 6 (III» i. KaviOirou Weil YI 21

(^161 »1. Steph. Byz. Kcxvujitoc- oütuuc bei -fpäcpecdm b\ä toO tt, -fpdqpexai he öuudc

biä Toö ß. Etym. Mag. KdvuuTTOC bei Xe^eiv, oü Kdvuußoc. Die Fomi Kdvuußoc hat

Strabo XVII 1, 4 p. 788; 1, 18 p. 801. Diod. I 33, 7.

Über gegenseitigen Wechsel zwischen Tennis und Media (in

TrdinTToboc, KaßdiOKOc) vgl. § 38, 2.

3, Über ^ > ß vgl. § 44 Anhang.

III. Dentale.

Das Schwanken zwischen den dentalen Lauten t, 6, 6 galt von

altersher für eine besondere Eigentümlichkeit der ägyptisch-griechischen

Mundart, d. h. der Ägypter unterschied, wie das Koptische beweist

(Stern 15. 24), die dentalen Laute schwer und verwechselte leicht

Tenuis, Media und Aspirata.^) Die Erscheinung ist auch auf dem

Boden Kleinasieus (infolge einheimischer Aussprache) nachgewiesen,

fehlt aber in der übrigen KOivri, z. B. auf den voll, hercul. ganz.-).

1. Wechsel zwischen t uud ö.

Zahlreiche Beispiele finden sich erst seit dem 2. Jahrh. v. Chr.'')

T > b in dTTobicdTuui= aTTOTicdTUU P. Reinach 11, 21 (111''). 'Aciap-

bibfjvov (= 'AcTapTibei(v)ov) Par. 41, 11 (158*). Eückwirkende Assimila-

tion. — Dagegen 'AciapTibeiov Par. 36, 10 = Vat. B 10; F 6 (158*).

'AcTapTieiov Lond. I p. 34, 9 (161*). 'Acrapri . . . Par. 35, 8 (163*). —
dcpBiboc (= dcpGiTOc) P. Weil III 12 (vor 161*). be für t€ P. Weil III 15

(vor 161*); Tebt. I 105, 46 (103*). beKTWV = tcktiuv Tebt. I 131 (100*).

beXoc = TeXoc Wilck. Ostr. 1084, 5 (137/6*); 1085, 2 (136/5*); 1087, 2

(135—4*); dagegen xeXoc Z. 6; 1081,7; 1082,5; 1084,11; 1085,6;

1086, 2. 5 (136*); 1089, 2. 8 (135—4*). bw[iov = xö^ou (?) Grenf II

38, 5. 6 (81*). evbeeujuiiceai erste Hand Par. 63, 7, 9 (165*). Trebacoc =
TTetacoc (Hut) Par. 60 (b) 19 (II*). TTpocbieei(c) Eud. (Blaß) 4, 27 (vor

165*). TÖbe= TÖTe Eud. 14, 10. cpubeujudiojv — XP'IM«^' ecxiv P. Weil III

10; I [h) 22 (vor 161*). Bei brifiobiKiii Par. 63, 8, 18 (165*) und bpairebiiv

= bpaTTtxriv könnte auch vorschreitende Assimilation mitgewirkt haben.

1) Sturz llGtt'. G. Meyer iJTSf. K.-Blll48ff. Buresch Thilol. 51, 94.

Kretschmer K. Z. 33, 470. Schweizer 106. Dieterich Unt. 84 f.

2) Thumb Idg. Forsch. VIII 189tf. Hell. 1:54. 136f. Orönert SO.

3) Wir haben es bei die.sem Weclisel meist mit Lautvevderbunfjen in ägyp-

tischem Munde zu tun, die für das Griechische im allgemeinen ohne Bedeutung

geblieben sind.
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Anmerkung U. evuüibia Petr. II 12, 24 'c. 238"; beruht nicht auf Ver-

wechslung mit ^vujiTia, sondern vermutlich auf Haplologie (= ^voiTibia) und ist

in dieser Form auch auf attischen Inschriften nachgewiesen. Mhs.-Schwyz. 65. 8.

K.-Bl. I 148. Wackernagel Phil. Anz. 15, 19'J. Vgl. oben S. 131.

Zur UmstellunfT der Tennis und Media in euep'febiTOc und TTCtiaTTO-

boc vgl. § 38, 2.

b > T in aiTiTi — dTTOipucpu = üi"fibi — ä7T0bpÜ90i Ilia.s 24, 20

(Kenj'on class. 106) und v. 21 (P). aKpoipuujv (= üKpobpuuuv) Wilck.

Ostr. 1278, 3; ebd. 1, 7 (Zusätze und Berichtigungen S. 430j ptol. unb.;

1344, 4 (11''). Belege für dK(p)obpuujv s. § 40, 1. auTvaioc (neben aub-

vaioc), synkopierte Form des makedonisclien Monats aubovaioc, ai)br|vaioc,

aübuvaioc: Par. 3 (unb. ptol.). aubvaioc Petr. II 44, 3 (nach 246''); I 15, 10

(237*) u. oft. Vgl. oben S. 146. ßaxiZleiv, e)aßaTixoö (= e.ußabiKOÖ) Par. 51, 3

(160''); Ostr. 1358, 7 (131—0"), sonst eußabixöv ebd. 1024, 3: 1237,4;

1262, 4; 1080, 3 (alle ptol.). eiaßabouc Greuf. I 21, 14 (126"). eußateucac

Lond. II p. 14, 19 (116—111*); Par. 14, 19 (127"). — beiujKac (= be-

bujKac) Ostr. 1089, 6 (135—4"). eTretöboKa, dTreTuuboKa, vulgär entstellt

aus eTTibebujKa, arrobebuuKa Lond. I p. 38, 2; 41, 100 (158"). EutoEoc

(== EuboHoc) durchweg im Eudoxospap.: 22, 21. 24; 23. 5. 11 (vor

165"). TiTe = i'ibe Bü 998 II 13 (101"). iTrTTOxduou = mTTobduou

II. 23, 472 (Kenyoji class. 103) I". Aucixoc (= Auciboc) Petr.- 9, 1 (240"). —
Auciboc Par. p. 401, 6 (II"). EavTiKOÜ (= EavbiKoö, s. unten S. 180) Tebt. I

33, 2 (112"). Öt' = ob' Weil VI 6; 6t' = oub' ebd. II 5 (geschr. vor

161"). TTapecpexpeuövTUiV Par. 63, 7, 14 (165"), aber TiapecpebpeiJOVTec

63, 1, 20 u. oft. TTpocxexoMai Ostr. 1089, 5 (135— 4"\ [paujioic

Par. 40, 41 (156"), aber paubouc (= pdßbouc, vgl. oben S. 115) ebd. 40,

33; 41, 26 (158"). ceßixiov (= ceßibiov, Hesvch. = TTuSibiov) Par. 10, 22

(145"); 60 (b) 26 (150"). cixupixujv (= CTTUpibujv) Petr. n Einl. p. 33, 4

(III"). xe = be Weil III 14 (vor 161"); Eud. 14, 4 (vor 165"). x' aü-

xoic =^ b' auxoic Par. 63, 1, 14 = Petr.- Einl. p. 18 (165"). xibu)Liuuv

(= bibujLiuJv) Eud. 8, 1 — aber bibujuoi im Bild nach 4, 30 und col. 24

(vor 165"), wie sonst oft. xoiövxe (==== xoiövbe) Weil III 2 (vor 161").

xoxnc (= boxvjc Tebt. I 131 (100"). xtubcKaiurivou Eud. 14, 2 — aber

buubeKa.ui'ivaii 3, 10/11; bujbeKaxr|)uöp€iov 16, 5. 11 (vor 165"). xujbe-

Kdxou Tebt. I 105, 56 (103").

Die Formen xarribucpoc (Teppichweber) Par. 5, 19, 1 (114") und

xaTTibucpuui Ostr. 1213 (ptol.?) weisen auf die Orthographie xdiric = xdTTiic

statt des altattischen bdiTic hin. Die Orthographie des Fremdwoii:s war

von Anfang an schwankend. Bei Homer steht durchweg xdinic; bei

Xenoph. Anab. VII 3, 27 xdiriba. Die altattische Form lautet bdmbec

oder bdTTr|xec (Aelius Dionys. Fragm. 116 Schwabe): so Aristoph Plut. 527

bdiTici; Xen. Cyr. VIII 8, 16 bdiriba; Lukian Toxar. 57 baTTibac. Vgl.

Suid. s. V. bdiTibac. Synes. epist. 61 (Hercher) bdiriba |ueYdXr|v xuuv

AiTUTTxiuuv. G. Meyer 273. K.-Bl. I 148.
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Anmerkung 10. Sehr schwierig ist oft die Entscheidung, ob xe — bi,

oöre — o06e, ^nxe — .ur|6e (imibe — .Li'l&e) lautliche oder syntaktische Wechsel-

formen sind. In den meisten Fällen wohl das letztere. Schon im Attischen

sind dergl. Korresponsionen nicht unerhört. Vgl. im allgemeinen Krüger Sprchl.

§ 6*J, 16, 6 und zu Anab. "M 1, 16. Kühner 11- 814, 3 A. Über xe statt be bei

Diog. Laert. s. 0. Voß, de Heraclid. Pont, vita 20. Schmid Attic. III 344; IV 562.

Auf Papyrus: xe —• be Par. 64, 14/15 (c. löO^'j 6iä xe xtiv cpiXiav, ttoXü

be uäXXov. Die V^erbindung xe — xe ist überhaupt auf Pap. selten und findet

sich fast nur in künstHch stilisierten Stücken wie Par. 62, 8, 18 (c. 170");

63, 9, 32 ff. (165").

oiixe — oi)6f Petr.* 56 (b) 11 (c. 260") oüxe aüxöc vocqpeioöuai oübe äWuui

erreixpeiiJeiv (= Ptevenue Laws p. 187). Petr. II 17 (3) 7 (0.240") ouxe dvxiXo-fiav

fevofaevriv ovbe -rrapövxac.

iar]xe — ,ur|&e kommt besonders häufig vor und ist in manchen Ver-

bindungen sogar stehend. Par. 22, 32 (165") |urixe xö ^iv6}xevov rjuTv eXaiov Kai

KiKi \Jir\b' äXXo ^r\bev (sie! Letr. larix' ciXXo |ur|öev). Tor. IV 18 (117 -^i ,u)ix' aüxöv

lanö' aX^ov ^ti6eva; ebenso BU 998 II 8 (101"). P. Reinach 11, 12 (111"); 12, 6

1 111— 10"); 13, 10 (110"). Tor. Vni 24 (119") nrjxe öcTTpiov urixe oivov ,urib' dXXo

l^oiOev. Tebt. I 5, 231 ff. jjly] iruuXe'iv . . . |UTi&e xä Kxnvrii lurjbe xö äXXa CKeürn .urjxe

Trpoc[äTeiv] -rrpöc iepeuxmriv |Lir|be irpöc aXXrjv (118-). Grenf. I 27, 3, 2 (109") ,unx'

auxi*iv leßxixiv ^rib' äXXov Mpbeva. Par. 15, 3, 63 (120") )Lirix' ev xoic euTTpocOev

Xpövoic . . . Milbe la^v Trpöc ^auxoOc. Tebt. I 27, 36 (113") |nrixe xf|C eYbioiKnceuuc

.}jLY]be xr|C qpuXaKiac. Demnach ergeben sich folgende Ergänzungen: Grenf. I 43, 7

(II") aüxoö öe iLirjö' «TTobebuuKÖxoc r)u"iv |a[iix]e ittttov )uribe xfiv -rropeiav embebiuKcxoc;

und Tebt. 15,30 ('118") xäc xaiviac |an[x€ dTraiJxeiv f.iribe (b aus x korrigiert!)

TTpücceiv.

far|be — |u rjbe — f-nibe in korrespondierenden Sätzen Tebt. I 5, 178ff. (118*).

I^rixe steht für iLirjbe: Leid. D 1, 16 (Note 16) urjxe xiJJpicöevxoc cou (163"j.

Tebt. I 5, 84 (118") inriOeva [eKcrräv] unixe (sici dTToßid^eceai. Ebenso

oüxe für oube Petr. II 32 (1) 16 (III"i Aiovücioc öc ouxe (= oübe) xeXwvei.

Vgl. auch Eud. 8, 6 (vor 165"), wo oüxe ö 'Qpiuuv ohne korrespondierendes Gegen-

glied steht. Umgekehrt hat der Schreiber Ilias 24, 40 (Kenyon class. 106—1")

oüx' dp qppevac (sie) oübe vöriiLia geschrieben stiitt oüxe vörma, und ebd. 566

(p. 108) oüxe 'fäp statt oüb^ -fup, offenbar nach dem gesprochenen Laut, während

in den meisten obigen Beispielen syntaktische Abweichungen vorliegen mögen.

2. Wcclisel zwischen t und S-.^)

Nicht hierher gehören

a) Vertanschiing der Aspiration in Fällen wie kiGujv =
XiTuuv; KuGpa = x^^pa; BüJuB, 6üüut, tiIjO; qpaiaevuuG, TiaiaevujG, cpa.uevuui,

worüber gehandelt Avird § 3<S, 1—2.

b) Falsche Aspiration (Vulgäraspiration), schon aus sehr alter

Zeit zu belegen, beruhend auf falscher Aussprache und Orthographie

der Koivri, wovon die Rede ist § 4.").

T > 6.

a) dvaqpdXavToc ist die gewöhnliche Form der Papyri, so

Petr. 1 15, 13 (237''); IG (1) 13 (230^). Grenf. II 15, 2, 8 (139").

1) Belege für diesen Wechsel auf kleinasiatischen und syrischen Inschriften

gibt Schweizer Perg. 114 Anm. 2.

Mayser, I'.ii'yriisgramm.itik. 12
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Par. 5, 1, 5 (114''). Vgl. Poll. 2, 20 cpaXavTiac — dvacpaXavTiac. Da-

neben findet sieh gleichzeitig nicht selten dvaqpdXavBoc: Petr. 1 19, 4.

5. 7. 23 (225'')-, 20 (1) 5. 10 (225^). Lond. II p. 3, 3 oben (IP).

Grenf. II 32, 5 (neben dvaqpdXavxoc) lOP. Pap. Gi/eh Mus. Arcli. I

64, 22 (123*). Allem nach ist dvacpdXavOoc die ursprüngliche Form,

wie der Eigenname des Gründers von Tarent OdXavGoc Avenigsteus

für das lakonische Dorisch beweist (F. Bechtel, Griech. Eigennamen

aus Spitznamen S. 38)^), scheint aber im Attischen auf Grund des

Dissimilationsgesetzes in dvacpdXavTOC übergegangen zu sein (so bei

Lukian und PoUux aus der attischen Komödie). Diese letztere Form

ist wiederum in der KOivr) zufolge der in diesem Zusammenhang

belegten Lautentwicklung auf die ursprüngliche Form zurückgebildet

worden.

ß) Großes Schwanken beobachtet man bei koXokuvtov — koXö-

KUV0OV (koXükivtoc), KoXoKuvTivoc — KoXoKuvBivoc , wovon alle mög-

lichen Variationen vokalischer und konsonantischer Art vorkommen.

Belege oben S. 101. Lobeck zu Phryn. 435 f. bezeichnet die Schreibung

mit T als attisch; Thumb Hell. 71 erblickt im 9 lonismus (vgl. oben

S. 16). Im Neugr. koXokuGi.

y) Ein Übergang von et > c6 findet statt in ßeXxicBov Par. 63,

9, 48 (165=^). eHeceuu (= eSectuj) Rev. L. 76, 5 (259'^;. ecBe Ilias 24, 33

(Kenyon class. 106, I*"). TracOocpöpou Grenf I 38, 4 (II—P) neben

häufigem TTttCTOcpopoc, wie Par. 37, 14 (163^): 56, 2, 2 (157^); 11, 12

(157*). Grenf. II 34, 2 (99*); 35, 6. 8. 9. 14 (98*) etc. Wilck.

Ostr. 136, 2 (126^) mit sonderbarer Umstellung TracaBqpöpoc. tijui

XpnMaTiceni Petr. II 14 (2) 7 (III*). [irpocenvai (Revillout) Par. 63, 2, 67

(165*) ist in der Neuausgabe Petr.- Einl. p. 24 in TrpocTfjvai berichtigt].

Da die Entwicklung umgekehrt von c9 > ex verlief (vgl. unter 6 > x),

so ist hier „inverse Schreibung" anzunehmen.

b) Bei biop9a)|ue0a = bl0p9uJ^axa Par. 62, 1, 7 = Rev. L. App. I

(c. 170*) hat offenbar dem Schreiber die Verbalform vorgeschwebt

(vielleicht auch in dem eben angeführten xp^^axic9fii = xP^MOcxicxfii).

Anmerkung 11. Daß neben der (übrigens schon homerischen) Form
epöva (Blumenverzierungen) eine alte Form xpöva herging, wissen wir einzig

aus Hesych. xpöva' ctvOr) Kai xci ^k xpnuMOixuuv -rroiKiX^axa. Vgl. Schol II. 22, 440

1) 0(x\aveoc bei Strabo VI 278. 279. 282. Paus. 8, 35, 9 (der Berg); 10, 10, 6.8;

10, 13, 10 (der Gründer). Daß übrigens auch die Orthographie des Eigennamens

wechselte, wird durch Steph. Byz. s. v. 'A0f|vai wahrscheinlich: 'AXiKapvacceic

yoöv 'AvOedöai Kai 0a\avxiä6ai oi TapevxTvoi eXeYovxo anö xüüv 6iacri,uoxdxuuv

irap' aOxoic. Phryn. in Bekk. anecd. p. 71, 17. Lobeck paralip. 244. Henr.

Steph. thes. s. v. (päKavQoc.
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Gpöva' avB)-]. Par. 55 (b) 4 (159*) Bpöva [oder Opoia?]. Yielleiclit war xpöva eine

der ägyptisch-griechischen Dialektformen, auf die Hesychius mehrfach (z. B. s. v.

AiYÜTTTioi, 'AXeEdvöpeiai Rücksicht nimmt. Koscher 109. G. Meyer 284. —
Statt xi^iJUTnp (Futtersack), wie Lond. II p. 12, 24 (152—141"), steht Grenf. 11 38, 11

(81*) xi^'J'JÖ'Ipo^-

e>T.
a) Anlautend: tecGai = eecGai Tebt. I b, 226 (118^).

b) Inlautend und zwar

a) zwischen 2 Vokalen in Ivroc (^Gerstenbier) und seinen Deri-

vaten luT^ipd (Biersteuer, sc. ujvr]), Iutottoiöc (Bierbrauer). Die

Schreibung mit t ist in den ptolem. Papyri durchaus herrschend;

erst in römischer Zeit kehren wieder Formen wie Iu9oTruj\ric, lvQ6-

TTuuXic. Belegstellen oben S. 36.

ß) Besonders häufig tritt Hauchentziehung ein in der Ver-

bindung cG > ct: so in den Infinitivformen d[vdT]ecTai Petr. II 13

(19) 10 (259^). dTTOKeKttGicTai Par. 51, 22 (160*). KaOfiCTai Leid. U 2, 8

(IP""). TTpoecxm = TTpoecGai) Lond. I p. 11, 26 (162=^). Daß nicht

.an 7rpöei|Lii zu denken ist, beweist die Parallelstelle irpoeGfivai Par. 25, 12

(163*); übrigens in demselben Pap. Lond. I p. 10, 18 (162'*) TtpoceGiivai.

TiGecTa(i) Lond. I p. 40, 76 (158*). [Statt cu.ußdWecxai Par. 63, 3, 73

(165*), wie Revill. Mel. 254 schreibt, liest Wilcken cujußaXeixai, wie

jetzt Petr.- Eiiil. p. 24 aufgenommen ist.] Ferner in Imperativ-

formen juvricxriTi Lond. I p. 24 (XXXV) 4 = Kopie p. 26, 4 (161*).

cuviaEdcTuu (mit übergeschriebenem 6) Rev. L. 47, 13 (258*). TiGecxuui

Tebt. I 72, 455. 456 (114*). Diese Orthographie entspricht sicherlich

der tatsächlichen Aussprache. Brugmann Grr. Gr.^ 106. K. Dieterich

Unt. lOCJf. Zufall ist es wohl, wenn G einmal ganz fehlt in ^pä\\)(.ca\.

(G nachträglich darübergesetzt) Petr.^56 (b) 13(c. 260*). Zum Schwund

des c in dieser Lautverbindung vgl. § 46 IIb.

Anmerkung 12. Fast unabsehbar sind die Kombinationen des Lautwandels

zwischen 6 und t bei manchen ägyptischen Namen im An- und Inlaut:

z. B. in den Namen der Zwillingsschwestern im Sarapeum OaYnxoc köi GuOtoc

Lond. I p. 14, 4— 5 (102"). 0ar|Toc Kai Oaoüxoc Par. 28, 2 (c. IGO"). 0aur|TOC Kai

öaÖToc Par. 33, 2; Lond. I p. 28 verso 1 (161"); Leid. E 2 (162"). Gaunxoc Kai

Oaoüxoc Mil. 2 (162"). Oaöroc Kai Gaufixoc Lond. I p. 19, 2 (^161"). Oaunc Kai

TaOc Par. 22, 2. Oauiic Kai Taoöc ebd. 26, 2; 27, 2; 29, 2. Lond. I p. 11, 28

(162"). TauYficToc Kai TauxoOc Par. 23, 1. Taufixoc Kai Taöxoc Par. 31, 5 ;^163*).

Lond. I p. 16, 9. Vat. I) 5 (162"). TriYnToc Kai Taöxoc Lond. I p. 7, 2 (164») usw. —
Im Inlaut zwischen Vokalen: bald Toxof|C wie Petr. II 28 col. 1, 22 illl');

Amh. II 31, 9. 26 (112") etc., bald ToBoeiouc Tebt. I 63, 158 (114"); bald Oapßai-

eixriv Rev. L. 68, 13 oder Oapßaeixni ebd. 68, 1, bald <t)apßaxixrii 31, 18 ^258"V.

statt der geläufigen Form qpapjuoüBi ij'igypt. Monat^; auf einer sehr alten theba-

nischen Scherbe qpapiuoöxi Ostr. 1335, 3 (^III"). Vgl. Wilcken 1. c. I 808. — Nach
einem Nasal: bald Vivxanv Lond. I p. 25, 23 (161"); Mil. 20 \;i62»); Vivxani Mil. 8;

12*
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VivTU^ouc Par. 26, 2;-}. 28(163"^; Leid. V, 3, 10 C164»i; bald Viveafic Par. 27, 11. _'4;

28, 10 (c. 160»). Nach einem Guttural NfKTÖußric — Nexöövßric — NoKO^ußnc
S. 172 Anm. 4; Nexxevißioc — NexÖtvißioc — NtKTevißioc 8. 161).

Über den Untergang des Spiritus asper in küt' CKacTOv, [xei"

eiKiTciac (= iKeieiac) u. dgl. § 45, 2.

3. Wechsel zwischeu ö und 0-

kann ernstlich nicht in Betracht kommen. Die beiden einzigen Bei-

spiele einer Verwechslung von b mit in e'Gei ^ ebei Par. -lU, 20

(156*) und (irenf. I 11, 2, 20 (157
*J i-(pä\\)aTO tüui TTüvdi ur) eTteXeO-

cecöai lariG' uWov (ob = juribe äXXov oder = f.u^Te ctXXov, ist nach

S. 177 Anm. 10 nicht sicher zu entscheiden) ^iibeva tujv rrap' auToO

berechtigen nicht zu weitergehenden Schlüssen.^)

Der umgekehrte Fall (6 > b), der in der stehenden Schreibung

des makedonischen Monatnamens EavbiKÖc (statt EavBiKÖc) voi'zuliegen

scheint, erklärt sich so, daß EavbiKÖc die ursprüngliche makedonische

Form ist, die erst durch gemeingriechisehe Volksetymologie in Eav-

BiKÖc verwandelt wurde. G. Meyer 277 ff'. Ahrens kl. Schriften I

361 ff. 385. Kretschmer Einl. 287.

Belege: EuvbiKOC Par. 3 (unb. ptoL). HavbiKoO Dittenberg. iuscr.

or. I 38 (254=^). Petr. I 16 (2) 3 (230=^); 19, 15. 20 = Petr.- 9 (a) (225^j;

20 (2) 8 = Petr.-' 9 (c) {'225'^).
~

Petr.^ 21 (d) 9 (226*). Eosettastein 6

(196*). Par. 61, 4 (156*). Tebt. I 105, 9 (103*); 104, 7 (92*). lav-

biKini Petr. II 17 (l) 21 (c. 240*). — EavGiKÖc Diod. Sic. 18, 56. Suid.

Hesych. s. v. Vgl. Henr. Steph., Thes. gr. 1635.

Auch der unmittelbare Übergang von oubeic, laribeic in oüSeic,

|ur|6eic ist lautlich unbegreiflich. Es muß eine Zwischenstufe (tenuis

statt media) angenommen werden, die ja auf ägyptischem Boden am
leichtesten anzunehmen wäre (s. oben S. 175f.).^) Allein da ouBeic, )ar|6eic

im Attischen schon seit 378* vorkommen, seit 330 geradezu stehend

werden (Meisterh.-Schwyz. 258f.), auch auf anderen Gebieten der

1) Gegen Buresch, der Philol. 51, 97 ägyptisches h als spirantisch rekla-

miert, wendet sich mit Recht Heß, Indog. Forsch. VI 132. Brugmann 6r.Gr.^l09

(mit Literaturangaben). Schweizer 106. Kretschmer Entstehung 16.

2) Zum Beweis, „daß ouOeic und fir|0eic ihre Entstehung der Verwechslung

von ouxe und ouöe, lurixe und }j.Y\bi verdanken" beruft sich W. Schmid G. G. A.

1895 Nr. 1, 41 auf Par. 63, 1, 13 (165"; = Petr.- Einl. p. 18: öttujc ^riTev (nach

Schmid = |u>-|öev) tujv dbuvaToOvTuuv Y^'^'JpTE^'^ TTepiCTTäxai ui-iBeic urire tOüv buva-

,uevuüv CKeird^iiTai. Allein dieses |U)]Tev korrespondiert offenbar mit dem folgenden

lurixe, was noch überdies durch die Wiederholung des Satzes col. 5, 149 deutlich

wird; also ist lurirev = f^rire mit dem im ägyptischen Griechisch so überaus

häufigen parasitischen v (vgl. § 44, 2). Damit fällt auch die Erklärung von

Schweizer Perg. 114, der ebenfalls farirev = urjbev faßt und auf lautlichem

Wege durch direkten Übergang von b >> x entstanden sein läßt.
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KOivri um dieselbe Zeit sicli finden (Schweizer Perg. 113f.; Naeh-
manson Magn. 77; Schmid Attic. II 138)^), darf nicht der ägyptische

Dialekt speziell dafür verantwortlich gemacht werden: vielmehr ist hier

die Wirkung jener altattischen Regel zu erkennen, wonach b im Auslaut

vor anlautendem h stimmlos, d. h. zur Tennis und dann in der Schrift

zu Avurde. Meisterh.-Schwyz. 104. G.Meyer2i>8£ BrugmannGr.
Gr. 146. Kretschmer Einl. 156. Vas. 152. Wackernagel Philol. Anz.

1886, 67. Schweizer Perg. 113f. Crönert 155ff.

In Bezug auf die zeitliche Verteilung der beiden Formen ist

folgendes zu bemerken. In den ptolemäischen Papyri und Inschriften

überwiegt (im Einklang mit den gleichzeitigen attischen Inschriften) die

Aspirata vom 3. bis 1. Jahrh. v. Chr. ganz entschieden. Noch die große

Inschrift aus der Zeit der Kleopatra und des Ptolemaios Cäsarion (Dittenb.

iuscr. or. I 194 vom Jahre 37^) hat nur ouGeic (16. 17), nirgends oubeic.-j

Manchmal stehen beide Formen in demselben Satz neben einander, z. B.

Petr. II 22, 11 (IIP'): jurieeic evexupaZ^exuu firibe dTToßiaLe'cöuu imibev.

Par. 61, 15 (156'') )nri9eic uttö juribevöc. Rev. Mel. 345 (IP) KOuGev

oubeic. Auch in klassischen Stücken findet man seit dem 3. Jahrh.

nicht selten ouGeic, iLiriöeic an Stellen, wo die rezipierten Texte durch-

weg oubeic, )a)Tbeic bieten. Z. B. Phaedonpap. Petr. I 6 (3) 2 (c. 300")

ouBev; ebenda (4) 2 ixr]Qev; 8 (2) 20 ouGev. Petr. I 25, 40 (Hesiod-

zitat) Tujv ^tev ,un0ev deibe (225^). Petr. II 49 (c) 9 (Lacbes c. 300=*)

ouGev; ebd. 49 (e) III (klassisches Stück) }Ji^Qev (IIP). Grenf. II (> (b) 12

(Tragödienfragment aus dem 3. Jahrh. v. Chr.) )Lir|9ev. Auch im sogen.

Chrysippospap. (Par. 2) wird (v. Chrysippos?) wiederholt in klassischen

Zitaten ou9eic geschrieben, so col. 2, 21. 26 oü6ev Trfjiua; col. 10 letzte

Zeile; 11, 4. 8. 12 oük eciiv ouöev bid reXouc eubai)aoveiv (Eurip.).

Über das genauere Frequenzverhältnis von ouGeic, ituiGeic — oubeic,

jurjbeic in den ptol. Pap. gibt folgende Tabelle Aufschluß, die fürs

3. .labrh. v. Chr. aus Rev. Laws, Magdola-Pap. 1— 41, Amh. II und

Petr. I. II., für das 2. Jahrh. aus Amh. IL, Grenf. I. IL, Leid; Lond.;

Par.; Theb. Bk.; Vat., für die Wende vom 2. zum 1. Jahrh. aus BU
992 ff. und Tebtun. I angelegt ist.

1) Bei Dio Chrys. läßt v. Arnim häufig oOG€ic, MiiSeic stehen, und sogar
rhilostratos gebraucht einmal im Wortspiel oü6dv (Schmid Att. IV 210).

während sonst die Attizisten diese Formen vermeiden.

2) Thumb Hell. 14 weist darauf hin, daß oüeeic und iLuietic als spezifische

Übergangsformen der Koivn ein sehr langes Dasein gefristet haben (vom 4. Jahrh.

V. Chr. bis zum Beginn unserer Zeitrechnung), um dann wieder allmählich aus
dem Gebrauch zu verschwinden, ohne im Mittel- oder Neugriechischen eine Spur
zu hinterlassen.
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Es finden sich
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wareu zu Spiranten geworden". Demnach wäre einfaches x auch hier

wie in den oben (S. 169) angeführten Beispielen (ökxoc, bebÖKxOai,

luexriXXaKXÖTOc etc.) der lautliche Ausgangspunkt gewesen, und seltene,

meist späte Schreibungen wie Bdxioc, Baxiaöa, Bdxic u. ä. (Belege

bei (j. Meyer 1. c. und Meisterh.-Schwyz. 76, Note 654) würden

allein den ursprünglichen Lautbestand des Fremdworts repräsentieren.

Dageo;en hält K. Bl. I 276 Anm. 1 die durch Dissimilation ent-

standene Form BdKXOc für alt und erklärt die vereinzelt vorkommen-

den Schreibungen wie Bdxxoc (Xacpcpuu) nur als „Sache einer ab-

irrenden Orthographie." Auch Brugmann Gr. Gr.^ 105 (Fußnote),

nimmt in ähnlichen Fällen, wie iaKxr), KttKxdZiuj (und doch wohl auch

BdKXOC?) ursprünglich Gemination an, die leicht vereinfacht werden

konnte (Brugmann 131 Anm.).

Also erscheint Baxxidc im Verhältnis zu BaKxidc als eine durch

Aufhebung der Dissimilation oder — vom Standj)unkt der herkömm-

lichen Schreibung aus — durch Assimilation der ersten Muta an die

zweite entstandene Form, wobei allerdings frikative Aussprache des x

Voraussetzung ist, da khkh zu sprechen unmöglich ist (Blaß A.^

102,3).

Nasaler Guttural wird dem folgenden Guttural assimiliert in

Tuxxotvoi (aus TUTxdvoi) Artem. 11 (IIP) und luierriveKKa (aus uei-

r'ivefKa) Lond. I p. 42, 133 (158 '^), woraus dvirch Vereinfachung der

Geminata im selben Stück 110 )ai-|Tr|veKa, 131 ueiiiveKa wurde,

während 129 und 130 über |ueTr|veKa das y übergeschrieben ist.

lueieveKKov BU 33, 9 (unb. röm.). Ahnlich eirdvaKKOv BU I 50, 13

(115i^V)

Über eVfOvoc = eKfOvoc vgl. § 53 A 3, Anmerk.

2) Mutae verschiedener Klassen werden assimiliert (^im

Sandhi) bei der Präposition ek, die vor den Mediae ß und h regel-

mäßig zu ex (wie ij ßaciXe'ujc, e^ß^Xeiv, eT öikiic, efbexo|Liai), vor 6

und qp manchmal zu ex ^i^'^l (wie ixQe^xa, exOeivai, ex^opi«)» worüber

ausführlich gehandelt wird § 53 A 3—4.

4^ 88. Stelleutausch zwischen Mutae verschiedeiUT ArtikulatioiisstutVii.

1. Tenuis und Aspirata wechseln gegenseitig ihre Stelle in

aufeinanderfolgenden Silben bzw. am Anfau<r und Eiule eines ein-

1) Brugmann (»r. Gr. 134 erkliirt diese Form (wie üveKKXriTiuc = ävif-

kXi'itiuc) durch dissimilatorische Verwandlung von yk>kk nacli v. Vfjl K retsohincr
K. Z.35, G08. Moulton Class. rev. XVIII (1904) 111''.
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silbigen Wortes.^) Diese Verschiebung der Aspiration findet in

folgenden Fällen statt:

bei KieOuvac (statt xiTÜJvac) Par. 5i^, 6 (103''); 53, 11. 15 (IOC);

54, 44. 47. 70. 80 (163''). Keieüuvac ebd. 54, 13. 10. kiBouviov ebd.

53, 45 (160*). Im 3. Jalirh. v. Chr. findet man nur xitwv, so Kev.

L. 98, 4 (258''). Petr. II 32 (1) 22 (238*); ebd. Introd. p. 33, 3. 5

(III"). Petr. I 12, IS. 19 = II introd. p. 22, 18f. (c. 238^); aber auch

später, wie Lond. II p. 11, 14 (152 oder 141"). Tebt. I 40, 34 (113").

120 introd., sowie Z. 109; Nr. 127 (113"j; 230 flP^) etc. Über kitwv
(Kontamination aus beiden Formen) s. oben S. 41. — KuOpac statt

XUTpac Tebt. I 112, 42. 47. 75 (112"). x^rpa Petr.^ 140 (a) 5 (UI"). —
eveauTtt statt evtauGa Artem. 6. 11 (III"). Tebt. I G6, 91 (121").

2)

Aber evTaöGa Petr.^ 32 (d) 5; 43 (3) 19. 20 = Petr. II 9 (3) 8^ 9 (241

bis 39"). Tebt. I 67, 43 (118"); 72, 204 (114"). Man darf wohl in

allen diesen Formen (kiGuüv, Ku6pa, evGaOxa), die nicht auf Ägypten
beschränkt bleiben, lonismen erkennen. Vgl. oben S. 16.

In diesen Zusammenhang gehört auch das noch nicht genügend

erklärte cqpXavTvibnc Leid. C p. 93 col. 4, 3. 13 (164"). Die neueste

Ableitung dieses Wortes, die Crönert Arch. I 211 Anm. 1 gibt, von

dcirdpaTOc (Spargel) durch dccpdpaYoc, dcqpdpaTTOc, ccpdpaYTOC, cqppdTTOc

ccpXdxTOC kann nicht befriedigen. Eher könnte man doch noch mit Lee-

mans („intelligendum de visceribus") an die ungezwungenere Ableitung

von crrXdYXva (mit Verschiebung der Aspiration) glauben.

Über 'ApTTOXpdrric — 'ApTroKpdrric vgl. oben S. 172 Anm. 4.

Anmerkung. Ein lebhaftes Schwanken ist zu beobachten in der

griechischen Wiedergabe ägyptischer Monate, wobei Tenuis und Aspirata

häufig umspringen.

a) Gewöhnlich eireicp: Petr. I 16 (2) 10. 11 (230"); 11 9 (4) 6. 7

(241"). Par. 63, 13, 3 (165"); 53, 11 (163"); 55, 42 (159"); 44, 7;

45, 9 (153"). Weil Vn 6 (161") etc. eiricp Leid. M 1, 6 = Par. 5, 1, 4

(114"). Tebt. I 120, 1 (97 oder 64"). eTreiqpi Strack, ptol. Inschr.

Arch. I 204 Nr. 13 (nach 245"); Arch. III 128, 5, 7 (118"). inlcpi

Par. 61 ver.so 1 (156").

ecpeiTT Petr. n 4 (9) 6 (255").

ecpeicp Petr.I 23, 11 (250"); ebd. p. [66] Z. 6 v. u. (III"| Par. 54, 54

(163"). Lond. I p. 22, 5 und 23, 13 (161"). Wilcken Ostr. I 809.

1) Von dieser Hauchversetzuug, die wohl zu unterscheiden ist vom sogen.

Aspirationsgesetz, handeln Röscher Curt. Stud. I 2, 98ff.; K.-Bl. I 278 Anm. 9;

G. Meyer 283; Mhs.-Scliwyz. 103, 3.

2) Auch auf einer attischen Fluchtafel (Def. 106 (a) 5) entdeckte Schwyzer
Vulg. 253 evGaüxa neben evxaüOa, Def 106 i^b) 1.
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b) Gewöhnlich Q(uvQ: Petr. II 4 (9) 6. 13 (255^); 18 (2a) 1 (246*);

25 (i) 5 (226*). Par. 39 verso (161*); 54, 2. 33. 37. 50. 57. 72 (163*).

Grenf. II 20, 1, 1 (114*). Tebt. I 53, 5 (llO*). BU 9991 2 (99*) usw.

eujuGu Par. 24, 3 (164*).

eOuuT Petr. II 26 (7) 1; (8) 3 (252*). Lond. I p. 7, 15 (164*).

Rev. Mel. 322 col. 3, daneben 2mal OüDue (II*). Ostr. 1084, 6 (137—6*);

1495, 2. 3 (II*). GaÜT Ostr. 314, 1 (256*); 315, 1 (252*).

euuB Ostr. 1085, 7 (136—5*); 1090, 7 (c. 130*). Grenf. I 35, 9 (99*).

TuuÖ Par. 54, 9 (163*). Die Formen 0uj9 und öojt sind in der

römischen Kaiserzeit herrschend. Wilcken Ostr. I 807 f.

c) Gewöhnlich cpa^ieviue: Petr. II 2 (3) 6 (260*); 36 (l) 1 (III*);

39 (f) 16. 17 (246*). Petr.- p. 8, 6 (236*). Par. 25, 9; 54, 11. 25. 43. 63

(163*). Leid. S 1, 1; 2, 25; 4, 24 (160*); T 1, 1. 15. 24 (c. 160*).

Tebt. I 31, 5. 9. 14 (112*). Par. 7, 1 (99*) usw.

TTaiaevuue Par. 54, 26 — daneben cpafievuue 11. 25. 43. 63 (163*);

ebd. 55, 29. 30 — aber cpajaevuue 9 (159*); 58, 19 (160*). Leid.S 4, 21. 25 —
aber 24 qDa.uevuuG: ebd. 3, 21. 33. T col. 1 (neben cpaMevuuB). P. Weil YII 5

(161*) usw.

cpa)uevujT Par. 54, 89. 92 (163*) — neben (pa|uevuu9 und TtaiaevuuÖ.

Zum Ganzen vgl. die Übersicht bei Wilcken Ostr. I 807 if. Über q)ap-

)ao09i — qpapiuoOTi vgl. oben S. 179 Amn. 12; über XOi<^X — XoiaK
S. 172 d; über qpaujcpi — Ttaujqpi — TrauJTTi unten § 39.

2. Tenuis und Media sind vertauscht:

iii euepTebiToc Leid. N 2, ;i (103*). euepTeiibi Petr. II 4G (b)

(200*) u. oft.

TTd)UTToboc für TrdjußoTOc P. Weil III 1 (vor 161*).

KaßttTOKOC Par. 32, 18 und KaßaTÖKOu 21 (162*) ist schwerlich Xoni.

propr., sondern Volksname und steht für Ka7T(TT)dboKOC (der Kappa-

doker). Vgl. Weil zu Pap. III p. 19 und unten § 67, 3 d.

^ 89. Aspiratioiisgesetz.')

Das Gesetz der Hauchdissimilation, wonach die Tenues uspiratae

ihren Hauch einbüßten, wenn im Anlaut der nächsten oder ül)erniiclisten

Silbe ebenfalls aspirierte Konsonanz gesprochen wurde, ist (abgesehen

von orthographisch entstellten Schreibungen wie TtacGocpöpoc etc. und

den durch Systemzwang oder Analogie entstandenen Bildungen wie

cxeBfivai, cxeOi'icoiaai u. dgl.) einmal verletzt bei der altpoetischen

attischen Form (t>epc€cpövi"i (Mhs.-Schwyz. 103, 1)24) in euwr nu^triscIuMi

Grabinschrift aus der Zeit des Euergetes II. (145— 116"), pul)lizi('rt

1) G. Meyer» 281 tt". 38'.Hf. l'.ru.niuiinn (Ir. (ir.-' 10;! ff. K.-151. I ?; r.T

Mhs.-Schwyz. 102 if.
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von Wilamowitz Arch. I 211), 4; '220, 20. 24. Unberührt von der

griechischen Lautregel bleiben ägyptische Wörter wie xoXxuxric (Be-

deutung und Ableitung S. 39) und seine Derivata xo^X^tic und

XoXxuieiv [vielleicht richtiger xoaxutric etc.|.

Belöge: XoXxvJxric Lond. I p. 40, 3; 47, 40 (146— 130=^). Butt-

mann 2 (134'*). xoXxmov Wir. 7, G (100^). Leid. M 1, 14 = Par. 5, 1, 8

(114^*). Par. 6, 4 (126'^. xoXxuTai Par. 6i;, 34 (III^); Tor. IV 15 (II*).

XoXxuTÜJV Par. 15, 11 (120^). Tor. I 1, 21 (11 7'*); II 8 (120*). Leid.

M 1, 4 = Par. 5, 1, 5 (114*). ' Par. 7, 4 (100*). Lond. I. p. 46, 16

(146—135*). xoXxuTttic Tor. IV 8 (117*). xoXxuxac Tor. I 1, 10; 8, 15

(117*). Par. 5, 1, 6 (114*). xoXxuxiboc Tor. XI 4 (II*). xoXxuiew

Tor. I 8, 22 (117*); VIII 7 (119*). xoXxu •. Par. 5, 43, 9 (114*).

Ebenso ägyptische Eigennamen: Xec6uO(u)eric Petr. II 28, 1, 8; 2, 24;

5, 1 (242*) neben XecGiUTric Ostr. 706, 2 (ptol. unb.); 1194 verso 7. Ein

Monatsname lautet gewöhnlich cpaOuqpi, z. B. Par. 36, 9. 24. 25 (162*);

42, 15 (156*). 53, 38 (163*); 54, 75 (163*). Lond. I p. 9, 13 (162*).

P.Weil Vn 10 (161*) usw. Daneben auch TraOucpi Rev.Mel. 275 Ostr. 8533,

1

(ptol.) und TrauJTTi Wilck. Ostr. 343, 1. 3 (255—4*), sonst auch auf den

Scherben cpaincpi, z. B. 317, 1; 352, 1 (119*) etc.

Im übrigen tritt regelmäßig Hauchdissimilation ein in Wörtern wie

eKexeipia P. Anton. 17 (41 oder 32*); xiGriveiceai Par. 63, 4, 127 (165*);

xpocpöc (Amme) Bull. corr. hell. 18, 145, 3 (240*j. XaXKn[bövioc Petr. II

47, 27 (192*). Über dvacpdXavxoc — dvacpdXavBoc s. oben S. 177 f.;

über 'ApTTOXpdxTic — 'ApTTOKpdxnc — 'ApqpoKpdxric S. 172 Anm. 4.

Anmerkung. eOpuepiou Petr. I 21, 20 (237*) ist ebenso selbstverstäudlich

verschrieben statt epuepiou, vgl. Petr. ^ 13 (a) 26 (235*), als Karaccppaqpici-iTai und

KaxecqppacpricaTO (wenn die Lesart richtig ist?) aus KaraccppaYicriTai und -Yt]caTO

P. Alex. IV 17. 21. 24 (III*).

Über Metathesis der Aspiration vgl. § 3!^, S. 183 f.; über tt ~ cp,

T^e S. 173 ff.; 177 ff,; über falsche Aspiration § 45.

b) LIQUIDAE (X, p).

§ 40. SchAvuud oder Zusatz einer Liquida.

1. Der Schwund eines inlautenden p oder X (nach einem Ver-

schlußlaut) kann herbeigeführt werden

a) durch Dissimilation, zur Vermeidung des Gleichlauts in

zwei aufeinanderfolgenden Silben:^)

dKobpuujv (Fruchtbäume, Baumfrüchte) Petr. II 43 (a) 2S (HI*)

neben dKpobpuujv ebenda 27 (1) 7 (236*). Ostr. 1316, 3 (123*); 1346, 3

1) G. Meyer 391. Brugmann Gr. Gr.^ 80 f. K.-Bl. I 285. Meister-

hans-Schwyz. 80. Dieterich Unt. 123.
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(IP); 1491, 2 (IIP). Ostr. Ashmol. Mus. 3467 (IP). aKpoipucuv

Wilck. Ostr. Nr. 1, 7 (vgl. Zusätze und Berichtigungen S. 430): 1278, 3

(unb. ptol.); 1344, 4 (IP). In dKobpuuuv hat die Volkssprache das

erste p unterdrückt, wie manche Dialekte in qpaipia = qppaxpia,

bpOcpaKTOc = öpucppaKTOc, GpeTTTOv = BpeTTxpov etc.^j

b) TpuuTobÜTai statt der hergebrachten Form TpuuTXobuiai

läßt sich wie aus Inschriften so aus Papyrus als die richtige Schreib-

weise belegen. TpuJTobuTuJv Theb. Bk. IX 2 (134^*). eK Tpuu-fobuTÜJV

Dittenberg. inscr. gr. Orient. I 70, 4 (247—221^1, dazu die Anmerkung

von Schwarz; vgl. ebenda 70, 3. Wenn auf der Inschrift des Marmor-

sessels von Adulis in Abessynien CIG 5127 = Strack, Dyu. d. Ptol. 232

N. 39 (247

—

221°') eXeqpdvrujv TpuuTXobuTiKOJV gelesen wurde, so zweifelt

Dittenberger inscr. gr. orieut. 54 Xote 11 mit Recht an dieser Lesung

des Kosmas Indikopleustes, durch den die Inschrift allein überliefert ist,

und bemerkt: In ipso lapide sine dubio TptuTobuTiKUJV scriptum fuit.

Auch zu Herod. 4, 183 bieten die guten codd. A'B' xpujYobiJTai statt

des rezipierten TpuJTXobuTai. Strabo epit. XVI 55: öti TpuuTobuTai

dveu Toö \ Xefci ö Zipdßujv, wiewohl die Strabotexte nur die Form
mit \ aufweisen. Zum Ganzen 0. Puchstein, epigr. graec. in Aegypto

reperta, Straßburg 1880 p. 53. Sayce Academy 1892 Nr. 1039 p. 333.

c) In manchen Fällen ist es schwer, für den Ausfall eines X oder

p andere Gründe als Versprechen und Verlesen bzw. Schreibverseheu

anzunehmen. Daß in Verbindung mit einer Muta die Liquida immer

der schwächere Teil war, bezeugt Aristid. Quintil. de mus. I 21

p. 30, 18 ff. Jahn-, 11 14 p. 57, lOf. So schwindet X einmal in 'Hpa-

KeibiTC Ostr. 734, 3 (150 oder 139*), gegenüber ungezählten Beispielen von

'HpaKXeibrjc; ferner in b iecTa)Lievou= biecTaX|uevou Tebt. I 75, IG (112*),

vgl. 74, 2 (114*); ebenso scheint TTpobiecxaiLievou P. Reinach 7, 11

(141?*) für 7TpobiecTaX|uevou zu stehen.

Ein p geht unter in der Umgebung von 2 p in qppoudpxou

BU 992 111 (162*); ebenso wiederholt in der schwer auszusprechenden

Lautverbindung ccpp bei cqpaYiboc Tebt. I 164, 12 und ccpaTibojv 22

(neben ccppaTici) und c(pa(Tici) ebenda 106, 2 (101 *). Vgl. cuvcqpaYiuJ

= cuvccppafiuj B U 86, 44 (155''). Endlich cufYCtcpnv für cuTTpatp^v

Par. 8, 5 (129*) und öauctd =^ Bpaucid Tebt. 1 3, 4 (Epigranmi I"').

2. Die Entwicklung eines inlautenden X oder p vor oder nach

einem Konsonanten ist zu verzeichnen in den Mißformeu bmipiXßovTOC

1) Daß in solchen Fällen „Versprechen oder Verlesen" die letzte psycho-

logische Ursache des Ausfalls ist, haLen Meringer und Mayer in ihrem so

betitelten Buche (1895) an vielen Stellen, /.. B. 175. 188 naohgo\viot;en.
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= biatpißovTOC Lond. I p. 32, ö (163*) und dcTUTre'pßapTOv (sie) = dvuTre'p-

ßaiov P. Weil IV G (Tragödienfragment, vor IGl*) — offenbar jedes-

mal unter dem Einfluß der vorausgehenden Liquida. Statt des ge-

wöhnlichen dorisch-attischen ladpaGov oder ludpaeoc (Fenchel) bieten

Papyri des 2. Jahrh. v. Chr. |udpa6pov (~ ßdpaBpov?): Leid. C p. 93

col.4, 9 (164'»); Tebt. I 116,41 (IP^. Ebenso Alexis bei Poll. VI 66

(cod. A ludpaea). Dagegen ^dpaBov Strabo 3, 4, 9 (C 160). Nie. Ther. 33,

392. Epicharm. fr. 159. 161 Kaibel. G. Meyer 391.

Anmerkung. rpÖTTOv für tottov Eud. 7, 1 ist Versehen.

§ 41. AVechsel zwischen ). und q [v, fj.M

1. Statt der attischen, von Phrynichus (Lobeck 179) empfohlenen

Form Kpißavoc (Backofen) haben die Papyri KXißavoc, das auch Hero-

dot gebraucht. Belege und Näheres über scheinbaren Dialekteinfluß S.7.

2. In einem literarischen Stück P. Weil IV 1 (vor 16P) steht

ZajXcpiiböv' für ZapTiriböv'. Über tt > cp S. 173 f.

3. ciKuiipatov (Melonenbeet) Petr. II 44, 13. 17. 26 (nach 246'').

ciKripdjou (?) Ostr. 1075 (ID'). ciKuripdxuj Jesai. 1, <S. Cf. Basilius vol. I

p. 393 C. Lobeck Phryn. 86. Dagegen ciKuriXaiov Gl. Hippocr. p. 234, 44.

4. Infolge von Lautdissimilation wird einmal das Wort lapixripöc,

wie Petr.2 117(h) II 3. 23 (IIP) und Fay. XV 4 (112^) zu lesen ist,

verwandelt in xaXixripöc Petr.^58(a) 2 (IIP).

Anmerkung 1. üirepßepeTaioc ist die Form des makedon. Monats in

den ptolem. Papyri und Inschriften: so Petr. II 8 (lA) 16 (268»); 38 (Ci .5. 62

(228*). Petr.-54(a)(l) col. 1, 5 (c. 250»;. Par. 4 col. 2 funbst. ptol. . P. Pieinach

13, 1 (110*). Dittenberg. inscr. gr. or. I 168, 25 (116—81*). — Erst iu der Kaiser-

zeit begegnet ÜTrepßeXexaioc, z. B. BU174, 2 (^7?).

Anmerkung 2. Auffallend häuft sich der Übergang von p>X auf einer

Scherbe von Kasr el ßanät Fay. p. 322, 7 (4p): 3 büo KeX auiujv) = Kepa,uiiuv

;

5 äXyupiou = dp^upiou (Dissimilation) ; 7 -rrXi'iXric = uXripr^c (Assimilation).

Anhang. Rein lautliche Wandlungen zwischen X -^ v, X '^ Y ohne

sichtlichen Einfluß von Analogie zeigen FoiTuen wie vixpov (vixpia,

vixpiKOc), semitisches Lehnwort für das altattische Xixpov, und juöXic

{^ dXic?) statt luö-fic. Sowohl vixpov als jlIÖXic sind herrschende Formen

der Papyri.

Belege: vixpov Leid. C p. 93 col. 4, 8 (164'*). vixpou Par. 55 (b)

7. 25 (159=*); Tebt. I 120, 75 (97 oder 64^). 182 (11^^). vixpiac (Xatron-

grube) Petr.^ p. 60, 10 (c. 260**). vixpiKrj (Waschnatronsteuer, Wilck.

Ostr. I 264^ Petr. II 27 (3) 1 (236'*). Par. 67, 14 (11^); Zois I 18 (150^);

II 18 (148*). Ostr. 329, 3 (IIP); 1497, 2 (IP). — Xixpov altattisch

1) Von dieser Erscheinung, soweit sie auf Dissimilation beruht, handelt

Brugmann G. Gn^SO, 3. G. Meyer 391.
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nach Phryn. Lob. 305. XiTporruOXou CIA II add. 834 (C) 22 (317—307*).

viTpov seit dem 3. Jahrb. allgemein gebräuchlich. K.-Bl. I 146. 6. Meyer
241. Schmid Attic. IV 684. Crönert 98, 1. — Belege für uö-fic und

^öXic § 2 S. 17.

Anmerkung. Der Vollständigkeit wegen sei angeführt etnuevou = e-mueXou

Tebt. I 58, 62 (111*).

§ 42. Metathesis des q.^)

1. Eine Umstellung von Liquida -{- Vokal oder von Vokal -j- Li-

quida geschah in folgenden Fällen:

a) po>op in 'AqpopbiTOTroXiTou Leid. U 4, 9 (IP"") neben dem
regelmäßigen 'Acppobiiti Eud. 5, 2 (vor 165''). Par. 11, 18. 27. (157*).

'Acppobiciov Par. 34, 6 (157*).

KopKobiXuuv TTÖXic Grenf. I 38, 5 (II—P). KpoKobiXuuv ttöXic sehr

häutig. KopKobi(Xo)Tacpiou Tebt. I 88, 4. 10 (115—4*). Aber

KpoKobiXoiacpiou Grenf. II 14 (d), c. 25'»*. Vgl. Albr. Dieterich

Pap. mag. mus. Ludg. Bat., Fleckeisens Jhrb. Suppl. XVI: KopKO-

beiXoeibric III 15; KopKobeiXuj VII 25; KopKobeiXou XII 30 und

oft (p. 824), nur einmal KpoKobeiXou (300—350p). Vgl. W. Schulze
quaest. ep. 469 Note 2. Crönert W. St. 20, 1898, S. 61 Anm.
nebst Nachtrag 79. Belege des Wortes aus d. LXX gibt A. Deißmann
Theol. Rundschau I 470.

TTopcuuiTOv Par. 47, 5 (153*j; 51, 32 (160*). — ttpöcuuttov Eud.

11, 18. 21 (vor 165*); Par. 22, 7 (165*) etc.

cpopvTiIeiv steht für qppovTiciv P. Weil III 15 (vor 161*).

b) op>po in TTpo9)iubuJV = TTopGjuibujv Petr.^ 37 (b) verso

col. 3, 14 (257*). — In errixponcujciv Tebt. I 2S, 21 (^nach 114*) hat

Crönert (Wchschr. f. kl. Phil. 1903 Nr. 17) richtig eirixopriYÜJCiv erkannt.

c)pu>up in T\jpYil = TpuTn Tebt. I 120, 8 (97 oder 64*).

TpuYriTOV ebenda v. 120. 124. 140. Oüpvixoc statt Opuvixoc führt

Schwyzer Vulg. 25)» aus einer attischen Fluchtafel an.

d) up > pu iu der wiederholten Schreibung äep\j(p) statt äGüp

(deüpi) — ägyptischer Monat: döpu Lond. I p. 9, 29 (162-') [aber

27 deup wie gewöhnlich und oft]; p. 18, 21 (161*). Ostr. 1090, 8

(c. 130*). depup Lond. I p. 16, 6 oben (162*). deüpi Par. 50, 3 (160*);

Grenf. I 33, 27 (103—2*). Wilcken Ostr. I p. 808.

Anmerkiing. KpiKoc (nicht KipKOCi steht Par. 10, 10 (^145"). Kbenso nur

KpÖToqpoc Gr'^nf. I 44 (2) 5 (II 'M; II15i2i 1 (139»^ BU 647, 11. 24(1^0''»: nirgends

das von Lexikographen orwälmtc KÖpTaq)oc. Crönert 81, 2.

1) G. Meyer 246 tf. K.-I51. I 288, 2. Brugmauu Gr. Gr." 81, :6; l.iö tf.

Meisterh.-Schwyz. 80. § 31. K. Dieterioh Unt. 110 f. Crönert 81 f.
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2. Antizipation eines p in den Anlaut der vorausgelienden

Silbe liegt vor in hxaypi^acpev = bm-^e'fpacpev Ostr. 1528, 2 (122/1).

Andere durch Metathesis entstellte Formen des Wortes: Y«pcpoucr|c

BIT 80, 25 (158''). fapcpicQw A. Dieterich, Fleckeisens Jahrb. Suppl.

XVI 824. Vgl. im Attischen KatpoTTTOv, in den Inschriften weit

häufiger als KaxoTTTpov, Meisterh.-Schwy z. 80; ßpdiaxoc= ßdipo-xoc,

Tpdqpoc = Tdqppoc u. a. G. Meyer 247.

c) NASALES.

§ 43. Schwund.

Wenn der vor einem Konsonanten stehende Nasal schon im Alt-

griechischen eine?! reduzierten Klang hatte und daher mitunter ganz

schwinden konnte'), so ist in den Papyrus aller Jahrhunderte die

Auslassung des Nasals sowohl im Inlaut als im Anlaut eine häufige

Erscheinung. Es ist dies die orthographische Wiedergabe des gehörten

Lautes der Volkssprache.^)

Der Nasal (|u, v) schwindet

1. im Inlaut, und zwar

a) vor Labialen: in dvTiXaßavo|uevou Dresd. II 3 (162^). Ähn-

liche Beispiele aus Schriftstellern gibt Crönert 74, 3. dTTOTUTiavi-

cBujciv Par. 11 verso 5 (157*). Vgl. typanum; aber TUjUTravicT(r)c)

BU 630, 4, 1 (c. 200p). Weiteres bei Crönert 72, 2. — Neben ge-

wöhnlichem Kpdjußr), wie z. B. Petr.^ 137 I 8, begegnet ebenda 139 b

9. 14 Kpdßn (IIP). KpdMßn auch Tebt.I 112, 9. 42. 4(3 (112=^)-, 122, 10

(96 oder 63=^). [cu(fa)ßo\fi(c) Tebt.I 112, 49. 89. 124 (112*) und

cu()u)TTXripuJCi<v)> ebenda 61. 105 (in einer Ausgabenliste) sind Ab-

kürzungen.]

b) vor Gutturalen: in bieTuflcai Petr. II 14 (1 b) 1 = Petr.^

46 (1) 14 (IIP). eTpaqpöiuevov = eYTpctcpö|uevov Loud. II p. 6 col. 2, 5

(133*). eXexOevTec Tebt.I 24, 37 (117*). Spätere Beispiele Crönert

71, 1. Sonst eXeTxeu)[ci Rev. L. 33, 17 (258*). eHeXeTxefii Par. 61, 13

(158*). — firixriveKa Lond.Ip.41, 110; juerriveKa p. 42, 131; ebenda

p. 42, 129. 130 das y nachträglich übergeschrieben (158*). dveveKeiv

Dresd. II verso (162*); Lond. I p. 18, 17 (aber 15 dvevevKeiv) 161*;

p. 38, 35 (158*). gevaiKeiv = eEeveKew P. Weil III 9 (vor 161*).

1) G. Meyer 381ff. Meisterii.-Schwyz. 84, 716. Kretschmer Vas. 161fF.

Brugmann Gr. Gr. 76. Schweizer 122. Dieterich Unt. 111 flf.

2) Für die Vulgärsprache im Attischen liefert Beispiele Kretschmer
Vas. 161 ff. Schwyzer Vulg. 252 (TTdqpiXoc).
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Über Formen wie irpoceviiKtv, jaereviiKai vgl. oben §2S. 19. cuvavd-

Kacov Petr.^ 32 verso col. 2, 4 (c. 240*). Ob bei xuxavoi Artem. 8

(IIP) — neben xuxxavoi 11 — ; evTuxotvaiciv (mit übergesehriebenem t)

Par. 63, 13, 9 = Hex. Mel. 270 (165=^); eviuxdvuj Lond. I p. 107, 690

(IID') Schwund anzunehmen ist, bleibt zweifelhaft, da auch eine direkte

Ableitung des Yerbums vom Typus luxr] denkbar wäre. Zu tuxxövoi

vgl. S. 183.

c) vor Dentalen: in Partizipialformen wie dvevevKdTUJV= dveve-f-

KdvTUJV Lond. I p. 16 (XIX) 5 (161*); touc -(pdipaTac ebenda p. 17, 18;

p. 19, 16 erste Hand (161*); eEaKoXoueouTUJv Par. 63, 5, 130 (165*);

ÖTec = övT€c Tebt. I 24, 64 (117*). Dagegen sind fiKÖiuJV, eiravriKÖTUJV

morphologisch zu erklären nach § 77, Id. XoiTTO"fpcx9oOTai Goodsp.7,

111; aber IS XomoTpacpoGviai (119— 118*).

Ferner dTrfpaq)euc = dvirfpacpeuc Lond. I p. 10, 12 (162*).

leccapdKOxa Ostr. 714, 7 (unb. ptoL). TeccapdKovta ebd. 754, 4

(119*). cppoTicai Lond. I p. 43, 5 (163*). Aus röm. Zeit z. B.

'AXetaipoc = ^AXeEavbpoc B U I 9 col. I 9 (HD').

Anmerkung 1. Wie auf attischen Steinen seit 377* (Mhs.-Schw. 84, 7rj\

so ist im ?>. Jahrh. v. Chr. nur cuXitikt/tc (nicht caXTTrfKTj'ic) belegt im Ehren-

dekret der dionysischen Künstler zu Ptolemais (239 ") Dittenl). inscr. gr. Orient. I

51,64. Daß das von Lobeck zu Phryn. 191 empfohlene und vielfach (bei Thukyd.^

Demosth., Xen., Dion. Hai., Diod., Plut., Lukian, Ael. etc.) belegte caXTrrfKTj'ic in

den Klassikerhandschriften tatsächlich weitaus über-n-iegt, beweist Crönert 71, 2.

—

Xanjävj] iuicht XajLupdvri wie z. B. bei Dio-sc. 2, 142) begegnet in einem Ausgaben-

verzeichnis Petr.-53(m) 9 (225*).

Ein ägyptischer Name wird Par. 27, 11 (c. 160*) Viöafi, aber 24 VivGafiv,

ein andermal Leid. E 27 (162*) VirauTriv geschrieben. Über Tf~9 in diesem

Namen vgl. S. 179 Anm. 12. Ebenso steht 'Attüxi(o)c Tebt. I 22, :J (112*) für ge-

wöhnliches AttOtxioc, wie 61 (a) 67 (118*); 63, 170 (115*) und oft.

Über den Schwund des nasalen y in ti(t)vuuckuj ,
Yi(T)vo,uai,

7Tpa(T)|LiaTeia etc. vgl. oben S. 16411.

2. V schwindet im Auslaut.

Das auslautende v wurde schon in alter Zeit nicht immer oder

nur schwach ausgesprochen. Dies beweisen Schreibungen wie e(c) CTiiXii,

TÖX XÖYOV (Mhs.-Schw. 111). Daß aber v gerade in Ägypten schon

sehr frühe infolge von Nasalieruucr ganz verloren ging, zeigen zahlreiche

Beispiele seit dem 3. Jahrh. v. Chr., in denen Schluß-v in der Schrift

ausgefallen ist: sie spiegeln offenbar die laxere Volkssprache wieder.

M

1) G. Meyer 398 f. Mhs.-Schw. !^4, 2. Hatzidakis Kinl. 11. Schwyzer
Vulg. 252 findet auf den der Volksiprache am nächsten stehenden Fluchtafeln

mehrere Beispiele, wie dreXfi aÜTi"-|<(v)> eivai, ii< v)> Oeay^vei, t6<^v)> xööviov. voOv v>

6u|uöv. Schweizer Perg. 122, Dieterich Uut. 88 fiF. Fr. Völker I'ai)\T'>ruiii

Graecarum syut. spec. Diss. Bonn. 1900 S. 31 f. Crönert 64.
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Die weitaus größte Zalil (Vt Fülle trifft zu

a) vor Konsonanten (y, b, k, \, )a, v, E, tt, t, cp) oder in pausa,

und zwar insbesondere

a) beim Artikel und Nomen:
TY\(yy biKiiv Artem. 13 (III ^). tOu<(v)> b' tY^iH^Kriiaevaiv Tebt. I

89, 31 (113^^). Tüü<^v> belbu^uJV Par. 55 (b) 2 (151t")- ^apTupuJ'^V/

bcKtt BU 1002, lÖ (55").

Tüüv biaböxuJ<v> Kai Lond. I p. 11, 32 (162^). t6<v/ KaGriKOvxa (das

V nachträglich darübergesetzt) Leid. D 1, 19 (162''). TÜuv KaccoTroiu)<(v/

Kai Wilck. Ostr. 1086, 2 (136— 5"j. Keviju<v/ Kai Tel)t. I 241 (;74='i.

TÜUV bubu)auj<(v> (sie) Xo-foc Par. 54, 1 (163'*). bia TTaijpuj<V/ Xe-f^

P. Weil III 4 (vor 161''^).

7Taptju<(v> \JLOV Weil V 2 (vor 161 ''j.

Xi)auj<v> Eevia P. Weil III 1 (vor 16 r).

ibio<v> (das V übergeschrieben) TTpocqpdTUUC Par. 63, 8, 10 (165"J.

iriv . . . Kei)Lievr|v Tn*\"v)> TrapaipeTcÖai Tebt. I 5, 146 (118''). TTavüü<(v>

TToXeuJC Teb. I 5, 138 (118=*).

vÖTOu '|UTreXuj<v> TaxuuTioc Grenf. II 28, 12 (103^^). eic cu()ii)TTXri-

pujci.<v> Tujv Tebt. I 112, 62 (112''). ouvtivou<v> xpÖTTOV Tebt. I 124,

26 (118''). eXdccuj<(v)> tüüv Sitzungsberichte d. Wien. Akademie phil.-hist.

KL, Bd. 142, 1900 (astronom. Lehrbuch aus d. 2. Jahrh. v. Chr.). —
eeuj<v> OiXoinriTÖpuJV P. Reinach 15, 5 (109"). Tri<v> qppovTiba Amh. II

135, 6 (III').

Vor einem Zahlzeichen: ßaXviiUJ<v> T Ostr. 318, 2 (unb. ptol.j.

7TaxuJ<v> IT 353, 1 (117^).

Am häufigsten beim Akkusativ sing, der A-Deklination auf -av

und -nv: eic ßoppä<v> BU 1002, 6 (55'"). Tr]V okiav Kai auXiKv)

Lond. I p. 49, 6. 16 (I"). Ebenso Hermes XXVIII 231 (III"). ifiv

KttTLU TOTTapxia<v> Tou C4renf. I 33, 36 (103/2 "J.
ix]v Ta-fnv eücpovov

(sie) oi)ca<V/ Kai eu biaKeifa6vii<v> . . . Kai öpuj tiiv Taoijv je\wca(y^

Ktti ... Leid. C p. 118 col. 1, 17/18; ebenda 2, 27 ujiarjv ^e ßoOv eivai

Kai oubeivouca<v> = ibbivoucav (160"). eic TpdTTeZ:a<v> iflc Wilck.

Ostr. 1481, 3 (II"). e'xei Ti)afic TTUTia<v> Par. 60 (b) 38 (unb. ptoL).

KttGriiaevriv Kai ou KivoOca<(v)> Par. 50, 13 (160") etc.

Da in den meisten dieser Fälle die Akkusativform des Artikels mit

der scheinbaren Nominativform verbunden ist, so gehört die Erscheinung

schwerlich unter einen syntaktischen Gesichtspunkt (Nominat. in der Funktion

des Akkusativs).

ß) In Verbalformen, namentlich beim Infinit, auf -ei<(v)>:

eKO)Liicd)Lin<v> Td Lond. I p. 41, 115; aber 126 eKO)Liicd|uriv TÖ (158").

efUJ Te9vriKei<(v)> P. Weil V 3 (161"). Die Verstümmelung der Form

leövi^Keiv ist für diese Zeit weit wahrscheinlicher als die alte Form

xeOvriKri, die auch reBvriKei geschrieben sein könnte. Vgl. § 71, 1. elr[(y'}.
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TOÖTO 1. pers. sing. P. Weil V 4 vgl. § 71 I 3. eTTeuxapicTOU<^v> Vat. A
(Mai t. V 601) 9 (172^).

Infinitive^): ö|uoXoYei 'AiroWööuupoc e'xei'Cv^ bi' ,e|uoö Petr. 11

27 (2) 11 (235^). bebuuKac xnv« d-fUJpdZ:ei<v> (sie) Par. 44, 4 (153^).

KTaveT<(v> Tricac P. Weil 11 5 (vor 161*). €911 eTnxujpricei<rv)> Amh. 11

30, 44 (II'^j. i)TTOTpd(cprii) xauö' outuuc e\e\(yy ebenda 31, 21 (112*).

ev TOJi Tpexe<(v> TUTXdvfri Petr. n 50 (5) 20 (Ladies ca. 300*). Vgl. S. 70.

Weitere Beispiele (vor Vokalen) unter b.

f) Bei Präpositionen, Partikeln, Konjunktionen:

e<v> Me|Ltq)ei Lond. I p. 23, 32 (161 *> Leid, ü 2, 3 (II*).

eä(yy '[pä(p(x} Grenf. I 38, 19 (II—I*). VieUeicht zu lesen ed [v

rji a] xpdcpuj. cpep' ed<^v)> vöv P. Weil I 27 (vor 161*). ou<(v)> Kai

Tebt. I 12, 1'.) (I18*j. ou<v> iiev Leid. E 15 (162*J. ou<v> TTOir|-

caic Petr. H 14 (2) 1 (ni*). etepoi ^e<;v> bujcic P. Weil I 31 b (vor

161*).

b) Seltener schwindet v vor Vokalen in den angeführten Wortklassen:

elc Tfi<(v> dpeiciepdv Par. 50, 20 (160*). toutuj<(v> direxei Par. 57,

2, 18 (160*j, aber toutuuv dnexw Leid. T 1, 22; 2, 6; 3, 1 (160*). tiiv

ZecpupeiTi^v)» dKOuco^uevrjV P. Weil V 2. 7 (vor 165*). Trjv uixdpxou-

ca<v> fi)LiTv oiKiav Pap. Giz. Mus. Arch. 11 83, 10 (III*). öXrjV rfiv 'ff\<^y/

ev Tebt. I 105, 6 (103*). ö\upa<v> dTiö Leid. E 18 (162 *j. ctpoupav

Mia<v> fi^icu (1^2 Morgen) Grenf. II 25, 11. 15 (103*). [Gehört viel-

leicht richtiger in die Syntax unter nominat. pro accusat.]. t6<^v^

efßncöjuevov Tebt. I 24, 30 (117*). TTapeupeci<(v)> de ebenda 5, 253

(118*). fmT<(v> CK (das v nachgetragen) Par. 23, 25 (165*). Tr\eiuu<(v>

n pucic erßni Rev. L. 60, 6 (258*). e\dccuu<v> fi Par. 67, 4 (m*).

Grenf. II 28, 4 (103*).

eTTibie\eT<v> eKdcTuui Petr. II 4 (6) 9 (255*). Ka9r|K6i<v)> eXaiou

Lond. I p. 17, 13 (161*). ujct' exei<v> auinv Tebt. I 112, 64 (112*).

ovivy auTtti Lond. I p. 28, 16 (161*). ou<(v;> Ufiujv Par. 24, 10

(164*). ou<v> im Leid E 15 (162*).

Anmerkung 2. In einer Menge von Fällen, namentlich in der Breviloqueuz

der Tabellen, Ausgabeverzeichnisse, Steuerkataster, ist es zweifellos auch möglich

Abkürzunt^en zu erblicken, da ja das Wort an jeder beliebigen Stelle abge-

brochen werden kann. Doch beweist die Häufigkeit gerade dieser Abbreviaturen,

daß das V ein schwach ausgesprochener Laut war. Beispiele aus den Tebt. I :

Yea)pTÖ(v) ;-{4, 12 (c. 100"). lao(v) 82, 6 (115»); 88, 21. 25. 27. U. 33 etc. (11"^»;

85, 10. 17 (113») und so stets, ißiuj(v) Tpo(pf|C 82, 38 (115"). ^k tijüv ^(po&€iu)(v)

96, 2 (95 oder 62"). eic Ti(miv) äXXuj(v) 112, 111 ^112"). cü(v) dvnX. HO, 14;

dv0' u)(v) ev. 18 (II"'). ÖTTÖ |aiceiJü(v) 117, Ö'J ('J9"). dpTUj(v) biirvou 118, 2

(II"0- ek äpTo(v) 119, 16; Tiap' dMq)OT^pm(v) 21 (105—101"). |ur|viu(v) b 120, 42;

dvö' il)(v) K^xPnxe 43. 49; TiJü(v) dvr)voxe 5S; tö TTä(v) TdXavxa 69; t'i|U€puj(v) X 98;

1) Zum lufin. auf -et u. -e vgl. Wilcken .Arch. f. Pap. II 119 u. G. Stoin-

dorff Kopt. Gramm.- § 266.

May 8 er, l'apyrusgraiuniatik IS
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äpTUj(v) 103. 111. 113; äve' uj(v) 106. 118. 127; epiuj(v) t^v. 109; ti^v -itüäi(v) 110;

Ti^nCv) 113; Ta)(v) ecpöbiju(v) 118 (ü7 oder C4»). öpTUj(v) ZeuJ^ 121, DO. 142; Td)(v)

dTTo\uo|Li^(vujv) 120; M(ipuj(v) 'Aq)ücTioc 124; d[TTe\r|\ueÖTUu(v) 125; 'ApiCTUj(v)

'GpT^uiC 127; tO[)(v) irpoK. 135 (94 oder 61"). x«Pi(v) tüjv Trpoß. Nr. 179 (U"0-

7Taxä)(v) Toö 105, 6 (103»). IX(icciJu(v) lueXixpujc Grenf. II 35, 4. 5 ^98"). töv ävd-

tt\ou(v) eüpeenvai Tebt. I 72, 55 (114») usw.

Anmerkung 3. Manchmal ist an Stelle des abgefallenen Schluß-v (nach

§ 21, 6) ein irrationelles i adscr. getreten: äqp' iLi = luv Tebt. I 116, 24;

Tiiji (= Tiliv) iraibüuv 25 (11*0- toütoii (= toutuuv) xäpiv ebd.' 34, 7; aber 13

richtig TOLTUJV x«Piv (Hl*)- irpoca-ffe^^iui (= sXXwv) ebd. 73, 3 (113*). d«\iüvuui

(= äXtuviuv) Tebt. I 84, 8 (118-'').

Anmerkung 4. Anlautendes |li nach auslautendem v ist geschwunden in

imrieev <M>riTe Par. 63, 75 = Petr.^ Einl. p. 24 (165»).

Über Assimilation des Nasals vor Gutturalen und Labialen

vgl. § 54; über bewegliches v im Auslaut, namentlich das sog. v

eqpeXKucTiKÖv, vgl. § 55.

§ 44. Entfaltiiiig eiues Nasals.^)

1. Die Entwicklung eines irrationalen Nasals vor Verschlußlauten

im Innern eines Wortes läßt sich beobachten:

a) vor Labialen in dvTiTpa)iiqpov (Analogie zu YPttM^afa)

Lond. I p. 39, 55 (158*), aber p. 40, 58 wie gewöhnlich und oft

dviifpacpov.

Neben häufigerem Xrivpo^ai findet sich nicht selten Xii)Lii|JO)aai,

eine Mischbildung aus dem Präsensstamm Xa)aß- und dem gebräuch-

lichen Futur, wozu die Mittelstufe Xd)LiijJO|uai sich gleichfalls auf einem

Papyrus des 3. Jahrh. v. Chr. erhalten hat. Analog dazu lautet seit

dem 2. Jahrh. aor. und fut. pass. häufig Xr^cpGrlvai, XrmqpOriceceai

(neben den geläufigen Formen) und es begegnen als Derivata dvTi-

XiTjuijJic, e^Xrimiiic, eTTiXri|uv|»ic, 7TapdXrT|ui|Jic, TTpöcXi-|m4Jic, dvTi-

XriiaTTTuup, dveTTiXriiLiTrToc neben den regelmäßigen Bildungen.")

Belege für IIP.

Mit Nasal.

Xriiuipovrai Kev. L. 59, 20. 24.

TTapaXiTiuijjeTai Rev. L. 60, 11; Xitjli-

njö^eGa ebd. 14 (258=*).

Ohne Nasal.

XrnjiOVTtti Rev. L. 57,21 ; eYXrm;ovT[ai

73,5; TTapaXrmJOVTtti 52,4; 5o,4;

74, 1. TiapaXriviJeTai 58, 5; Xriipec-

eai— XnvjJÖ)Lieea 53, 18. 19 (258*).

1) G. Meyer 253. W. Schulze K. Z. 33, 306 ff. und Orthographica, Marburg

1894. K. Dieterich Unt. 92 ff. Thumb Hell. 135 £F., wo verschiedene Gründe

und Möglichkeiten der Nasalierung erwogen werden. Crönert 65 ff.

2) Vgl. hierzu besonders W. Schulze Orthographica XVI. G. Meyer 86.

Sturz 130f. Win.-Schmied. p. 64, 30. Dieterich Unt. 93. Schweizer Perg. 189.

Reinhold 46 f.
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Xiljavi^eiai Petr." 36 (b) col. 4, 9; 42 F

(c) 15 (2Ö2''); 43 (2 recto) col. 4,

30 (246^). Xriinipeceai 42 H (8 f)

14 (e. 250=*).

TTapaXdm)J6C0ai Petr. 11 42 (c) 16

(c. 250*). Da im Papyrus mehr-

fach r|V = edv vorkommt, ist

ionische Provenienz nicht aus-

geschlossen. Vgl. S. 13.

XriH^exai Petr.^ 99, 16 (III*). Xr^je-

cGai Petr. H 20 col. 4, 9 (252=^ i. Xr|-

HJO|uai Magd. 1, 18 (in^^;.

XrjCpOfii Eev. L. 34, 7; KaTaXr|q)6fii

46, 5 (258*). XricpOrivai Petr. n 39

(g) 16 (c. 250*); XricpGevTi ebd. 36

(1) 23 (III*).

dvaXricpeevTi Petr.- 45 (1) 23 (m*).

bidXriHJiv ebd. 46 (4) 2 (m*). efXti-

v|;iv Petr. n 46 (b) 4 (200*) usw.

Belege für II*.

Xiliai|jO)Ltai Par. 14, 47; Tor. HI 48

(^127*). Not. et extr. XVin p. 421,

1 (unbest.). Xrmqjei Weil 1 33

(a und b) vor 161*.

TTpocXiiiacpGfcVTUJV Tebt. I 61 (a) 31.

108. 129 (108*j; 62, 254 (119*);

63, 19. 190(116*); 64 (a) 62. 83

(116*>

biaXrmtpOriceceai ebd. 24, 78 (117*).

v'.VTiXrmH/euucLond.Ip. 38, 20(158*);

P. Keinach 7, 36 (c. 140*); Tebt. I

43, 29. 42 (118*). ef^nMU^eujc

Tebt. I 38, 11 (113*). eTXrmvyei

Par. 62, 6, 20 (11*^). eTTiXnfiHJic

Tebt. 1 5, 34; 43, 11; 124, 28

(118*). TrapdX)"||ai|Jiv Amh. II 35,

15 (132*). TTpocXr||iiHJeuuc Tebt. I

64 (b) 6 (116*). dvTiXr|)HTTTopac

Lond. I p. 38, 18 (158*). dvern-

Xnf.iTTTOuc Tebt. I 72, 176 (114*).

dvcTTiXriiUTOUc (sie) 61 (b) 238

(118-).

1)) vor Gutturalen.

Die Nasalierung im aor. pas

q)€puj (Anknüpfung an den St.

XriHjeTai Par. 10, 13. 24 (145*).

TrpocXnqjeiai Tebt. 1. 105, 21 (103*).

TTpocXriqpBevTUJV Tebt. I 61 (bj 217

(118*); 72, 144(114*). -0eici 79,

51 (148*). dvaXricpöiiTUJi 61 (b)

277 (118*); dvaXnqpeeicai ebd.

110; -GevTOC 99 introd. (nach

148*). XriqpGfivai 27, 32 (113*);

Amh. II 34 (d) 1 (157*) etc.

dvTiXiivjjeuuc Lond. I p. 37, 34 (158*);

Amh. 11 35, 57 (132*); Par. 38, 30

(160*); 8, 24 (129*); 26, 39

(163*); Tor. V 27; VI 26 (II*)

und sehr oft. ef^^Wic Petr. II

46 (b) 4 (200*). Par. 62, 3, 4;

4, 13; 5, 6; 6, 14 (H**)- Rev. Mel.

303, 11; 321, 5 v.u. (11*). Zoisl

col. 1, 5. 15. 17 (150*); II col. 1,

6. 14. 16 (148*) etc. bidXnvpiv

Par. 6, 28 (126*); -euuc Tor. I 8,

30 (117*). Xi'mjeuuc Tebt. I 238

(116*). TrapdXnqjic Hosettastein

7. 28. 45 (19(r'). TrpocXi'm^eujc

Tebt. I 61 (b) 254 (118*); 72,246

(114*). dvemXriTTTOuc ebd. 5,

48 (118*).

s., perf plusqpf raed. pass. von

ev€YK-) beschränkt üich fast aus-

13*
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schließlich auf das 3. Jahrhundert v. Chr., das ü])rigeus auch Formen

ohne Nasal aufweist. Im 2. Jahrhundert (Beispiele aus dem 1. fehlen)

sind nicht nasalierte Formen (mit einer einzigen Ausnahme) Regel.

Für das fut. pass. läßt sich (IP) nur evex6rico|Liai belegen. \)

Aorist

Mit Nasal.
|

III'* |Lie]TriveYX6n Rev. L. 17, 14;

|u[eTeve]YX0evTOC ebd. 12. |ueT-

eveYx9ev 16 (258*). TrpoceveY-

XeevTOC Petr. II 12, 8 (241*).

eEeveTX9evTa Kanop. Dekr. 10(237*).

II* *dv { ev j eveyxö^VTac (sie) Lond I

p. 17, 12 (161*).

Weitere Belege aus Inschriften gibt

Dittenberg. Syll. III 237.

Über TTpocaveveKxOf] S. 169; über

luexriveOricav S. 166 Anm. 5.

pass.

Ohne Nasal.

III* eEevexöevTOC Pap. im Bull,

cor. hell. 18, 145, 18 (240*).

eSevexOevra Magd. 13, 12 (lU*).

II* dvevexBev Petr.n 4 (7) 34 (192 *).

ctvevexefivai Lond. Ip. 13, 19 (162*);

Amh. II 32, 16 (II*). evexOrj Lond. I

p. 40,80(158*). GTrevexÖeicric Par.

65, 17 (146—135*). |ueTr|vexeri

Th. Bk. IV 2, 4 (131*). eEevex-

eevxec Par. 14, 28; Tor. III 29

(127 *). eTrevexOeicojv Par. 15, 39

(120*). ^eievexOeicric Tor. VIII

43; ebd. 44 und 46. dvevexOev-

Tujv (120*). dvevexOeicric Tebt. I

61 (b) 97 (118*). dvevexOevTUJV

Tor. I 4, 7; -eevTecIII29 (116*).

baiveKGeviec (sie)= bievexOeviec

Tebt. 125, 17 (117*) etc.

Perf. und Plusqpf. med. pass.

UI* TTpocevriveYKxai Petr. I 12, 14

= Petr. n Einl. p. 22, 14 (c. 238*).

Über scheinbares d7T-Trpocevr|veYTai

s. S. 170 Anm. 1.

II* irpocevriveKTai Tor. I 6, 20

(117*).

dtrevriveKTai Lond. II p. 14, 29

(116—111*); Tebt. I, 72, 454

(114*). -rrpocevriveKTG Par. 13, 8

(157*). Tor.I4, 32 (117*). Tipo-

evrivexöai ebd. 13, 29; euevrive-

XOai ebd. 9, 29 (117*). dvevrive-

Xeai Tebt. I 73, 6 (113—11*).

iipocavrivexöai 72, 263 (114*),

haplologisch verkürzt.

1) G.Meyer 385 Anm. K.-Bl. II 560f. Mhs.-Schwyz. 183. 185. Schweizer
Perg. 189. Nachmanson 168. Erschöpfende Zusammenstellung des Materials

bei Crönert 69 ff.
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Vor li stets -f: dvevriveT|uevr|C

Lond. 1 p. 19, 9 (l64^). -UJV

Par. 62, 6, 18 (c. 170*^). bievnve-f-

jievuuv ebd. 38, 8 (l'60*). ovrive-f-

^evric (verkürzt) ebd. 33, 7 (162*).

cu|UTrepiev { ev } r|veYuevr|c ebd. 8,

14 (129*) usw.

Futur, pass.: TTpocevexeticecGai Par. 46, 21 (153*); 63, 5, 128 (165*);

ebd. col. 13, 11 (l64*) Trpocevex0iico|nevujv. eTTevex6r|cö)nevov ebd. 65,

11 (146— 35"). TTpocevexÖncetai Tebt. I 33, 10 (112*). dvevex0^cö)H6vov

Amh. II 32, 9 '(II*).

Noch sei erwäbnt das singulare *TTpocTaYX0n^ (sie) Lond. I p. 40,

76 (^158*) — vielleicht durch Analogie mit r|ve"fx9iv entstanden.

c) Vor Dentalen entwickelt sich anorganisches v in TrepiTiav-

ToOvxei = TTepiTraxoOvTi Leid, U b, 1 (IP™). xriXiKOuvioiv P. Weil V
12 (vor 161*). IToXlivöikoc = noXubiKoc Petr. II 30 ^b) 23 (235*).

CTteipavTiKai (zu cireipa) Lond. II p. 12, 21 (U*). Die Erscheinung

ist wohl in einzelnen Fällen zurückzufahren auf koptische Aussprache:

da der Kopte griechisches b (t) mit t oder nt wiedergab (Heß, Ind.

Forsch. VI 125 f. 132), so konnten die Schreibungen von x, vx und b

ebenso verwechselt werden wie x und b. Thumb Hell. 136. Aber

auch auf einer attischen Defixion 86, 4 'f^'Juvxac für fXuuxxac bei

Schwyzer Vulg. 254.

Anmerkung 1. dEioüv)iev Lond. I p. 26, 21 (161") ist schwerlich mehr
als Schreibversehen.

Anmerkung 2. Zwischen Vokalen hat sich ein überflüssiges v einge-

schlichen in 'AcT«p6i6fi { v } ov *Par. 41, 11 (l.ö8") = 'AcrapTibeTov, wie z. B. 36, 10;

Vat. B 10; F 6 riö8"). Über gewöhnliches 'Acraprieiov vgl. S. 92.

2. Ein vulgärer Mißbrauch, der für das ägyptische Griechisch ganz

besonders charakteristisch erscheint und seit dem 3. Jahrh. v. Chr.

immer weitere Ausdehnung gewonnen hat, ist die Manier, an voka-

lisch auslautende Silben jedweder Art als nasalen Nachklang
ein parasitisches v anzuhängen, das als umgekehrte Schreibung im

Vergleich zum Schwund des auslautenden v (§ 43) nicht genügend

begründet ist, sondern in den allermeisten Fällen jeglicher vernünftigen

Erklärung spottet.^)

Als solch anorganischer Vulgarismus erweist sich der Nasallaut:

a) in Noiiiinativfornien der A- Deklination auf -av und -riv: COl

Tivoixuj (sie) eiraqppobicia
{
v

j , x«Pic, MOPVHI Par. 30, 28 (162"). [Die Kopien

1) Buresch Philol. 51, 93 ff. Schweizer Perg. 122. Dicterich Unt. 9.-).

Völker Pap. gr. synt. spec. 32. Nachmanson 82.
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Dresd. I 14 u. Leid. D £TTacppobicia|. b£CTTo(i)va fe)Li)i{v} P. Weil (Medea-

fragm.) II 2 (vor 161*); ebd. VI 4 XH^^ ! v ) vauXoKOC — Gemination,

dadurch herbeigeführt, daß die Bilbengrenze in das anlautende v verlegt

ist, vgl. oben S. 48. Ypaqpr] { v } lepujv (Titel eines Abschnitts) Tebt. I

88, 2 (115— 4''). dXX' öxe bri
'p' gk toTo bucbeKdiri { v }

(sie) '(ivei'

^UJC II. 24, 31 (Kenyon class. p. 106—1'»).

ß) im neutralen Nomin. und Akkus, sing, und plur. vokalisclier

Stämme: TO
{
V

}
ßoiBoO xeXoc Ostr. 1089, 8 (135'') — dagegen TÖ xoö

ßoiBoO teXoc 1084 (137''). tö{v} [övoj^a Tebt. I 38, 13 (113=*). tö{v}

eTTicxaTiKÖv (neutr.) Tebt. I 189 (I'*^j. Im dialektischen Pap. (Par. 2)

ist das Neutr. des Relativpronomens 4 mal (je 2 mal col. 1 u. 5) ö { v }
ge-

schrieben in der Verbindung ou dXriGec, ö{v} eXetev (vor 160''). Zu

beachten ist, daß in den letzteren Beispielen das v vor einem anlautenden

Vokal eintritt, also möglicherweise Hiatusrücksichten mitgespielt haben.

Vgl. xaux6(v), xoioOxo(v), worüber § 69, 10 und 12.

euxeXecxepa{v} (neutr. plur.) Par. 40, 22 (156"). ctpxdßac bcKa

fi,uicu{v} = 10 V2 Artaben Amh. II 59, 7 (151 oder 140*).

y) im Dat. sing, der A- und 0-Deklination, wobei der Abfall

des i TipocYeTP- (nach §§ 19— 21) Voraussetzung ist^): xüui dpxuTT€pexr| { v

}

(sie) Lond. I p. 41, 97. 121 (158*). ^AiToXXuavia { v } Tebt. I 104, 17 (92'*).

laxpujjv} ebd. 112, 14 — aber 16 richtig iaxpuj (112*). ev dfroXo-

Yicfaüulv} Tebt. I 60 (a) 166 (118*). TTocibujveuj { v
j
= TToceibuuviuj

Par. 41, 1 (158*). Kpaxepu){v} Lond I p. 16, 1 oben (162*). xpucuv[v|

= XPiJceiri II. 24, 21 (Kenyon class. p. 106

—

I*). rrapeupecei |uribe|uid { v

}

(das V nachträglich getilgt) Tebt. I 5, 226 (118*); ebenso ohne Tilgung

des V P. Reinach 11, 17 (111*). ai)xd){v} Tebt. I 73, 15 (113*). Auch

in 'Hpdv — eü6uvo)uevuji Tebt. I 14, 3 (114*) scheint 'Hpd{v} Dat. mit

parasitischem v und ohne i adscr. zu sein. (Vgl. § 58, 6.) Die Lesart

'Hpdxi Z. 12 ist zweifelhaft. Übrigens sind i und v in diesem Stück

mehrfach verwechselt z. B. XUJV 7TpOKei|uevuJi 15.

b) im Vokativ: "lci{v} Leid. U 2, 19 (II*").

e) in Verbalformen: I. Pers. sing. act. Tipocexo) { v }
Par. 45. 7 (153*).

cuvxujpu){v} P. Anton. 19 (41 oder 32*). buucuü { v } Tebt. I 9, 5 (119*).

XeYuujv} Lond. I Nr. 41, 20 (161*). Dieterich ünt. 247. IIL Pers. sing.

dp|uöxxei{v} P. "Weil I 2 (b), aber (a) hat dp|uöxxei; ebd. I 23 (b)

eüqppovei

{

V
}

, aber (a) euqppavei; I 15 (b) e'xeijv} cxepYeiv; I 25 (b)

exei{vj XaßeTv; III 13 e'xeijv} xö (vor 161*).

t) in ^nxe
{
V }

Par. 63, 1, 13 (165*); vgl. oben S. 180, Note 2. ndpa
(
v

}

in pausa Weil III 1 (vor 161*). xoO mM^} ^evaiKeiv = xoO |Lir] 'Eeve(Y)KeTv

ebd. m 9.

Endlich können in diesem Zusammenhang die in der ptolemäischen

Epoche noch ziemlich spärlich vorkommenden, in der römischen Zeit

1) Vgl. Moulton Class. rev. XVIII (1904) 108.
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häufigeiiAkkusativlMldungenkonsonantiscuerXomiualstäuiiiie

auf -av erwähnt werden, wiewohl sie nicht einem lautlichen, sondern

morphologisch -analogistischen Vorgang ihre Entstehung verdanken

(Übergang in die vokalische Flexionsklasse). Zu notieren aus ptole-

mäischer Zeit: xipav = X^^po. *Par. 50, 20 (160*j; Tpifrobav II. 23, 40

(Kenyon class. p. 102—P); Tiäv xöv töttov Par. 37, 11 (163''). Dieses

TTCtv = Tiavta findet sich auch bei den LXX (E. Nestle Septuaginta-

stud. p. 11). Aus späterer Zeit juriiepav Par. 18,5 (unb. röm.j; GufaTepav

B U 148, 3 (II—III »0; ccppaTibav ebd. 15 col. 2, 22 (lOTi*); Kapavibav ebd.

50, 7 (1151'); Töv naTbav Grenf. II 59, 7. 18 (189i'); ipiTTobav Leid. I 395,

3, 25; xipctv BU 1 155, 13 (152—3^) u. a. m. Auch Katd infivav auf einem

Ostrakon, publ. v. J. Goodspeed in den Melanges Nicole p. 186, gehört

sicherlich der römischen Zeit an. Vgl. nuten §67,3''. Crönert 169,4.

Von Akkusativformen der S-Stämme auf -fiv (statt -ea, -f\) wie KaXXiKXfiv,

uYif|v, dcivflv a. u. handelt die Flexionslehre § 64, 4 c mit Anm. und

§ 68, 9. Über bewegliches Schluß -v vgl. § 55; über nasalen Vor-

schlag vor anlautendem ß in 0eoö lußouXriciv vgl. oben S. 169 Anm.
Anhang. Stellentausch der beiden Nasale (|U und v) liegt vor in

fcUUJ|uevajv = euujvuiuujv Leid. U 2, 12 (II"*), vielleicht „reziproke Fern-

versetzung" nach Brugmann Gr. Gr.'' p. 137. — Für c tritt v ein in dvd|uevoc

für dvd|uecoc Eud. 16, 20 und ebd. 17, 3 juevovvuKTioc für juecovÜKTioc,

sowie in ßeXiiVTOV = ßeATiCTOV Par. 63, 6, 162 = Petr.^ Einl. p. 32 (165*),

aber ebd. 1, '26 ßeXTiCTOV. — Für |u steht ß in püßr|V = pu)ui-|V P. 51, 17

(16C); sonst überall und oft pu|uri, wie Petr. U 17 (3) 6 (c. 240^*); Leid. M
1,11.16.24.25(114^). Nachmanson 82. Kretschmer K Z 35, 603 ff.

Dieterich elid. 37, 415 ff.
—

• Über )aß statt jLi (u|u) in Kpo,ußuOTrtJuXi"|c vgl.

S. 169 Anm.

d) SPIRANTES.

§ 45. Aspiration (h).^)

Schwankungen in der Aspiration, die sich teihveise aus dem all-

mählichen Schwinden des Spiritus asper in der Sprache des täglichen

Lebens erklären, äußern sich in zweifacher Richtung:

1. in Wucherungen (Vulgäraspiration), und zwar

aj im Anlaut.

a) Analogien in öfters wiederkehrenden, formelhaften Wendungen,

wie Ka9' eioc (uachweisbar seit 225 v. Chr.) und ecp' exii neben

1) Thumb, Untersuchungen ül)er den Spiritus asper im Griechischen,

Htraßlmrg 1888. G.Mejer322ff. Blaß A.-' 90tf. K.-Bl. I 107tf.; 111— 13. Hatzi-
<lakis Einl. lij'jf. Kretschmer Vas. 155 tf. Schweizer Perg. 116ff. Meisterh.-
Schwyz. 85 ff. Schmid Attic. IV 607. Win.-Schmied. s? 5, Ki und -11 e.

Dieterich Uut. 85f. Crönert 145—158. Keinhold '66.
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häufigerem kut' exoc und in' eix]. Belege: küG' eioc Petr." 19 (c) 36

(225^). Eud. :-5, 3H (vor 165='). Tor. XIII 10 (137='). Tebt. I 105, 56

(103*). Kumanudis cuvaT. XeE. d0r|c. p. 170. eqp' exrii (sie) Tebt. I 5, 95

(118*). Dagegen Kar' ^xoc Rev. Mel. 327, 2 (134*). Tebt. I 50, 28

(112—IIP); 60, 117 (118*); 72, 106 (114*); 105, 2. 4. 17. 22f. (103*);

106, 15 (101*). BU 993 III 5 (127*) usw. e-n' ^tt] Tebt. I Ol (b) 59

(118*). Nach Analogie von Ka0' exoc wird Lond. I p. 40, 75 (lö8*)

)a€6' eveiauTÖv geschrieben gegenüber gewöhnlichem Kar' eviauiöv,

wie Kanop. Dekr. 30. 34. 35 (237*). Petr.^ 54 (a) 4 col. 2, 3 (III*).

Par. 12, 6 (157*); 27, 8 (160*); 30, 8 (162*). Leid. D 1, 8 (162*);

E 9 (162*). Lond. I p. 10, 5 (162*). P. MiL 6 (162*). Tor. 1 8, 19

(117*). Rev. Mel. 327, 10 (134*). Tebt. I 8, 21. 32 (201*); 10, 5

(119*) usw.

Zum Beweis dafür, daß der Hauchlaut noch lebendig war, können

diese formelhaften Ausdrücke nicht angeführt werden. Es empfiehlt

sich darum nicht auf exoc als ursprüngliche (digammierte) Form zurück-

zugreifen. Auch dialektischer (ionischer) Ursprung (wie Schweizer

Perg. 119 annimmt) ist zwar möglich, aber nicht zu beweisen: viel-

mehr handelt es sich hier offenbar um Analogiebildungen innerhalb

der KOivri zu Ka6' fi|uepav (so Petr. II 5 (a) 3 c. 250*) oder Ka9' ujpav,

KaG' eßbofidba, wie denn auch wieder umgekehrt kqx' r\ixlpav (CIA

4, 3, 830 ^\ 3) nach Kax' exoc ausgeglichen zu sein scheint. Über

auxr|)Liepöv unter 2b. Auch ecp' aüpiov Tebt. I 119, 17 (105—1*)

gehört in diese Kategorie. Bei ec9' icuuc P. Weil I (Euripidesfragm. ) 4

(vor 161*) kann die altionische Formel eqp' iciii Kai ö|uoirii mitgewirkt

haben, die übrigens selbst wiederum der Angleichung an den spiran-

tischen Anlaut von öjuoirii ihre Entstehung verdanken mag. Dagegen

begegnet in ptol. Zeit nirgends das vulgäre, in attischen Inschriften

seit c. 250* (Mhs.-Schwyz. 87) belegte KaB' ibiav, sondern stets

Kttx' ibiav, so Dittenberger inscr. gr. Orient. I 51, 9 (239*). Strack,

ptol. Inschr. Arch. 111 129, 8 (II*). Kax' i'biov Par. 25, 27 (c. 160*).

Erst Oxyr. I 70 Ka9' ibiÖTpcxqpov (IIP'). Zum Ganzen vgl. Thumb
HeU. 64. Hatzidakis Einl. 160. Blaß N. T. 16. Dieterich Unt. 86.

Wilhelm, Wiener Sitzungsber. phil. bist. Kl. Bd. CXLII Nr. 4. Crönert

148—151. Beispiele bei Dittenberg. Syll.^ III 227 (KaB'-, ecp' exoc,

dcp' exüjv, TievB' exrj, küB' eviauxöv; KaB' ibiav, ecp' kr], dcp' icou).

Moulton Class. rev. XV (1901) 32f. und XVIII (1904) 106f.

ß) ecp' 'AcKXiiTTidbou P. Alex. IX 22 (III*) hat seine Parallele

in 'Acppobixri, EuSicxpaxoc, 'IXeiBuia, 'lcB)aöc etc., indem durch eine

im Wort befindliche Aspirata oder Spirans die Aspiration auf den
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Anlaut übertragen wurde. Übrigens sonst in' 'AcKXriTTidbou Petr. 116

i2) 11 [230^). in' 'AcKXriTTidbnv Lond.I p.ll, 29 (162=*j. G.Meyer 325.

Kretsehmer Yas. 156f.

y) Vereinzelte Fälle, in denen bei Elisionen die Tenues aspi-

ratae 6 und cp für t und tt vor Wörtern erscheinen, die gewöhnlich,

zumal im Attischen, nicht mit h anlauten, sind: )Liri6' dWov urjbeva

Grenf. I 11, 2, 20 (157'''). Vgl. übrigens das S. 180 hierzu Bemerkte.

Kd6' edv P. Weü I (b) 31 (vor 16P) [a hat kSt' edv]. In diesem Zu-

sammenhang gewinnt auch die Annahme au Wahrscheinlichkeit, daß in

KttG' auTOÖ Petr. II 19 (l''^) 5 (IIP), |Lie9' autoö Petr. ^ 53 (a) 7 (nach

Wilcken Add. et Corr. XVII) und Magd. 29, 2 (IIP), )aee' auTiJUV Par.60

(b) 12 (150^), ücp' auTOJV Petr. II 32 (2^) 8 (238^j — überall ist das

Reflexivpronomen ausgeschlossen — lautliche, nicht syntaktische Ver-

wechslungen vorliegen. Schweizer Perg. 117. Aus letzteren Beispielen

;ieht deutlich hervor, daß das Gefühl für die Aspiration schon im
'). Jahrh. y. Chr. bedenklich ins Wanken geraten oder ganz verloren war.

b) im Inlaut.

a) Nicht selten wird auch in Zusammensetzungen, zunächst auf

analogistischem Wege, die vor aspirierten Vokalen geläufige Form
der Präposition eqp', kqO', |ue6', ucp' auf nicht aspirierten Anlaut über-

tragen: so in ecpeiKOCTÖc Rev. L. ü(), 14; 34, 3 (258'^), neben eirei-

KOCTÖc Petr. II 48, 18 (186''). An das ursprüngliche Digamma in

eiKOCi ist nicht zu denken, eher an eqpeKTOC, eqpeßboiuoc. Ebenso ist

eqp-ibeiv Petr. II 23 (2) 3 (IIP) sicherlich von eqp-opdv aus ent-

standen: es wird in römischer Zeit häufiger, wie BU 647, 6 (143'');

öl, 7 (173P), aber 10 eTnbuuv; ebenda 733, 13 (IP) e]qpiboöca. Weitere

Belege aus allen Jahrhunderten gibt Crönert 149. Thumb Spir.

asp. 70. Blaß N. T. 16. W.-Schmied. § o, 10a.

ß) ecpiopKOÖVTi Petr. II 46 (a) 5 (200"^). Tebt. I 78, 17 (110'');

210 (107"). BU 543, 13 (27^). Diese Form, die sich (statt des

attischen eTTiopKeuu) ebenso auf delphischen, messenischen und perga-

luenischen Inschriften wie im N. T. findet, von Phrynichos aber s. v.

tqpiopKOC (Lobeck 308) verworfen wird, hat Thumb 1. c. 72 zuerst

als Kontamination aus emopKeiv und eqpopKCiv erkannt.*) Ihm stimmen

i)ei G.Meyer^327 Anm. BrugniannGr.Gr.'142. SchweizerPerg.118.

Blaß N. T. 16. Crönert 153. Kretsehmer Vas. 228 zieht mit Kecht

iepöc aus idpöc, dqp-euLU aus dTT-eüuj und ähnliches zur Erklärung

Vi statt tTTiÜTTTeceai Petr." 2, 28 (2;j7»i liest Wilrken lAdd. et Corr. \U)
.ietzt eTTi\q[ß]keai.
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heran. Anders Osthoff, Morpholog. Untersuch. IV 228, der in eqpi

den Rest einer alten Präposition ,ehhi' erkennen will.

y) Gregenüber den Adjektiven üjqpamaoc Petr.- 43 (2) verso

col. 4, 3 (246'') und ücpa)a)uoc Petr. II 6, 6 (255 ''j, sowie dem Verbum

€cpa|Li)aiZ;uu, das in der Form ecpr||U|aiceai Tebt. I ()0, 42 (118='); 75, 72

(112=') vorkommt, steht die schon in alter Zeit durch die cuvnGeia

(lo. Levitae Lex. de spir. p. 211) allgemein durchgeführte Orthographie

ä}i}XOC, die in unseren Klassikertexten (Xenoph. memorab. III 3, 6;

Plat. Phaed. 110 A etc. Thes. gr. 125) rezipiert und wohl auch für die

Koivn, z. B. Petr. II 4 (9) 5 (255 =*) inv aianov, Ostr. 1237, 5 (unb.

ptol.) xfic ä|U|aou, vorauszusetzen ist. Über das Verhältnis von \\)6.ua-

Goc, a^aBoc, qjd)a)Lioc, äfi^oc vgl. J. Schmidt K. Z. 32, 362 („a^^oc das

jüngste Glied der Kette"). Crönert 137. Auf alle diese Bildungen,

sowie die unter 2 aufzuführenden Beispiele vernachlässigter Aspiration

läßt sich beziehen, was Schweizer Perg. 117 bemerkt: „Man schwankte

in der Anwendung der Doppelformen ecp' und eir', ucp' und utt', KaO'

und Kai' etc., für die man, als h geschwunden war, keinen Maßstab

mehr hatte".

Anmerkung 1. jueGoTruupivöc, die stehende Orthographie im Eudoxos-

papyrus: 1,2 |aeeo'n:a)[piviiv] ; 2,28 |LieeoiTopiväc ; 22, 20.25; 23,3 jLieeoTiopivnv

(vor 165^), kann wegen des lakonischen ömupic für eine echte Form gelten.

Thumb Spir. asp. 70; Hell. 19ff. Blaß A.» 78. K.-Bl. I 108, 5. — Es findet

sich eireTeÜJüv (nicht ecpex.) Tebt. I 27, 33 (113''); nur eUricpa (nicht eiAriqpa)

z. B. ouK eiXricpa Petr. II 13 (17) 7 (258—53«); ^lexeiXnqpa Leid. I 375 (Bandl p. 89)

II*; ebenso nirgends das vulgäre dcpecxaXKa, sondern nur ditecTöXKa: Petr. II 2

(2) 5 (c. 260»); 6, 1 (c. 250»); 12 (1) 8 = Petr. I 26, 3 (241»). Magd. 32, 10 (HI»).

Rev. L. 37, 6 (258»). Par. 37, 44 (163»). Tebt. I 26, 6 (114»). eTrecxaXKevai Par. 63, 3, 81

(165») usw. Mhs.-Schwyz. 103 (äcp — KaOeiXiicpa). Schweizer Perg. 119 Anm.

Dittenberger Syll. III227 (dcpecTaXa, otqp — KaOeiXricpa). Nachnianson Magu.84

(nur cctoXko). Thumb 1. c. 12. 70. Crönert 150f.

2. Als direkter Beweis für den Untergang des Hauchlauts in

der Rede des täglichen Lebens ist es zu betrachten, wenn vor ursprüng-

lichem h der reine Verschlußlaut geschriel:)en wird. Dies ist manch-

mal der Fall

a) bei Elisionen: Kai' eKacxov öXliov Rev. L. 46, 16 (258"').

€tt' e'xacTOV (?) Rev. Mel. 302, 4 (130^). Sonst eqp^ eKdcinc Par. 62, 1, 8

(c.nO^). Brugmann Gr.Gr.l45f. Thumb l.c.32f. 54f. Cröuertl47

( mit Belegen aus späterer Zeit).

ILiex^ eiKexeiac P. Mil. 17 (162^). juex' eiKixeiac (sie) Par. 27, 22

(160^). Dagegen MeG' kexeiac Par. 39, 9 (163^). Leid. E 24 (c. 160=^).

Kttx' rmuuv BU 1004 II 18 (228=^). Tievx^ ckxov {b%) Ostr. 1622, 4

(127—126=*); aber [xfic] G^ eKxnc Eud. 4, 10 (vor 165=^).
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dpa t' ö,ua\riv Eud. 16, 12. Letrorme und Blaß ändern dpa t' 6,uaXr|v,

aber der Papyrus zeigt auch 17, 24 dpa te. Über dieses xe vgl.

W. Schmid Attic. lY 563.

Der Schreiber des 24. Gesangs der Ilias (Kenyon class. p. 105 ff.)

hat kein Gefühl für den spir. asj)., er schreibt dirö x' "GKxopa. 76

( 1. Hand); e'-rreix' Otto 340; oi'xovx' ^c 201: e\'v6K' iKdvuu

ÖOI (P).

Anmerkung 2. In der noch immer zAveifelhaften Stelle Petr. I 2, 64

Antiope — c. 250*^ Zn eqppe, nach MahafFy = Ziir' ecppe fd. h. ZfjG' eüpe), läge,

die Richtigkeit der Lesart vorausgesetzt, ein Beweis für eupov (mit Psilose),

während xar' eüpicKovroc Zois I 24 (Pejron) [150*] von Wesselj mit Recht in

Kai eüpicKOvTOC verbessert ist. Crönert 146, 3 gibt Beispiele füi- eüpicKO» aus

späteren Papyri. — Sehr auffällig, aber sicherlich beabsichtigte Aufbebung des

Satzsandhis ist oük ö im dialektischen Pap. (Par. 2 col. 9, vor 160*), der auch
wiederholt nach ov den Hiatus gestattet, neben dem korrekten oüx üibe (Col. 10).

Vgl. § 32, 1.

b) bei Zusammensetzungen in der Wortfuge.

a) Analogien.

öTTecTiiKa: transitiv xöv Xötov xiJuv x^^kojv dTTecxr|Ka (?) Par. 59, 2.

(löO''); intransitiv üux' direcxriKÖxa (abstehende Ohren) Grenf. I 10, 9

(174'^) läßt sich als falsche Analogie zu dTrecxiica, direcxiiv erklären.

[Von umgekehrtem ucpecxi], KaBecxiicev handeln G. Meyer 326;

Crönert 146, 2.] In der letzteren Verbindung sonst immer dcpeciT]-

Köxa, z. B. Goodsp. 6, 3 (129=^). Par. 5, 1, 5 = Leid. M 1, 6 (114=M;

einmal (mit Lautschwächung eqpecxriKÖxa Grenf. II 33, 2 (100''').

Ebenso nur ucpecxdcBai Rev. Mel. 303, 5 (c. 130^\ Ka9ecxdc9ai, wo-

für Belege § 77, 4.

auxrmepov Magd. 31, 11 (IIP^) ist wie Kax' ii,uepav (oben Lit. 1 a)

zu beurteilen. Dagegen aüBimepöv Kev. L. 20, 9; 26,15: 48, 9; 56, 11

(258=^). Eud. 274 (vor 165=*).

ß) Für Formen wie cpaKenJuJv (Kochlinsen V) Par. 67, 16 (^11'');

TTOKÖcpouc (^ TTOKUcpouc) Tcbt. I 5, 170 (^118'') ist es schwer Ana-

logien zu finden. Man könnte vielleicht erinnern an zusammengesetzte

Eigennamen wie rXauKiirTTOC, KpdxiTTTroc, AcOkittttoc, TTplutittttoc etc.

neben "GcpiTTTTOc (Fick, die griech. Personennamen S. 153"), in denen

der etymologisch nicht berechtigte Hauch von jeher schwach oder gar

nicht vorhanden war. K.-Bl. I 114.

Anmerkung 3. In ä -mi X lü) x i] c lOst) liegt eine unter ionischem Eintluß

i Naturwissenschaften) längst eingebürgerte Form vor, die vom 3. bis 1. Jalirli.

V. Chr. belegt ist. Vgl. oljen S, 16 f.

Zum ganzen A])sclmitt vgl. aui-h § 36, namentlich k ^ x? tt ^ q),

T ~ H.
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§ 40. Der S-Laat.

I. "Wechsel zwischen ö und ^ ((7$).^)

a) c > £ (cZ;). Nach dem Übergang von t (zd) in z, d. h. stimm-

haftes s, tritt nicht selten statt c ein t oder dessen Stellvertreter cl

(vgl. §48, 1) ein, und zwar naturgemäß zunächst vor stimmhaften

Konsonanten (ß) in diucpiIßriTriciv Tor. I 8, () fUT"). bmiuqpiIßiiTou-

\xivr\ ebd. I 9, 7. Häufiger vor \x: in dZ!)aevuuc Grenf. 11 14 ta) 17

(IIP), becluoö Tebt. I 120, 70 (97 oder G4^); sonst bec)adc ebd. 122, 8

(96 oder 63'') und öfters. Iiuupva (Myrrhe) Grenf. I 14, 9; ebd. 10

Inupvric (150 oder 139'^); Tebt. I 35, 4 (IIP); Ijmjpvav ebd. 35, 16.

Dieterich Abraxas 171. Crönert 96.— TTapacq)paT[l]Z!|uövRev.L.51,8 —
aber 3 rrapaccppaficiaöv (258^). Seltener vor einem Vokal (also

stimmlos): hhto\}ca = cuulouca Leid. U 2, 19 (IP"). vo\x\Lavia =
vojLiicavTa Par. 30, 20 (162'*); dagegen in den Dubletten Leid. D, E,

Dresd. vo^icavTa. Ähnlich üßpilav Par. 40, 39 (156=*); 41, 28 (160=*).

[Möglicherweise hybride Bildungen aus Präsensstamm und Aorist-

endung, vgl. § 76, 4.] cpopvTiZ^eiv (sie) = qppovTiciv P. Weil III 15

(vor 16P).

b) I > c. Weit seltener ist der umgekehi-te Fall: ecuTr) = elufr)

P. Weil III 14 (vor 16P); ebd. V 8 scheint Kaicpaivric' für Kiicpdvil'

zu stehen, juicovoc = jueiZiovoc auf einem Pap. schlechtester Ortho-

graphie Amh. II 130, 16 (70^). Tpoicnvoc Dittenb. Syll.^ 608, 5 (Hali-

karnaß, c. 100**). Nachmanson 87.

II. Schwund.

a) Anlautendes c vor Konsonanten hat zu allen Zeiten starke

Einbuße erlitten. K.-Bl. II 76. Neben I|uupva (= Cjuupva, siehe oben)

steht iLiupcivou (Myrrhensalbe) Petr. II 34, 10 (IIP). Schwacher Klang

erklärt wohl Schreibimgen wie <(c)>TaTfi(poc) Tebt. I 117, 39 (99**) und

<(QTpoßi\ou ebd. 120, 80 (97 oder 64"^). c)aiKp6c ist nirgends belegt,

häufig juiKpöc. Vgl. Index Tebt. I. Crönert 136. Kretschmer Vas.l72f.

Nachmanson 86. — Zugesetzt erscheint c in den Formen ckoikiov

Tebt. I 45, 41 (113^) und cKOiKia Leid. C p. 93 col. 4, 17 (160% die

mit Recht von Crönert Wchsch. f. kl. Ph. 1903, 459 als Deminutiv-

formen zu KÖiH erklärt werden. Poll. 10, 179 dfYeiov dXcpmipiov köiE.

1) Blaß A." 89. 118. Brugmann Gr. Gr. 23, Fußnote 2; p. 125. 127.

G. Meyer 302f. Mhs.-Schwyz. 88, 8. Keller, Fleckeisens Jhrbb. 1886, 710.

Win.-Schmied. § 5, 27d. Blaß N. T. 10. Wessely Proleg. 6.3. Papyr. Erz-

herz. Rain. I p. 123. Nachmanson 84f. Crönert 95f.



Konsonantismus: Schwniud des S- Lauts. 205

b) Inlautendes c ist ausgefallen: in 'A<(c/KX)-|TTidbou Tebt. I 84, 153

(118^); eYVUJ<(c)>)ueva ebd. 82, 2 (115*) — kaum morphologisch zu er-

klären; jue'fiTov, erste Haud, woraus jjLe^xcrov verbessert ist, Leid. U
2, 17/18 (IP). 7T\ei<c>Tu;v Tebt. I 24, 60 (117^); insbesondere aber

vor 0, das, selbst auf dem Weg zum Spiranten begriffen, das c in

c

sich aufnehmen konnte: so eceBai Petr. II 45 col. 1, 17 (246''); evie-

Guiuf^Gai Par. 63, 7, 201 = Petr.^ Einl. p. 36 {
165 **) [möglicherweise

der erste Vorläufer der in späterer Zeit (Julian, Epiphanius) nach

der Gleichung apxui: fipxöcti =^ ßouXeüuj: ßeßouXeO0ai gebildeten Inf.

perf., dergleichen aufgeführt sind von Crönert 220, 3]. )Lii<(c)>9ujciv

Ostr. 1256, 6 (136/5) neben |ue|uic6uj|uevoc. TTapevoxXei<(c)6uj Tebt. I 34, 9

(nach 100^). Über den umgekehrten Fall ^p6i\\)eca\. vgl. oben S. 179.

Anmerkung 1. TToXuirepxuuv lautet der Eigenname in Übereinstimmung
mit attischen Inschriften. TToXuTrepxovToc Par. 15, 3 (120*). TToXuTrdpxuJVTOC

Par. 5, 30, 5 (114",). Mhs.-Schwyz. 91, 14. W. Schulze G. G. A. 1897, «95. —
TTaXai|uocOvr| schreibt ein AbschreiberHom.il. 23, 701 (Kenyon class. p. 104

—

I*),

wo unsere Texte iTaXaiC|uocüvr| haben. In KaTe<^c)>qppaYi1caT0 P.Alex. IX 19

III ") ist wohl das c wegen der ungewohnten, harten Lautverbiudung cqpp aus-

gefallen, wie denn ülterhaupt dieses Wort an jener Stelle sich alle möglichen

Entstellungen gefallen lassen muß (vgl. oben 8. 186 Anm.). uj<(c)>TTep P. Weil V 9

ivor 161").

c) Auslautendes c hatte (ähnlich wie wortschließendes v, vgl.

S. 191) einen schwachen Klang und wurde daher häufig entweder gar

nicht geschrieben oder erst nachträglich hinzugesetzt.^) Der Fall

tritt nicht nur ein vor einem zweiten anlautenden c infolge Ver-

schiebung der Silbengrenze (vgl. Geminaten § 49 II), sondern auch

vor anderen Konsonanten, Vokalen, Zahlzeichen und in pausa.

a) Das Schlußsigma ist ganz abgefallen:

vorT, K, x: KXeo<c> tap PWeillV 2 (161*). aXXoi<c> T^veci Tebt.I

70, 37 (HP). Touc ibiou<c> KXripouc Petr.- Einl. p. 20 = Par. 63, 107

(165=^). oi<c> Ka0iiKei Lond. I p. 38, 21 (158^); im Paralleltext Vat. D
oic Ka0riKei. tou<(c)> KuuXuoiuevouc Tebt. I 5, 224 (118*). ev toic (titc)

1) G. Meyer* 396f. mit der Bemerkung von E. Curtius: ,,]iterae c in tine

noniinum omissae in vasculis exempla sunt innumera''. Kretschmer Vas. 185.

Völker Pap. graec. syntax. spec. 33 idie Hoi.spiele weder lautlicli noch historisch

ge)u"igend geordnet). H a t z i d a k i s Einl. 1 1 spricht sich im Gegen.satz zu K . !M e i s t e r

(Ir. Dial. l 160 f. vom Standpunkt des Neugr. outschiedeu aus gegen die Annahme
physiologischen Abfalls von Schlußsignui uiul fülu-t im Exciirs II p. 232 die

meisten Pälle auf Analogiewirkungen zunick. .\lier in den ptolem. Papyri ist

die Tatsache des Scliwundcs über allen Zweifel erhaben und aualogistische Er-

klärung reicht nicht aus.
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Tüpaxri<C/> xpovoic Lond. 1 p. 08, U (158"). Möglicherweise eine Confusio

aus ev (ti]) lapaxri und ev toic xpövoic.

Vor ß, tt: iepd<c> ßa(ciXei)ci) bpaxuac Gronf. II 30, 24 (102*). xaic

bebo|uevai<c> bi' Tebt. I 24, 44 (117'\). tou<c> Tiap' auTÜuv Par. 63, 1, 24=
Petr.^ Einl. p. 20 (165''). TOU<c> rrap' fmOuv Par. 33, 10; Lond. I 19, 13

(161*). oic oube ßouXo|uevoi<(c)> -rrpocivai Par. 63, 4, 109 = Petr.^ P^inl.

p. 26 (165*) [Revill. ]\lel. 267 le sigma ecrit en bas eutre lignes]. TOi<fc_>

TTapaKOuouci Par. 63, 5, 130 = Petr.- Einl. p. 28 (165*) [nach Rev.

Mel. 256 das c nachträglich über die Linie gesetzt]. eS ' HpaKXr|Ou<(c)>

TTÖXeiv (sic)^) Par. 54, 79 (163*); aber eic 'HpüKXeouc ttöXiv Petr. II 8

(;2b) 12 (246*); 20 col. 1, 10 (252*); ^HpaKXeiouc ttöXiv Par. 23, 12

(165*). biaXdßn<c> TTepi Par. 36, 21 (163*).

Vor b, t: civböva<(c)> bpaxM. Par. 53, 43; aber civbövac ß 54, 7. 16;

53, 13 (c. 160*). TTapaXaßövTa<(c> xöv Magd. 3, 6 (III*). ev fi|uepai<(c)>

Tpiciv Tebt. I 14, 5 (118*). dpxr] TTopeia<(c)> tou Eud. (Blaß) 4, 5; aber

4, 30 dpxn TTopeiac (vor 165*). Ö9iXo)uevri<c)> tiic KaGriKuiric oXiipac

Lond. I p. 29, 5 (161*). toic buciv TTepcai<(c)> rfic eTTiTOvfjc Grenf.II 27, 6

(103*) [möglicherweise freie Apposition im Nominativ statt Dativ V]. TTpr)-

vr|<cy Toxe II. 24, 11 (Kenyon class. p. 106

—

I*). dirö tou TeXou<(c>

TOÖ Ostr. 1490, 4 (III*) [Metaplasmus nicht ausgeschlossen, vgl. § 64, 2].

Tdc dXuu<(c> TeBeujpficeai Tebt. I 72, 375 (114*). Td<c)> toö xoKkov —
bpaxiudc Amh. II 31, 22; aber 24 Tdc toö (112*). rrpöc touc x^Pic-

iuou<c> Tiuv Goodsp. 7, 17 (119—118*).

Vor X, )a, v: TTpö<(c)> Xuirac Petr. II 50, 4, 25 (^Laches c. 300*). tou

7TavTÖ(c> XÖYOV Leid. T 2, 19 (164*). Ypau<(c> |noi TrapeKdGriTO Par. 51, 33

(160*). TOU UTrdpxovTÖ<(c> |uoi B U 1002, 3 (55*). auTfi<(c)> |lioi cuv-

TttHdcric P. Reinach 11, 31 (111'^). ev toTc dXXoi<(c)> v6|J0ic Rev. L. 68, 19

(258*).

Vor Vokalen: diTO |Lir|v6<(c)> eqpeiTT Petr. II 4 (9) 6 (255*). Tdc

cuvTdEeic, d<(c) e'xouci Dresd. verso 18 (^161*). Taic ß veujTepai<c> ck

Grenf. I 21, 19 (126*). ßeßpeTMevrjC Kai ecTTap)Lievii<(c)> euuc Tebt. I 71, 3

(114*). TOu<c> eK Par. 27, 20 [Witkow.] c. 160*; Leid. E 21 (^162*).

dXXo<(c> urrep Leid. C p. 21, 8 (162*). cu xpnM«TiZ;ei<(c)> auTaic Par. 30, 21;

in der Parallelstelle Leid. D xpimaTiZleic. KdKeTvo<(c)> eTii Sosylosfragment,

publ. von Wilcken, Hermes 41 p. 108 col. III 24 (II*).

Vor Zahlzeichen: Tdc eiraYOiaevac vi)uepa<(c> e Lond. I p. 25, 12

(161*); aber Tdc e7TaT0|Lievac fi|ue'pac e p. 23, 14. 24; 24, 2, 4. 5; 25, 14.

eTOu le Grenf. I 33, 28 (103*); aber 27. 29 etouc rf [Metaplasmus mög-

lich; vgl. § 64, 2]. dpTOU<c> b Lond. T p. 25, 29 (161*). dXa<c> Par. 53

(b) 6 folgt Zahl (c. 160*); vgl. dpTOi Kai dXac 29; dpTUUV Kai cxXa(TOc) 41.

1) Möglicherweise liegt in 'HpaK\nou die in späterer Zeit nicht seltene

metaplastische Flexion ('HpanX^ou, -eiou, -r]ov) zugrunde, für die Cröuert 162,2

eine Reihe von Beispielen anführt. Vgl. unten § 64, 4 Anm. 3.
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In Pausa: xPIMCtTiZ^eic auxfi = auiaic Leid. D 17 (162^). ev öXiaic

iiue'pai<c> Leid, ü 4, 11 (II"). tfic dcxoXia<c> Tebt. I 24, 64 (117^).

•fy\ KaXißioc rrpecßuTepaCc) Grenf. II 32, 7 (101*). Nominativ in der

Funktion des GenitivsV

ß) Das Schlußsigma ist uaeliträglich ober- oder unterhalb der

Linie hinzugesetzt: Petr." 56 (b) 1 TTTO\e|uaiou Cuuxi^poC; 4 li^c 'Avab . .

.

Käbouc; 7 'AbeXqpouc (III*). Petr. II 1 7 (1) 17 xouc leieX. (^IIP). Par. 23, 28
Tpöc Tiiv (165*); 26, 1, 3 rrpöc Me'inqpei (16:^*); 47 verso Trpujc (sie) xouc

(153*); 60 (b) 4 xoTc veavicKOic (150*). Lond. I p. 23, 31 ouc Xa.ußd-

vouci (161*); II p. 14, 23 xuJi Y^vaiKttc rmäc eivai (116—111*) usw.

Vgl. die Belege unter a).

Anmerkung 2. Nach Abfall des Schlußsigmas konnte an seine Stelle

treten: a) nach § 20, 8; 21, 6 ein überflüssiges Iota TrpocTeTP: so i^i

(^ rfic) auxnc Tebt. I 66, 62 (121*). 6 ÜTTobioiKrii eTrecxaXKev Lond. I p. 11, 24. 43

162»). xctc ö\uu <Te>eeujp)ic0ai Tebt. I 61 (bi 373 (HS''"); in der Parallele I 72, 375

räc ä\^)J<^cy xe6eLupf|c6ai (114*). ,uexpi ^ü|urii BU 1002, 6 (5ö*i.

b) nach § 44, 2 ein parasitischer Nasal [Völker 1. c. 36J: KeiOuJvac Xei-

vüüv ß = xixOüvac Xivoüc ß (möglicherweise auch = xixöivac Xivou mit parasitischem

Xasal nach § 44, S. 197if.V Par. 54, 13 (160*). (xfic) dvaqpopav = -cpopäc Lond. I

11. y, 11 (162"). KXripouxiKf|C cuvuJHJiCfievr|v :^ -|uevr|c Tebt. I 82, 2 (115*). Übrigens

ist bei der Annahme solcher Vertauschungen große Vorsicht geboten: oft liegen

andere Erklärungen näher. Z. B. eic NeKxevißic Tebt. I 82, 21 '115*) und f-uix*

".uxöv H'evevoöiTic Grenf. II 33, 10 (100*) fallen eher unter den Gesichtspunkt von

iiideklinabelii Eigennamen oder von Solöcismen: gerade der Schreiber Hermias
im letztgenannten und den benachbarten Stücken wirft alle möglichen Kasus
md Genera durcheinander, z. B. 14 eTri xöv 'Apcincioc — KÜpiov dvai xä bio-

uo\o*rni^^va; 11 6iä xö jv{pa(p)-\Keva\. Arif-irirpioc; 35, 6 diTÖ xnc üirapxoüc »t c

"iJTOic — Tiacxocpöpiov ibKO&o,ur|,uevov Kai beöoKUJf-ieviTv Kai xeOupuu.ueviiv etc.

Endlich sind unzählige Fälle, in denen ein Schlußsigma fehlt, deutlich

,ils Abkürzungen gekennzeichnet, deren Häufigkeit freilich durch lautliche

Verhältnisse teilweise mit bedingt sein mag: z. B. npa)xoY^vri(c) Trapü Ostr. 343

J55— 54*). |LieX.ixpuj(c) xexavöc Grenf. II 33, 2 (100*); BU 1000 I 4. 7 i^98»'i. Tr|C

Ticcr|(c) Ostr. 1152, 3 (Ende der i^tol. Zeit). Besonders häufig in Tabellen und
Verzeichnissen der Tebtunenses I: wie 94, 23 (112*) Mappf|(c) TTaaAo(öxoc) . . .

K((i ac TeA(c) |Liiceaixri(c) . . . äc 0eaY^vri(c); 120 (97 oder 64") Ö|lioiiu(c) 6id; —
]12 — .uicBöv; 121, 141 (94 oder 61*) ö)uoiuj(c) xi,unc; 112, 9. 42. 46 Kpü|Lißii(c),

U TTicxeuu(c), 75 KLiepa(c); 116, 26. 27 (II*''i Kp6Kii(c); 117, 11 (99") üttö xr|(c) aiXxiic),

IJO, 11 (I"; üirep xoü x^Kxovo(c); ebd. 16. -13 d\ÖTTiu(v) xiu)i(c) u.-;w.

III. Entfaltung.

a) Als polare Erscheinung zum Abfall des Sclilußsiginas konnte

(wie bei Schluß -v, § 44, !?, S. 1!)7) die Entwicklung eines übertlüssigeu

c („umgekehrte Schreibung") nicht ganz ausbleiben.

Belege: xd{c} xoO amaivoiuevaiv (= vou) xö(^kou) (xüXavxa)

< Jrenf. 11 30, 16 (102*). KaxacxaGeic em
| c } xnc dpxnc Leid U 3, 4 (U""').

tv xuJi eTTi{c} [xoO Kaxd Curjvriv öpouc] Mahafty auf einem Granitblock

aus Assuan (116—108*) Hermath. 181)6 IX 273 = Strack, Ptol Inscbr.
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Dyn. d. Ptol. p. 267, 46. Dagegen Dittenberg. or. gr. inscr. I 168, 46

liest ev tüji e7Ti[(pavecTaTuui töttuui]. Jedenfalls ebendort 40 em toO Katd

Curjvriv öpouc. eiXeuuc Tivo|uevri { c
J^

eTTotKOucov Leid U 2, 20 (IP""). ev

TauTri{c} BU 999 I 7 (99''). Trpöc Tf|i Kai|aoTpa|a|uaTeia { c } Tebt. I 9, ö

(119^). KttTct TÖ TipöcTaTlua { c } ebd. 73,4 (113*). ev Tf|i KaTaKeK\[uc]-

jLievrii Kai Kexepcuj|uev)i { c } ebd. 5, 94 (llH'^j. ei { c } eTTißdWoiuev ebd.

28, 12 (c. 114=*). TaeOÜTic f] Kai 'epmövri{c} B U 1002, o (55^j.

b) Der ägyptische Monat Traxujv hat in alten Stücken (Scherben

und Papyrus) ein scheinbar pleonastisches Schlußsigma und lautet

in Daten (also in der Funktion des Genitivs) iraxwvc, auch iraxuJ-

voc (naxaivi) und naxavec. Wilcken Ostr. I 808 erblickt darin

archaische Formen, die noch deutlich den Grottesnamen Chons er-

kennen lassen, und findet ein Gegenstück dazu in der sahidischen

Schreibung 'paschous'. Stern p. 16, 16.

TTaxuivc Petr. II 13 (l) 11 (258''). Petr. I p. [66] 2 = Rev. Mel. 379

(r' fragment) 1 (IIP). Petr.^ 37 (b) col. 3, 12 (257'^); 39 col. 1, 3. 13;

col. 2, 17; col. 3, 4. 10. 16; col. 4, 2; 40 (a) col. 3, 4; (b) col. 1, 3; 45

(4) 6; 50, 9; 68 (b) 8; 129 (a) 7; (b) 1, 5. 10; 134, 5 (IIP). Ostr.

(Theb.) 313, 1; 316, 1 (IIP). Berliner Tafel Xr. 8131, publ. v. Wilcken

ü.str. I 66 Anm. 2 (252^^).

TTaxuJVOC Petr. II 12 (4) 10 (241^*). Petr.-' 41 verso 1 (HI^) Xoch eine

Inschrift aus dem Jahr 24 nach Chr. Bull. hell. 18, 153 Nr. 6 hat

TTaxuJVOC. Vgl. den Dat. ev xOui TtaxuJVi Par. 8, 10 (129^*). TraxOuvi

(allein im Datum) Strack, Ptol. Inschr. Arch. 11 558, Nr, 40 (52*).

Ttaxävec Wilck. Ostr. 1335,' 1 (Anfang des III. Jhr. v. Chr.).

TT axuJV, die später regelmäßige Form, findet sich auch auf alten Doku-

menten des 3. Jahrb. v. Chr.: Petr. II 9 (2) 4 (241*). Petr.^ 34 (a) 4

(c. 240*); 76 r. col. 2, 6 (224*); 93 r. col. 6, 22; 7, 2. 16; p. 254

(in*). Par. 53, 41; 54, 45. 66 (163*); 55, 36; 56, 6 (159*) usw.

§ 47. Gnttnrale, labiale, deutale Spirans.

1. Spirantisches Jod ist im Griechischen entstanden entweder

aus dem inte r vokalischen i zwischen o und e (a), wovon gehandelt

wird § 15, 5, S. 110 [G. Meyer^ 220f.] oder aus intervokalischem

Gamma [G.Meyer 294 f.]: in letzterem Falle zeigt sich sein Vorhanden-

sein sowohl im Ausfall (§ 33) als in der Anaptyxis (§ 34).

2. Über die mit u ausgedrückte labiale Spirans vgl. § 17, 7, S. 114f.

3. Eine Media dentalis aspirata, wie sie Buresch Philol. 51, 97

dem ägyptischen Griechisch zuschreibt, ist (wenigstens für die ptolem.

Zeit) nicht zu erweisen. Vgl. S. 180 Note 1. Dagegen lassen sich,

"wenn nicht alles trügt, Spuren eines Übergangs der dentalen Tennis
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in dentale Spirans vor Iota entdecken, was auf die assibilierende

Kraft des i (K.-Bl. I 266) zurückzuführen ist. Statt ijuatioinjuXric, wie

Lond. I p. 38, 32 (161'*) zu lesen ist, bietet Par. 36, 8 =Vat. B (wenn

Angelo Mai richtig gesehen hat?) i|uaci07Tuu\ou (163^). — Daß
ferner Tor. VIII 68 (119''^ in der Wendung aÜTOKpaciai iivi eKqpepö-

,u(6Voc) das Nomen im Sinne von 'Herrschsucht' steht, hat A. Peyron

zur Stelle (II p. 60) richtig gesehen und übersetzt 'dominandi cupiditate

elatus'. Freilich lautet sonst das Substantivum zu auiOKpaxric (z. B.

[Fiat.] öp. 412 D) aÜTOKpdieia, weshalb Peyron falsche Analogiebildung

nach den Derivaten von Kepdvvu|ui : eÜKpäcia, dKpdcia annimmt. Allein

diese Analogie stimmt nicht wegen der verschiedenen Quantität des a

in auTORpärric und auTCKpäioc. Daher empfiehlt sich doch, auch in

Anbetracht des obigen i|uaciOTTUjXric eine lautphysiologische Erklärung

(x > c vor i), d. h. auTOKpacia = auTOKpaxia (Nebenform zu auro-

Kpaieia). Gerade weil das Wort eine vereinzelte Bildung ist (anders z. B.

briiaoKpaTia, icoKpaTia u. ä.), war es einer lautlichen Umgestaltung um so

mehr ausgesetzt. Vgl. Cohn, Berl. phil. Wchschr. 1903 Nr. 15 p. 472.

IL KONSONANTENVERBINDUNGEN.

a) ECHTE DOPPELKONSONANTEN.

§ 48. Zeta, Xei, Psei.
Zeta.

1. Die Tatsache, daß stimmhaftes c vor stimmhaften Konsonanten

und |u nicht selten durch l ersetzt wird und umgekehrt für den stimm-

haften Zischlaut manchmal c eintritt (§ 46 I), ist ein Beweis, daß in

der hellenistischen Zeit der Übergang vom ursprünglichen Doppellaut

(l wohl = zd) zum einfachen Spiranten, vom stimmhaften zum stimm-

losen Klang vollzogen ist.^) Dem widerspricht keineswegs die Bezeich-

nung von l durch cI, das ebenso für stimmhaftes c (§ 46) eintreten kann.

l > cI: dvacZlriTricac-) Tebt. I 53, 29 (HO**). — biapirdcLeTai

Lond. I p. 26, 20 (161''); im Konzept p. 25, 21 biapirdleTai. —
1) Die ursprünglich doppelkonsonautische Aussprache des Z vertreten:

JHaß A.'* 112 fF., besonders 119. K.-BI.I57. G. Meyer 295 tt". Mhs.-Schw. 92, 2.

]{rugmann Gr. Gr. 35. 108 und namentlich Nachtrag p. 509 gegen 0. Lager-
crantz (Zur griechischen Lautgeschichte, Upsala 1898), der (besonders p. 106 if.,

125 ff.) von Anfang an für Z einen einheitlichen Zischlaut annimmt.

2) Nachmanson 94 bringt diese Orthographie unter den Gesichtspunkt
der Spirantengemination, analog mit Fiillen wie dqpeccxaX m^vujv, Kar^ccTrapKev etc.,

wofür in der Tat die Zerreißung von cC in diesem Beispiel und ebenso iu

ciüclZiexai Heberdey-Wilhelm 125 N. 205, 4 Kilikien) zu sprechen scheint. Docli

kommt c2 nie vor Konsonanten vor.

May 8 er, Papyrusuraininatik 14



210 Erster Hauptteil: I>aTitlehre.

eTT^OTicZ^riTai Lond. I p. 40, 90 (158^); aber p. 39, 41 dffXofileTai.

— epfdcIovTOc Leid. C p. 118 col. 1, 21 (c. 160^). — Trapacluffjc Tebt. I

189. 190 (P\); sonst TrapaluTnc ebd. 121, 52. 58. 83 (94 oder 61 ''j;

262 (IP^. — xpnMaTiclTiTai ebd. 70,57 (111^)0- Möglich, daß diese

Schreibungen ebenso wie eKHa)aevou und 'AXeEcavbpeuc (s. unten 3

und 4) nur die Syllabierung deutlicher ausdrücken sollten.

Anmerkung. Wohl durch Versehen steht T(x3ei für xöEei Petr. 11 50(2; 28

(Laches c. 300*), b[€i]2iu = beiEuu Eud. Acrost. 1, und vüZ: = vüE ebd. col. 2, 23

(vor 165»).

Xei.

2. Das altattische, bis c. 400* herrschende, später nur noch in

formelhaften Wendungen fortlebende Huv (Meisterh.-Schw. 220) be-

gegnet in literarischen Texten als traditionelle Orthographie, ist aber

auch hier häufig in cuv geändert. Suvr) Eud. Acrost. 5 (vor 165*).

EujußouXoi Petr. II 50 (1) 8 (Laches c. 300*, im rezipierten Text cij)lx-

ßouXoi). Umgekehrt ebd. col. 4, 14 cvj|Lt7TavTi, in den Texten EujUTravTi.

Im Medeafi-agment P. Weil II 7 ist das heute rezipierte Euv dvbpi

durch CUV dvbpi ersetzt; ebenda 14 Suv dYuuvei. Grenf. 114 (Ilias 21, 390)

epibi Euviövxac (IIP). Die Urkunden bieten nur cuv. Schweizer

Perg. 115 (nur cuv). Nachmanson Magnes. 85f (nur cuv). Im all-

gemeinen G. Meyer 340.

3. Bemerkenswert ist die Schreibung eKEaiaevou = eEa)arivou

Ostr. 336, 3 (259—8*). Sonst eEa^nvou Eud. 3, 8 (vor 165*). Par. 62,

4, 5 (11*^). Lond. I p. 10, 15 (162*). Diese Schreibart wird häufiger

in nachchristlicher Zeit: exH BU 189, 5 (8^); 911, 7 (18^). exEouciav

Oxy. II 259, IS (23P). ekS Amh. II 130, 5 (70^). Ostr. 1332, 6

(II p^). fcKEujbiacGfi (sie) Amh. II 135, 19 (Jl^). Ähnliche Belege

notiert Stern p. 16, 15 fürs Koptische. Nachmanson 94, Fußnote 1.

Crönert 89, 5.

4. Die auf Inschriften von Chios und Korinth erhaltene (Blaß A.^ 115)

pleonastische Schreibweise Hc ^^ H zeigt auch eine Ptolemäerinschrift

in ['AXe]EcavbpeLic Archiv I 206 Nr. 19, 10 (180*). Später TrpdEcui

BU 602, 10 (IDO- Crönert 95, 3.

Welche Formen eE und eE im Sandhi annehmen, zeigt § 53.

1) Das älteste Beispiel für 2>c2 auf attischen Inschriften findet Meisterh.-

Schwyz. 92, 2 etwa z. Jahr 268»; Beispiele aus dem 3. Jahrh. v. Chr. fehlen

in den Papyri. [. . . ocSiui Petr. 11 13 (7) 1 (258*) ist in der Neuausgabe Petr. II

in . . . oc ZuüTTÜpuji berichtigt.] Schweizer Perg. 128 f. bringt Belege aus Klein-

asien (keinen aus Pergamonli. Weitere Stellen Dittenberger Syll.' HI 229.

Vgl. G. Meyer 303. Nachmanson 87. Crönert 97.
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Psei.

5. ITC statt vp begegnet im Eigennamen TTeTTcai Petr. 11 4 (2)

14 (255^). Über vermeintliches rreiacac = Tre'iLiM^ac vgl. S. 167 Anm. 6,

über efißXeucavTac für ejußXeipavTac S. 115.

6. In eqjiCKevjjd)itevov = eTTicKevpd|Lievov Lond. I p. 9, 28 fl62*)

liegt durch ein Versehen Antizipation des vp vor; 25 richtig eiriCKe-

ipdjuevov, wie sehr oft.

Über vpd|Li|uoc — ämnoc vgl. § 45, S. 202.

b) GEMENATEN.

§ 49. Vereinfachung geminierter Konsonanten.

Die Vereinfachung einer altgriechischen Geminate geschah infolge

davon, daß die Silbengrenze statt in die Geminate vor dieselbe gelegt

wurde.^) Dieser Prozeß hat, wie aus gelegentlichen Einfachschreibungen

hervorgeht, in Attika schon im 4. Jahrh. v. Chr. eingesetzt (M ei st er h.-

Schwyz. 95 f. Schwyzer Vulg. 251) und in den Papyri vom 3. Jahrh.

an immer gi'ößere Fortschritte gemacht.

I. Vereinfachung im Innern eines Wortes zwischen zwei Vokalen.

Was die Häufigkeit der Fälle betrifft, so stehen in erster Linie

die Liquidae mit den Nasales, in zweiter Doppelsigma, in dritter

Doppelmuta.

1. Liquidae und Nasales (Crönert 75f.).

X < X\ in Formen von dXXoc und seinen Derivaten:

TdXa Par. 63, 6, 183 = Petr.^ Einl. p. 34 (105'^); Tebt. I 28, 7, 212

(114^^). dXujc Tebt. I 53, 27 (110'^). dXa ebd. 74, 25 (lU"^). dXai

116, 26 (n-^O- aXac 60, 103 (118^); 112, 63 (112'^). Dagegen

Par. 63, 6, 166 = Petr.^ Einl. p. 32 ist statt aXouc vielmehr Xaouc

zu lesen. Witkowski denkt mit Unrecht in dem AusgabenVerzeichnis

Par. 55 (b) 29 (159'^) bei dptoi Kai dXac und 41 dpiujv Kai dXa an

Formen von dXXoc, vielmehr ist dXac vulgäre Nebenform zu dXc und

1) Brugmann Gr. Gr. 129 f. G. Meyer 374 f. Schweizer Perg. 122 ff.

Nachmanson 88 ff. Crönert 73 tf. Sehr beachtenswert ist die Ansicht, die

Schwyzer Vulg. 250 ausspricht: daß die sog. Geminatcn nur gedehnte, in einem

Hub gesprochene Konsonanten seien, da nur wenige Sprachen wirkliche Doppel-

konsonanten haben. Demnach wäre die Vereinfachung der Geniinaten nichts

anderes als die Aufhebung des Unterschieds zwischen einfachen und gedelmtcn

Lauten und stünde auf einer Linie wie im Vokalismus die Ausgleichung der

Vokalqualitäteu. Unter denselben Gesichtspunkt fiele die Verdopplung einfacher

Laute in der Schrift.

14*
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an der 2. Stelle äXa[TOc] zu ergänzen. Vgl. dazu § 67, 2. Ferner

aXainv Par. 62, 5, 16 (IP'); aber dXXan Petr. II 27 (5) 3. o. 6 (IIP)

und sonst sehr oft.

cuvdXaTiua Par. 65, 5. 12 (146—135*); a))er cuvdXXa-fiua Grenf. II ^l'l,

10 (IIC^) u. o. cuvaXdEeujc Tebt. I 61 (b) 89, aber 91 cuvaXXd-

Heujc (118=*). TTapaXa[T|Li]evou (Crönert) Tebt. I 5, 86 (118'').

cuvrjXdKxeiv P. Reinach 7, 12 (c. HC).

dX' öinuiic Par. 45, 4 (153*).

dTToXuei (perdit) Par. 50, 9 (160*). — dTToXXuoiTO Artem. 6 (IIP).

dTToXXuvieea Petr. II 4 (1) 4 (255*).

dvTißdXeiv (präs.) Eud. 3,32 neben TrapejußdXXovTai 3,29 (vor 165*).

dvaßdXouciv Par. 66, 72 (III*) [Rev. Mel. 374 uj(c) — dvaßa-

XoOcivV]. eTTißaXoiaevoic (präs.) Rev. Mel. 321, 2 v. u. (II*).

eiLißdXeiv, rrapaßaXoucac müssen Präsentia sein im Sosylosfrag-

ment, ed. v. Wilcken, Hermes 41 p. 107 col. II 27 und p. 108 col. III

19(11*). Vgl. ebd. col. II 17 r|XaT[TOÖTo] für iiXXa.TTOÖTO.

eTTttTTe^oiuevou Petr. I 29, 12 (IIP). — |udXov Par. 63, 9, 43

(165*).

In Eigennamen: 'AttoXujvioc Dittenberg. inscr. gr. or. I 83, 4

(221—-205*). Vgl. 'ÄTToXujvibou Nachmanson 91; ebd. KaXiviKou.

KaXicTparoc Petr.^ 76 r. col. 2, 5 (224*).

Anmerkung 1. In OpuXric0ev[TUj]v (sie) Par. 63, 9, 4.5 (16.5*) entspricht

das \ der attischen Orthographie, die auch von Eustathius zu M 396 gegenüber
von öpuWeuj empfohlen wird. Crön. 75, 5. — ijjeXiou Petr. II 33 col. A 16 (III*)

ist dem Zusammenhang nach eher vulgäre Nebenform zu i^jüXiov (vgl. S. 16; als

im Sinne von ly^Wiov (Armband) zu verstehen. Beim üg_v|3tischen Lehnwort
KuX(X)f|CTi (Belege S. 3} ist noch unentschieden, ob Geminata oder einfacher

Laut ursijrünglich ist.

p < pp. Die schon im Attischen (Mhs.-Schwyz. 95; Lauten-
sa ch 1H87, 18, Note 1: K.-Bl. I 270) keineswegs konsequente Ver-

dopplung des p in der Wortfuge bei Zusammensetzungen und nach

dem Augment des Verbums unterblieb auch vielfach im Hellenistischen;

selten tritt Vereinfachung im Wortinueren eines simplex ein.

a) In Zusammensetzungen: diro-peiv, bia-peiv Eud. 14,

17. 13 (vor 165*). Aber Katappufivai Magd. 24, 5 (III*). dTTÖ]ppouc

Petr. I 2, 41 (c. 240*). MeXiTÖppuxov Tebt. I 1, 10 (Anthol. Fragm.,

nach 100*).

dvTipriciv Tor. I 5, 35 (117*); aber dTTOppntujv Tebt. I 5, 27 (118*).

dTTopicpevTa (sie! nicht wie Wessely xappiqpevTa) Lond. I p. 61, 23

(261 oder 223*). eTTipiTTteiv Tebt. I 5, 183. 185. 249 (118*).
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eiTipiicecKe Ilias 24, 456 (Kenyon class. p. 107, P); aber Kaiappa-

rnvai Petr. II introd. p. 31 oben (IIP).

eueupiv Pap. Gizeh Mus. Arch. I 65, 28 f. (123*); Par. 5, 1, 5; 2, 1

(114=^). BU 994 11 11 (113*); 995 E 10 (109*). Leid. N 2, 6. 7.

8. 12 (103*). Grenf. II 23, 2, 4 (107*); 32, 5 (101*). Amli. E 51,

23 (88*). Goodsp. 6 col. II 4 (129*). euGupivoc Greiif. I 25, 2, 12

(114*). euGupivou Grenf. II 23, 2, 6 (107*). oEupiv Petr. I 20 (1)

10 (225*). — Aber eueüppiv BU 993 E 11 (127*). Karappiv Petr. I

18 (1) 7 (237*). öEuppivoc ebd. 21, 15 (237*); oEuppiv 19, 11 (225*).

Petr.2 13 (a) 10 (235*). -rraxuppiv Petr.^ 6 (b) 5 (237*); 19 (a) 11

(225*). Stets 'OEupu-fXOc ('OEöpuTXoc), Belege S. 97.

TTopriciav (aus Tiavpricia) Par. 63, 8, 7 (165*). — irappriciai [Demosth.]

epist. EI 13 (Kenyon class. p. 59, II—I*). Win.-Scbmied. § 5,

26, b. Blaß X. T. 11.

TToXuprivou P. Weil VI 2, 3 (vor 161*). Dagegen Eigenname

noXuppnvioc C. I. Gr. 4841, Botti 133 (145—116)!

Anmerkung 2. Zur Etymologie von KaTap(p)dKTr|c bemerkt Strabo 11,

667: ö KaTapÖKTiic Xe-föuevoc dq?' ijijjr|\f|c irexpac KaxapäTTuuv und Eust. II.

p. 1053, 5: 'Apdcceiv öGev Kai oi KarapÜKTai (also nicht zu KaxappriYvuiai). Trotz-

dem schwanken die Handschriften bei Strabo an mehreren Stellen zwischen p
und pp. Crönert 79, 1 und Thes. gr. lY 1203 f. Eine Ptolemäerinschrift (von

Eesehel) Dittenberg. inscr. or. I 130, 11 (146—116"^) hat KOTapÖKTOU. Lauten-
sach, Gramm. Studien zu den griech. Trag, und Komik. 1899, 13 f. vertritt die

Ableitung von KaxappriYvum lintrans.), namentlich auf Grund von Soph. Oed.

C. 1590, wo das Metrum die Gemination verlangt.

b) Xach dem Augment der mit p beginnenden Verba:

Kaie'priEev Grenf. I 38, 14 (II— I*). Doch überwiegt liier bei weitem

pp, wie eEeppivjjev Lond. I p. 61, 13 (157— 146*). eppdYri Petr. E
23 (1) 11 (EI*). eppei)nai = eppiinuai von pitttiu ebd. 19 (2) 3 (246*).

otTTeppTcpöai Magd. 2i>, 11 (IE*). eTreppuuiuevou Par. 63, 10, 42 (165*).

eppa)|uai, eppuucai, eppuuco etc. passim.

c) Im Innern eines einfachen Wortes: ßopäv Bull. cor. hell.

18, 148, 10 (c. 90*). Belege für ßoppäc § 5S, 5. Vgl. Kretschmer
Vas. 177.

Anmerkung 3. Mupivriv Petr. II introd. p. 23, 13 i23S»i scheint richtig

nach Müpa (Stadt in Lykiem gebildet zu sein. — Gegenüber Mapaiou Petr. II

47, 8. 29 (192") bietet das C. I. G. an mehreren Stellen MappaToc (s. den Index .
—

dpaßinv neben dppaßiüv erklärt sich als semitisches Lehnwort. Vgl. S. 40.

Crönert 80, ö.

)a<fi|n: dvT€iXri|uevai Lond. 11 p. 14, 3U (11(5— 1 11*). TrepieiXii-

)nevr| Kanop. Dekr. 63 B (237*).

Tpa^aTic Par. 31, 27 (163*). -fpafaaTeOci Par. 39, 51 (158*); ebd.

54 feTPöMt'vric. TTpofe-fpaue'vov ebd. 24 verso 4 (164*\ TrpoYCTpa-
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}xevr] ebd. 49, 21 (160*). KoifLiOTpaiaaTeuuc Tebt, I 78, 1; ebd. 3

YpaiuaTeuuc (110— 8*); Nr. 121 Vorbem.

eppeijuai = eppi)a)Liai Petr. II 19 (2) 3 (246*).

Xrmd(TUJv) Tebt. I 120, 92 (97 oder 64*).

Anmerkung 4. Ein Schwanken ist zu beobachten bei äj^ptischen Eigen-

namen: 'A)Liuivoc Par. 5, 19, 7; col. 42, «J (114»;. Ostr. 321, 3 (unb. ptol.^.

'A|Li)aOüvoc Grenf. I 33, 37. 41 (103—2»). Tor. I 8, 18 (117»; etc. — 'Afuujviou

Ostr. 309, 3 (III»). 'Amwviuui Ostr. 1208, 7 (unb. ptol.); Amh. II 56, 5 (146—35»}.

'AiuiJu(vioc) Ostr. 1311,3; aber 6 'A)U)au)vioc (11»). 'A|nuüviov Ostr. 1527, 2 (123»)

neben 'Aiamjüvioc, das sich z. B. Ostr. 319, 2. 3. 7; 351 (122»); 353 (117») und
sehr oft findet.

V < vv: Yevai(ou). P. Weil III 17 (vor 161*). Dagegen hat man
in den ausschließlich vorkommenden Formen Yevri)ua, eirrfevrma,

dtYevTiTOC etc. selbständige Neubildungen von y^v- (Yivo^ai), nicht

von Yevvduü zu sehen. Lobeck Phryn. 286. Win.-Schmied. § 5,

26a. Schweizer Perg. 124.

Belege zahllos: z. B. Yevrmaxa (Produkte) Petr. I 16 (2) 7 (230*).

Petr. II 31, 8 (m*); 38 (a) 18 (240*); 2 (l) 19; 30 (a) 15 (235*); ebd.

(c) 2 mal; (e) 5. Par. 62, 4, 11. 15. 20; 6, 18 (c. 170*). Lond. II p. 14,

30 (116—111*) usw. Y€VTmdTUJV P. Kairo Arch. II 80, 8 (229*). Amh. II

59, 3 (151 oder 140*). Y^vr^a Tebt. I 5, 185. 190 (118*); 21, 9 (115*)

und sehr oft. eTTiYevrma Rev. L. 17, 2. 4. 11 (258*). Par. 62, 6, 5. 6

(c. 170*) und oft. Y£vri|uaTOcpijXaE, YevrnuaioqpuXaKia s. Ind. Tebt. dYevriia

Petr. n 32 (3) 10 (HI*).

Anmerkung 5. äfvaoc (nicht d^vvaoc) steht richtig Kanop. Dekr. 48 (237»);

Lond. I p. 38, 33 (158»).— devvaoc Aristeas (Wendland) 279. 292. 311; auch LXX.
Ebenso haben die Papyri gegenüber von evv^a durchweg die richtige Form evaroc:
Eud. 4, 12; 20 (vor 165»). Grenf. 11 24, 1 (105»). Ostr. 714, 4 (ptol.). evaKociac
Buttm. 3 (134»). Ostr. 327, 3 (ptol.); 334, 5 (144»); 344, 4 (139»); 153, 7 (145—4»)

etc. Nur Rev. Mel. 277 (Ostr. 8553) IvvaKOCiac (II»). Ebenso stets evevriKOvra:
Ostr. 1511, 5. 6 (143—2»i; 1.508, 5 (144»); 1255, 4. 5. 6 (154 oder 143»). Crön. 75, 2.

—

Femer liest man Triva (Muschel, Perle) Par. 10, 10 (145»), vtde auch Hesych. vor-

schreibt. Bei Arist. u. Theophr. mvva. Vgl. Thes. 1. gr. s. v. mwa und mvoc
und van Herwerden lex. suppl. append. 173. — öveic (Pflugscharen) Petr. II 39 (h)

7. 15 (III»). Über üvvic vgl. G. Meyer 379. Plut. symp. 4, 5, 2 leitet das Wort
von VC ab, da der Rüssel des Schweins den Anlaß zur Erfindung des Pflugs

gegeben habe. — Ein Schwanken zeigen die Namen 'Aiuevveuuc Petr. 11 27 :'3)

13. 31; 25 (i) 8; aber 'A|neveujc ebd. 13 (10) 3 (258»). Meveai Petr.- 1, 2, 24;

aber 18 Mevveim (237»), Vgl. Mevve(ou) Tebt. I 120, 55 (97 oder 64").

2. Doppelsigma wird vereinfacht in folgenden Fällen: dvacov

Clciv) Leid. U 2, 10; aber 3, 10 dvaccov = dvaccav (11*""). dvdccric

Kanop. Deki-. 61. 65 (237*). — ßaciXicnc Par. 30, 6 = Dresd. 3 (162=^).

ßaciXeicTic Leid. C p. 22, 14 (162*). ßaciXicni Lond. I p. 38, 4. 5 (158*).

Par. 40, 61 (156*). Fay. 12, 1 (nach 103*). Weit häufiger ßaciXicca,

Belege § 58, 8. eXacov (mit übergeschriebenem zweiten c) Par. 63,
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4, 120 = Petr.2 Einl. p. 28 (165^); ebenso Eud. 13, 6; eXdcouc Eud.

19, 12 (vor 165''). lue'cov Weil VI 2, 1 (vor 161*), wo laeccov durch

das Metrum gefordert ist; ebenso |Lxe'cauxov (sie) statt ^eccauXov II.

24, 29 (Kenyon class. 106—P). jueraWacei Eud. -8, 6 (vor 165*).

TTpdceic = Tipdcceic Par. 45, 8 (153''). — xecapec Fay. (Ostr.) p. 321, 2

(23"). lecapdKOVTa Petr.^ 74 (a) 9 [aber 4 xeccapdKovra] (IIP):

ebenso P. ßeinach 11, 6 (111*). Vgl. unten § 52,2.

Anmerkung ß. AapicaToc Petr. 11 35 (3) 8 (244—240*). Magd. 34, 1

(111*1 entspricht der gut attischen Orthographie. Meisterh.-Schwyz. 98, 12.

— Dagegen liest man MuXaccea im Sosvlosfragm. ed. Wilcken, Hermes 41

p. 107 col. ni 7 (II»). — TTicou (Erbsei Tebt. I 9, 11. 17 (119»). Bei Galen mccöc,

6. Thes. gr. s. v. — KacrjC (Fell, semitisches Wort'?), nicht köcctic, ist belegt:

Stelleu S. 41. Ebenso gewöhnlich kocottoiöc: Petr. 11 32 (1) 10 (111»». koco-

ttohIjv Ostr. 1085, 2 (136*); 1087, 2 (135*); 10S8, 2 (135—4*); 1616, 3 (149/8 oder

138/7). KacuJTTOuLv (sie) 1089, 2/3 (135 4*); 1090, 2 (ptoL). Dagegen KaccoironJüv
Wilck. Ostr. 1081, 2; 1082, 2 (141—40*); 1084, 2 (137—6*); lOSG, 2 (,136—5*).

Wilcken Ostr. I 224 nimmt al.s Grundform koccottoiöc an, von köccov iHesych.

i|udTiov Traxu köi xpaxö irepißöXaiov) und übersetzt „Rubberstoff- Arbeiter". Es

ließe sich auch an eine Ableitung von köc (Hesych. Gewand* denken: vgl. köc

dq)iTTTn(oc) S. 41.

3. Vereinfachung von Doppelmuta ist verhältnismäßig am
seltensten. ^)

K < kk: Im Fremdwort cdK(K)oc (Sack) schwankt die Ortho-

graphie, doch überwiegt die Geminata: cdKOu Par. 54, 52 (163*). —
cdKKOu Petr. II 25 (i) 16 (226*). Tebt. I 116, 3 (11*^). cdKKOv P. Reinach

17, 19. 21 (109*). cdKKOuc Petr. I 25 (2) 6 (250*); ü 23 (a) 19 (244

bis 40*); 33 col. A 9 (III*). cdKKOC Lond. II p. 11, 6. 11; p. 12, 26

cdKKOi; p. 11, 16 caKKOTTripa (152 oder 141*). caKKoqpöpoc Lond. I

p. 34, 34 (161*); Tebt. I 39, 26 (113*). — eKei^eva wechselt mit

TTpoeKKeifievujv Tebt. I 5, 205 u. 224 (118*).

7T<TrTr: rrdnac Par. 5, 44, 5 (114*). Eigenname TTdirou Tebt.

I 121, 128 (94 oder 61*). — Aber TidTTnoc Tebt. I 62, 29. 36 (119*);

63, 39. 50; 64 (a) 23; TTpöiraTTTToc 63, 33. 3H; 64 (a) 15. 19 (116*\

K.-Bl. I 269. Brugmann Gr. Gr." 131: „Solcher Wechsel zwischen

einfachen und geminierten Lauten ist bei onomatopoetischen Gebilden,

Lall- und Kosenamen uralt.'' Kretschmer Einl. 344 ff. — Der

Wechsel zwischen indpciTtTTOC, luapceiTreiov und luapciTTTTiov (Belege

S. 42) ist bei dem semitischen Lehnwort weniger auffallend.

t<tt: einmal eXdrouc Eud. 18,17/18 (vor 165*). Über iX&x-

Touc unten § 52, 2.

1) Nicht wenige Belege gibt Schwyzer Vulg. 251 (AOcmov, Nöuittoc, 'lTr6-

viKoc, 'IiToXöxnc, T^üJTa, y-|Täc0ai, irpärei, Baxiöa).
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II. Vereinfachung einer Geminata in der Wortfuge.

Stoßen bei zwei aufeinanderfolgenden Wörtern im Auslaut des

ersten und Anlaut des zweiten dieselben Konsonanten zusammen, so

kann (durch Verrückung der Silbengrenze) einer der beiden Kon-

sonanten, die in der scriptio continua eine Geminata bilden, ausfallen.

Man artikulierte wohl in solchen Fällen die zusammenstoßenden

Konsonanten nicht getrennt, sondern als einen Laut. Die Erscheinung

beschränkt sich übrigens auf Nasale und Doppelsiguia.^)

v/v>v: ea<v> vOv P. Weil 127 (vor IGP).

c/c>c: T0ÜT0i<(c)> cuvep-feiac Leid. D 14 (162^); in der Kopie

Par. 30, 16 toütoic cuvepYeiac.

ToT<c> CTpairiToic Tebt. 1.5, 141 (118-'').

a(pec <c>auTÖv Amh. II 37, 10 (Wilcken) IP*'.

Xpeia<c> coi Tebt. I 43, 40 (llS**). KpÖKri<c> cxaGiLtiou ebd. 117,

67 (99*). Trpocavevrivoxtu<c> coi ebd. 16, 3 (114*). evTieevTa<c>

coTciv Ostr. 1147 verso 1 (Hippolytosfragm.) II*. i'cuj<(c> CKOireT Weil

I 12 b (vor 16P). ijj<c> ccpiv II. 24, 27 (Kenyon class. p. 106—1*).

Tfi<c> cuuinpiac Amh. II 133, 21 (IP). tou<c> couc Oxy. II 269 col 2,

13 (57P). npö<c> ce Amh. II 93, 21 (ISl'') etc. Vgl. oben S. 47f.

§ 50. Gemination einfacher Konsonanten.

„Ein Konsonant wird dadurch zur Geminata, daß die Silben

grenze statt vor ihn in ihn hinein gelegt wird; die offene Silbe

wird geschlossen."^) Der Fall tritt vereinzelt seit dem 3. Jahrh. v. Chr.,

häufiger im 2.— 1. Jahrh. ein.

I. Vor Konsonanten (wobei der verdoppelte Konsonant immer
schon Bestandteil einer Konsonantenverbindung ist).

a) im Wortinnern: TM > TTM in TTpoccidYTHaciv (sie) Leid. U 3, 5
= Melanges Nicole p. 583, 5 (II*™).

TT T > TT ITT in "Ayutttttov (sic) Leid. U 4, 2 (II*"'); aber 2, 11

'AfUTTTuj; 2, 7. 15 'AYUTTxicTei.

CTT > CCTT in KaxeccTTapKev Rev. L. 42, 16 (258*), aber Kare'cTrapKev

P. Ashmol. PI. XV 11. 29; XVI 45 (IIP).

1) Meisterh.-Schwyz. 96 f. 9. 4. Schulze Herrn. 28, 22 f. Crönert 92.

Nachmanson 89 f.

2) Brugmann Gr. Gr.^131. G. Meyer 375 if. K.-Bl. I 2Ü9if. Schweizer
Perg. 122iF. Kretschmer Vas. 173ff. Win.-Schmied. § 5, 26. Nachmanson 93.

Crön, 79 ft'. Über die Theorie von Schwyzer, wonach die graphische Doppelung
nur eine Dehnung des einfachen Lautes bedeutet, vgl. oben S. 211, Fußnote.
Vgl. auch unter „Silbentrennung" oben § 5 S. 47f.



Konsonantismus: Yerclopplung einfacher Konsonanten. 217

CT > CCT in KaTaccTaGfivai P. Reinach 7, 31 (c. 140""). Leid. U
ool. in 5 (IP"') liest jetzt Wilckeii (Melanges Nicole p. 583) Tipoc-

CTOiTTILictciv statt TrpoceTaYTMCCiv (Leemans). [KexP^MaTiccTa(i) Leid. E
IG (162*^) ist von Wilcken in KexpniLion'icTa(i) berichtigt worden,

Archiv I 213]. Es ist auffallend, daß diese zu allen Zeiten und in

allen Dialekten, namentlich auf attischen Steinen (Mhs.^ 89 ff.) überaus

häufige orthographische Eigentümlichkeit, das stimmlose c vor stimm-

losen Verschlußlauten zu verdoppeln, auf Papyrus so selten vertreten

ist. G. Meyer 304. Kretschmer Vas. 174. Dittenberger Syll.

3,229. Nachmanson 93. Crönert 93.

b) in der Kompositionsfuge eines zusammengesetzten Wortes

oder auf der Grenze von zwei selbständigen aufeinanderfolgenden

Wörtern.

y/X > TT^ in erf^ofiZ^eiai Lond. I p. 39, 41; efT^OTicIriTai ebd.

p. 40, 90 (
158=^).

CK > c CK in TT0ir|cei|c) CKidv Eud. 11, G (Faksim.) vor 165*.

c'v>cc V in "Iciocjc} NecpopcflToc Amh. 1135,4.33 (132^).

Anmerkung 1. Ein anderes Princip als Schwanken in der Silbentrennung

(etwa Verschärfung des auslautenden Konsonanten ?i muß wirksam gewesen sein

bei der Schreibung ckk uXripouc Par. 26, 8 (163*) [vielleicht auch beim obigen

tn-\o-fiZ€Tai]. Vgl. bei Mhs.^ 106, 2 eKK TreuTUUKÖTiuv (300*), gkk TTr|XfiKUJV

(IV— P). Crönert 89, 5. Dittenb. Syll. 3, 229. Denn mit ktt\ oder ktt konnte

keine Silbe beginnen. In der Regel wird übrigens geschrieben ^k -rrXripouc:

Ashmol. PI. XVI 55 (IIP). Lond. I p. 23, 30 (UV). Amh. II 40, 22 fll"). Tebt.

I 6, 33. 47 (140") etc.

IL Nach einem Konsonanten findet im Wortinnern Ver-

doppelung eines Konsonanten statt: in *TTpocTdY|ii)aaTa (^sprich pros-

tammata) Lond. T p. 41, HG. 124. 12G (158*^). — TTapeTT€rfeTPp(acpe)

Tebt. I 58,46 (llPj. — Cev)a)aijuveic Ostr. 1618,4 (ptol.).

in. Zwischen silbischen Vokalen wird häufig ein Konsonant

auf zwei Silben verteilt und daher doppelt geschrieben.

a) in der Wort- und Kompositionsfuge (nur bei X, v und c):

bid{\}\oTov Tebt. I 58, 23 (IIP). xn^n|v} vauXoKoc P. Weil VI 4

(vor IGl''). tv{v}avTiuuv Eud. 11, 20; aber 12, 13 evaviiujv (vor 165*).

|uevo
{
V } vuKTioc (sie) = jaecovuKTioc Eud. 17, 2 (vor IGö*). — eic{c}av-

YcXeujv Par. 41, 3 (158*); aber 40, 3 eicavYeXe'ujv. KaiacTotc { c } e'iuc

Magd. 17, 4 (IIP). ÜTreTpaipa { c } CapaTiiuuv Lond. I ]). 11,43 (162*).

ibcfc} auTÖTTttiba Petr.^ 42 g (2) 5 (c. 250*). Spätere Beispiele gibt

Crönert 93, 2. Brugmanu 131, 2. Nachmanson 93 Anm. 1.

G. Meyer 377.
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b) im Innern eines einfachen Wortes bei folgenden Konsonanten-

klassen.

1. am häufigsten Liquidae und Nasales:

X > XX in dveiXXr||a,uevuui Tebt. I Gl (h) 74; ebd. 110 dveiXXriu-

luevou (118*). — YvacpdXXuüv, 'fvacpaXXoXö'f UJV (Belege S. 170) gegen-

über von YvdcpaXov Poll. onom. 10, 41. — eXXaiTOV, eXXdiTOuc Eud.

10, G; 18, 7 (vor lO^"^). — evKoXXaTTTuj)aevujv (sie) Leid. U 3, 21

(IP); aber TrpocKoXdTTiecGai Kanop. Dekr. 23 (237*). — KaXXüJc Petr.-

42 H (5) 6 (c. 250*). — KaiaKoXXoueeTv Lond. 1 p. 39, 38 (158'').

TTapaKoXXouOfic ebd. p. 40, 56. — inraKoXouGeTv Alex. I 13 (IIP). cuvaKO-

XouBeiTuu Petr. II 4 (2) 3 v. u. (255*). KaiaKoXouOoOvTa Par. 63, 2, 55

(165*). KaxaKoXouBricac Grenf. II 23, 3. 10; dKoXouBujc 12 (108*) usw.

Vgl. auch die Eigennamen KoXXouBric Par. 5, 7, 6 (114*); 52, 13

(162*); 54, 43 (163*). KoXXoüGou Grenf. II 18, 3 (127*). KoXXoueo»

Par. 54, 24 (163*). — 6qpeXXö)neva = öcpeiXoineva Zois (Wessely)

Nr. 1 col. 1, 21 (150*); aber Nr. 2 col. 1, 19 öcpeiXö^eva (148*). —
TTÖXXoi (Pole) Eud. 6, 24; 17, 19; aber ttöXoc 6, 31: 7,3; 9,4 (vor

165*). — TTpocaYTe^^evTLuv (Aor.) Tebt. I 43, 24 (118*) — möglicher-

weise Analogie vom Präsensstamm.

Anmerkung 2. In Capb avot-rraWoc Par. "2, 2, 6. 10. 14. 18 vor IGO*)

hat sich die besser bezeugte Orthographie erhalten. Ebenso Herod. 2, 150.

Luc. de Syr. dea c. 40. Arist. Eth. Nie. 1, b. Diod. 2, 23. Strabo 14, 672;

IG, 737. Cap6avaTrc(Xou Pol. 8, 12, 2; 37, 2, 6. Weiteres Crönert 76, 3. —
eüpOiTuXXoc Par. 3 (Iliasfragm.) Not. et extr. XVIII 2 p. 123 v. 36 und Tav-
TcxXXou Petr. I 2 C 59 (Antiope, c. 245") stehen sogar gegen das Metram. —
dvdciXXoc (mit struppigem Haar) ist die Schreibung des 3. und 2. .Jahrh. v. Chr.

Petr.2 3, 4 (237") ; Grenf. I 10, 11 (174"). dvctciXoc Arist. physiogn. 5. Dagegen
Poll. 4, 137 dvdciXXoc (Bekker dvdci)Lioc); ebenso Plut. Crass. 24 p. 538. Vgl. § 88, 7.

p > pp in Eigennamen, hauptsächlich nach uu (Crönert 20, 2):

Aujppou Petr. II Introd. p. 33 (III*). Auupou Par. 5,38,10 (114*);

Tebt. I 62, 76 (119*); 63, 67 (116*). Aüupoc Petr. II 25 (g) 18 (226*).

Aujpuji ebd. 6, 1 und links in der Unterschrift (255*). — "Qppou

zitiert Crönert 1. c. auf einer Ptolemäerinschrift bei W. Schwarz,

die Inschr. d. Wiistentempels v. Kedesiye Fl. J. 1896, 145 ff. Nr. 29.

"Qpoc s. Ind. der Par. — Mdppuuv Tebt. I 85, 59 (113?*). Mdpiuv

ebd. 34; 90, 19 (c. 100*).

)n > )Li|u in Kamadvbpou Petr.- 14, 6 (235*) nach Wilcken, Add.

et Corr. XII. XaT0)Li)Liiöa („Steinhauerarbeit" Wilcken) Petr. II 4

(6) 11; aber 2 Xarojaiba (255*).

V > vv in dvvaveuuceic Tebt. 15,186 (118*).

Anmerkung 3. Kpö|U|Uuov (Zwiebel) Petr.- 140 (a) 6 (III"): Tebt. I 262

(II"'') stimmt überein mit der Orthographie des Herod. IV 17 und Aristoph.
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Ach. 550; 1099. Eq. 600. Lys. 798. Ran. 653. Dagegen Kpö,uuov Hom. II. A 630;

Od. T 233. Hesych. Kp6|uuov Kpö|ui)ov. Vgl. J. Schmidt KZ 32, 346. Nach-
manson 90 Anm. 2. Über Kpo|ußuoTnjO\»'|c (Zwiebelhändler) oben S. 169 Anm. —
Auch das semitische Lehnwort Kivva(|mjü|aou) Tebt. I 190. 250 (74*j hat die

Geminata. Dagegen bei Dionys. P. 945 Kivauuüiuaiv.

2. Doppelsigma.

c> cc in dqpeccei (von dqpecic) Tebt. I 85, 3 (llS"*?). — eKTtecceiv

(das zweite c nacliträglich getilgt) Tebt. I 72,373 (114*). — ouccujv

(= oucuiv) BU 994 II 9 (113*).

o. Mutae.

TT > TTTT in eTTTTi Par. 5, 1, 15 (114"). [So, nicht em Ti(v), wie

Dieterich Unt. 89 liest, steht im Papyrus.]

Anmerkung 4. cxuTTTreivuuv (aus Werg) Rev. L. 103, 2 (258*) entspricht

der attischen Orthographie. Mhs.^ 97, 10.

T > TT in *ÖTTi Petr. II 4 (6) 17 (255*), nicht in Poesie, sondern

in einem Briefe. Auffallend ist ebenso ubaTi Petr.- 42 F (a) 7 (252*).

Über Baxxiotc, Tuxxdvuu, jueTTiveKKa vgl. § 37 S. 182 f.

§ 51. Die Lautgruppe qq und q<J.'^)

Die im Ionischen und Altattischen beliebte Lautverbindung -pc-

ist im jüngeren Attisch, zum Teil schon in der altattisehen Literatur-

sprache (Xenoph.) der Assimilation zu -pp- gewichen.-) In der Koivr)

hat eine Ausgleichung zwischen beiden Lauten stattgefunden. Wenn
Moeris attisches dppeva (p. 188), Gdppoc (p. 199), )auppivr| (p. 203)

und hellenistisches dpceva, Ödpcoc, )uupcivr| einander gegenüberstellt,

so zeigen weder die hellenistischen Schriftsteller (Polybius) noch die

Attizisten oder die apostolischen Väter, weder die Koivi'i- Inschriften

noch die Papyri aller Jahrhunderte ein einheitliches Bild.^) ,,Daß

dies Nebeneinander von pc und pp den Verhältnissen der lebenden

Sprache entspricht, wird durch das Neugriechische bestätigt." T h u m 1)

1) Vgl. im allg. Ct. Meyer 353 f. K.-Bl. 1 147. Brugmanu (iv. Gr.'' 119.

Thumb Hell. 77. Kretschmer Entst. 27.

2) Über den (lebrauch bei den Klassikern s. K.-Bl. 1 147: ülier attische

Vasen und Inschriften Kretschmer Vas. 177 und Mhs.'' 99 tt'.

3) Über Polybius vgl. Kälker Leipz. Stud. III 233 (^Gappeiv); über das N. T.

Win.-Schmiedel § 5, 27, b und Blaß N.T. 23t'. (meist pp, nur dpcriv, öäpcoc,

Gapceuji; fiber die fiühchristl. Literatur Reinhold 44 f. (dppr|v, Gappiu — öpoiv,

6apcil), x^pcoc, |nupcivr|); über die Attizisten Schmid Att. IV 579 ipc neben pp");

über Pergamou Schweizer 125 (TTOppoc, iroppuiT^pu) , Gappüü — ITüpcoci; ül)er

Magnesia Nachmanson 94 (pc und pp nur in Eigennamen); über d. hcrkul. Rollen

und gleichzeitigen ligyj^t. Papyri nt'byt liandscliriftlichen Varianten Crönert i;)3t'.
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1. c. 77. Hatzi dakis 'AGrivd II 158. Das Verhältnis der beiden

Laute ist in den j)tolem. Papyri näherhin folgendes.

1. -pc- findet sich — abgesehen von regelmäßigen, unter dem

Systemzwang stehenden Flexionsforraen und Bildungen wie pi'iTopci,

xeiapci, 0i\o)uriTopci, diroKaeapcic etc. und nie veränderten Wörtern

wie ßvjpca (Belege S. 12 Note 2) nebst seinen Derivaten, z.B. ßupcobevjjric

Petr. II 32 (1) 3 (c. 238''), oder Fremdwörtern wie KÖpceov ( S. 82, 7)

^dpciTTOc (S. 42), TTepce(i)a (S. 82, H) —
a) in epceviKd, durch Lautschwächung entstanden aus dpceviKd

(Belegstellen S. 5 Note 3). Auch apc Petr. II 35 (a) col. 3, 15. 16

{240—40'') scheint doch (trotz Mahafi'ys Zweifel p. 116) entsprechend

dem vorausgehenden wiederholten 9ri(Xeia) Abkürzung für dpc(r|v) zu

sein, dpcevac Aristeas (Wendland) 152; auch LXX. Nachchristlich:

dpcevöeriXuc Lond. I p. 103, 606. 609 (III"); dpceviKÖc Oxy. 11235,8

(c. 201'). Daneben dppr|v BU II 468, 9 (150?)-, 413, 7 (219i^). Lond. I

p. 68, 105 (IVP);. p. 120, 5 (IV oder V"). dppeviKÖc Lond. I p. 101, 522;

p. 135, 61 (IIP). Crönert 133. Thumb 1. c. 77. Moulton Class.

rev. XV (1901) 33.

Gapcncac Petr. II 1, 8 (260'*). edpc[ei (imperat.l Par. 51, 11 (160^).

euBapceic Bull. cor. hell. 21, 142, 18 (88''). eu0apce[cTe]pouc Würz-

burger Sosylosfragm. ed. Wilcken, Hermes 41 p. 107 col. II 12 (IP).

eGdpcrjcev Lond. II p. 164, 9 (10"). BapcaXeoc auf einer poet. Grab-

inschrift aus d. Zeit Euerg. IL (145—116") Arch. I 219, 8. Später

teOappriKevai Oxy. I 68, 19 (13P'); eedppncev 11237,5,6 (186^');

Oappii ebd. 8, 17.

I^upcivou (Myrrhensalbe) Petr. II 34, 10 (IIP), lauppivou in anderem

Sinne bei Aristoph. eq. 964.

Xepcoc Leid. L 1, 4 (187 oder 117"); Lond. H p. 14, 14 (116—IIP);

Tebt. I 60, 74 (118") u. oft; Amh. II 31, 12 (112"). xep<c>ou Tebt.

I 79, 21 (148"). xepciTOJV Petr. II 32 (2") 8. 14 (IIP), xepceueiv

Tebt. I 61 (b) 114 (118"); 74, 29 ai4"). Kexepceu)aevnc ebd. 60, 93

(118"); 72, 121 (114"). Kexepcin^evric ebd. 5, 94; 61 (b) 30—1 (118");

75, 40 (112"). xepcoKOTTeiv ebd. 105, 3. 6. 27. 59 (103"). x^PCOKOTTia

105, 20. 33. 35. 57. xepcecpiTTTTou ebd. 60, 21 (118"); 62, 34 (119") etc.

Aus röm. Zeit x^pcoc BU 197,28 (17 -18^'); 177,8 (^46-47^');

487, 13 (IP). xepcoOv ebd. 195, 21 (IP). — Nirgends xe'ppoc Die

Belege auf attischen Inschr. für diese Form bei Mhs.^ 99, 88(i reichen

nur bis 338 v. Chr.

b) Eine Anzahl Eigennamen, meist ungriechischer Abkunft,

haben -pc-: ^Apcirjcic Par. 16, 8. 10 (141"); 5, 46, 9 (114") u. oft; s.
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Ind. Tebt. 'Apcivoii Petr. II 26 (8) 9 (252^). Petr. I 15, 9 (237^V

'Apcivoirric Par. 11, 1 (157'') u. selir oft. Mupcivr) Grenf. I 21, 6 (126^).

"Opcnc Bull. cor. hell. 21, 141, 7 (8H^). TTepceac (gen.) Petr. U 10 (1) 9

(vor 250"). TTepceai (dat.) ebd. 32 (2 b) 6 rilP). TTe'pcric Par. 15, 9

(120^); Petr. U 35 (1) 12 {2U^) n. oft. nepcivn Grenf. I 29, 4 (105^);

20, 5. 6 (127^): 18, 9. 10 (132^) usw. Oepcuüi Leid. U 3, 19; 4, 7 (H^»).

Anmerkung 1. Die nur in Poesie gebräuchliclie Form Oepceqpövi'), der

altattisches Oeppeqjaxra auf Vasen und Inschriften gegenübersteht iKretschmer
178. Mhs.* 100), findet sich in einer metrischen Grabschrift (145— 116*) Arch. I

219, 4; 2-20, 20. 24.

2. Dagegen erscheint -pp-; abgesehen von den oben (S. 212 f.) be-

sprochenen Zusammensetzungen (wie dTtöppouc, Katappurivai, appoi-

CTia etc.) oder Eigennamen (wie Aüuppoc, ^Qppoc, Mdppuuv, S. 218),

a) in TTuppöc und seinen Derivaten: iruppöc Petr. I 13 (2) 12

(237*); 11, 12 (220*); 13 (1) 7 (237*). Lond. II p. 11, 17 (152 oder

141*). TTuppdv Petr. II 35 col. 1, 7. 16. 18; col. 3, 5 (244—40*). -rruppi...

Lond. II p. 2 recto 5 (11*). üirÖTTuppoc Grenf. 133, 10. 11 (103—2*).

TTuppdKnc Petr. I 14, 30 (237*); 16 (Ij 13 (230*); 21, 23 (237*). Petr.^

6 (a) 9 (237*j; 19 (g) 2 (225*). — Auch in nachchristl. Zeit Tiuppöc

BU 467, 8, 24 (177^). — Ttupcöc findet sich bei Dichtem: Eurip.

Phoen. 32; Hecub. 1265. Aeschyl. Pers. 316. Orph. Arg. 1218; dauu

bei einzelnen Attizisten, wie Ael. I 391, 12, 26; 415, 13 (von Hereher

in TTuppöc geändert) und Philostr. (neben TTUppöc), Schmid Att. lY

12 f. Dagegen Kuppöc schon uralt (nicht bloß bei Herod., Hippocr.,

Plat., Arist.), wie die Heroennamen TTuppöc, TTüppa und die bei Mhs.^

100 aufgeführten Namen beweisen. Ebenso in den ptol. Papyri:

TTuppöc Lond. I p. 21, 5 (161*). TTuppou Th. Bk. I col. 1, 19 (130*).

Petr. I 11, 12 (220*); 13, 7 (237*). Ostr. 724, 4 (unb. ptol.). nuppuji

Magd. 22, 5 (III*). TTuppiou Petr. 28, 8, 5. TTuppiac (gen.) ebd. 9, 22

(III*). TTuppavbpoc TTuppdvbpou ebd. 29 (a) 9 (242*). TTuppixoc

Tebt. I 45, 14 (113*); 46, 10 (113*). nuppixou ebd. 114, 11 (^111*).

Anmerkung 2. Der Zusammenhang zwischen altem ßop^ac und vulgärem

ßoppac (dies die stehende und sehr häufige Form der Papyi-i, wofür Belege

§58,5) ist nicht aufgeklärt. Mhs.'' 97. 100. K.-Bl. I 38G. Vielleicht handelt

es sich um vulgäre lautmalende Gemination wie bei iraTräc ^^ TratTiräc. Das
ähnlich gebildete cxeppöc findet sich nirgends in den Papp., sondern nur

cxepedv Petr. II 4 (1) 3 (255"). CTepeoö Kosettastein 54 (196"); Grenf. 1 25, 1, 3

(114»). P. Reinach 8, 5 (113— 12*); 9, 14. 20 1^112») etc. Wackernagel K. Z. 29,

135. Crönert 134.

b) Weitere, meist ungriechische Personen- und Völkernamen
mit -pp- sind: 'Appibaiou Petr. II 30 (b) 16 (235*\ 'Axoiiidppnc Par.

26, 22. 25 (163*). Kdppiioc Par. 5, 46, 3 (114*). Köpparoc (KoppaiocV)
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Ostr. 1189 col. 1, 1?> (unb. ptol). Koppaioc Petr. II 30 (b) 20 (235»).

Mappfic Tebt. I 41, 29 (119*^) u. sehr oft (s. Ind. Tebt.). Mappeouc

Petr. II 39 (b) 7 (IIP) — neben Mavpnc ebd. 28, 7, IG; 9, 34 etc.

Meppnc ebd. 28, 2, 1 (IIP). TappiCTiuuvoc Lond. I p. 41, 110 (158'^).

Tupprivüui Petr. II 44, 5 (nach 24(j*j. |TeppibaTr|C Petr. II 30 (b) 19

hat Wilcken in Teipibdrric berichtigt, s. oben S. 79 Anm.|.

§ 52. Die Laut^ruppe aa und tt.

Statt des attischen (kretischen und böotischen) tt ist in der ganzen

Koivri, wohl nnter dem Einfluß außerattischer Dialekte, die Verbindung cc

zur Hen-schaft gelangt.^) Doch ist der attische Laut nicht ohiie

Widerstand unterlegen. Thumb Hell. 78 ff. So finden wir denn in

den Papyri wie auch anderwärts in der lebenden Sprache eine natür-

liche Mischung beider Elemente.

1) Nur -cc- ist auf ptolem. Urkunden und Inschriften zu belegen

in folgenden Nomina:

dvdcoic Kanop. Dekr. 61.(55 (237*). dvacov = dvaccav Tlciv) Leid.

U 2, 10; aber 3, 10 dvaccov (IP"^).

ßaciXicca, das auch im Attischen als ionisches Lehnwort Bürgen echt

genoß seit 307=^ (Mhs.^ 101, 5): Petr. I 19, 28 (225*). Par. 63, 3 (165*);

30, 14 (162*); 38, 1 (160*). Weitere Belege S. 214 und § 58, 8.

ßuccivoc, ßuccoupYoc (semitisches Fremdwort) siehe oben S. 40.

TXujccÖKOiua Grenf. I 14, 8 (150 oder 139*). Später Oxy. UI 521 (11^).

Moultou Class. rev. XVEI (1904) 109*.

biccdc Tebt. I 27, 53 (113*).

GaXdccrii Grenf. I 9, 3 (c. 239*). emeaXacciav Rev. L. 93, 5 (258*).

GeccaXöc Petr. I 19, 30 (225*). Gpdiccni ebd. Z. 26. iepicca

Tor. IX 14 (119^); Par. 5, 40, 3. Grenf. I 25, 2, 7. 10 (114*) und

oft. Vgl. § 58, 8. ^eXlcca Tebt. I 1, 10; 2 (a) recto 7; (b) recto 4;

(c) verso 3 (nach 100*). faeXiccoupTÖc Par. 5, 22, 5; col. 40, 3

(114*). Par. 9, 9 (107*). Tebt. I 5, 140 (118*). tticcti Ostr. 1152, 3

(Ende der ptol. Zeit), -rriccnc Tebt. I 120, 2 (97 oder 64*). Tpiccöc

Tebt. I 3, 27 (Epigramm I*').

1) Im allgemeinen Gr. Meyer 367 tf. K.-Bl. I 152. Hecht 1886, 16.

Kretschmer Entst. 26 f. Vas. 178. Meisterh.-Schwyz. 101 f. (tt durch-

gefühi-t, einmal T6c(c)apa, seit 307 ßaciXicca). Schweizer Perg. 125 (cc und tt
wechseln ziemlich regellos). Nachmansou Magn. 95 f. (cc gewöhnlich, aber

TCTTapaKOCTrjv, t^ttoptoc, ^Xotov (sie), OeTTaXr)). Win.-Schmiedel § 5, 27, c;

Blaß N. T. 6, 7 (gelegentlich auch tt neben cc). Schmid Attic. IV 579 f. (tt

empfohlen, aber nicht durchgeführt). Rein hold 43 f. (sehr häufig tt neben cc).

Crönert l.S4f. (cc und tt gemischt). Moulton Class. rev. XV (1901) 32.
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Verba: diraWacceic Petr. 112 (3) 2 (260^). bmWdccovEud.S, 5; 5,8/9

(vor 165*). dvTiKaTaXXaccojaevTi Par. 63, 6, 191 (165*).

eniKTipuccoiLie'vou Zois I 23 (150*). dvTiTraTdccovxec Par. 40, 41

(156*). ecTTdpaccev Petr. II 17 (4) 6 (EI*), xdccuj Par. 63, 12, 98

(165*); 65, 14 (146—135*). Petr. II 3 (b) 6 (260*); 13 (5) 8 (255*)

und oft.

2. TT erscheint, meist neben Formen mit cc:^)

in eXdTTuuv und seinen Derivaten. So eXdTTOVOc Petr. II Append. 3, 10

(Grenfell) IIP; Rev. Mel. 303, 13 [(IP); aber 18 eXdccLU. eXaTTOv

erste Hand, korrigiert eXXaTTOv Eud. 10, 6; ebd. 11 eXaTTOv; 18, 17

eXXdTTOuc Ktti eXdTouc (vor 165*). eXdTTuuv Lond. II p. 165, 26 (10*).

eXttTTOuvTUJV Magd. 26, 12 (III*). eXaTTuucac Tebt. I 19, 11 (114*1

eXaTToOcGai Dittenberger inscr. gr. or. I 139, 10 (127*). — eXaccov

Petr. I 12, 17 = II Einl. p. 22, 17 (c. 238 *j. Par. 63, 4, 120 (das

zweite c übergeschrieben) 165*; ebenso Eud. 3, 6 (vor 165*). Tebt. 1 5, 96

(118*). eXdccovoc Petr. II 13 (18'') 11 (255*); Par. 62, 3, 16

(c. 170*). eXdccuj Par. 67, 4 (IIP). eXdccuji Tebt. I 61 (b) 22 (118*);

72, 106 (114*) und oft. eXaccövujv Tebt. I 24, 1 (117*); 63, 31

(116—5*); 72, 317 (114*); 98, 29. 40 (112*). eXdccociv ebd. 5, 70

(118*). eXdcouc (sie) Eud. 19, 12 (vor 165*). eXdccouiaa Tebt. I 97,2

(118*). Weitere Belege § 68, 20.

fiTTOv Petr.2 55 (b) 26 = Petr. U 47, 26 (208*) nach Wilcken, Add. et

Corr. zu Petr.^ p.XVUL— ficcov Par. 61, 12 (158*); 62,3, 9 (c. 170*).

Tor. IV 27 (117*). Gen. 20, 17 (109*). Tebt. I 105, 26 (103*) etc.

KttTaTtXriTTeceai Grenf. II 45, 3, 18 (c. 246*).

KiTTOÖ Dittenb. inscr. gr. or. I 51, 16 (Ehrendekret 239*). — kiccoö

ebd. I 50, 5 (240*); Strack, Ptol. Inschr. Arch. I 204 Nr. 11 (245 bis

221*); BuU. cor. hell. 21, 187, 6 (IIP). Eigenname Kiccöc Petr.^ 79

(a) 12 (208*); Petr. II 33 col. A 31 (IIP). B. C. H. 21, 190, 5 (lU*).

TnTTd(Kiov) Tebt. I 112 p. 473 Vorbemerkung 1 (112*); 209 (76*);

120, 126 (97 oder 64*). Auch im Neugriechischen iriTTttKi, Hatzi-

dakis K. Z. 34, 130 Fußnote 1.

TipdTTOVTOC Grenf. I 42, 19 (II*). — irpacco) Kev. L. 8, 1; 20, 16;

29, 11 (258*). Par. 5, 15, 4 (114*); 7, 16 (99*). Amh. II 48, 15

(106*) und sehr gewöhnlich.

1) Man könnte dies einen Attizismus in der Koivr] nennen, der, ohne Zweifel

durch Wirkung literarischer Einflüsse, schon lange vor der attizistischen Reaktion

erscheint und selbst im Neugriechischen (freilich selten genug") auftritt. In der

natürlichen Entwicklung der Koivri ist vou Anfang an das attische tt durch

das dorisch-ionische cc majorisiert worden.
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TexTapo. I^etr. JI 33 (a) 22 (244—240'»). Texiapac ebd. 48. 19 (186^).

TexTdpuuv Petr.- 45 (4) 1 (IIP;. — xeccapec Petr. II Einl. p. 23 Z. 2

von unten (IIP). Leid. N 2, 8 (103''). xeccdpujv Eud. 20, 15 (vor

165''). xeccapci Kauop. Dekr. 24 (237"). xeccapac Ostr. 742, (j

(146 oder 13b''). xeccapotKOVxa Petr. II 44, 9 (nach 246*); Petr. I 19, 6

(225^). Grenf. II 14 (b) 6 ('264 oder 227^). Ostr. 337, 4 (142=^; usw.

xixxußiluj (Onomatopoetikumj Tebt. I 1, 6; 2(a)recto; (b) 1 (Antholog.

Fragm., nach 100"). Ebenso Poll. 5, 89. Ar. av. 235.

cpuXdxxeiv Par. 60 (b) 9 (c. Ib0% — qpuXdccuj Petr. II 21 (d) 10;

32 (a) 6 (IIP). Par. 66, 22 (UP) etc.

In Eigennamen begegnet xx: "AxxaXoc (zur Ableitung des

Namens Kretschmer Einl. 350. Schveeizer Perg. 125) Petr. II 35 (a)

col. 2, 5 (244—40''): 17 (3) 1. 11 (IIP). 'AxxdXuui ebd. 17 (3) 7. 10. —
'AxxiKoi Grenf. I 14, 8 (150 oder 139"). 'Axxivou Petr. II 39 (a) 8

(IIP). Petr. I 23, 4 (257^) und S. 6ß, 4. Axxiou ebd. 20 (2) 7

(225='\ Köxxaßoc Par. 60, 8 (153*). KöxxaXoc ebd. 5, 34, 10 (114*).

Anmerkung 1. Die klassischen Stücke haben ziemlich regelmäßig tt

erhalten: ctpuöxTeiv P. Weil I 2 a und b (vor 161*). diraWaTTiixai Petr. I 6 (3) 20

(c. 300"). e\aTTOÖc0ai [Demosth.] epist. III 23 iKenyon class. p. 60, 11—I").

ectXaTTav Petr. II 50 (4) 19 (Laches c. 300''). Trpdxxeiv Petr. I 8 (4) 22 (III'') usw.

Anmerkung 2. Durchweg liest man in den Papyrusurkunden ci^uepov:

Petr. II 4 (9) 6 (256"). Lond. I p. 23, 29; 25, 17; 26, 15; 27, 3 (161"j; 46, 26 146

oder 135"). P. Weil V 13 (161"). Par. 35, 5; 37, 5 (16;5"). Pap. Gizeh Mus.

Arch. I 64, 7 (123"). Tebt. I 21, 9 (115",i; 164, 24 (ll"*)- Ebenso- ceuxXiov
(Mangold): P. Sakkakini col. 3, 20 (EI"). Petr.* 139 (b) I 6; und ceOx\ov ebd.

137 I 22 i^ni";. Vgl. §82 das zu KeöxXov {?) Bemerkte. Moeris p. 210: xriiuepov

'Axx., o'mepov "GW.; xeuxXiov 'A, ceuxXiov "G. Schmid Attic. I 374; III 155;

IV 232. 580. 684. Schweizer Perg. 126.

III. SATZPHONETISCHES AUS DEM GEBIET DES
KONSONANTISMUS.

§ 53. Wortschließeudes ^.

A. Die Präposition i^.^)

1. Die volle Form eE erscheint

a) vor allen Vokalen im Aus- und Inlaut: eE dpicxepuuv Par. 10, 7

(145^). eEttTTOcxeiXai Par. 63, 5, 52 (165"). eE enoO Petr. I 15, 18

(237*). eEriveTKe Par. 35, 16 (163*) usw.

li Brugmann Gr. Gr. 147 d. G. Meyer 361flF. Meisterh.-Schwyz. lOöfF.

K.-Bl. i 261 Anm. 1. Blaß A.» 123. Schweizer Perg. 126. Nachmanson98
bis 100. Crönert 53— 57. Beispielsammlungen bei Dittenb. Syll. 3, 230.
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b) vereinzelt vor c: im Inlaut eHcTpateucac Kanop. Dekr. 11

(237^)'. eEcTTdcai Par. 36, 11 = Vat. B 11 (163*). Aber eKcirdv

Widmungsinschr. Fay. p. 49, 7 (P). Im Auslaut (zusammengezogen)

eEuvTi)ur|ceujc Rev. L. 24, 11 (258*). eEou = ek coO Lond. II p. 164, 10

(10*); ebd. p. 211, 19 (166^) eEu^qpuuvou; aber ek cuiaqpuuvou Par. 63, 5, 52

(165*). G.Meyer 372. Crönert 56, 3.

c) einmal ausnahmsweise vor t: rrdpeE Tfjc eiTiTpacpfic Leid. IT 3, 20

(U*""). Crönert 57 weist nach, daß rrdpeE in Prosa auch vor Konso-

nanten meist seine Form behält.

2. CK findet sich

a) regelmäßig vor den harten Explosivlauten k, tt, t, c:

Z. B. fcK Kpiceuuc Petr. II 22, 10 (IIP). eKKUipai ebd. 1, 16 (260*).

CK TTaibujv Artem. 5 (III*). ex TTriXouciou Eev. L. 52, 26 (258*). ek-

TrXeucac Dittenb. inscr. gr. or. I 60, 5/6 (247— 221*). eKTTopeuövTUUv

Par. 63, 1, 11 (165*). eKTTTUJ)aa Tebt. I 61 (b) 166 (118*); 72, 78

(114*). CK Ti^nceuuc Rev. L. 103, 6 (258*). tK Teßiüveujc Tebt. I 42, 4

(nach 114*). eKTOTricdvTuuv Par. 15, 24 (120*). eKCiricuuciv Tor. I 6, 9

(117*). eKCxfivai Lond. n p. 14, 27 (116—111*) usw. Über ef TTto-

Xeiuaiou, eTTtXaYic (fehlerhaft) vgl. unten 3, b; über ekk irXripouc oben

S. 217; über eKei)Lieva = eKKei)aeva S. 215.

b) gewöhnlich vor den Aspiraten x, (p, 6.

Belege: eKXUjpeiv Lond. I p. 61, 16 (261*). Par. 15, 31 (120*).

e'KXUcic Tebt. I 86, 9 (11*^). Ik OapßaiGou Petr. II 10 (1) 5 (vor 240*);

Magd. 13, 1 (III"). eK OiXoTrdiopoc Arch. II 81, 7 (225*). eK cpuXa-

Kfic Lond. II p. 6 col. 2, 3 (133*). eK(pepO|ievuJV Par. 26, 20 (163*).

CK GricaupO (sie) Par. 60 (b) 31 (II*). feK GeabeXcpeiac Fay. 12, 4 (nach

103*). dK GepiLioueiGC Goodsp. 3, 12/13 (IE*). eK eavdiou Pai\ 12, 18

(157*). CKOeiaa Rev. L. 26, 13 (258*). Petr. n 13 (18^) 7. 10 (258*).

eKOeivai ebd. Z. 10; Lond. I p. 7, 7 (164*); p. 38, 25 (158*). Tor. VIII 87

(119*). Amh. II 34 (d) 5 (nach 157*). TTpoeKeecGai Rev. Mel. 321, 1

von unten (II") usw. Über ex6e)Lia, exOeivai, excpöpia siehe unten 4;

über eT(pdvr|TOC, efOric unten 3, b.

c) vor t: eK ydp Petr. I 8 (3) 19 (c. 300*). eK Fotvit Grenf. 11

23 (a) 5 (107*). eK YuvaiKUJV Ostr. 1147 recto 5 (Hippolytosfragm.) II*.

Über e'YTOVOc = eKfovoc siehe unten 3, Anmerkung.

d) selten und ausnahmsweise vor den weichen Lauten ß, b, )a

(statt des regelmäßigen ey).

Belege: *eKßdXXouca — *eK ßaciXiKOÖ Par. 23, 17. 25. 27 (165").

eKßeßriiKÖTOC (sie) — das erste k aus ß verbessert — Tebt. I 78, 7

(110—8*). eK Be(peviKiboc) ebd. 13, 10 (114*) — aber ^t BepeviKiboc

53, 17 (110*); 61 (b) 365 (118*); 72, 363 (114*) und oft. Auch in

Mayser, Pnfii'ruf^'rHir.mutik. 1.")
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einem literarischen Stück (II—I*) begegnet ausnahmsweise eKßeßXriKare

[Demosth.] epist. III 37 (Kenyon class. p. 62). — UTTeKb[ox'l] Petr. H 13

(16) 8 (258*). tKbnnc (sie) Petr.- 42 G (2) 7 (252^). eK bpaxiiOüv

Grenf. I 22, 11 (118»); aber if bpox^JUV Petr. II 44, 8 (246"). — eK-

lueTpriTUüV Petr. II 27 (l) 5 (236'')-, sonst e-fMeTpriTUJV ebd. 30 (e) 3 (235")

und oft. eK)ne|ieT[priKev] P. Reinach 23, 13 (^105").

3. eY wird geschrieben:

a) regelmäßig vor den weichen Lauten ß, b, X, )n, v.

Belege. Vor ß: efßaivovTOC Tebt. I 84, 65. 99. 110 (118"). e-f-

ßaXeiv Petr. II 44, 11 (nach 246"). eTßdXXeiv Tebt. I 104, 22 (92").

^T ßaciXeuJC Petr.I 14, 19 (237"); 19, 27 (225"). Rosettadekr. 41 (196").

eT ßaciXiKoO Petr. I 14, 16 (237"); 17 (2) 10 (235"); 24 (3) 3 (IIP).

Gen. 20, 7 (109"). Theb. Bk. I 1, 4. 23 (131"); IV 2, 11 (130"). ey-

ßairipiac Petr. II 4 (l) 2. 11 (255"); 23 (1) 6. 8; 37 (1") recto 8 (nt")

Tebt. I 33, 9. 11 (112"). eyßeßnKuiac Magd. 33, 3 (III"). eTßeßriKÖToiv

Tebt. I 81, 27 (11"^). efßni Rev. L. 58, 8; 60, 16 (258"). efßnvai

Amh. II 31, 10 (112"). efßncönevov Tebt. I 24, 30 (117"). eTßiacd-

^levoi Tebt. I 39, 18 (113"). eTßoXn Sakkak. 9, 66 (III"). et Bou-

ßctCTOU Petr. II 33 (2") 9. 24 (III"). ey ßouKÖXuuv Grenf. II 14 (a) 12

(270 oder 233") usw. Crönert 54.

Vor b: CT be Petr. H 30 (a) 4 (235"). Tebt. I 64 (b) 9 (116");

89, 10 (113"). ETbebeKTai Alex. IV 11 (HI"). Par. 9, 20 (107"). er-

bexeriTun Tebt. I 33, 7 (112"). eTÖebiKr|Kevai Tor. I 6, 26 (117"). ey-

beiav ßev. L. 17, 1. 18; 45, 16; 47, 9; 76, 5 (258"). ifbeiac Par. 62, 1, 11

(c. 170"). ifbibojai Par. 65, 19 (146"). trpoeTÖebo^evuJV ebd. 63, 7, 10

(165"). if beHiüüV Petr.I 16 (l) 4 (237"); 19 (4) 11 (225"); 21, 21

(237"). Grenf. I 44, 2, 9 (II"). Eud. 1, 10 (vor 165"V Leid. U 2, 12

(H"). Grenf. II 15, 1, 19; 2, 9 (139") und oft. ifbexopievwv Par. 63, 1, 26

(165"). eTbrmia Bü 1011 II 1 (H"). et biaipeceujc Tebt.I61 (b) 68

(118"). eTbibo^evouc ebd. Z. 27. exbibouc = efbibujc P. Weil I 20 a. b

(vor 161"). erbiKdcavTec Tor. I 6, 8 (117"). eT öiktic Grenf. I 18, 29

(132"); 20, 21 (127"); 23, 23 (118"); 28,' 12 (108"); 29, 15 (105");

31, 18 (104"). Grenf. n 18, 27 (127"); 21, 25 (113"); 24, 26 (105");

27, 25 (103"); 20, 31 (102"). Lond. H p. 16, 13 (111^). Par. 7, 16

(99"). Auch Leid. 28 (89") ist eK biKr|C nach dem Faksijnile in if

biKric zu ändei-n. Ferner Amh. II 46, 13; 47, 17 (113"); 48, 16 (106").

Crönert 54 belegt die Schreibung ey biKrjC bis ins 3. Jahrh. nach Chr. —
eY^ioiKriceujc Tebt. I 27, 37 (113"); ebd. 57 eYÖioiKr|6nco)aevujv 59, Ttpo-

CYbebo^evoic. eY^ioiKriciinoic Theb. Bk. I 1, 9 (131"). eYbiöEr] = CY-

biuuEri Leid. U 4, 18 (II"°^). eY Aiöc Petr. I 2, 34 (c. 250"). eYbiuu-

Krmevujv Tebt. I 89, 4 (113"). eYboGeicric Theb. Bk. I 2, 6; U 5; IH 1, 5

(131"). Lond. I p. 53, 8 (131"). eYÖOKr|V Par. 63, 3, 86 = Petr.^ Einl.

p. 24 (165"). eYÖoxnc Lond. H p. 4 (a) 4 (177"). dtreYbociv Petr. 11 4
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(10) 6 (255^); 13 (3j 6 = 13 (4) 2 (255^). e'TÖOTOV Grenf. I 1, 1, 7

(nach 173^). ey öpaxMUJV Petr. II 44, 8 (nach 246*). efövjcaviec

ebd. 33 (2*) 16 (m*) usw.

A^or X: in allen Formen von eY^a|Lißdveiv als eY^^aßeiv Rev. L. 29, 13

(258*). Petr. H 46 (c) 8 (200*). Par. 62, 1, 13; 3, 17; 5, 10; 7, 10. 18

(n*^). Rev. Mel. 321, 4 von unten (II*). cuveTXaßövTOC Zois Xr. 1

col. I 17 (150*); Nr. 2 col. I 15 (148*). efXaßövTac Tebt. I X, 30 (201*).

ETXaiußdvouciv Par. 62, 4, 9 (II*'). Belege für eT?^n(|n)M^O)aai, eTXr|(|u)-

vyic Seite 194 f.

Zu eTXeiTTeiv: eT^eiTiei Eud. 18, 5. 10. 20. 21; 19, 6. 16. 17. 18

(vor 165*j. Par. 27, 14 (160*). eT^iireiv Leid. B 2, 7 (164*); E 15

(162*). P. Mil. 10 (162*). Tebt. I 105, 44 (103*). eTXeXeiMva
Rosettastein 18 (196*). Lond. IE p. 3, 4 unten (c. 178*). eT^eivpic

Eud. 18, 1. 15. 18; 19, 12; 20, 11 (vor 165*).

eT AaTuuvTTÖXeuJC Tor. \TII 42 (119*). ef Xötou Tebt. I 112, 30

(112*). eiXo-fiCTriv Rev. L. 18, 9; 37, 12 (258*). eT^OTiCTOÖ Tebt. I

72, 449 (114*). eTXoTfji ebd. 5, 166 (118*). ifXe^äjJievoc Magd. 29, 4

(HI*). TÖ ^Y^OTiCTripiov Lond. I p. 41, 111 (158*). Über die Ver-

dopplung des T iii eTT^OTi^exai vgl. oben S. 217. exXoriöevTa Petr. II

25 (a) 12; (b) 13 (226*). eTXuovTOC Tebt. I 49, 6 (113*). eT^eXuKav

ebd. 54, 16 (86*) usw.

Vor |Li: eYiuaYna (= eK|LiaTeTa, Servietten) Par. 52, 7; 54, 10. 21.

40. 60. 73. 80. 83. eTHaTtlv (= eK^a-feiov) ebd. 53, 43 (163*). er-

juavGdvoic Petr. 12, 21 (c. 250*). [eY]MCi9eiv, nicht [eK])ua9eTv ist zu

ergänzen im Akrostichon vor Eud. 1 (vor 165*). ey |ueTdXuuv Dittenb.

inscr. gr. or. I 60, 5 (247—221*). Vat. A 7 (172*). eTluemceuu^evric

Tebt. I 82, 12 (115*). er ^ev Par. 27, 15 (c. 160*). MiL 11 (162*).

ef ^epouc Par. 63, 6, 182 (165*). eY^eiaerpficeai Tebt. I 61 (b) 257

(118*). eT^eipricavTec Anih. 11 31, 10 (112*). eTMCTprinjuv Petr. 11 30

(e) 3 (235*) — aber 27 (l) 5 (236*) eK^etpriTOJV. eTMCtpriTdc ebd. 9

(2) 8; (3) 6 (241—39*) usw.

Vor v: er ve'uuv Tebt. I 61 (b) 315 (118*); 120, 139 (97 oder 64*).

€T vö|uou Tor. I 4, 20 (117*).

b) ausnahmsweise und selten vor tt, qp, 0.

Vor tt: ef TTToXeMaiou Petr. II 17 (2) 14 (238*); 46 (a) 2 (200*1

Sonst regelmäßig eK TTToXe)aaiou Grenf. I 12, 1 (148*\ eK TTToXejuaiboc

Petr. II 13 (20) 7 (258*); 18 (l) 3 (246*) und oft. eTTiXaTic P. Weil H 4

(vor 161*). Vgl. G. Meyer 362, der Schreibungen wie eTTrXeucaciJUV C. I. A. II

271, 10 mit Recht als orthographische Ungenauigkeit bezeichnet. Meisterh.-

Schwjz. 108, g.

Vor qp: einmal eTqpdvnioc Petr. I 16 (2) 6 (230*).

Vor 6: iyQviC Grenf. I 11, 2, 20 (157*). dy er|ca[upoO] Lon.l. IT

p. 4 (a) 2 (177*) [nach Wilcken, Arch. I 134 statt ey Oaica . . .J.

15*
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Anmerkung. Die auf attischen Inschriften (Mhs.-' 107) bis etwa 300 v. Chr.

nicht seltene SchroiVjung ^ffovoc (sprich eggonos, nicht engonos) für ^K-fovoc

ist belegt: ^yy<^voic Dittenb. inscr. gr. or. I 4'J, 12 (285— 247"; = Bull. cor.

hell. 21, 187 (Inschrift von Menshijeh) und ebenso Pap. Tebt. I 124, 25. 3:^ (118").

Daneben auf Inschriften und Papyri: dK-fövouc Kanop. Dekr. 27. 29 (237»).

CKTÖvou Rosettastein 3 (19(3"). ^K-f6voic Tebt. I 79, 85 (c. 148»). Zahlreiche Be-

lege für ^-fTovoc (auch ^fYpti'pecGai = ^KTpcicpecÖai , ^f •fa^ieTf]C) gibt Dittenb.
Syll. 3, 230. Auch Aristeas (Wendland) 196. 248 ol ^yTovoi. Vgl. G. Meyer 361.

K. Bl. 1209. Schweizer 126. Nachmanson 99. Crönert 55, 1.

4. Die Schreibung ex begegnet, wie in attischen Inschriften

(nach Mhs.=^ 106 bis 292^) vor 0, cp, x: exOe^ia Petr.^ 125, 8. 12 (HP).

exeeVara Petr. II 13 (6) 19 (255=^). exee[ceujc] Rev. Mel. 254, 64 (165^).

exBeivai Petr.^ 125, 9 (IIP). Par. 26, 10 (163^). exeev[Toc] Grenf. I

42, 18 (IP). Doch überwiegen e'K0e)Lia, eK6eivai, vgl. oben N. 2, b und

S. 65. ex9opiC( Magd. 28, 10. 11 (IIP); häufiger eKCpöpia, z.B. ebd.

30, 3 (IIP) BuU. cor. hell. 18, 145, 12 (240=*) und sehr oft Tebtun. I

(s. Index), ex X^puJv Tiaiotheospap. 177 (col. IV 17, 22 Wilani.). —
G. Meyer 361. Nachmanson 99. Crönert 56. Sammlungen bei

Dittenberger Syll. 3, 230. Moulton Class. rev. XV (1901) 33.

5. eKX erscheint einmal in eKX-pr|(T)MttTa (Kanalöffnung im

Damme) statt eK-pr|Y|LictTa (Belege für beides S. 166). Hier hat

sich unter der Einwirkung des folgenden p der Tenuis eine Aspirata

beigesellt (vgl. die Linie exOpöc, eKBpöc, eKXÖpöc), wovon die Rede

ist § 35, S. 168 f. Das kx fällt auch hier unter den Gesichtsj^unkt

der Verstärkung bzw. Verdopplung der Aspirata.

6. Die Form e hat die Präposition eE angenommen (infolge einer

freilich auffallenden Art von Assimilation) in dem ganz vereinzelten

e TTava)<(v) -rröXeujc Tebt. I 5, 138 (118*); dagegen 154 ck TTavujv

TTÖXeuJC. Über die weniger auffallende Erscheinung von e vor k

oder CK vgl. Meisterh.-Schwyz. 109, 6.

B. Das Zahlwort fg.^)

1. Vor Vokalen steht ausnahmslos eE, sowohl in der Zusammen-

setzung als in der Wortfuge : eEeirj (oder eEexfi nach Herodianll 223, 6)

Petr. I 22 (1) 5 (249^). eE aioKu Grenf. I 29, 6 (105=*); II 24, 9 (105*).

eE fmepaic Eud. 5, 12 (vor 165*). eE, dqp' iLv Par. 14, 14 (127*) usw.

2. Vor Konsonanten begegnet

a) in der Zusammensetzung teils ex-, so in eKKaibeKdxou

Petr. I 24 (2) 4 (249*). eKKaibeKdinc Eud. 4, 17/18 (vor 165*). eK-

1) G. Meyer 501. Brugmann Gr. Gr. 132. 147. Meisterh.-Schwyz. 109.

158. Crönert Ind. p. 305.
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KaieiKOCTÖv Par. 29, 21 (163*) etc., teils iE-, so in iE^xäpxvpov (cut-

Ypacpr|v) Leid. All (IP). Doch tritt in derartigen Zusammensetzungen

(im Gegensatz zum klassischen Gebrauch, vgl. eEbdKTuXoc, eTbdKTuXoc;

e^TTOuc, cKTTOuc Mhs.^ 109) in der Regel ein a zwischen Zahlwort und

Nomen. Zu eEa|udpTupoc vgl. Archiv I 75; II 123; eEaiutivou (Halb-

jahr) Par. 62, 4, 5 (IP'); ^^^- ^^ ^ i^oi* 165*). cKEaiuevou (sie)

Ostr. 336, 3 (lE*^). eSdxoa Magd. 26, 3. 6 (IIP). eEaxoiviKiui Tebt. I 210

(107/6=^); 109, 20 (92^^).^)

b) in der Fuge zwischen selbständigen Worten wird nur eE ge-

schrieben: TreviriKovTa eE Teiapiov (56 j) Petr. II 15 (2) 7 = Petr.^

p. 131, 7 (241*) [statt des bisherigen eE le dprov]. eE MaKcbövec

Tebt. I 104, 35 (92*); ebenso herzustellen Leid. 30 (89 '^i. eE tük-

TÖ^i(ceoi) P. Kairo, Arch. I 63, 31 (123*). 'eE tOuv Amk II 43, 17

(173*j. eE bi^oipov Ostr. 734, 4 (150 oder 139*); P. Reinach 15, 15 (109*).

Weitere Belege fehlen.

§ 54. Wortschließeudes v.^)

A. Ny am Wortende.

Auslautendes v wird oft ganz wie in der Zusammensetzung

a) vor Labialen zu )li.

Vor tt: t6|u TiaTba Petr. I 14, 17 (237*). t6|li rröba P. Sakkakini

16, 108 (III*). ä|Li TTpoKripuxOfii Rev. L. 55, 16 (258*). tuj^ TtpoKr)-

puxSevTuuv — TuJ)Li TcXoiuuv ebd. 57,8; 81, 2. eju TTr|Xouciuji ebd. 52, 18. 27

(258*); Magd. 8, 3 (III*). e^ nToXe^aibi Petr. II 25 (a) 5; (b) 5. 6;

(f) 5 (226*j; 26 (3); (4); (5); (6); (7) 5 (250*) etc. T^JU^ TtoitiTinv

Par. 2 col. 2. U (H"')- ou^ Troinceic Petr. H 19 (2) 2 (III*) usw.

Vor ß: iä}i ßouXnxai Rev. L. 47, 17 (258*). tö^ ßaciXea ebd. 51, 22.

€)u BoußdcTuui Bull. cor. hell. 18, 145, 16 (240*). e)u ßapurepai Par.

63, 6, 17() = Petr.2 Einl. p. 34 (165*) usw.

Vor qp: ed^ cpaivrixai Par. 8, 17 (129*); 13, 23 (157*); aber edv

<paivnTai ebd. 12, 19 (157*); 37, 47 (163*); 40, 50 (156*). epL qpuXa-

KTii Rev. L. 13, 13 (;25H'*). i^ (pepvfji Petr. I 12, 14 (c. 238*) usw.

Vor ip: xfiiu vpuxriv Petr. I 8 (1) 15 (Phaedon, c. 300*); aber tov

ipuTMÖv Petr. II 32 (2*) 7 (c. 238*).

1) Meisterh.-Schwyz. 1.58, 4. Schweizer 164, .H. Naobmanson 147, .3.

2) Meisterh.-Schwyz. 110 mit Literatur. G. Meyer 358tf. Hecht 1880, 6 tf.

Schweizer Perg. 135. J. Schmidt K. Z. 38, 7f. Nachmansou lOOff. Wiu-
Schmiedel § 5, 25. Crönert 57—64. Ditteuberg. Syll. 3, 22'.).
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Vor |a: lä^ ^y] Rev. L. 21, ^; 22, 1; 76, 5 (258'^;. Petr. U 44, 15

(nach 246^). Magd. 14, 8 (IIP) — aber edv )ar| Rev. L. 89, 5 (258^).

Petr. I 10 (2) 11 (230"^); II 20, 2 (252''); 38 (c. verso) 53 (228^).

iän )noi Petr. I 15, 19 (237*); 10 (1) 16 (24Pj. e|n Me^cpei Lond. I

p. 39, 46 (158*). Par. 11, 21 und verso 6 (157*). Vat. E 18 (158*).

Zois Nr. 1 col. 1, 1 (150*); Nr. 2 col. 2, 1 (148*). ^v Meiacpei Par. 22, 6

(165*); 23, 1 (165*); 26, 4 (163*); 49, 21. 22 (c. 160*). e)a pilv

Lond. II p. 9 (b) 4 (II*). e^ laeTpuji Tebt. I 18, 7 (114*). i^ larivi

Tebt. I 105, 22 (103*); 109, 19 (93 oder 60*). nen laoi Petr. I 11, 8

(220*); 12 (1) 4 (238*); 13 (3) 3 (227*); 18 (2) 10 (237*); 19, 24

(225*). Petr. II 46 (a) 5 (200*). Grenf. I 21, 2 (126*). Kairo Pap.

Arcb. I 63, 2 (123*) und oft in Testamenten; aber ebenso oft |iev )aoi

z.B. Petr.I 16 (1) 14 (230*); 17 (2) 8; (3) 8 (235*); 21, 4 (237*) usw.

Assimiliert werden am häufigsten einsilbige, eng an das fol-

gende sich anschließende Wörter, wie die Artikelformen töv, t»iv,

TuJv; öv, fiv, iLv; äv, edv, ev, )Liev, ouv; seltener und überwiegend nur

in älteren Stücken längere, selbständige Worte, wie dXXoöev, r\\jdv,

ouGc'v, öcuuv, TOUTUuv, Nomina der A- imd 0-Deklination im Akkus,

sing, und Gen. plur., Infinitive auf -eiv u. ä.

Beispiele. a) Literarische Stücke: toutujiu jxiv — öcwjjl jjlt]

Petr. I 8 (2) 1; (2) 2 (Phaedon c. 300*). icxö^ )a[eTaxeipiZ:o|uevri]

Petr. I 7 (4) 1 (c. 300*). oue€^ j:f\}xa Par. 2 col. 3. 9 (dialekt. Pap.

vor 160*); aber col. 2 und col. 3, 4 ooOev tt. irpociboicttja qpdoc (Zitat

aus Sappho) ebendort col. 8 Ende; aber irpociboicav qp. col. 8 und 9 usw.

ß) Urkunden: dWoBeV ttoGcv Rev. L. 49, 18 (25«*). fi|uiM M^v

Magd. 14, 10 (ni*); ebd. 6, 8 ijadiiöia )liou; 11 TTepubeT)u |Lie; 28, 4 ku-

[T€]K[Xu]cd|u )aoi TÖV CTTÖpov ujcxe d[xpei]ö)a )aou Y^vecBai xov dpoKOv;

32, 3 eTTiTpoTTÖ^ |dOU (III*). KpoKobiXuun rröXei Petr.^ 21 (a) 2. 7 (226*);

aber (b) 2; (c) 3 und sonst überall KpOKobiXmv ttöXic. — Kai' dXri0ea)Li

TtXrmMeXouiuevoic Par. 63, 13, 10(165*). TTpöiepoia mcv P.Mil.3 (162*) usw.

Ungewöhnlich viele Assimilationen des v vor Labialen zeigt

eine offizielle Inschrift aus den ersten Jahren des Ptol. Philad. (zwischen 281

und 274), publiziert v. Strack, Archiv I 201 f.: 14 Tr]|U irdtpioin rroXi-

Teiaju TTdcif KaiacTricac. 16 Tri)u ßaciXeiav. 20 9ucia)ii iTOieT. 22 xfiin

Tipöc. 27 TeTi)ar|KÖci|a irpiuTOic. 32 tÖ|u Trdciv. 36 TÖ)a rrdvia xpovov.

50 Ta)|n TTÖXeuuv. 60 d)i ä|Li BdKXiov.

Anmerkung 1. Vor |n kann die Präposition ev den Nasal ganz verlieren

bzw. assimilieren, wie e Meinqpei, worüber zu vergleichen § 43, 2, S. 193.

b) vor Gutturalen zu y.

Vor k: euuc dy KO)nicuu)Liai Petr.^ 74 (a) 8 (^III*). ef Kdb)aou iröXei

Petr. I 2, 56 (c. 2r,0*). ey KpoKobiXuuv ttöXei Petr.I 14,5 (237*); 15,
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10; 16 (1) 11 (237'»); 17 (2) 5 (235=^); 18 (2) 6 (237^); 19, 20; 26, 5;

28 (1) 6 (225^). Magd. 14, 2 (IIP). Grenf. I 11, 2, 9 (157^). Da-

gegen ev KpoKobiXujv TT. 1 1 mal in Petr. I und wiederholt in Grenf. I

und II und Tebt. I. — ex ku)|utii Petr. I 28 (2) 10 (225*); aber

Petr. II Einl. p. 22, 12 ev koümtii (c 238^). tot koivöv Magd. 21, 9

(IIP) usw.

Vor t: CT YocTpi Magd. 4, 6 (IIP), cttciy Tap Eud. 15, 18; |uef

Toip ebd. 6, 30 (vor 165''j. vOt Tt Lond. I p. 48, 5 (IP); Vat. A 14

(172*). xfiT TPa^nv — TriY 'fe'fpa\x}i4.vr\v Rev. L. 51, 22; 53, 10 (258*).

TTXeoT Totp Petr. 11 50 (Laches c. 300*) col. 1, 19; ebd. col. 3, 22 MCf

Ydp, 25 ttXtit TC usw.

Vor x: «T XP^ictv Rev. L. 96, 1 (258*); ebd. 57, 3 triT x^PöV t(

XepoTv — UJY XPn Petr. I (1 B) 12 (c. 250*). tujt x^ip^juv Lachesfragm.

Petr. II 50 (5) 27 (c. 300*) usw.

Vor E fehlen Beispiele. Nicht assimiKert z. B. in rfiv EuXiiiv

Petr. II 39 (a) 7 (IIP).

Assimiliert werden vornehmlich: tov, xriv, tüjv; öv, f^v, oiv;

av, edv, ev, eirdv, )uev, aüiöv, tocoötov, ttXcov; ttXkiv, vOv.

Über die Häufigkeit der Assimilation des auslautenden v (in den

obengenannten kurzen Worten) vor Labialen und Gutturalen gibt

folgende Tabelle Aufschluß, der für das 3. Jahrh. v. Chr. Magd. 1—41;

Petr. 1, 11; Rev. L., fürs 2. Jahrh. Par. (mit Ausschluß von 1 und 2)

zugrunde selefft sind.

Ny wird
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ralen 1 : 9.') Dagegen wird im 2. Jalirh. die Assimilation vor Labialen

in je 11 Fällen nur einmal ausgedrückt, vor Gutturalen hört sie so gut

wie ganz auf. Vereinzelte Beispiele sind: vOt Tt Lond I p. 48, ö;

Vat. A 14 (172*). if KpOKobiXujv iröXei Grenf. I 11, 2, 9 (157''). er

KttTOxr] Vat. F 25 (Witk. 'ut videtur') c. 158*. — Man hat hierin

einen gewissen Anhalts])unkt für die Abfassungszeit nicht datierter

Urkunden. Die klussischeii Stücke, welche die traditionelle Ortho-

graphie wahren, haben auffallend viele Assimilationen; z. B. in Petr. I

Nr. 1—10 (Antiope, Phädon, klassische Fragmente") ist das Verhältnis

der assimilierten zu den nichtassimilierten Fällen

a) vor Labialen =^ 12 : 8

b) vor Gutturalen = 10 : 2.

Ahnlich im Lachespapyrus. Noch im dialektischen Papyrus

(Par. 2, geschr. vor 160*):

a) vor Labialen 5 : 5

b) vor Gutturalen 7 : 0.

Auch der Eudoxospap. hat im Vergleich mit gleichzeitigen Ur-

kunden die literarische Tradition in mehreren Assimilationen bewahrt:

e)u ßpaxei Acrost. 2; uej jap 6, 30; eTray T^P l'^> 8 (vor IQb^). Das

Würzburger Sosylosfragment, ed. Wilcken (Hermes 41, 103 ff.) hat

col. II 21 xfiiu ludxriv; III 7 t6|u MuXaccea; III 9 tOut Ka9'; nur einmal

in 22 tfiv TTpoKei,uevr|v, ein Verhalten, aus dem der Herausgeber mit

Recht auf frühe Niederschrift (IP*) schließt.

c) Für die Assimilation des v vor c, X, p fehlen in den Papyri

und ptol. Inschriften Beispiele; sie war nicht mehr im Gebrauch.

Man schrieb also tujv CkuGujv Petr. II 50 (3) 20 (HI"*); tov Xötov

Rev. L. 30, 19 (258*); twv Xieujv Petr. II 4 (2) 6 (260*). xnv Xifivnv

ebd. 6, 10 (255*). xfiv pu|UTiv Par. 51, 17 (160*) [pap. pußriv] usw.

nirgends töX Xötov etc. Vgl. Mhs.^ llOf. Dittenberg. SyU. 3, 229f.

Anmerkung 2. Ganz abnorm und singulär erscheint die lautlich unver-

mittelte Schreibung tö,u [e]äv[aTOV Petr. I 5(3) 10 (Phädo 68 D, c. 300"); töv

Gdvarov ebd. 9 (1) 12 (c. 250*). Dagegen ist ^|u xdxei Petr. II 4 (9) 12 nach dem
Faksimile in ev xdxei zu verbessern, wie auch ebd. 13 (6) 18 (258'') sicher ev

xä[xei zu ergänzen ist. cu|u Tf\i Magd. 13, 7 (III*) scheint Druckfehler zu sein,

da im Kommentar übergangen.

1) Besonders zahlreiche Fälle von Assimilation auch längerer Wörter (ohne

proklitische Natur) vor Gutturalen bietet die oben (S. 228) zitierte ptol. In-

schrift (zwischen 281 und 274*): 15 eicqf)opa)T Kouq)icac. 21 y^iuviköt Kai (houciköt

Kai. 22 biacpuXdxTUJY Kai. 31 vOt Kaxd. 35 Ouciay Kai. 37 icöXuiuitoy Kai.

45 cxpaxriYÄT X^^iiJ^iv — eveneY koi. 48 XiOiviiy Kai. 59 eqpoboY Kai etc.
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B. Auslautendes Ny in der Zusammensetzung.^)

Durch das immer lebhaftere Bestreben die Silben zu isolieren

und scharf abzuteilen ergab sich die unserer Schreibweise entgegen-

stehende Praxis, auslautendes v in der Zusammensetzung vor Labialen

und Gutturalen, sowie vor X und c, nicht zu assimilieren. Dies ist

namentlich der Fall bei ev, ciiv, Ttäv, TidXiv, eKaxöv u. ä.

a) Vor Labialen.

Vor TT: evTT0biZ:eiv Leid. B 3, 7 (164*). Par. 63, 12, 95 (165*).

Aber dvef-iTTÖbiCTOi Tor. V, 23; VI 23; VII 13 (H*). — evirpocGev Petr.II

8 (1) col. A 7 (268*); 13 (l) 8 (258*). Par. 26, 11 (163*); 63, 8, 36

(I65*j. Aber ejiTTpocGev Rev. L. 32, 7; 48, 14 (258*). Par. 15, 63

(120*); 51, 16. 46 (160*).— cuvirapövTUJV Par. 11, 3 (157*); 15,2 (120*).

Zois N. 1, 26 (150*). Tor. I 1, 3 (117*); IX 2 (119*). Theb. Bk. I 1,

11 (134*). Grenf. I 11, 2, 10. 26 (157*). Lond. I p. 16, 8 ob. (l62*j.

Aber cujUTrapecTOJcav Rev. L. 46, 14 (258*). — TTaXiVTTpaTOÖvxac ebd. 4 7,

16 (258*). — ev AarmviröXei Grenf. II 15, 1, 11 (139*) usw.

Vor ß: evßeßXnKov Par. 47, 8 (153*). Aber e^ßeßXr|Kav Par. 34,

21 (157*). — cuvßoXov Petr. II 46 (b) 7 (200*). Lond.I p. 11, 42 (162*);

p. 55, 4 (131/30*). Theb. Bk. VI 11. 14; VII 8 (130*> Aber cüußoXov

ebd. V 10 (134*). Lond. I p. 11, 55 (162*); p. 39, 41 = 40, 89 (158*j.

Rev. L. 21, 1; 52, 16. 19. 24; 53, 1. 2; 89, 12; 99, 2 (258*j. Petr.II

25 (d) 4. 9 (226*); 26 (l) 6. 10; (2) 8; (7) 8 (252*); 27 (2) 9 (235*).

Par. 62, 2, 2. 6; 3, 6. 8. 10; 4, 3; 5, 12 (c. 170*) u. sehr oft. — eKatov-

ßaiöv ^Par. 4, 1 (unb. ptol.) usw.

Vor qp: cuvcpuJvr|cdvTiJUV Petr. II 45 (2) 7 (c. 246*). — cuficpujvou

Par. 63, 5, 152 (l65*); 16, 19 (141*). Eud. 3, 11; 20, 15 (vor 165*).

Vor |u: ev^evovTac Par. 64, 11 (160*). e|U,ueveiv Tor. VIII 31. 35

(119*); IX 18 (119*). e^,ueivri Lond. II p. 9 (b) 8 (H*). — cuvMiEai

Par. 48, 11 (l53*). cu^^eiEai Par. 49, 26 (160*) usw.

Vor \\): cuvipricavTi Petr.II 33 (2*) 18 (HI*), aber ebd. Z. 9 cuu-

[v^jJüüvTac.

b) Vor Gutturalen.

Vor k: evKaXou,uevoic Par. 8, 15 (129*). Tor. I 1, 23 (117*): II

13.41 (120*); III 20 (127*). Par. 55 (b) 67(159*). evKaXÜJ Ostr. 757,

5 (IOC. 5*); 1022, 5 (unb. ptol.); 1024, 6; 1027, 7 (ptol.). efKaXou.uevoi

Par. 14, 19. 38 (127*); Tor. III 40. Leid. B 3, 14 (164*). Rev. L. 8,

3; 86, 8 (258*). Petr. II 25 (g) 18 (226*). CTKaXiI) Ostr. 1028, 6 (ptol.);

1523, 4 (127*); 1530, 5 (121'0*) und oft. — evKaieiKOCiöv Par. 29,

1) G.Meyer 358f. Cauer, Curt. Stud. VIII 295 (288) tf. Bl.A.»84flf. Heclit

1885, 27— 2i). Meisterb. -Scbwyz. 112 (mit Literatur^ Nacbmansou 104.

Crönert 58 flF.
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16 (c. leO'^). cuvKÜpovia Petr. n 46 (b) 6; (c) 5 (200*); Grenf. 121,8
(126*). cuTKUpövTuuv Rev. L. 20, 16; 49, 7; 56, 10 (258*) usw.

Vor t: ^VTpttKTOc Magd. 18, 5 (IIP); Leid. A 29/30 (c. 150*).

evTpaqpfivai Alex. II 4 (III*). cuvfpacpri Rev. L. 42, 18; 47, 17 (258*).

Leid. A 10 (c. 150*). cuYTP«<Pn I^ev. L. passim. Leid. M 2, 5 (114*) etc.

cuvTeve'ceic Eud. 3, 34/5 (vor 165*). cuvfevoOc Par. 6, 7 (127*j. —
cuTTeve'ci Par. 15, 21 (120*); Tori 1, 11. 17; VI 1; VII 1 (II *j u.sw.

Vor x: evxpriMai2:eiv (sie) Petr. II 13 (18*) 16 (255— 53*). ^eXdv-

Xptuc Leid. N 2. 6 (131*). BU 993 II 11 (127*); 995 II 10 (109*);

996 III 8 (107*). Kairo Pap. Arch. I p. 65, 30 (123*). Grenf. II 23,

2, 6 (107*). laeXdTXPou Petr. I 21, 14 (237*). irdvxpucov P. Weil II 1

(Medeafragm., vor 161*). cuvxujpnBevTa Petr. II 20 (4) 16 (25 2*).

Tor. Xm 21 (137*). Par. 62, 4, 9 (c. 170*). cuvxiupnca/ Ashmol. PI.

XVI 33 (in*), cuvxujpricuu — cuvxujpiliv Anton. 18. 19 (41 oder 32*).

cuYX'Jup'lcavTOC Lond. I p. 32, 18 (163*) usw.

Zur Übersicht über die Häufigkeit der assimilierten und nicht

assimilierten Formen diene folgende Tabelle:

Auslautendes v
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evXeicpGrj Petr. II 13 (1) 7 (258*); evXnxovTa Leid. U 3, 18; 4, 16 (IP"");

Grenf. l'l 33, 6 (100*). Ostr. 1537, 3 (IP). evXemövTUJV Amh. II 61,

1 (163*). dvev\mr|c Dittenb. inscr. gr. or. I 194, 2 (42*). Dagegen

eXXemeiv Rev. L. 57, 10; 59, 18 (258*). Petr. E 4 (2), 5 (255*).

Eud. 3, 19 (vor 165*). Im Kanop. Dekr. (237*) steht Z. 9 evXoTiMUJv;

dagegen schwanken die Abschriften 13 zwischen evXmecrepov und

eXXme'cTepov, 45 eXXeiTrov und evXeiTrov. Es findet sich nur cuvXeXucOai

Tor. IV 9 (117*); Lond II p. 164, 14 (10*) und cuvXeXoTic)aevai Tebt. I

82, 3 (115*). Crönert 59, 1.

Von der heutigen Praxis cuv vor c zu assimilieren, ev da-

gegen unassimiliert zu lassen findet man nur das letztere beobachtet:

also stets evcruuoc (sie! Letr. ejuauTÖv) Par. 64, 27 (164*). evcijaoc

Petr. I 19, 34 (225*). Leid. N 1, 7 (103*). evceMViivecGai Tor. I 9, 1

(117*). evcKel|Jd^evov Lond. I p. 61, 28 (261 oder 223*). evcrdv-

Ttüv Par. 63. 11, 54 (105*) etc; dagegen schwankt die Orthographie

einerseits zwischen cuvcri|arivd|aevoi Petr. I 24 (2) 2 (268*). cuvcxficai

Petr. II 20 (3) 11 (252*); Tor. I 6, 20 (117*). cuvcTncacBai Tor. I

8, 2 (117*); ebd. I 6, 10; VIH 41. 89 (119*). Grenf. I 38, 8 (II— I*).

cuvcTaeeicnc Tor. I 3, 34; 6, 28 (117*). Amh. II 31, 17 (11*). Fay.

XII 16 (nach 103*). cuvcTpa(TeuÖMevoc) Tebt. I 124, 31 (118*).

cuvcxpaTiiuTac Ostr. 1535, 4 (II*). cuvcTpuucac Petr.^ 43 (2) recto col. 4,

15 (246*). cuvcxeGevia Petr. 11 32 (2*) 20 (238*) etc. und anderer-

seits cuccr||uaivovTOc Zois Nr. 1, 12 = Nro. 2, 12 (150— 148*). cucxficai

Petr. II 11 (1) 2 (III*). Vat. C 18 (162*). cucTTicd^evoc Theb. Bk. I

1, 23 (131*); Tebt. I 44, 14 (114*). cucTaencecGai Petr. II 11 (1) 5

(IIP). Par. 62, 4, 13 (c. 170*). cvjcxaciv Leid. B 1, 23 (164*) usw.

Das Alter der Urkunden macht keinen Unterschied. Crönert 60.

C. Auch im Inneren eines nicht zusammengesetzten "Wortes

wird die Assimilation des v vor Labialen und Gutturalen manchmal

unterlassen.')

a) Vor Labialen: Xavßdveiv P. Weil I 27 (b) geschr. vor 161*.

Nexeövßnc Par. 50, 2 (160*), aber 13 NeKXÖjußnc-

b) Vor Gutturalen: dvavKaiov Grenf. II 14 (a) 3 (270 oder 233*),

aber 6 dva^Kdloiuai. dvavKdci (= cei) Grenf. II 38, 17 (81*). —

1) Meisterli.-Schw. 113. Nachmanson 100. Crön. 58, 1. Reinliold 43.

Außer ,,einer Art grammatiischer Pedanterie zur Markierung der Kompositions-

teile" (Schmid G. G, A. 1895, 40) könnte auch die reduzierte Artikulation der

Nasale (vgl. oben § 43) zu dieser 'isolierenden Sehreibweise' (Nachmansou") ge-

führt haben.
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dTTavfeXXeiv Petr. II 2 (3) 5 (c. 260^). otTrrivfeXXov Petr." 42 H (8f)

7 (c. 25()"j. eicavYeXeuuv und eiccavreXeujv Par. 40, 3 flöß''); 41, 3

(158''). tTTavTeXXujv Dittenberg iiiscr. <>t. or. I 3ß, ß f285—247*).

TTapavTeXXö)U£vov Grenf. I 42, G QP). TrpocavfeXiav ebd. 17, 13 (nach

147 oder 135'^). — dvevevKuuMCv Petr. II 14 {V) 10 = Petr.^ 4ß (1) 11

(IIP). ttvrjvevKCV ebd. 7ß r. col. 2, p (224'*). dvevevKCiv Lond. 1

p. 18, 15; p. 40, G8 (158**). dvevevKdtujv (= KdvTuuv) ebd. p. Iß, 5

(Ißl^*). — evTuc Par. 23, 8 (Ißö'*). cuvevTuc Tebt. I 92, ß (IP^- —
dXXriXevTuoic BU 1001, 12 (5ß/5*). ccpXavTvihtic Leid. C p. 9:5 col. 4,

3. 13 (164—60*). Sehr viele Belege aus kleinasiat. Inschriften bei

Nachmanson 1. c.

§ 55. Das Ny ephelkystikoii.')

Eine Zusammenstellung der Fälle, in denen das sogenannte vö

eqpeXKucTiKÖv ^) vorkommt oder nach der klassischen Tradition fehlt,

ergibt folgende, nach dem Vorgang von H. Maaßen angelegte Über-

sichtstabelle (siehe Seite 237), bei der für das 3. Jahrh. v. Chr. Rev. L.,

Petr. I. IL, Magd. 1—41; für das 2. Jahr. P. Par., Grenf. I. IL, Leid. L,

Lond. I, Tor., Theb. Bk., Amh. II (2!)—62), Fay. (II) N. 11—18; für

den Übergang vom 2. ins 1. Jahrh. P. Tebt. I zugrunde gelegt sind.^)

Ergebnisse.

1. Das -V erscheint verhältnismäßig am häufigsten im 3. Jahrh.

V. Chr. (10 : 3), weniger häufig im 2. Jahrh. (5:2); auf der Wende
des 2. und 1. Jahrh. wird es öfter weggelassen als gesetzt (6 : 7).

2. Es steht im allgemeinen ohne Rücksicht auf den folgenden

Anlaut, ob vokalisch oder konsonantisch. Zwar fehlt es etwas häufiger

vor Konsonanten (5 : 3) als vor Vokalen (5 : 1), hat aber keineswegs

so regelmäßig die Aufgabe den Hiatus zu verhindern, wie

spätere Grammatiker und unsere Praxis vorschreiben und wie es in

der gesprochenen Koivri, so lange das Schluß-v gehört wurde, der Fall

gewesen sein muß. G. Meyer 399.

1) G.Meyer 399 ff. (mit Literatur). K.-Bl.l292ff. Blaß A.^ 85 f. Hedde
Maaßen, de litera v Graecorum paragogica quaestiones epigr. Lpz. Stud. IV
Iff. Meisterh.-Schwyz.113f. Schmid Attic. III 293. Schweizer Perg. 137.

Nachmanson 110 ff. Crönert 137—141.

2) Die Bezeichnung ist ganz mißbräuchlich, da die ursprüngliche Ausdrucks-
weise lautet: TÖ e ecpeXKUcriKÖv ecxi xoO v. Demetr. tt. dp|u. § 175 tö v 6i' eu-

qpujviav eqp^XKOvrai oi 'Attikoi. Maaßen p. 43.

3) Ähnliche Übersichtstabellen geben Schweizer 137 und Nachmanson
110. 112.
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15 KttTOiKoOci, üiTTOYp. Petr. I 24 (3) 3 (268*) eiXr|cpaci tf. II 15 (l) 2

TTttXiTpxriXioOci, evT. (241— 39"). 33 A 21 uTTripCTOÖci fmepujv (III*).

38 (b) verso eiciäci ev.

II^ Par. Eud. 9, 5 und 20, 22 (vor 165*) Uücei (= ci) fev.

Par. 15, 22 (120'^) ^xouci eU\c\\vav = Tor. II 33 (120*). 42, 10 (156»)

Karaßoici eKTÖc. 50, 21 (160*) TTpoc7TaiZ:ouci amw. 62, 5, 10 (c. 170*)

eTXaßouci eSaKoXou6r|C€i; ebd. col. 8, 7 Trapaiuevouci eujc. Leid. C

p. 118, 2, 14 Xeyoucei (=^ ci) aurrj; p. 119 links 28 — louci aüxriv

(162*). — Lond. I p. 9, 27; 10, 8; 13, 16 (l60*) TpaMMaxeöci im-
CKeq;a)Lievouc [ebenso Dresd. 281]; p. 22, 1. 5. 9; 24 (b) 1. 2. 4. 5; 25, 16;

26, 14 dTTe'xouci otTTÖ (c. 160*). p. 25, 18; 26, 16 (161*) ttoXoOci f=TrujX.)

auTUJv; p. 22, 6. 7. 8. 26; 24 (b) 5 (c. 160*) iXncpaci dXX'; p. 22, 12

e'xouci äpToißac; p. 24 (b) 2 iXricpaci oXupuJv; p. 23, 30 iXriqpacr edv

(160=^); p. 34, 23 (161*) äTtaci eübr|Xov. Amh. n 33,31 (157*) irpax-

eOuci eic; 35, 16 (132*) TeuJTpoOci lepdc; 42, 9 (179*) toic xpici 'Apci-

voiraic; aber 34 Tpiciv 'Apc; 50, 14 (106*) dTToboici ev; 61, 8 (163*)

lueipOuci dTTo; 47, 11 (113*) dvr|Xuj|uacr edv. — Tor. IV 26 (117*)

ßaciXeöci dpTupiou; ebenso Grenf. I 27, 3, 4 (109*); 11 25, 22; 26, 21;

28, 20 (103*); 33, 13 (lOO*) Bü 998 II 11 (101*). Tor. IX 18 cuvKe-

XUjpriKaci, eqp' oic (119*). XIII 22 evecrriKÖci eiraKoX. (137*).

Ijaf_ja Grenf. n 21, 13 (113*) dnobijuci ev; 23 H 7 öuci

dpoupoiv (107*). 36, 10 x^picOeTcr uTreXa^ßdvocav (95*).

Tebt. I 5, 94 (118*) KaxacpuieiJCLuci ev; 95 -cuuci eqp; Kara-

Xeinjouci fiv. 20, 3 (113*) KUJ)LiOYpafi)uaTeOci ecö^ievov. 24, 75 (117*)

viTTOTpdcpouci dqpeibüuc. 37, 7 (73*) ö^öcuuci epYUJV. 41, 5 (119*)

TrXeioci ev. 53, 24 (110*) tuxuuci ujv; 25 KaiacxeGOuci ev. 105, 21

(103*) buci 0.1x6] 13 cqppaTici, iLv. — Weitere Belege aus literar. Pap.,

späteren Urkunden und Handschriften gibt Crönert 138 f.

b) ecTiviecTi im III. Jahrh. v. Chr. (Petr. I. II) = 33 : 2.

„ „ „ II. „ „ (Par., Lond. I, Leid., Tor.)= 72: 8.

„ „ „ 11*^ — I* (Tebt. I) = 14 : 2.

ecTi m*: Petr. II 13 (5) 9 (258—53*) dßpoxöc ecTi f^ojv. Petr. I

14, 11 = Petr.2 p. 12, 27 (237*) eCTi k[.

ecTi n*. Vor Vokalen Par. 5, 45, 5 (114*) luerecTi 'Ocoporjpei.

Ebd. 47, 23 oÜK ecTi dvaKuipai (153*). Ebd. 63, 3, 67 = Petr.^ Einl.

p. 24 (165*) eKacTÖc ecTi iKavöc — unsicher, da kavöc über der Linie

nachgetragen ist und ebensogut vor eCTi gehören kann; bei Rev. Mel.

fehlt ecTi ganz (p. 254). Lond. I p. 28, 19 (161*) ecTi dqpeXTv. Vor
Konsonanten Par. 5, 17, 18 (114*) iLv luerecTi TTeTocipei. Ebd. 63,

1, 53 = Petr.2 Einl. p. 22 (165*) ecfi xP^cxeov. Lond. Ip. 27,6 (161*)

eöoc ecTi CTTevbeiv; ebd. p. 32, 12 (163*) e'Goc ecTi toic.

ecTi n*^. Tebt. I 24, 57 (117*) e'Hecxi be. 27, 63 (113*) ecxi

TTapaboBevTUJV. BU 993 11 13 (127*) cuvecti Katd.
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c) Für -e statt -ev in Verballbrmen finden sich vor einem Vokal

nur ganz vereinzelte Beispiele in schlecht geschriebenen Stücken oder un-

sicheren Lesarten. Im Inneren des Satzes nur zwei sichere Beispiele

*Par. 23, 9 (165*) dTrenriörice eic. *Tebt. I 120, 88 (97 oder,64*j KexpHKe

'A|U)Uuuvioc (auf einem leichthin geschriebenen AusgabenVerzeichnis). Rev.

Mel. 295, 8 (130*) TTpocTTe'TTTUJKe 6 ßa(ciXeuc) ist zweifelhafte Lesart.

Ricci Arch. II 518 liest im Original TTpocTTeTTTUUKev "fdp TTauJV. Vgl. § 73

Anm. 1. Vor einer Pause: Par. 32, 30 (162*) KaxeTrXeuce. '6Tri)aeXoO bi.

Das Versehen mag durch die Interlinearbemerkung e)Lioö fiTOiuaKÖTOC (sie)

TrdvTa, die über eTTi|ae\ou gesetzt ist und zu KaTetrXeuce gehört, herbei-

geführt sein. Ein weiteres Beispiel *Lond. I p. 28, 18 (161*) ö(Tre\riX(u)6e

(sie). €uYVUJ|UUJV (= -ov) [ouv] ecxiv — ein Stück niedrigsten Stils voll

von Schreibfehlern. Für sich zu nehmen ist der Artemisiapap.: in rrepieibe,

im be (16 und 18) herrscht noch keine Klarheit über Text und Sinn;

an ersterer Stelle steht zwischen Ttepieibe und eiri ein Doppelpunkt. Im
selben Pap. Z. 3: biKaia |ue eiroirice e|Lie Kai id xeKva scheint entweder

e)Lte fälschliche Wiederholung des )ue zu sein (Wessely) oder es steht das

erste |ue = |uri (Hartel).

Aber auch vor Konsonanten ist -e gegenüber von -ev weitaus in der

Minderzahl (l : 4). -e im Satzinnern: direcTeprice Kai Artem. 2/3 (IIP)

ebujKe tOui Alex. IX 12 (IIP), evnvoxe xd Petr. II 32 (l) 34 (c. 238*)

nXGe Aa^icKrl ebd. 17 (4) 3 (IIP). TrpocTreTTXujKe |UOi ebd. 38 (b) (242*)

TiapeiXKuce |ue — eYpai|>e be Magd. 6, 10; 22, 1 (IIP). ebojKe fioi Par

51,46; 40,26 (160*); 55,41 (159*). Tor. I 2, 11 (117*). ebuuKe xüuv

Par. 24, 9 (164*). eXere öe Par. 34, 16 (157*). etröpi^e xd Lond. I

p. 13, 22 (162*). e'Ypaqie CapaTiiujvi ebd. p. 17, 14 (161*). cuvuuiKrice

<t>iXiTrTTUJi Par. 22, 6 (165*); ebd. 7 ecxe xö. ecxnKe Kai ebd. 7, 9 (99*).

eEexeice TTacoöc Grenf. II 26, 10 (103*). ebdveice Mappnc Amh. II 43, 6

(173*). eTiecxaXKe )lioi Tebt. I 32, 15 (145*): ripuepiaKE Kai ebd. 37, 10

(73*). KCKÖmKe be ebd. 55, 4 (IP^.

-e vor einer Pause: eTToirjce: bör| Artem, 4 (IIP). eTTr|KoXovj9r|ce.

Mexd Petr. II 32 (2*) 24 (c. 238*). cu^ßeßnKe. Kai Par. 63, 4, 100 (165*).

In großen Abschnitten wie Rev. Laws, Pap. Leid., Theb. Bk.

findet sich kein einziges Beispiel für -e, in den 120 Papp.

Tebt. I nur 3 Belege (s. ob.).

5. eiKOCi hat weder vor Vokalen noch vor Konsonanten jemals

ein -v^); auch rrepuci verschmäht in der einzigen Stelle, wo es vor-

kommt, vor einem Vokal und in pausa das -v; dagegen liest man

nur Travxdxraciv.

1) Cröuert 141, 2 bringt als einzigen Beleg für e'iKociv vor Vokal eiKociv, ä

Grenf. II 75, 7 (305^); vor Konsonanten stieß ihm kein Beispiel auf. Er behandelte

Bchon früher diese Frage Ztschr. f. Gym.-W. 1898, 582. Wien. Stud. 21, G3.

Vgl. auch H. Maaßen 1. c. p. 34.
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Belege. eiKOCi a) vor Vokalen: eiKOCi evoc Leid, ü 2, 14 (IP).

eiKOCi e'E Ostr. 735, 5. 7 (150 oder 139''). Ostr. Rev. Mel. 138, 4. 5 (IP).

P. Reinach 15, 15 (109*). eiKOCi dTrid Ostr. 724, 3. 6 (unb. ptol.).

eiKOCi evvea Ostr. 731, 4. 6 (153 oder 142=^). Rev. Mel. 278 Ostr. 8546,

4. 6 (IP). eiKOCi timcu Ostr. 747, 5 (131*). ekoci d-fuj-fdc Ostr. 1519,

4 (137*). eiKoci dveu Tebt. I 105, 2 (103*). eiKOCi niuepOuv UU 993

III 6 (127*) usw.

b) vor Konsonanten: eiKOCi cu|aßoXo(pijXa2i Rev. L. 12, 16 (258*).

eiKOCi bpaxiLidc Petr. 11 44, 26 (nach 246*). eiKOCi Kai Kanop. Dekr. 30

(237*). Grenf. II 19, 8 (118*). Tor. IV 25 (117*). Tebt. I 105, 57 (103*);

106, 33 (101*). eiKOCi toO BU 993 III 4 (127*;. ekoci buo Orenf. I

10, 12 (174*). Par. 7, 7 (99*). Ostr. 1221, 4 (ptol). eiKOCi xpeTc

Wilck. Ostr. I p. 67 unten Z. 6 (IIP); Ostr. 724, 5. 8 (ptol.). ekoci

xeccapa Rev. Mel. 330, 3 v. u. (II*). Tebt. I 110, 4 (92 oder 59*). eiKOCi

Tievie Amh. II 59, 6. 12 (151 oder 140*). Ostr. 332, 3 (ptol.). Rev.

Mel. 275 Ostr. 8128, 4; 335 Pap. Z. 5 (135*) usw.

c) in Pausa und vor Zahlzeichen: Rev. Mel. 327, 6 (134*) und

am Rand (L. 2 v. unt.). Wilck. Ostr. 325, 3 (IIP); 720, 4; 739, 7 (149

oder 138*); 749, 2 (130*); 1615, 6 (156 oder 145*). P. Zois I col. 2,

17 (150*). Leid. C 14 iKOCi in pausa (IP). Rev. Mel. 334, 2 (135*) usw.

TTepuci, eYKaTdXei)Li)Lia Petr. II 4 (11) 2 (255*).

TTavidiraciv be Par. 63, 7, 13; col. 9,40 (165*). Leid. B 1, 6 (164*).

6. Die mit dem Suffix -öe(v) gebildeten Lokaladverbieu auf die

Frage woher? und wo? lauten in den Papyri durchweg auf -v aus^);

ebenso in den Urkunden TrdXiv.

dXXoGev Rev. L. 49, 18; 52, 9 (258*). dvuuGev Petr.^ 43 (2) recto

col. 4, 17 (246*). Zois I 34 (150*). Tebt. I 59, 7. 10 (99*). eirdvujeev

Tor. V 16; VI 17 (177 oder 165*). auTÖ0€V Petr. H 45 (2) 9 (c. 246*).

eVirpocBev Petr. II 8 (l) A 7 (c. 250*); 13 (1) 8 (255—53*). Rev. L.

32,7 (258*). Par. 26,11 (163*); 51,16.46 (l60*): 03,9,36 (165*).

Tor. I 6, 1 (117*). Tebt. I 27, 63 (113*); 50,3 (112*); 61 (b) 197 (118*);

72, 115 (114*) etc. — evxeOeev Par. 15,30 (120*). Petr. 1144(2) 21

(nach 246*). eHajOev Par. 29, 5 (160*). KdxoOev (sie) Petr." 42 F (a) 6

(252*). ^aKpöGev Tebt. I 230 (n*^. Tidvxoeev Par. 5, 1, 10 (114*).

Amh. II 51, 27 (88*) u. oft. Traxpöeev Par. 65, 14 (146*) usw. Über

ouOapöeev, |uriba)aö6ev vgl. S. 182.

TTdXiv xu)i Petr. II 5 (a) 5 (255*). rrdXiv irp- ebd. 14 (1 a) 4 (IIP).

TrdXiv TTOieTxai Eud. 1, 10; irdXiv (pr|dv Loud. I p. 13, 19 (162*); TidXiv

CapaTTiiuvi 42, 136 (158*). irdXiv dTTobeiEei Eud. 1, 20; jrdXiv xfii ebd.

1) Meisterh.-Schwyz. 146, 7 bringt vereinzelte Beispiele auf -öe vom
V—III* (liuirpocGe, ömcGe, KaöiiTrepee) ; Cröuert 140, 1 aus späteren Papyri

(III—VIJP) und Handschriften (öiricöe, CKeTOe, eEujOe, ^lairpocBe u. a.).
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2, 19. 21 (vor 165*). TrdXiv evTuxeiv Par. 26,9 (163*). TrdXiv uirep-

Tcivoucav ebd. 63, 3, 72 (165*). TrdXeiv . . . ebd. 23, 26 (165*). Ferner

P. Weil I 31 (a) [b TrdXeiv] geschr. vor 161*. P. Kairo Arch. 159, 11

(123*). BU 1002, 5 (55*). P. Anton. 24 (41 oder 32*) usw.

Die vulgäre Nebenform TidXi (vgl. Philod. tt. cr|)aeiuuv col. XIV 1

Gomp., de mus. p. 40 fr. 44, 2; 47 fr. 59, 13 Kemke und namentlicli

Crönert 140, 3), die auf attischen Steinen gänzlich fehlt und erst auf

jüngeren Inschriften und Papyri begegnet (z. B. TidXi xeijudc Heberdey, Opra-

moas 24 VIII A 6, 11^), kommt in ptol. Zeit nur in einem poetischen Stücke

vor]^): Tebt. I 1 (Anthol. Fragm. c. 100*) 14 TidXi KOijui^exai; ebenso 2 (a)

verso 4. TidXi cup rrdXi )n' ebepe 2 (a) verso 16. Dagegen ebd. 1, 2

udXiv eic = 2 (a) verso 11. In der Zusammensetzung stehen einander

gegenüber TTaXiVT:paT[o]OvTac (Verschleißer) Rev. L. 47, 16 (258*) und

TraXixpaxriXioOci Petr. II 15, (l*) 2 (241*). Spätere Beispiele bei

Crönert 1. c. Stellen für irdXi gibt auch Gregorio, Studi ital. di filol.

class. IX 177, 8.

[Statt Tiepav (K.-Bl. I 295) Petr. II 18 (2*) 5 (246*) liest jetzt

Wilcken zu Petr.^ 23, 5 (Add. et Corr. XIII) fmepav.]

7. eveKtt (eiveKtt, oüveKa, TOuveKa) — evcKev (fiveKev).-) Gegen-

über der attischen Form evcKa, die auf attischen Steinen bis sceffen

Ende des 4. Jahrh. v. Chr. ausschließlich herrscht, während seit dem

3. Jahrh. eveKev überhand nimmt (Mhs.^ 216)> ist die gewöhnliche

Form der KOivri auch in Ägypten eveKev (vor Vokalen wie Kon-

sonanten und im absoluten Auslaut). Doch begegnet daneben sowohl

auf Inschriften als auf Papyrus (vor Konsonanten und Vokalen) nicht

selten eveKa; je einmal nur läßt sich in Prosa das altertümliche

oüveKtt, in Poesie eivexa und ToüveKa belegen. Über den ionischen

Charakter von eveKev vgl. oben S. 14.

Belege: eveKev a) vor Vokalen: evJeKev dvairXeuuv Petr. II 2 (3) 3

(260*). ou eveKev eTTi)aeXriTric Petr.^ 36 (a) verso 6; ebd. 27 eveKev

dirrixönv (III*). eveKev f|C Ditteuberg. inscr. gr. or. I 111, 11 (nach 163*).

b) vor Konsonanten: eveKev xriv Rev. L. 56, 9 (258*). eveKev bid

Petr.2 43 (2) verso col. 4, 8 (246*). eveKev rnc Strack, Ptol. Inschr. Ai-ch.

II 548 Nr. 27, 6 (c. 200*); Dynastie d. Ptol. 246 Nr. 75, 5 (c. 190*).

Dittenb. inscr. gr. or. I 100, 5 (nach 190*); 114, 2 (181—146*). eveKev

ToO Tor. I 2, 10 (117*). eveKev Kai Dittenb. inscr. gr. or. I 99, 4 (188
—81*). Strack, Dyn. d. Ptol. 255 Nr. 107 = CIG 4860 (145—116*).

eveKev \i\\h' Tebt. I 5, 259 (118*).

1) Phryn. Lob. 284 irdXr oütiu X^yo^civ ol vöv ^riTop€C koi iToir|Tai.

2) K.-Bl. [ 117. G. Meyer 125. Meisterh.-Schwyz. 215 tf. H. Maaßen
Leipz. Stud. IV 35. Wackernagel KZ 28, 109—130. Scbmid Attic. II 104.

SchweizerPerg. 35f. Naebmans. 18f. Win.-Schmied. §5, 20c. Cröuert 113f.

Mayser, l'apyrusgraiiimatik. 16
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c) im absoluten Auslaut: euepfeciac fevCKev Dittenb. iascr. gr. or. I

Nr. 181, 4 (114—108'').

fiVEKev [toö] Par. 64, 33 (164") könnte sowohl für eivcKev als für

evEKev stehen; doch nach § 10 I A eher das letztere. Vgl. Crön. 114.

Anmerkung 1. ?v€K€ findet sich ebensowenig als Kontaminationsfonnen

wie ?veKav oder ^vekov. Vgl. Nachmanson l'J. Crön. Ind. 305.

evEKa a) vor Konsonanten: ev€Ka Kai Dittenberg. inscr. gr. or. I

51, 18 (239*); 141, 7 (146—116''). Pap. Petr.^ 53(1)9 (IIP). evcKa

Tfic Strack, Ptol. Inschr. Arch. I 204 Nr. 11, 8 (24.')— 221''). Dittenb.

inscr. gr. or. I 50, 6 (240*). Kanop. Dekr. 17 (237»). eveKa toO

Rosettastein 11 (196"). Pap. Tebt. I 66, 77 (121*). Vat. E (Mai V 355)

16 (157*). Lond. I p. 30, 14 (172*).

b) vor Vokal: bmqpöpou eveKa, d£iüü BU III 1006,3 (HP).

oüveKa TOÖ Petr. II 19 (l*) 2 (IIP).

eiveK' e|nfic Ostr. 1148 (Epigramm) IP (Theben). Spätere Belege in

prosaischen Papyri u. Handschr. bei Crön. 114.

TOUveKa in einer poet. Grabschrift aus d. Zeit Euergetes' II. (145— 116*)

Arch. II 220 Nr. 2, 7.

8. eireiTa (nicht eTteirev) ist stehende Form der ptol. Papyri:

so Petr. II 45 col. 2, 17 (246*); Rosettastein 43 (196*). ^exeTieiTa

Dittenb. inscr. gr. or. I 177, 14 (96/5*) etc. Über scheinbar ionisches

ehev, eireiiev s. oben S. 14. Vgl. Phryn. Lob. 124 eixev Kai eireiiev

ecxötTUJC ßdpßapa.

Über jurixev = lurire vgl. oben S. 180 Note 2.

9. Einmal begegnet evÖTii Lond. I p. 26, 6 (161*) = coram statt

evLUTTiov vrie Tebt. I 14, 13 (114*); eviLmov xivüuv Grenf. I 38, 11

(c. 100*) 1); ähnlich direvavTi (aus dTrevavxiov) Petr. II 17 (3) 3 (IIP).

Grenf. I 21, 14 (126*) und Kaxevavxi Par. 50, 11 (160*).

Anmerkung 2. Von den Neutra TaÜTÖ(v), toioOto(v), TriX.iKoÖTo(v), deren
V aus der Analogie der sonstigen Neutra stammt, wird gehandelt § 69, 8. 10. 12.

§ 56. Bewegliches ö im Auslaut.^)

1. ouxuuc — ouxuu. Die gewöhnliche Form vor Vokalen wie

Konsonanten ist ouxuuc; doch findet sich nicht selten oüxu) vor Kon-

sonanten, vereinzelt sogar vor Vokalen.

1) dvÖTTi erwähnt Schweizer Perg. 122,2 auf einem Werkstück des großen
Altars und vergleicht es der Bildung nach mit 'n-^puci(v), TTä\i(v), vöc(pi(v). Vgl.

unter Stammbildung § 85, 14.

2) K.-Bl. I 296ff. G. Meyer 395. Brugmann Gr. Gr. 147 Anm. Win.-
Schmiedel §5, 28b. Nachmanson 112. Crönert 142ff.
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oÜTuuc vor Vokalen: oütluc e'xovTtt Petr. II 12 (l) 9 (241*).

Amh. n 35, 42 (132*). Par. 15, 31 (120*). ouTuuc ujcxe Petr.^ 28 (e) 7;

oÜTUJC e'cTtti 41 verso 11; oütoic d. 42 H (8f ) 9. 22; outuüc eiTeuapTupö-

ILiriv 65 (b) 17 (IIP), oüxuuc exeiv Amh. II 31, 21 (112*). oütuuc eic Eud.

14, 4 (vor 165*). oÜTUuc" ouTOi Par. 2 col. 2, 1; ebd. col. 2, 5. 17 oÜTOic

otTTecpaiveTo; col. 3, 12 outuuc dTre'qpacKev; 23 outuuc Güpnxibric; col. 5, 7ff.

oÜTUüC arrecprivaTO (c. 170*). oütujc ujcxe Par. 33, 10 (162*). outuuc

iiTrriKOUcav Tebt. I 24, 25 (117*). oütujc ö ebd. 39, 15; outuuc ev 72,

454 (I14*j usw.

OÜTUUC vor Konsonanten.- outuuc biKaiov Petr. 11 8 (2 b) 15 (246*);

OUTUUC TToeiv 13 (6) 14; outuuc be 17 (255*); 16, 14 (ni*). outuuc TeuE.

Lond. I p. 34, 7 (161*). outuuc Tr|v Par. 50, 22 (l60*). Tor. I 3, 27

(117*). outuuc Top Par. 62, 8, 18 (11*^). outuuc TtavTaTraciv ebd. 63,

7, 13; ebd. col. 8, 8 outuuc TTpoaipou|uevoc (165*). outuuc Kai Tebt. I

124,18 (118*). OÜTUUC XriTOVTac ebd. 24,32 (117*) usw.

OÜTUU vor Konsonanten: OUTUU y^P Petr. 11 13 (19) 2 (258—53*).

OÜTUU TTpeTiei Par. 63, 3, 84/85 = Petr.^ Einl. p. 24 (165*). outuu be

Eud. 13, 13 (vor 165*). oÜTuu Xefoi Par. 2 col. 1 (3 mal); ouTuu Xexöein

ebd. col. 4. 5. 6. 7 (n*^).

OÜTUU vor Vokal: beiv oÜTuu, euuc Petr. I 7 (4) 8 (Phiidon. wo wii-

in unseren Texten oÜTO) beiv, euuc lesen, c. 300*). oÜTUu dTTex^Ttti ebd.

I 8 (2) 15 (Phädon, Texte oÜTuuc direxcTai). oütuu" dqpiXecav Lond. I

p. 28, 14 (161*). Ebenso in römischer und byzantin. Zeit oÜTUu dTrr|pTic6[r|

Lond. II p. 153, 3 (138?). oÜTUU öpeOuc ebd. p. 328, 79 (619?). Crönert

142, 1.

2. |uexpi(0 — ctxpi(c). uexpi ist stehende Form vor Kon-

sonanten und Vokalen, i^expic erst in röm. Zeit belegt, «xpi kennt

in ptolem. Zeit nur die Poesie, die Prosa neben dxpic erst in röm.

Periode.

luexpi vor Konsonant: |uexpi tou Petr. 11 23 (l) 12 (HI*). Par.

70 p. 412 (191*); ebd. 35, 9 (163*); 62,4,8 (11*^); 15,56.64 (120*).

Theb. Bk. II 5 (131*). Tor. I 2, 30; 5, 20 (117*). Grenf. I 35, 2 (99*).

Tebt. 150,26.32 (112—1*); 124,37 (118*); 183 (11*^); 12,22 (118*^;

20, 4. 9 (113*); 29, 17 (llO*); 48, 11 (113*); 72, 192 (114*) etc. |uexpi

Tnc Eud. 4, 28 (vor 165*). Par. 37, 9 (163*); 5, 17, 10 (114*). Tebt. I

72, 168 (114*). ^lexPi ^^ Par. 13, 10 (157*); 26, 7 (163*). Tebt. I

61 (b) 13 (118*); 14, 7 (114*). luexpi Cunvnc (Faksimile! nicht wie Wit-

kowski will, juexpi €ü[ri]vr|c) Par. 14, 35 (127*), ebenso in der Kopie

Tor. III 36.

|jexpi vor Vokal: \iex9\ dv Tebt. I 27, 101 (113*). Später |uexpi

ou BU 339, 21 (128?); 101, 20 (114?). ficxpi eXaxicTOU Par. 20, 11

(600?); ^lexpi eÜTeXoOc ebd. 14. jiiexpi depouc 21, 28 (616?V, 2l'\

16 (592?).

16*
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^e'xpic erseheint erst in röm. Zeit. Belege bei Crün. 144, 3.

äxpi nur in Poesie: öxpi Kai Grabschrift des Herodes aus der Zeit des

Euerget. II. Arch. I 220 Nr. 2, 6 (145—116''). In Prosa erst in röm.

Zeit: äxpi toö Ostr. 1129,5 (207''). axpi Xötou ebd. 1135,5 (214P).

äxpi Tflc BU 599, 3 (IP). Par. 20, 34 (600"). axpi ou Oxy. I 104,

18 (9&'). BU I 19 col. 1, 5 (135P); ebd. 34 verso col. 2, 1 (unb.

röm.). — «XPic dvaTTobujceujc (sie) Pap. Erzh. Rain. FV p. 61, 11

(IUP*'), axpic [TTXri]pO)aevou Berl. Pap. Not. et extr. XVIII 2 p. 255,

28 (600"). Weitere Beispiele bei Crönert 1. c.^)

3. Die Zahladverbien (multiplicativa) lauten der Kegel nach auf

-IC aus, wie TeipaKic, in Zusammensetzungen bicxiXioi, xpic-, rexpaKic-

XiXioi; TToXXttKic, TTXe(i)ovdKic. Selten begegnen in ptol. Zeit die kurzen

Formen TToXXdKi, nXeovaKi; bei Zusammensetzungen erst in röm. Zeit

bixiXioi, TTevTaKixiXioi etc.

Belege: reipaKic Zoisl 1, 3 (löO'^J. Zusammensetzungen S. 94 Note 3.

über xpic — TexpaKiCKiXiai § 36 S. 172. TToXXdKic ixiv Petr. 11 11 (l) 2

(IIP). TToXXdKic emßeßXriKÖTGC Tor. I 2, 17 (117''). irXeovdKic ^lou

Petr. II 15 (1) 10 ( 241^). TrXeojvdKic ei'priKa Petr.^ p. 111 ( 10) 2 (c. 250'').

TiXeovdKic ouK Magd. 17, 3 (III''). TrXeovdKic dTTriirmevoc Fay. XI 20

(c. 115*). TrXeovdKic [dirJaiTOuiuevoi Par. 8, 16 (129*). TiXeiovdKic bi.

Vat. C 17 (162*). TxXeiGvdKic kck. Lond. I p. 34, 5 (161*).

TToXXdKi T... Par. 63,11,74 (165*) [Letronue fälschlich TToXXd KttiJ.

TtXeovdKi dirriiirmevoc Magd. 25, 4 (III*). TrXeovdKi biecTdX)ueea Par.

26, 22 (163*). bixeiXiujv Lond. II p. 152. 14 (129"). TreviaKixiXiujv

Amh. II 79, 32 (186"). TrevTaKixiXim BU I 271, 2, 6 (II—IIP; etc.

Crönert 143, 1—3.
Das Verhältnis der beiden Formen zu einander ist noch nicht ganz

aufgeklärt. G. Meyer 398. Nach Brugmann Gr. Gr. 217 sind die Bil-

dungen auf -dKic Erweiterungen von -dKl nach bic und xpic.

4. In der Bedeutung „sogleich" steht sowohl euGuc als euGu

neben dem häufigeren euöeujc.

euGuc xdvxiYpaqpa Petr. II 13 (9) 5 (258—53*). euGuc xfjc ebd. 48, 7

(186*). euGuc xd (Wilamowitz statt exouc xd) Petr. I 29 verso 2 (m*).

euGuc ce Fay. 109, 2 (P^).

1) Auf attischen Steinen nimmt weder nexpi noch äxpi jemals ein -c an
(Mhs.* 212, 10; 219, 39). Ebenso schreiben die Attizisten t^nach Schmid Att.

I 113; n 90f.; III 106. 286; IV 459) regelmäßig äxpi und ^€XPl vor Konsonanten
und Vokalen (Ausnahme äxpic ^vraOSa Aristid. art. rhet. p. 515, 16 Sp.). Im
Aristeasbrief (W^'endland) steht 7mal uexpi (nie öxpi) vor Konsonanten, einmal

,u€xpic QU (298). Im N. T. erscheint das -c fast nur in der Verbindung öxpic-

,u€xpic av, -QU (Win.-Schmied. § 5, 28b; Blaß § 5, 4). Dagegen benützen die

apostolischen Väter vor Vokalen in der Regel das hiatusvermeidende Sigma
(Reinhold 37).
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eüBi) bei Grenf. I 1, 1, 24 (erot. Fragm. nach 173*). eu0u )Lie\aiva

e'feveTO (Traumbericht) Leid. C p. 119 col. 1, 27 (162*). eu9u rd

cuu)aaTa Aristeasbr. 24.

euBeujc a) vor Vokal: Kanop. Dekr. 47 euGeuuc dTrebeixOtl (237*). Petr.

II 23 (1) 13 euGeuuc f) (HP), ß) vor Konsonanten: Petr. II 13 (3) 7

eu0euuc fap; (18*) 16 euGeujc Kai (258—53*). Lond. I p. 30, 11

(172*) euGeujc toTc. Par. 63, 11, 55 (l65*j euGeuuc KataTiXeiicac.

Eud. 14, 7 (vor 165*) euGeuuc cpaivexai. Tebt. I 39, 10 (114*) euGeujc

TTttpaXaßujv; ebenso 38, 16 (113*). Petr.- 42 (I) 3 (c. 250*) unsicher.

Aristeas (^Wendland) 45 euGeuuc ouv; 158 euGeuuc löxe.

Phryn. Lobeck 144: euGu töttou ecTiv, eüGu 'AGnvüuv eüGuc

Xpövou. Das älteste Beispiel für den Mißbrauch ist Aristot. rhet. p. 148,

27 Spengel. Über die Attizisten vgl. Schmid Att. I 121 (Dio); 266

(Luc); II 113 (Aristid.).

5. Xur eEfic (ecpeEfjc), nicht eErj, bieten die ägyptischen Papyri

zu allen Zeiten vor Vokalen und Konsonanten [ebenso der Aristeasbrief].

a) ilr\c e'xoucai Par. 26, 47 (163*). eEfic evöeKdiLU Amh. II 87,

14 (125P). eEfic evTeraTiuevGi ebd. 151, 12 (610— 640^). e^peErjc dxpei

(= dxpi) ebd. 148, 10 (4871'). ^gf^^ UTTOTeTaY|ueva Lond. II p. 325, 11;

eEfic äTTttvia ebd. Z. 23 (616p) usw.

b) eErjc TroTieiv Petr.^ 56 (c) 8 (c. 260*). tö eEfjC, tüuv Par. 24. 6

(164*). [eEjfic Kard Tebt. I 51, 10 (160*). eEnc ßaciXiKOC Amh. II 6S, 67
(pf);

eEfic ib ebd. 88, 16 (128p). eEnc TreTToiriVTai Lond. II p. 188, 11

oben (114P). eEfic KaG' eroc ebd. p. 327, 55. 58; 329, 91: eEfic biauap-

TUpia ebd. p. 328, 72 (616'') usw. Über (ecp)eEfi in herkui. Rollen, In-

schriften u. Handschr. vgl. Crönert 144, 4.

Anmerkung, xüjpi aWoiv steht Amli. II 11.^, -22 (157p), daneben im selben

Stück xiJtJ[pi]c äWuuv. Die verkürzte Form zitiert auch G. Meyer 39.Ö aus einer

theräischen Inschr. (CIG 2448 V 8). Sonst auf Papyrus zu allen Zeiten x^jpic:
z. B. x"Jpic dp'fupiou Tebt. I 19, 8 (114*). xuupic cirepiuaToc ebd. 61 (a) 186; 67,

16 (118»); 68, 26 (117"); 70, 15 (111—0"). xiupic Tnc Par. 5, 39, 2 (114*); 62, 5,

19 (II»'). Amh. II 79, 37 (186?); 85, 9. 12 (78p). xuJpic toO Par. 62, 6, 7 (II*').

Xujpic TvnciwJv Amh. II 86, 10. 15 (78p). x^^pic xivoc ebd. 151, 17 (610—640?) usw.

Schlußbemerkung. Überblickt man das gesamte in den §§ 5.^

und 56 zusammengestellte Material über die beweglichen Schluß-

konsonanten, so drängt sich die Beobachtung auf, daß die Neigung

zu hiatusfestem Wortverschluß für alle Fälle zunimmt.

ANHANG.

§ 57. Dissimilatorischer Silbenschwnnd (Haplologie).

Wenn zwei aufeinander folgende Silben den gleichen oder ähn-

lichen konsonantischen Anlaut haben, kommt es vor, daß eine von

beiden verloren geht. Wesentlich ist dabei neben der Gleichheit der
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Konsonanten die Gleichheit der Vokale, die in manchen Fällen schon

an und für sich genügt, den Ausfall einer Silbe zu begründen, ge-

wöhnlich aber mit dem ersten Grunde konkurriert.^)

Der Fall tritt ein

1. im Inlaut eines Wortes.

aj Konsonanten und Vokale sind gleich oder sehr ähnlich:

TvacpaXXÖYUuv neben YvacpaXXoXÖTWv (Belege S. 110).

TeTpaKiXiai Zois N. I 1, 3 (Peyron) — 150^. Belege für leipaKic-

XiXiai, TerpaKiCKiXiai siehe oben S. 172.

In Eigennamen : Gopiaiou Grenf. I 17,26 (nach 147 oder 136*j.

—

GoTopiaToc ebd. 11, 2, 13. 18 (157=^). GoxopTaiou Petr.^ 100 (b) 1, 5

(III •'j. Grenf. I 44, 2, 6 (IP). Tebt. I Ol, 68 (118^); 247 (112^) und

oft. — Tonouc Grenf. II 29, 8 (103=*); 30, 6 (102). — ToTonouc

ebd. 27, 5 (lOS''); 32, 4 (lOP).

Anmerkung 1. Wenn auch vielleicht lediglich Schreibversehen, so

scheinen doch derselben Tendenz entsprangen zu sein Fälle wie dqpi|LHJUCic =
dTTOcpiiLiuJCic? (Verschließen der Salben) Petr. II 34 (b) 3 (IQ*), üöoxiou = \)bpo-

boxiov Tebt. I 84, 13 (118») und cpoXoTiac (?) Lond. II p. 14, 14 (116—111»),

gegenüber cpopoXoTi« Rev. L. 33, 13. 20 ('258").

b) Nur die Vokale sind gleich:

uTTÖKKivoc (scharlachrot) für uttokökkivoc Grenf. II 2S, 5 (103*).

BeviKriv für BepeviK^v Petr. I 14, 20 (237 '^). Zur synkopierten Form

BepveiKri, BepviKiuuvi vgl. § 25, 4 S. 146.

Anmerkung 2. In einer Menge verkürzter Schreibungen scheinen graphische

Versehen bzw. absichtliche Abkürzungen vorzuliegen, wobei sicherlich teilweise

dissimilatorische Gründe mitgespielt haben : äKoücavxa für dKOÜcacav tö Leid. U
col.ni, 10 (n»"'). i-inröiLioc Petr. II 25 (c) 12 — aber (a) 10 und (e) 5 iiTTTOKÖ|uouc

(226*). oiKÖvoc Rev. L. 48, 5 — aber 1 oikovÖ)hou; ebd. 55, 22 oIkövou — aber

21 oiKov6|uou (258*). KiXiai für KiXmiai Petr. II 45 col. 2, 6 (246*). eüreTibi

Petr. n 46 (c) 6 — aber EüepY^Tiöi (b) 6 (200*). Ca-meiuui Lond. I p. 15, 4 — aber

ebd. 11 Capameiou (162*). Über die synkopierte Form CapTTieiuui siehe oben

S. 146. e-mXoYilpiov Lond. I p. 42, 133 könnte Nebenform zu ^TriXofiCTripiov sein;

ebd. p. 41, 11 TÖ 'YXoYicxripiov (158*); Xo-fiCTripiov Petr. 11 10 (1) 23 und i2) 4

(vor 240»). irpocopiuiceuj = irpocopiuiJIecOuj (?) Rev. L. 9i), 4 (258*). xP>1M"tic-

eai = xPlMöTi^fcOai Theb. Bk. VI 13 (II»''). TrapacTpaYiac = TrapacTpaTiiYtöC

Lond. I p. 20, 25 (161*). Vgl. Witkowski Prodr. 32. upocßecGai Lond. I p. 40, 65 —
aber p. 30, 44 upocXaßeceai (158»). ^-mbebo^in^^vnv ebd. p. 10, 22 — aber p. 16

1) Im allgemeinen handeln von dieser Lauterscheinung Meringer und

Mayer, Versprechen und Verlesen 182fF. G. Meyer 393 (öiucpopeüc, r'iiaebiuvov,

CKi,uTTOuc, idolatria, kuj|uo — xpaTtuöiödcKaXoc, Kapöd|uuu|uov, KeXaiveqpnc, Gdpcuvoc,

Zrixpöc, Xemupia u. a.). Brugmann Gr. Gr. 134f. Meisterh.-Schwyz. 118

(KiÖKpavov, x^xpaxiuov, xapxv||aöpiov). Kretschmer Vas. 88 (Kußicxric = Kußic-

xrjxric); 184 (fXauKX^iic). K. Dieterich Unt. 124 f. (dvaßdluu, becKoXoc, dveuj-

cdjariv). Schweizer Perg. 131 (Kaxdcceiv = Kaxaxdcceiv). Thumb Hell. 207.

Nachmanson 113if.
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(XIX) 2 eTTiöebofaevTiv (161*). ÜTTO)avri|naTO<^Ypd^(poc ebd. p. 42, 127; €'Y<(pa)>q)e

ebd. p. 42, 141 (158»). 6ia<Tpa>(pfic Par. 63, 2, 42/3 = Petr.° Einl. p. 20 (165").

'n-pocT<^aY)>|uäTUJv Par. 15, 60 (120";. baiu<^öv)>iov ebd. 63, 9, 50 (165"). ßdccrjc

für ßaciXiccric [kursive Kurzform V] Grenf. 124, 7 (146 — 117"). öqpei<^Xe^Te Ostr.

1256, 5 (136"). rTpocp€<pe>Tai Tebt. I 43, 44 (118"). (iKa<Ta>[v]€)ari(Tac) ebd. 66, 75

(121"). biaipd<c€>u)c ebd. 72, 16. 54. 61. 67 (114"). ISaipe<ce>mc ebd. 5, 26 (118").

Auch bei oü xpiva.uev ebd. 124, 5 (nach 118"i ist wohl eher an haplologische

Verkürzung aus ou<(k e^Kpiva|uev (unter dem Einfluß der raschen Aussprache)

als an die augmentlose Form beim Simplex ^Kpiva^ev zu denken.

0) Haplologische Verkürzung bei vokalischem Anlaut der auf-

einander folgenden Silben ist zu beobachten bei einigen Formen des

Perf. med.-pass. von qpepuü, wie dvrjveTiuevric = dvevriveTMtvric Par. 33, 7

(1(32''); Trpocavrive'xBai Tebt. I 72, 263 (114^); femer in TrXeüuv =
TiXeovujv Petr. 11 32 (2=*) 21 (IIP). -rrXeiujv dTrdvTuuv Tebt. I 5, 40,

ebd. Z. 78 ^üjv = Iwujv (118''). uTtepOuv = uTrepOuov BU 999 I 6 (99^).

2. In der Wortfuge wird die Präposition Katd mit dem darauf-

folgenden Artikel (wie schon auf attischen Inschriften) nicht selten

zusammengezogen: Kard = Kaxd rd, ebenso Kaxriv, Kaxö etc. ^)

TTO
Belege: IIP KaT[d] uTeTpaM^eva (.sie) = Kaxd xd uTTOfeYpaMMSva

Petr.2 61 (c) Schluß = Petr. II 25 (c) letzte Zeile (226^), hergestellt von

Wilcken, Add. et Corr. zu Petr.^ XVni.

II'' Kaxd UTTÖ cou eTTicxaXe'vxa Tpd)a)Liaxa Lond. I p. 17, 11 (161'').

Kttxd TtpOfeTpaMMeva Grenf. II 25, 24; 26, 2o (103"); 30, 26 (102").

BU 998 II 12 (101"). Kaxfiv x^pav Petr.^ Einl. p. 26, 93 = Par. 63

(165"). Tebt. I 15, 8 (114") — aber Kaxd xfjv 23 und 16, 6. Einmal

ganz verwirrt Kaxd<(xr))>v cxpaxriTiav Tebt. I 72, 25 (114"). — Kaxö

bmXoöv P. Reinach 11, 8 (111"). —
Über Kauxouc = Ka(x)' aüxovjc, Kdvbpa = Ka(x)' dvbpa vgl. oben

^ 25, 3 S. 145.

Anmerkung 3. Die höchst auffallende Ausstoßung einer ganzen Silbe

in der Schreibung Korä x' x^iM^J^va Par. 63, 4, 108 (165») hat — nach der von
Wilcken revidierten Lesung Petr.* Einl. p. 28 — eine 2. Hand durch ein über

die Zeile gesetztes xö[v] verbessert.

3. Nicht sowohl einer dissimilatorischen Tendenz als tlem Über-

gewicht des exspiratorischen Akzentes sind zuzuschreiben silbische

Verstümmelungen im Anlaut, wie: ev xoxtli = ev Kaxoxni Lond. I

p. 26, 2 (161"). xö eriKov = xö KaBiiKOV ebd. 18, 22 (ICl"). xfiv

1) Meisterh.-Schwyz. 217f. (auf attischen Steinen seit 363" belegt).

G.Meyer 402. Hatzidakis Einl. 153; K. Z. 33, 118tf. J.Schmidt K.Z.3S,Gff.

Brugmann Gr. Gr.^ 141 erklärt die Erscheinung durch \'ereiufachung der

Geminate nach Abfall des ScliluLUokals, also kutöv = kuttöv, während Schweizer,
Indog. Forsch. X 212 darauf hinweist, daß diese Formen im Attischen erst zu

einer Zeit auftreten, in der Doppelkonsonanz auch in der Schrift konsequent

bezeichnet wurde. Schweizer nininit also syllabische Dissimilation an.
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6r|Koucav Leid. E 20 (162*). öepivöc Kai cniußpivöc = inecniußpivöc

Eud. 17, 2 (vor 165"). Schmid Att. IV 683. Über Apokope im

Auslaut von oittö, bid, Kaid, irapd, nepi, uttö vor Konsonanten vgl.

oben S. 145.

Anmerkung 4. Als Gegenerscheinung zu den unter Anmerkung 2 auf-

geführten Verkürzungen ist es zu betrachen, wenn gleich oder ähnlich lautende

Silben eingeschaltet werden. Derartige rein mechanische Dittographien, die

höchstens als Symptome des Versprechens oder Verlesens mit der Grammatik zu

tun haben, sind naturgemäß in den vulgärsten, salopp geschriebenen Konzepten

am häufigsten: z, B. *
{ tto } irapcx Lond. I p. '26, 29 (161»). *dv { ev } eve-fxöevxac

ebd. p. 17, 12. cujairepi { ev } evrive^M^vric Par. 8, 14 (129*J. rmiiv { u)v } Eud. 11, 7

(165»). ^TT" { T" ) iic"c Grenf. n 27, 17 (103»). KaxaTTOvouia^vou { vevou } c Par. 63,

3, 88 = Petr.* Einl. 26 (165»). öiroKeKXei ( KXei } iiivY\v Grenf. I 1, 1, 16 (vor 173»).

iracToqpöp { op } lov Par. 40, 29 (156"). irpocpep { ocpep } exm Amh. II 30, 7 (II»).

Die Beispiele ließen sich leicht vermehren.

In KuXriCTriTriuuv Leid. E 21 (16P) haben wir wohl eine vul-

gäre Weiterbildung des dem gi-iechischen Ohr ungewohnten Fremd-

wortes KuX(X)fiCTi zu erkennen. Belege für KuX(\)fiCTi oben S. 13.

Man kann damit auf attischen Steinen die Formen eic - eHiTr|Tr|pia

gegenüber von eic - eHiiripia vergleichen. Meisterh.-Schwyz. 118.



ZWEITER HAUPTTEIL: WORTLEHRE.

A. FLEXION.

Vorbemerkung. Weder beim Nomen noch beim Verbum kommen
Dualformen vor. Vgl. G. Meyer 481. Schweizer Perg. 138. über

künstliche Wiederbelebung des Dualis durch die Attizisten vgl. H. Schmidt,

Bresl. philol. AbhandL VI (1893) und W. Schmid Att. I 87 (Dio); 233

(Lukian); II 35 (Ari.stides) ; HI 46 (Aelian); IV 43 (Philostrat.); 611 (zu-

sammenfassend). Das Neugriechische hat keine Spur mehr davon.

I. DEKLINATION.

a) VOKALISCH AUSLAUTENDE STÄMME.

§ 58. «Stämme.

1. Über den Abfall des i TTpocyeTp. im dat. sing, auf ä (i) und r\(\)

vgl. § 19, 2, S. 120f. und § 20, I, S. 122ff.: umgekehrt über pleo-

nastisches i im uom. sing, auf -ai, -r|i § 19, 4, S. 121 und i? 20, 3. 8.

S. 123. 125.

2. AUe männlichen griechischen Eigennamen auf -i-|c mit den

Ableitungssilben -br\c (-ibnc, -idbr|C, -eibr|c) und -iviic, sowie eine

große Anzahl ägyptischer Namen auf -rjc, bilden durchweg den gen.

sing, auf -ou, den acc. sing, auf -riv.')

3. Dagegen überwiegen im dat. sing, auch bei ä- stämmigen

Eigennamen immer mehr die Formen auf -ei gegenüber von -^\,

wofür vereinzelt auch -ri auftaucht.^)

1) Griechische Ei<^ennaiueii auf -feiic in den ptol. Papyri: 'Avxiuevibiic,

*ATroXXiuviör|c, 'ApicT(€)i6r|c, AiocKoupiöiic, Eüpiiribiic, 'HpaKXeiÖJic, 'HpiO(Oöiic, Mev-

viörjc, TTuei(i6r|c, OiXiuvibtic; auf -ivr|c: AeiTTivtic. Bezüglich der zahlreichen ä>fyj)t.

Namen sei auf die Indices verwiesen.

2) Die Entscheidung, ob in den Fonuen auf -ei Systemzwang der Flexion

von Seiten der S- Stamme oder Wandel des Lautwerts vorliegt, ist gerade bei

den Eigennamen schwierig. Da hier die Analogie der S- Stämme in keinem

einzigen Beispiel auf den gen. und accus, der A- Stämme eingewirkt hat idie
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ei : r\\ im IIP = 4:1.

im II* = 5 : 1.

Belege. IIP auf -ei: 'AKoXXujvibei Petr.^ 67 (b) 5. 7 (HP); 93

verso col. 1, 3. 5. 15 (IIP). 'AcKXnmdbei Petr. II 23 (2) 1; 25 (i) 13

(226'^). Alex. IX 27; X 1. Grenf. H 14 (a) 1. 28 (270 oder 233*).

AiocKOUpibei 32, zweite Hand (lU^). 'HpttKXeibei Petr. II Einl. p. 29, 1 =
Append. UI 1 (IIP). TTuGidbei Magd. 29, 7 und verso; 41, 8 (IIP).

IIP auf -r|i: 'HpaKXeibrii Petr. II 20 (1) 13. 14 (252*). Petr.^ 32

verso col. 2,8 (c. 240=^). Magd. 34, 3 (m*). AiocKOupibni Petr.^ 140

(b) 6 (m*).

II* auf -ei: 'AcKXriTTidbei Leid. B subscr. III (164*). Par. 25, 16

(163*). Zoisn 2 (148*). Tebt. I 27, 18. 109 (113*); 62, 143 (119*);

76, 3 (112*); 164, 9 (11*^). AiocKoupibei Lond. I p. 41, 112 (158*j;

P. Eeinach 8, 6. 9. 18 (c. 140*). 'HpaKXeibei Zois I 5 (150*); II 6

(148*). Lond. I p. 55, 5 = Theb. Bk. VI 1. 13 verso; VII 1 (131*).

Tor. I 3, 9. 17; II 1 (120*); VIII 1 (119*). Par. 15, 27 (120*). Tebt. I

111, 3 (116*); 230 (H*^). Rev. Mel. 323. Arcb. n 519, 1 = Rev.

Mel. 302 (IP). 'Hpuubei Tebt. I 21, 1; 61, 34 (118*). Mevvibei Leid.

D 1, 18; E 11; Lond. I p. 9, 25; p. 10, 6 (162*).

IP auf -r|i: 'ApiCTibni (sie) Ostr. 1616, 4 (149/8 oder 138/7*).

'HpttKXdbrii Ostr. 1256, 1 (136*). Tebt. I 112, 122 (112*). Rev. Mel.

321. 343 (IP). AeuTivrii Tebt. I 61, 7 (118*). Mevvibni Lond. I

p. 19, 15 (161*).

II* auf ri: AiocKoupibri Lond. I p. 41, 111 (neben -ei 112) 158*.

Anmerkung I. Übergang von der A- in die 0-Deklination zeigt der

Eigenname KoXXoüeric im Dat. KoAXoüet4J neben KoXXoüOei, vgl. unter Metaplas-

muB § 67, 1.

4. Auch die männlichen Eigennamen auf -ac, ob einheimisch

oder fremd, bilden regelmäßig den Gen. auf -ou. Ganz vereinzelt

begegnet die dorische Endung -a in: Aivea Petr. II 50 (3) 9 (Laches

c. 300*), v5^o unsere Platotexte Aiveiou bieten, wie auch Par. 5, 11, 10

(114*); Tor. I 2, 23; 4, 27 (117*) geschrieben steht; ferner toü Gu-

ßdia Petr.2 10, 25; 11, 11; 12, 2; 13 (a) 22 (alle 235*); toö Nauxa
ebd. 10, 12. 14 (235*); 21 (c) 9 (226^). KipKa (unbekannter Ort in

attischen Steine freilich zeigen seit dem 3. Jahrb. v. Chr. derartige Übergänge,

wie KaXXid&ouc, 'AvTiqpdxouc, Aicxivouc, Mappoöc, 0epeKXeibr| '^acc), vgl. Mhs.^119;

vereinzelt auch die Inschriften von Kleinasien, vgl. Schweizer Perg. 138; Hatzi-

dakis, Einl. 189;, so darf man wohl als primäre Ursache den Übergang des

offenen t^i zu geschlossener Aussprache bezeichnen. (Lautwert von >-|i = ei,

d.h. 6, vgl. oben S. 126 ff.) Dieselbe Schreibweise erstreckt sich — hier natürlich

weit seltener infolge der festeren Haltung der Literatursprache — auch auf den
dat. sing, a-stämmiger nomina appellativa, sowie auf Verbalformen , worüber zu

vgl. § -20, 11—12, S. 128—130.
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Ägypten) P. Reinach 17, 1 (109''). Aixa Petr. I 16 (1) 12; 18 (1) 6

(^237^), ein Akarnane, der auch Dittenberg. inscr. gr. or. I 82, 4 (221

bis^ 205) und bei Strabo XVI, 4, 14 p. 773 Gas. und 15 p. 774 er-

wähnt ist. no]XubdMa Petr.2 117 (g) col. 2, 4 (IIP).^)

Belege für -ou: m^ 'Ap]iCTeou Petr.^ Einl. p. 8, 10 (225*).

Aeiviou ebd. p. 282, 3 (IH'^j. Armeou ebd. p. 157 col. 2, 3 (ni^j. '€p-

^iou Petr. 11 29 (a) 15 (242^j. Auciou Magd. 33, 1 (111='). Mevveou

Petr. I 21, 18 (237*); 22 (l) 2 (249*). BU 1011 H 2 (219*J. Nikiou

Petr.,2 Nr. 112 (g) 20 (221*); Petr.^ H 43 (b) 53 (ni*). TTaucaviou

Petr. II 39 (i) 8 (III*). Cuuciou Petr. II 38 (a) 2 (240*). Oaviou Petr. II 8

(2^) 5 = Arch. I 285 col. 2, 5 (246*). OiXuuTOu Magd. 13, 5 (HI*) usw.

II— I*: 'Aßbiou (jüdisch = Abbadias) Ostr. 721, 3 (ptol.). 'A)aiJV-

TOU Dittenb. inscr. or. gr. I 106, 13 (172*). 'AvaEaTÖpou Par. 9, 23

(107*). P. Eeinach 14, 34 (110*); 15, 28; 23, 27 (105*). 'Avvißou

Würzburger Sosylosfragm. ed. Wilcken, Hermes 41 p. 108 verso (II*).

'Apxiou Tebt. I 61, 4. 36 (118*); 62, 133 (119*). Ostr. 757, 8 (106*).

•epiLiiou Par. 5, 1, 4; 35, 8 (114*); 15, 6. 23. 68 (120*). Tebt. I 112,

112 (112*). Ostr. 728, 3 (154 oder 143*) und oft. 'EceXdbou Grenf. I

12, 19. 23 (148*); 21, 4. 9. 10 (126*) und oft. GuaTÖpou poet. Inschr.

(145—116*) Arch. I 219. MKaiiöac MKaxibou Tebt. I 80, 31 (H*^).

KaXXiou Grenf. I 33, 21. 29. 52 (103*). P. Kaü-o Arch. I 64, 14 (123*).

Ostr. 341 (140 oder 151*). Aeuuvibou Amh. II 55, 2 (150—145*).

P. Reinach 11, 2 (111*). Aucaviou Tebt. I 41, 11 (119*). TTamou

Dittenb. inscr. or. gr. I 130, 16 (145—116*); ebd. 26 und 34 TTeXXiou.

TTauceou Par. 5, 45, 1 (114*). TTeXaiou Amh. II 48, 8 (106*): 51, 25

(88*). TTuGaTÖpou Dittenb. inscr. gr. or. I 106, 5 (145—116*). Oaviou

Tebt. I 61 (b) 46 (118*). OiXeou Fay. XI 6 (nach 115*); XII 13 (nach

103*). OiXuuTOU Tebt. I 79, 67 (c. 148*) usw.

Anmerkung 2. In der Verbindung ^xu)\ Trapä 'Amueivia Tebt. I 120, "iH

(97 oder 64") steht der Name im Dat. ohne i -rrpocYeTP-! nach der üblichen

Wendung in Rechnungen: ex^^ Trapä 'AttoWoivioji Par. 41, 5 (158"); dir^x^J^^i irapä

'Acppobeiciuj ebd. 54, 50. 90 (103*). direxiu -rrapä tJj Capäirei Lond. I p. 163, 8

(160"). -irapct TTxoXeiuaiuiJi Leid. S 1, 2; Ttapä TaXoÜTei ebd. 8 (164"). Auch 0pa-

Ki6a Tebt. 121, 15 (94 oder 61") ist Dativ.

5. Die kontrahierte Deklination hat sich erhalten iu folgenden

Substantiven:

1) Hatzidakis Einl. 77f. Schweizer Perg. 139 (nur N^poua). Dioterich
Unt. 171f. Schmid Wchschr. f. kl. Phil. 1899, 542. Nachmanson 120 ^-ou

und -a). J. Schmidt de Joseph, elocut. 487 ff. (-a häutiger als -ou'i. Hei den

Attizisten nicht selten -a, Schmid Att. IV 586. Im N. T. häufiger -a als -ou,

Win.-Schmiedel § 10, 5; ebenso in römischen Namen auf griechischen In-

schriften (Eckingcr, Orthogr. lat. Wörter 129). Pol.vbius bildet von uIIimi

jmnischen Namen außer 'AiaiXKac, 'Avvißac, 'Acbpoüßac den den. -ou.
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a) fe mini na auf -ä, -äc: 'AOnvac Kuujari Petr. U 28 (4) 1; (9) 38

(lU^). Tnc luvac Amh. II 50, 20 (106^). Grenf. II 18, 17 (127»); 27, 16

(103"). Tebt. I 35, 5 (111"). Akk. plur. ixväc Petr. II 32 (1) 21 (c. 238»).

Rev. L. 51, 1 (258») etc.

Desgleichen auf -f), -fic: yh sing- passim; Gen. plur. -((bv BU
993 III 10 (127»). Tor. I 2, 10 (117»). Akk. plur. Totc Tebt. I 6, 31

(140»); 5, 59 (118»).

b) masculina auf -äc, -ä: (dnö) ßoppä Petr. I 21, 11. 18 (237*).

Petr.- 19 (c) 24 (225»). Zois I 11 (150»). Par. 15, 16 (120»); 15 (b)

II 3. 4 (121»); 5, 1, 7. 8. 9 (114»). P. Kairo Arch. I 59, 7 (123»).

Tebt. I 14, 19 (114»); 105, 14—16 (103»). Cop. 8 (100»). Amh. II

51,25 (88»). ßoppäi (dat.) Eud. 1, 12. 14. 30 (vor 165»). ßoppdv

Petr. II 36 (1) 20; 37 II» recto; 41, 1 (IIP). Petr.^ p. 125 col. IV 5

(246»). ßopäv mit vereinfachter Geminate S. 213. Nirgends hat

sich die alte Form ßopeac erhalten. Über vermeintlichen Dorismus

vgl. S. 9.

Desgleichen auf -fic: Kacrjc, Kacni (Decke), semitisches Fremd-

wort, worüber zu vgl. S. 41.

c) Eigennamen auf -rjc, -oö: '€p)afic Rosettadekr. 19 (196»).

'ep^oO Eud. 24, 7 (vor 165»). Par. 5, 7, 10; 31, 11; 38, 8; 42, 6

(114»). Tebt. I 24, 89 (117»). 'Gp^tii Strack, Ptol. Inschr. Arch. II 553

Nr. 35 (II»f). 'Gp^eT ebd. p. 548 Nr. 26 (185—181='); p. 558 Nr. 39

(c. 80»). Dittenb. inscr. gr. or. 130, 10 (145—116»). 'EpMfiv Strack,

1. c. p. 560 Nr. 44 (II»). — Ein Kurzname ^Hpnc CHpaKXeibnc) Tebt. I

121, 122 (94 oder 61») scheint analog gebildet zu sein. Über den

Typus -fic, -eouc (-eiouc, -i'iouc) oder -fiToc, -fiii und gelegentlich -f\i vgl.

unten § 63 Anhang. Zum ganzen Abschnitt vgl. K.-Bl. I 383. 385 f.

Meisterh.-Schwyz.123f. Schweizer Perg. 138. Nachmanson 119.

Crönert 163ff.

6. Der ursprünglich ionisch -dorische Typus von männlichen
Kurz- und Spitznamen auf -äc ist in Ägypten ziemlich häufig ver-

treten, wenn auch in der ptol. Zeit noch nicht so zahlreich, wie

später.^) Doch bilden diese Namen in den Papyri nur selten ihre

Kasus nach dem gleichsilbigen Schema -äc, -ä, -äi, -äv, in der Regel

1) Fick, die griechischen Personennamen- 15 ff. Fr. ßechtel, die ein-

stämmigen männlichen Personennamen des Griechischen, die aus Spitznamen
hervorgegangen sind. Berl. 1898. Über diese Bildungen handelt neuestens

Thumb Hell. 230 ff. (mit ausführlichen Literaturangaben). Er erblickt darin

mit Recht ionisches Sprachgut der koivi^. Schweizer Perg. 130 f. Nach-
manson 1-20. Win.-Schmiedel § 16, 9.



Deklination: Kurz- und Spitznamen auf -ac. 253

auf -ttTOC, -all, -äv. ^) Daß letzteres eine speziell ägyptische Variante

des ionischen Typus auf -äboc, -äbi ist, wird dadurch wahrscheinlich,

daß eben diese letztere Flexion — mit der einzigen Ausnahme Ar|uäbi

Petr.^ 49, 7 (HI*), vgl. unten Arnndioc — bei einem männlichen

Namen in Ägypten bisher nicht belegt ist.-)

Für die Flexion dieser Klasse genügt die Anführung folgender

Beispiele:^)

a) Kurz- und Spitznamen griechischer Abkunft: 'ArreWac (zu

'AttöXXuiv oder zum Monatsnamen 'ATreXXaToc, Fick 64): 'AfreXXäi Dittenb.

inscr. gr. or. I 196, 7 (32*); ebenda 11 Bapaiväii (lateinisch). Armäc
(ArmnTpioc) Tebt. I 39, 26 (114*^); ebenda 61 (a) 69 (118*); 91, 6 (I*).

AriliäTGC ebd. 45, 3 (113*). Ari|ai)aäTi (wohl = ArjuäTi?) ebd. 120, 18

(97 oder 64*). Auupäc (Auupiujv) Tebt. I 103, 39 (94 oder 61). Auupä-

Toc Tebt. I 121, 34 (94 oder 61*). 'Gpiuäc Petr.^ 112 (c) 2 (m*).

Strack, Ptol. Inschr. Arch. I 202 Nr. 4, 1 (III*). 'Hpäc (HpaKXeibr|c);

'Hpä ToO eTnTri[pi-|ToO Ostr. 1229, 5 (ptol. unb.). 'HpdTOC Ostr. 1356, 2

(138*). Über weibliches 'HpctTOC siehe unten Note 2. 'Hpdxi Tebt. I 14, 12

(414=^). 'Hpdv ebd. 14, 3. Godc P. Reinach 11, 29 (lll^i. KeqpaXäc

(zur Sippe KecpdXuuv, KeqpaXiuuv, KeqpaXÜTric, Bechtel 20 f.) Tebt. I 61

(a) 60 (118*); 63, 142 (116*); 84, 101 (118*); 174 (112*). Kecpa-

XdTOC ebd. 98, 67 (112*); 97 introd. (118*). P. Reiuach 9, 23 (112*J;
ebd. 27; 11, 3 (111*); 13, 4 (ll0*j usw.; aber tou KecpaXd 18, 2 (108*);

19,1.6(108*). K6cpaXdTiPar.35,32; 37,46(163*). Tebt. I 62, 167 (119*);

64 (a) 138 (116*). KeqpaXdv ebd. 37, 2 (73*). Kovvdc (zu köwoc ö

Tnjuyujv Hesych; Spitzname, von Bechtel 80 aus Kratinos belegt) Par. 54, 3, 61

(163*). Kovvd (gen.) ebd. 6; Kowäri 41. MeTotc: MeYaioc Petr.- 43

(3) 19 = Petr. II 9 (3) 8 (241*) nach Wilcken, Add. et Coit. XVI.

Mecidc (Kurzname zu MecxacuTjuic) Tebt. I 90, 62 (I**). TTeXeKdc (Spitz-

name nach dem Vogel TreXeKäc, Pelikan, oder Gewerbebezeicbnung zu

TTe'XeKuc?): TTeXeKdTOC Ostr. 720, 3 (ptol.). TTivdc (aus TTivaKdc oder

TTivaKibdcV Georg. Choerob. I p. 43, l): TTivdTOC Lond. II p. 10, 9 (152

oder 141*). TToKCtc fClewerbebezeichnung zu ttÖkgcV): TToKaTOC Grenf.I 38, 2

(II—I*). Capdc (Capairiac, CapaTTioiv, Fick 249) Pav. 5, 24, 4 (114*)

1) Herodian iLentz) U 657, 5: tu eic -äc irepiCTTUiineva büo k\(c€ic ^Tnb^xffai

Kttl icocuWdßuuc KXivexai olov Mrjvdc Mr|vä Kai TrepixTocuWdßujc oiov TTeXeKÖc,

TTeXeKövToc" x^-upic xOüv 'Iuuvikujc ^Kqpepoju^vuuv biü xoö -6oc, oiov Bixdc Bixdboc,

Kupdc Kupööoc, ?cxi hi övö|aaxa KÜpia.

2) Übrigens hält Tbumb 1. c. 23'2 auch eine echte x-UiUlung mit Kücksioht

auf ionische Formen wie GaXfic, -fixoc keineswegs für ausgeschlossen; ebenso

Kretschmer K. Z. 33, 469. Über den verwandten teils männlichen teils weili-

lichen Typus auf -oöc, -oOxoc, -oöv vgl. unten § 6."5 Anhang 8. Das bisher

älteste Beispiel eines weiblichen griechischen Eigennamens auf -äc, -Qtoc

findet Crönert, Wchschr. f kl. Ph. 1903, 453 in 'Hpäxoc Tebt. I 87, 108 (IT).

3) Zahlreiche Belege geben schon K.-Bl. I 493 f.
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Tebt. I 90, 18 (I*^'). Taxäc (Lallname) Tor. I 2, 25 (117''). Vgl.

Kretschmer Einl. 348. Ti^iäc (TifiöGeoc): Tifiäti Tebt. I 120, 26 (97

oder 64=^). Topäc (zu TOpöc Schnitzmesser, Meißel V) Ostr. 1339, 3 (258^).

cDiXuuväc (OiXujvibnc) Petr. I 20 (2) 13 (225''). 'Qiäc Tebt. I 180 (92

oder 59^) „ein Mann mit großen Ohren" etc.

b) Demselben Flexionstypus sind angepaßt fremde Namen, wie es

scheint, vorwiegend semitischer oder ägyptischer Abkunft: 'luuvaöäc

(jn:i"') — mit dem ausdrücklichen Zusatz cupiCTi — Petr. II Einl. p. 23, 15

(IIP). MupouXXäc Ktti XaXßäc (2 Araber) Par. 48, 1 (153=^). Ca|aßäc

Ostr. 335, 3 (143 oder 154=^); 1503, 4 (156 oder 145»); 1504, 4 (155^).

BinpTäc Ostr. 1522, 3; so wohl auch 349, 2 (130*). TTaäc Ostr. 1337, 4

(264'\). TTaaXäTOC Amh.II 35, 20; ebd. 23 der Akkusativ TTaaXäciv (!) 132^

TTacäTOcGrenf.II19,6(118*). Bü HI 997 I 9 (103^). TTeXaiäc Ostr.736, 3

(150 oder 139"^). TTeXMaToc Tebt. I 119, 55 (105—101=^). — 'Aiu^juväc

Par. 5, 6, 6 (114=^). Im häufigen Namen TTaväc, z. B. Par. 5, 23, 6; 35, 7

(114=^); 7, 19 (99^^); TTaväioc Grenf. I 11, 2, 7. 18 (157*); Par. 5, 2, 9

(114*); 7, 5 (99*); 9, 12 (107*); 15, 11. 47 (120*); TTaväi Grenf. I

11, 2, 13. 19. 25; TÖv TTaväiv (sie) ebd. Z. 2. 28 (157*) etc., ist (nach

Pick 229) TTäv substituiert für ägyptisches Chem. TTe|UväTOC Tebt. I 61

(b) 410. 418 (118^^). TTeve^äTOC ebd. 72, 420 (114*); 83, 26 (H*^).

YevecpeäTOC ebd. 6, 2 (140— 139*). — 'Apiaßäc Tebt. I 85, 77 (113*)

steht neben 'Apxaßdlac (ebd. Nr. 145) und 'Aptaßdlou Nr. 64 (a) 33

(116—5*) als Kurzform des persischen Namens.

Über Spitznamen auf -iac in den Papp. vgl. Stammbildung

§ 83, 10*.

7. Dialektische Flexionsformen w^erden im § 2 abgehandelt:

Dorismen (namentlich Eigennamen auf -ac) S. 7 f.; lonismen auf -x]

S. llf.

8. Bemerkungen zu einzelnen Wörtern,

a) Genusbildung.

a) Für „Göttin" steht auf Papyrus in der Regel 6ed: so Ged

eeiüv Par. 51, 24 (160*). Bede Par. 15, 17 (120*); 35, 22. 25; 37, 27

(163*). Tebt. I 6, 42 (140*). Grenf. 11 15, 1, 10 (103*). Gedi Grenf. I

17, 12 (nach 147 oder 136*). Tebt. I 6, 38 (140*) usw. Nur einmal

in einer Eingabe an die königl. Kanzlei liest man lepov Zupiac 6eo0

Magd. 2, 3 (IIP); dagegen 0ed lupia Strack, Ptol. Inschr. Arch. II 547

Nr. 25 (c. 186*). In der Formel 6eoi irdviec Kai Tidcai vertritt 6eöc,

wie von jeher, auch die Stelle des Femininum: so 9eouc irdviac

Kai TTdcac Petr. II 45 (a) 3 (200*). Tebt. I 78, 15 (110—8*). OeoTc

TTdci Kai Tidcaic Dittenberg inscr. gr. or. I 97, 7/8 (193— 181*). —
Auf dem Kanop. Dekr. (236*) werden beide Formen Unterschieds-
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los nebeneinander gebraucht: 59 ifiv 6edv; 63 a'i Oeai; 66 ifii Beüüi;

6S Tfic 6eo0.^)

ß) Über die Femininbildung von Titeln ist zu bemerken:

Der offizielle Titel der Gemahlin des Herrschers ist ßaciXicca. Die

ältesten Belege in Ägypten: Strack, Ptol. Inschr. Arch. I p. 200,

Nr. 2 (vor 270^). Dittenb. inscr. gr. or. I 35 (285—247*). Ferner

Pap. Petr. I 19 (2) 28 (225^). Par. 22, 1; 26, 1 (163*); 29, 1 (160*);

14, 1 (127*). Grenf. E 15, 1, 1 (139*); I 25, 2, 1 (114*). Eidesformel

6)Livuuj ßaciXiccav Th. Bk. XI 2 (116*). Häufige Verbindung toö ßaci-

Xeujc Ktti Tfjc ßaciXiccric Par. 30, 5 (162*); 61, 5 (156*). ßactXeia =
Königin kommt nicht vor. ßaciXeia bedeutet 1) Reich, z. B. oi utto

Tr\v ßaciXeiav, die Untertanen des Ptolemäerreiches, Par. 61, 6 (156*).

Tor. I 7, 14 (117*); 2) Diadem: Kanop. Dekr. 61 (237*) Tctc xp^cäc

ßaciXeiac; ebenso Rosettastein 43 (196*); iriv ßaciXeiav Adulisinschr.

bei Dittenberg. inscr. gr. or. I 54, 6 (c. 247*).

Die Form ßaciXicca, die auch in Attika seit 307* (Mhs.^ 101, 5)

als ionisches Lehnwort auftaucht und der ganzen KOivri eigen ist

[Pol., LXX, Aristeas, Perg., Magn., vgl. Nachmanson 121], trug nicht

wenig zur Verbreitung der (Endung -icca bei, wie Schweizer Perg. 140

an Beispielen deutlich macht. Dazu gehört auch die Bildung lepicca,

die in Ägypten seit dem 2. Jahrh. v. Chr. mit dem häufigeren lepeia

wechselt,

lepicca Tor. IX 14 (119*). Par. 5, 40, 3. Grenf. 1 25, 2, 7. 10 (114*).

BU m 994 H 8 (113*); 995 II 8; 996 II 8. Grenf. H 29, 2, 8

(114*) etc.

lepeiai Kanop. Dekr. 67 (237*). lepeiac 'Apcivör|c Grenf. I 10, 3 (174*);

25, 2, 6 (114*), aber 7 lepiccOuv, 10 iepicca; 27, 2, 4. 5 (109*).

Grenf. II 15, 1, 4 (139*); 20, 2, 7 (114*). lepeiinv Grenf. II 15, 1,

9; 23 (a) 2, 1 (107*); 23,~2 (101*); 35, 2 (98*) usw.

Über Adjektivbildungen auf ^icca vgl. § 84, 8.

b) Kasusbildung.

a) ö T^nc (ein Feldmaß) ist die stehende Form in Papp, des

2. Jahrh. v. Chr., nirgends '(va. Belege oben S. 28.

ß) Von TTpecßeuTrjc läßt sich rrpecßeuToO Par. 10, 2 (145*) be-

legen. Für die schon im Attischen seit 250* von Meisterh.-Schwyz. 144

1) Im älteren Griechisch (nach Homer) war »^ öeöc üblich, so im Attischen

bis gegen 300" (Mhs.' 125, 4). Doch fühlt schon der Attiker wenigstens bei

gegensätzlicher Verbindung mit 6eoi das Bedürfnis zur Neubildung von Gcai.

Wackernagel, Verm. Beiträge 60. In der Koivn dringt 6ed immer mehr durch.

Schweizer Perg. 144. Nachmanson 12C.
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nachgewiesene Pluralform TTpecßeuiai bringen zahlreiche Stellen auf

kleinasiatischen Inschr. bei Schweizer 14]; Nachmanson 121. Vgl.

K.-Bl. I 504.

t) Kein Zweifel besteht über die Richtigkeit der masculin. Form
TTTepoqpöpai (zu einem nicht zu belegenden Trrepocpöpac), ein Priester-

staud in Ägypten, über den ausführlich handelt Dittenberger inscr.

gr. or. I zum Kanop. Dekr. Nr. 56, Note 13 und neuestens W. Otto,

Priester und Tempel I 86 ff. Belege § 8.% 10.

Über eißn — Gißeic vgl. Metaplasmus § 67, 1 und S. 42. Das

Verhältnis von Kompositen auf -dpxiic zu solchen auf -apxoc wird

besprochen § 59, 3.

§ 59. o-Stämine.

1. Über den Abfall des i TTpocxeTP- im dat. sing. vgl. § 21, 2,

S. 132 f.; über -oi und -o = -uji ebd. 8—10, S. 137.

2. TTioXeiuaToc figuriert ausnahmsweise als Vokativ Leid. C p. 118,

2, 7 (160*). Regelmäßige Form 'AnoXXuuvie auf einer poet. Grab-

schrift Arch. I 221, 13 (145—116=*).

3. Die von apxuj abgeleiteten Amterbezeichnungen endigen

a) nach alt-attischer Weise auf -apxoc in folgenden Wörtern:

IIP: oi beKdrapxoi Petr. II 4 (1) 1 (255*); 13 (1) 1 (258—53*);

Touc beKatdpxouc ebd. 4 (2) 2 (255*); beKardpxou Petr. II Einl. p. 31, 6

(III*). — jLiovdpxouc Dittenberg. inscr. gr. or. (Adulis) I 54, 16 (247

—221*). — TTevxaKOciapxoc Petr. I 11, 18 (220*); 13 (3) 2; 15, 12;

18 (1) 6 (alle 237*). — xpiripapxov Petr. II 9 (3) 10 (241*). utto-

xpiripapxoc Petr. II 13 (7) 7 (258*). — qpuXapxov Kanop. Dekr. 32 (237*).

— xiXiapxoc Petr. I 15, 2. 5; 13 (3) 10 (237*). x^^^äßx^i Petr.^ 21 (d)

4. 12 {'226'').

II—I*: TU|uvaciapxoc Dittenb. inscr. gr. or. I 194, 4 (42*). —
eKttTÖvTapxoc P. Reinach 26, 4 (104*). -xuJi 30, 2 (11*^. — Kojjadpxuji

Tebt. I 43, 8 (118*). Über gewöhnliches Kuu)Lidpxr|c s. unten. — ÜTrapxov

Grenf I 36, 2, 4 (99—88*). — cppoupapxoc Dittenberg. inscr. gr.

or. I 111, 16 (172—163*). (ppoupdpxou Par. 14, 39 (127*). qppoupdpxuji

Leid. G 2 (99*). qppoupdpxoic Tebt. I 6, 13 (140*). — x'^ictpxoc

Strack, Ptol. Inschr. Arch. II 555 Nr. 37 (116—108*).

b) auf -dpxnc:

III—I*. enßdpxni Rev. Mel. 323, 2; 325 (II*). Grißdpxai Dittenb.

inscr. gr. or. I 139, 6 (127*). — IXdpxnc, eTnXdpxnc Belege S. 93 Note 4.

— iTTTrdpxric Künstlerdekr. v. Ptolemais Dittenb. inscr. gr. or. I 51, 3

(IIP); 194, 4 (42*) TUMvaciapxoc Km i7T[7Tdp]xnc. BU III 1002, 3 (55*),
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Grenf. I 20, 4 (127=^). iTnrdpxou Par. 15, 2 (120^). iTTTTdpxni Petr.^

31, 1 (240^). Par. 15, 8. Tor. H 2 (120^). Tebt. I 54, 2 (86*).

iTTTTdpxnv Petr. II 46 (b) 1 (200=^). Petr.- 10, 3 (235^). iTTTrapxOuv

Par. 16, 1 (141=^). — Kiju)ndpxnc Petr. II 28 (8) 20 (IIP). P. Magd.

ed. Jouguet et Lefebure in den Melanges Nicole p. 283, 5/6 (221*).

Tebt. I 22, 1 (112^). Kiju)ndpxriv ebd. 50, 19 (112—1*). Kuu^dpxaic

Petr.2 46 (1) 3 (246*). — Xißudpxnc Rev. L. 37, 5 (258*). — ^eplb-

dpxrii Tebt. I 66, 60 (121*); 183 (11*^. — voiudpxnc Kai xoTrdpxnc

Rev. L. 41, 7 (258*). voMdpxnc Petr.^ 43 (2) verso col. 5, 7 (246*).

vo|udpxrii r\ TOTidpxrii Rev. L. 41, 17; 42, 5 (258*). vojudpxni Par. 15,

21 (120'^). Tor. I 1, 12. 14 (117*). vo|udpxai Kai xoTidpxai Rev. L. 42,

6 (258*). Petr. II 13 (20) 3 (258—53*). vo^idpxaic Rev. L. 37, 3

(258*). Petr. II 9 (1) 4 (241*). vo^dpxac Petr. II 37 (2c) 7 (IE*).

TOTTdpxni Tebt. I 48, 6 (113*).

Ergebnis. Die alt -attischen Formen auf -apxoc halten sich

am längsten in den Zusammensetzungen mit Zahlwörtern (öeKdxapxoc,

eKaiövxapxoc, juövapxoc, TievTaKociapxoc, xiXiapxoc) sowie in alten Titeln

(xujuvaciapxoc, xpiripapxoc, ÜTrapxoc, cppoüpapxoc, nur einmal Kuj|uapxoc);

neue Komposita werden fast nur noch auf -dpxr|C gebildet.^)

Anmerkung 1. Die analog gebildeten Eigennamen haben ausnahmslos

die Bildung auf j:-apxoc bewahrt: wie 'AYäOapxoc, 'Apicrapxoc, Ariinapxoc, Aibü|a-

apxoc, AiKoiapxoc, "l-mrapxoc, KXeapxoc, Mvi'icapxoc, Neapxoc, NiKapxoc, TTo\fu-

apxoc, TTpiÜTapxoc u. a. m. Bechtel-Fick 73f.

Anmerkung 2. Auch die durch Zusammensetzung mit |udx-o^ai gebildeten

Eigennamen lauten regelmäßig auf -L|uaxoc aus: wie 'Av&pö|uaxoc, 'ApiCTÖuaxoc,

Aai|Liaxoc (Ostr. 1189 II 12, unb. ptoL: auch Grenf. I 11, 2, 6 (157"; ist wohl

Aai|Lidxuji statt AuYincixuJi zu lesen), Aoipif^axoc Petr. 11 2 (2) 4 (260"), '6Tri,uaxoc,

6u|uaxoc, Ka\Xi|naxoc, Auci|uaxoc, Mai|uaxoc Petr. II 13 (16) 11 (258"); Petr.-4'J, i. 10

(III"), NiK6|aaxoc, TTpa)TÖ|naxoc etc. Bechtel-Fick 196f. Der einmalige Genitiv

AvTijudxouc Par.5, 4, 5 (114") scheint demnach Schreibvorsehen zu sein. Meisterh.-
Schwyz. 125.

4. Substantiva contracta auf -ouc (-ouv) in ptolem. Zeit

sind: ttXoöc und seine Komposita, wie ttXOuv (gen. plur.) Dittenberg.

inscr. gr. or. I 132, 9 (130*). dvdTrXuui Petr. II 20 (3) 6 (252*).

dvdirXouv ebd. 8 (2 b) 9 = Arch. I 285 col. 2, 9 (246*). Tebt. I 72,

55 (114*); 33, 5 (112*). eKuXuii Petr. I 27 (1) 4 (226*). KaidTiXou

1) Im Attischen herrscht .;: apxoc bis in die Kuiserzeit vor. iMeisterlians-
Schwyz. 124 f. (einmal |.iepdpxai 324"). K.-Bl. I 502 f. -dpxnc gehört ursprüng-

lich dem ionischen Sprachgebiet an (Herod.), dringt von da in die attische

Tragödie und breitet sich immer weiter iu der Koivri aus. Thumb Hell. öS tl'.

Schweizer Perg. 144. Nachmanson 121f. J.Schmidt, de los. eloe. 485 tf.

(gew. -dpxric). Win. -Schmied. § 8, 9 (im N.T. gewöhul. -dpxric). Über die Atti-

zisten Schmid Att. IV 683. 691. Reinhold 54 (bei den Vätern häufig -dpx'icl.

May 8 er, l'apyrusgramiiuitik. 17
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Rosettastein 17 (IQG'^). KaidTrXouv Petr. II 38 (c) 59 (228*). Tebt. I

25, 2 (117*); 26, 4 (114^). TrepmXouv Kanop. Dekr. 56. 58; ebd. 64

TrepmXou (236=^). — töv xoOv (Schutt) Petr.^ 43 (2) recto col. 4, 14

(246^); ebd. 46 (3) 10 okoboiafic (V) xoOv (IIP) nach Wilcken, Add.

et Corr. XVII. Tebt. I 13, 14 (114*).i) Über die Flexion von xoöc

(Hohlmaß) und seine Derivata vgl. § 62, 3; die Adjektiva eEdxouc,

TrevTdxouc etc. werden § 68, 3 behandelt.

Kontrahierte und offene Formen wechseln in den mit um-

gelautetem Stamme xe- als zweitem Glied zusammengesetzten Nomina

agentis: einerseits dpxoivoxoO Tebt. I 72, 447 (114*). xpucoxoOc

Par. 5, 12, 2 (114^). xpucoxuji Tebt. I 121, 8 (94 oder 61=^); anderer-

seits ubpoxöoc (vermutlich aus der ionischen Naturwissenschaft über-

nommen) Eud. in der Zeichnung des Tierkreises vor col. 24, wie auch

nach col. 4 zu ergänzen ist (vor 165^).^)

Weder Xa(o)HoOc noch Xa(o)Eöoc (Steinhauer) ist die Form der

Koivr), sondern XaEöc (Herodian I 186, 27 Leutz) auf Inschriften und

Papyri. XaEoi Strack, Ptol. Inschr. Arch. I 209 Nr. 26* (spätptol.

oder römisch?); Seymour-Ricci Arch. 11 436, 32 (Titus). XaEÜJV Tebt. I

121, 13 (94 oder 61*). XaEuJ Fay. 44, 2 (16*?). XaEöc Amh. H 128,

80 (128^); ebenso auf einer (theb.?) Tablette (Zeit unb.
),
publ. von Good-

speed in Melanges Nicole p. 180 Nr. 5. Weitere Belege Crönert 116.

Analog xpucoxöc C. I. A. IV 2 suppl. vol. I 311 (a) 9 und bopuEöc

Ar. pax. 439. 541. Dagegen Poll. 7, 156 bopuEoöc. Plut, Pelop. 12

bopuEöuJV.

Anmerkung 3. Als Eigenname findet sich. €üvouc B U 999 I 4 (99*);

1000 I 7 (98*). Gvivöou ebd. 999 I 7 [dagegen IE 6 der ganz barbarische Genit.

Cuvoöcoc!]; Amh. 11 51, 5 (88*); ebd. 50, 6 €uvöuji (106*).

Über sämtliche Adjektiva auf -ouc vgl. § 68, 3.

5. Die sogenannte attische Deklination hat sich nur noch in

spärlichen Resten erhalten und wird auf verschiedene Weise ersetzt.^)

Es findet sich: nie äXw Petr. H 2 (1) 14 (260*). Rev. L. 39, 9;

41, 19 (258*). BuU. cor. hell. 18, 145, 13 (240*). dcp' ctXw Petr.^

76 recto col. 2, 7; 4, 8; verso 4, 11 (224*). ^idc dXuj Petr. II 38

1) Mit Recht zieht Lob eck paralip. p. 233 dieses Wort zur Klasse voOc,

^oOc, ttXoOc etc. und trennt es damit von xoöc (Hohlmaß). K.-Bl. I 498 Note 3.

2) Zum Ganzen K.-Bl. I 402. Meisterh.-Schwyz. 126f. Schmid Attic.

IV 363. Schweizer 141. Nachmanson 122. Win.-Schmiedel § 8, 6. 7. 11.

Crönert 166. Reinhold 50.

3) K.-Bl. 403 ff. G.Meyer 423ff. Mhs.M27f. Schweizer 142f. Schmid
G. G. A. 1895, 32; Attic. lY 582. Nachmanson 123ff. W. Schmidt de los.

eloc. 493. Reinhold 50.
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(a) 22 (240^). em tfic äXuu Amh. II 35, 18 (112^^). Tf\x äXiu Tebt. I

105, 5. 24 (103^). Tfiv aXuj Petr.^ 34 (a) 5. 6, nachträglich mitgeteilt

unter Addenda et Coit. p. X (III^). Tebt. I 48, 18 (c. 113^) — hetero-

klitisch gebildet nach Meisterh.-Schwyz. 128,21;, K.-Bl. I 404

Anm. 1.^) Tiuv äXuuv Petr. II 38 (a) 23 (240^). idc äXuj<c> (mit ab-

gefallenem Schlußsigma nach § 46, 11) Tebt. I 72, 375 (114*). xdc

äXuui ebd. 61 (b) 373 (118*) — wobei an Stelle des abgefallenen

Schlußsigma ein irrationales i adscr. tritt.^) Über die ähnliche meta-

plastische Form dXuüvuji = dXuuvujv vgl. unten § 67, 3 c.

eujc hat sich in euucqpöpoc Eud. 5, 2. 9 erhalten, während als

Simplex nur rioöc ebd. 4, 12 (vor 165''') belegt ist.

Für altattisches Xetuc und veuuc erscheint im nomen simplex

und compositum fast ausnahmslos Xaöc und vaöc.

Belege, a) 6 Xaöc Rosettadekr. 12 (196*). xöv Xaöv P. Kairo

Arch. I 59, 6 (123*). Belege für den PIui-. und für Zusammensetzungen

(XaoTpaqpia, XaoKpixric) oben S. 29.

Als 2. Namenselement erscheint -Xaoc in: 'AYcXdou Petr. 11 39 (f)

14 (246*). — 'AKOuciXaoc Amh. U 58, 1 (^132*). Tebt. I 90, 22 (c. 100*);

58, 8 (111*). BU 534, 1, 19 (27*). 'AKOUciXdou Tebt. I 62, 108 (119*);

84, 114. 120. 129 (118*). 'AKOUciXduj Petr. n 39 (d) 14 (in*). Tebt. I

112, 89 (112*). Fay. 18 (a) 2; (h) 3 (I*) etc. — 'ApxeXdou BU 992

n 4 (162*). — AeEeiXdou Lond. I p. 38, 23; AeHiXdou ebd. p. 39, 45

(158*). — ^GpMoXdou Petr.^ 100 (b) 2, 7 (in*j. — KpiciXdou Dittenberg.

inscr. gr. er. I 83, 5 (221—205*). — KpiTÖXaoc Ostr. 1253, 6 (unb. ptol.).

— MeveXaoc Petr. H 25 (h) 2 (226*); 30 (b) 14 (235*). Petr.^ 10, 17

(235*). MeveXduji Amh. n 43, 6 (173*). — NiKÖXaoc Petr. n 47, 28

(192*). Ostr. 349, 2 (130*). NiKoXdou Petr. H 43 (a) 21. Petr.^ p. 176

verso 19 (III*). Petr. II 47, 28 (192*). Par. 66, 2 (III*). — TTeuKoXdou

Petr.2 57 (b) 7 = Petr. II 46 (c) 7 (200*), hergesteUt aus TTeuKdXXou von

Wilcken, Add. et Corr. zu Petr.^ p. XVIII. TTieöXaoc Ostr. 1194 recto 5

(ptol.). — TTiKÖXaoc 1353, 3 (144/3*).

Manche der obigen Namen erscheinen, wie frühzeitig schon im Attischen

(Mhs.^ 74, 4; 128, 16), in der (nach dorischer Art) kontrahierten Form
auf -Xac: so AegiXac Ostr. 1189, 11; NiKÖXac obd. 1. 2 (ptol.); 'H-fn-

ciXai = 'HTnciXdoii Petr.- 142, 10 (IH*). Ob MeveXXai (dat.) Magd. 1,

1) Übrigens war äXuuc vermutlich von Hause aus ein Wort wie fipijuc.

Ct. Meyer 424. K.-Bl. I 405. rr^iv ä\w auch Alkiphx. (Scheperri^ TT 23.

2) Crönert mem. bercul. IX, der als S.Beispiel dieser sonderbaren Flexion

Tctc äXo) aus los. Ant. 6, 272 (cod.) anführt, denkt an eine Analogiebildung zum
acc. sing, nach der Gleichung äXuiv : äXiu = üXiuc : äXui, was mir doch sehr

zweifelhaft erscheint. Im übrigen bringt er zahlreiche spätere Belegstellen für

das Wort bei.

17*
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16 (IIP) zu Meve\ac (= MeveXo.oc) gehört, ist zweifelhaft. Eine ähnlich

verkürzte Dativform ist TTpoTreXXuui (= TTpOTreXduui, wie vielleicht zu

lesen ist) Tebt. I 99, 48 (nach 14H'*j. Vgl. TTpoTreXac TTpOTreXdou BU 235,

18 (I^). Fick-Bechtel, Personennamen 188 verzeichnet TTpeTreXaoc.

Vgl. Crönert, Wchschr. f kl. Phil. 1903, 485.

b) TOV vaöv Strack, Ptol. Inschr. Arch. I 200 (vor 270*).^) Ditten-

berg. inscr. gr. or. I 61 und 64 (247—221^). Eosettainschr. 41 fl96^).

Strack, Dyn. d. Rol. S. 250 Nr. 89, 4 (nach 180*). Pap. Par. 35, 22:

37, 27 (163''). vaujv Rosettastein 42, 44; ebd. 43 tu)i vaüui (196*) u.sw.

In der Zusammensetzung: cuvvdoic (GeoTc) Dittenberg. inscr. gr. or. I

114, 2 (181—146*). Dedikationsinschrift Faj. p. 32, 3 (I*). cuvvdujv

Rev. Mel. 327, 5 (134*). Amh. 11 35, 5 (132*). Über vaKOpoc vgl. oben S. 7.

Anmerkung 4. Das vereinzelte toö veuü in den Ehrendekreten der

dionysischen Künstler zu Ptolemais bei Dittenb. inscr. gr. or. I 50, 12; 51, '25

(nach 285*) sieht wie ein beabsichtigter Archaismus aus.

Anmerkung 5. Von Mivuuc findet sich der acc. Mivuu Weil III 11 (vor

161"). Ebenso bei Dio Chr. II 166, 26 Dindorf. Vgl. K.-Bl. I 456 Anm. 3.

Schmid Attic. IV 21 f. Crönert 170, 7. — Der mythische ägyi^tische Königs-

name NeKTOvaßuü wird fast als indeklinabel behandelt (mit parasitischem i

adscript.): gen. NeKTOvaßüji toö ßaciXeuuc Leid. U 3, 3; acc. NeKTOvaßüui töv

ßaciXea ebd. 1, 10; dagegen 2, 2 wunderlicherweise NeKTOvaßAc (Leemans,
dagegen nach Wilcken Melanges Nicole p. 581 NeKxovaßuui, „das i korrigiert aus c

oder umgekehrt") toö ßaciXeuuc (II °'™). Über den Namen AaYUiC vgl. § 67 Anm. 1.

Alle Adjectiva auf -(juc werden besprochen § 68, 6.

6. Der spätgriecliische Typus von nom. masc. auf -ic und

neutr. auf -iv, gen. -iou, dat. -iuui, acc. -iv begegnet auf Papyrus

und Inschriften auffallend früh (seit c. 258*), und zwar sowohl im

nomen aj^pellat. als adiectivum: GoTopiäic Par. 5, 33, 8; 37, 6 (114*).

nioXeMäic Par. 23, 19. 29 (165*). Tebt. I 24, 81 (117*) — aber 82

TTioXeiuaioc, wie sonst immer. — dpTupiv Ostr. 329, 5 (alt- ptol.). t6

dpTOKÖTTiv Dittenberg. inscr. gr. or. I 177, 19 (97/6*). efKOijuriTpiv

Par. 53, 8 (163*). eKcpöpiv Tebt. I 61, 176; 67, 44. 71 (118*) [aber

51. 55 eKcpöpiov]; 115, 5. 17 (115—113*). emcTÖXiv Tebt. 1 34, 3 (c. 100*).

fmiöXiv Rev. L. 54, 3 (258*). TTOiripiv Tebt. I 237 (97 oder 64*). cxpou-

eiv Letr. Rec. 90 (I*). Beispiele aus römischer Zeit, namentlich auf den

Ostraka, wären zahlreich beizubringen. Auf diese Bildung gehen auch

zurück Formen wie eYinaTriv, Zapamriv, eXav, worüber zu vgl. S. 154.-)

1) Auf attischen Steinen bis 250" nur veuüc, von da an aber mit raschem

Übergang vaöc. Meisterh.-Schwyz. 127. Schweizer 145 (nur vaöc). Nach-
manson 124. Crönert 165.

2) Die Entstehung obiger Bildungen auf -ic, -iv, die im Neugr. nicht vor-

kommen, ist noch immer nicht befriedigend erklärt. Die Hypothese von Hatzi-
dakis (Eiul. 317 ff.; G. G. A. 1899, 20; zuletzt 'AOnvä XI 1900, 288 ff.), daß die-

selben auf römische Vorbilder (zunächst bei Eigennamen) zurückgehen, wird
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7. Nomina feminina auf -oc in den ptolem. Papyri sind:

ä)a|uoc: ific äu.uou Petr.^ 43, (2) verso col. 4,2 ('246^). Ostr. 1237,5

(unb. ptoL). TTiv amuov Petr. II 4 (9) 5 (255^). Petr.^ 43 (2) recto

col. 2, 12 (246^). — d^iTreXoc Petr. I 29, 4. 15 (lU*).. xfic d^T^eXou

Key. L. 36, 5 (258*). Tebt. I 24, 3 (117*). — dpKxoc (Sternbildj:

Tfjc juiKpäc dpKTOu Eud. 7, 17; ebd. 6, 7. 32 ai dpKxoi (vor 165*). —
dTpaTTiTÖc (in Poesie;: Tf|cbe bi' dTpaTriTOÖ metr. Grabscbrift Arch. I

219, 2 (145—116*). — ßußXoc: xdc lepdc ßüßXouc Kanop. Deki-. 70

(236*). — beXxoc: beXxov xa^Kf|v P. Anton. 26 (41 oder 32*). —
TiTTeipoc: xfjc riTteipou P. Kairo Arch. I 64, 2 (133*). Grenf. I 27, 2, 10

(109*); 33, 34 (103*). xriv fiTieipov Rosettastein 21 (196*). Vgl.

§ 68, 1. — iTTTTOC (Stute): xriv ittttov Grenf. I 43, 5 (II*). Aber xöv ittttov

(Reitpferd) Petr. I 11, 10 r220*;). Grenf. I 21, 3 (126*). xoö ittttou

Eud. 7, 19 (vor 165*) etc. Im Pferderegister Petr. 11 35 (a— c) wird

zwischen Hengst und Stute streng unterschieden, letztere abgesehen

vom femin. Artikel oder Attribut noch durch den Zusatz 0r|(Xeia)

bezeichnet (240*). — Kd)aivoc: Kd|uivov xf^v oiKobo)uri0eicav Petr.^ 46

(^4) 1 (III*). ev xaTc küjuivoic Petr. I 18 (1) 10 (237 *j. xdc Ka.ueivouc

Petr.2 p. 121. 9 (246*). — Kißuüxöc Rev. Mel. 131 (3mal) IE*. —
KviiKoc (Safflor): xnc Kvr|Kou Rev. L. 39, 12; 43, 18; 46, 17. 20;

53, 17; KvfiKOv xfiv iKttvriv 44, 6 (258*j. — Kpdvoc (Hartriegel): alc

ei'xocav xpdvoic Tebt. I 39, 30 (114*). — XiikuOoc Par. 10, 11 (145*).—

vf|coc: lepdc vrjcou Petr II 27 (7) 9 (HI*), xfic vri(cou) Grenf. I 16, 2

(146— 135*). xfii v>icuji P. Kairo Arch. I p. 60, 39 (123*). lepdv vfjcov

ebd. 59, 33 (123*). Petr. II 29 (d) 6 (242*) und oft. — öböc und seine

Komp.: Oboe brifiocia Petr. I 21, 10. 11. 18 (237*). ßaciXiKfic oboO ebd. 28

p.66, 7—8. 12 (in*), oucnc oboO Leid. S 2, 1 (U*). xfiv oböv Par. 51,46

(160*).^) eicoboc Koivri Petr. II 41, 3. 6 (III*). ecpöbou nc Tebt. I 98, 41

durch obige Belege aus so früher Zeit widerlegt. Trotzdem hält Thumb Hell.

154 f. an der Einwirkung des Lateinischen fest. Viel wahrscheinlicher ist eine

Einwirkung der Hypokoristika (ZeöEic, Aötuic) zunächst auf die Maskulinbildung

-IC, während bei den im Vulgär so viel gebrauchten Neutra ideminutiva'i auf -iv

Sch^\-und des unbetonten o infolge exspiratorischen Akzentes angenommen werden
kann. Zum Ganzen vgl. K.-Bl. I 400 Anm. 3. Meisterh.-Schwyz. 74, 4 (Belege

ei'st in der Kaiserzeit). Schweizer Perg. 143 (ebenso). Nachmanson 125. Dieter.
Unt. 63f. Moulton Class. rev. XV (1901) 34. 434f. und XVIII 109.

1) TÖ[v] — Ö6ÖV Petr. II 45 (3) 23 (246») scheint zweifelhafte Lesart zu sein.

Toö ö|uqp6öou Leid. C p. 118 col. 1, 6 (1(53») gehört vermutlich zu dem in röm.

Zeit häufigem Worte xö öiaqpoöov (cf. Pollux 9, 36). Vgl. übrigens ^tt' öuq)66(ou)

'eWriviboc BU I 55 col. 2, 5 (145/6 p\ aber <iM<pö6ou 'GXXnviou ebd. 135, 5 (143'').

^tt' äjuqpööou Kp^ixiKOÖ Kai 'louöaiKfic Oxy. I p. 103, 9; 138, 17. 23. ö ä|aq)ohoc

BU I 19» (175P). Vgl. Index B U I p. 378. — oi äcpoboi Rov. L. 10, 16; 12. 17

(258») ist = ^qpoöeuTai (KontrolWächter).
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(112*). Tnv eqpobov Tor. VIII 34 (119=^). xfic — irpocöbou Petr. II 27

(5) 6 (236*). TTiv Ttpöcobov Rev. L. 16, 17; 29, 7 (258*). ai irpöcoboi

Magd. 35, 2 (III*). xaic Trpocoboic Petr. I 22 (1) 4 (249*). Tebt. I

5, 211 (118*). dpYupiKdc npocöbouc Rosettastein 11. 14 (196*) etc.

Tfic cuvöbou Tebt. I 119, 22. 25. 30 (105—1*). xfiv cuvobov Dittenberg.

inscr. gr. or. I 50, 3 (c. 250*). — övoc: ifiv ovov Petr. II 42 (b) 2 =
Petr.2 p. 116 (242*). Magd. 16, 4 (III*). Grenf. U 14 (a) 10 (270

oder 233*) — aber ebd. (b) 6 touc övouc von männlichen Eseln.

TÜJi övuüi Petr.^ 140 (a) 2 (HI*)- — 7Tap6evoc s. unten Anm. 7. —
Trepi)LieTpoc s. unten § 87, 4. — irXivBoc: xflc ttXiv9ou Petr. II Einl.

p. 30, 3 V. unten; ebd. II 14 (3) 2 (III*). öttttic uXivGou Grenf. I 21, 8

(126*). Rev. Mel. 345 oben (II*). P. Kairo Arch. I p. 64, 14 (123*).

Tfiv TiXivGov Petr. II 14 (Ib) 3; (2) 13 (III*); 33 (a) 17 (244—40*). —
TTueXoc (Badewanne) Pap. Magd. Bull. cor. bell. 1903, 232 und Melanges

Nicole p. 282, 3 (221*). — pdßboc: f|i dxev pdßöuui Grenf. I 38, 12

(II—I*); Tebt. I 44, 19 (114*). raic [paujxoic (= pdßboic) Par. 40, 41

(156*). — cuKdjuivoc (Maulbeerfeigeubaum) : Triv cuKd|uivov Grenf. II

16, 4 (137*). — f] xpocpöc Bull. cor. hell. 18 p. 145 (240*). — Über

Xepcoc vgl. § 68, 1. — vpfjqpoc: xfiv i|if|qpov Par. 63, 8, 25 (165*). xdc

HJricpouc Petr. II 13 (6) 15 (258—53*). — f] i}jiaGoc Par. 50, 12 (160*).

xflc HJideou ebd. 10; Leid. C p. 92 col. 3, 6 (164—160*). dXXriv »jjiaeov

Par. 50, 11 (160*).^)

Die Adjektiva zweier Endungen werden § 68, 1 behandelt.

Anmerkung 6. f) Ai'yutttoc folgt der Regel für die Ländernamen (mit

zu ergänzendem x^pc() Rosettadekr. 11. 21 (196"). — Nur als Masculina kommen
vor: GoXoc (Schwitzbad): ev xtui YuvaiKe[iuui eö]\u)i Magd. 33, 3 (III"), so sicher

zu lesen nach dem Anhang p. 232. Aber Alkiphr. (Schepers) III 40, 2 eic töc

eöXouc Tujv ßaXaveiujv. Vgl. K.-Bl. I 409. Hatzidakis Einl. 357. Nach-
manson 128. — XiOoc (Baustein): touc Xieouc Petr. 11 13 (18^) 7 (258''). TTapiou

XiQov Grenf. I 14, 16 (150—139*). CTepeoö \i0ou Rosettastein 54 (196*). y] XiOoc

in Attika = Edelstein (Mhs.^ 129) oder überhaupt eine bestimmte Art von Stein.

Crön. 177, 2. — CTd|Livoc: xöv cxdiuvov Par. 35, 20; 37, 23 (163*). cxdiuvov, ev ilii

Tebt. I 46, 35 (113*). Nach Sext. Empir. advers. math. I 148. 187 ist das Femin.

attisch, das Masc. peloponnesisch; auch bei den LXX nachgewiesen. Win.-
Schmied. § 8, 10. Blaß N. T. S. 26.

Zwischen maskulinem und femininem Gebrauch schwankt Xi,u6c, wovon
die Rede ist oben S. 8.

Nicht ersichtlich ist das Geschlecht von: Xr|v6c: tujv Xrjvujv Rev. L. 26, 12;

31, 24 (258*). ev Xrivuj Tebt. I 120, 57 (97 oder 64*). r) Xrivöc klassisch nach K.-Bl.

1408; im N.T. beide Geschlechter nebeneinander. Win.-Schmiedelu. Blaß 1. c. —
TrdiTupoc, Belege S. 37. — xpißoc (poetisch) in der Verbindung xpißov — öXßiov

metr. Grabschrift Arch. I 221, 21 (145— 116*), da öXßioc zweier Endungen sein kann.

1) Vgl. die Zusammenstellung bei K.-Bl. I § 116. Nachmanson 126 f.

Win.-Schmied. § 8, 10. Blaß N. T. § 7, 6.
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Anmerkung 7. Verhältnismäßig selten äußert sich das später unaufhalt-

same Bestreben, an Stelle der widerborstigen Feminina auf -oc weibliche Fonnen
auf -a oder -ri einzuführen; so einmal irapOevriv Par. 57 (2) 20 (lö7*j. Dieselbe

Form zitiert Hatzidakis Einl. 24 aus einem Papyrus im Journal des sav. 1873

p. 100. Sonst liest man -rrapOevoc Eud. col. 4 u. 24 in der Zeichnung (vor 165*).

TTapOevov Kanop. Dekr. 47; TrapÖevuuv 61; xctc TrapGevouc 65; räic Trap9evoic 66

(236»). Dieterich Unt. 174.

8. Bemerkungen zu einzelnen Wörtern,

a) Grenusbildung.

a) KoXuKiVTOC (nicht KoXoKuvTr) oder KoXoKuvGri) läßt sich nach-

weisen Tebt. I 131 (100^).

ß) TÖv övipov liest man Leid. U 3, 11 (H^'"), nirgends tö öveipov,

wie gewöhnlich bei Herod. K.-Bl. I 499.

y) ep6T|u6c fgeschrotene Hülsenfrucht) — nicht epeTM« — ist

gebraucht Tebt. I 9. 10; 11, 8 (119^).

b) Kasusbildung.

a) uioc wird — abgesehen vom ionischen Artemisiapapyrus mit

uieTc (acc.) 14; meujv 2 (III'*) — durchweg nach der o- Deklination

flektiert. Einige Belege des häufigen Wortes S. 113 Note. Ebenso in

Attika seit c. 350* (Mhs.^ 144, 14). Schweizer Perg. 145 (nur

o-Deklin.). Schmid Attic. IV 584. Nachmanson 126.

ß) CTa9|uöc (Gehöfte) hat im Sing, wie im Plur. masculin.

Endungen: tüui CTa6)ua)i Petr. II 8 (2*) 3; (c) 5 (246''). oi craOiuoi ebd.

II 8 (1 B) 10 (259=^). Touc cTaBMOuc ebd. 8 (3) 8 (267*). Nirgends xd

CTaBiad. K.-Bl. I 500.

y) Zum Metaplasmus e|ußabouc von e|ußaböv vgl. § 67, 4 Anm. 3.

§ 60. I- Stämme.

1. Die Flexion der ägyptischen Eigennamen auf -i(c) zeigt

kein einheitliches Bild.^)

a) Die große Klasse der männlichen Namen folgt im wesent-

lichen dem Schema: -ic, -lOC, -ei(i), -iv.') Der Wechsel zwischen -ei

und -i im Dat. ist lautlich zu erklären (nach § 11, III): z. B.

'AxöXTTei Petr. II 29 (d) 5 (c. 250*). 'Apiadei Grenf. I 20, 5 (127*).

1) Vgl. Meisterh.-Schwyz. 129, 3. Schweizer Perg. 145 f. Nachman-
son 129.

2) Von der Aufzählung einzelner Belege kann bei der Häufigkeit und

Regelmäßigkeit der Fälle abgesehen werden. (M't wiederkehrende Namen dieser

Art sind z. B. : "Ap.uaic, 'ApTraficic, 'AxöXttic, BoucTpic, Aa|uäcic, KepKencic. KcpKeo-

dpic, 'Ovvd)q)pic, 'Oclpic, 'OpcevouTTic, rTeTficic, TTcToßucTic, TTexoctpic, TTaöcjc,

CoKvo|uivic, CTOTof|Tic, Ottyiivic, 0aviicic, 0ißic und unzählige andeiv, welche die

Indices aufführen.
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Boucdpei Petr. II 13 (18^) 9 (258—53*). 'Ovviuqjpei Petr. II Einl.

p. 32, 7 (IIP). neioßdcTei ebd. Nr. 33 (a) A 28 (244=^) etc. Dagegen

'GpiavoiJTTi Grenf. I 31, 15 (104=*). NeKxevißi Petr. II 40 (a) 2 (260^).

TTaidvi Tebt. I 13, 4 (114*) usw. — Daneben beobachtet man nicht

selten bei demselben Namen eine gemischte Deklination: teils

lautet der Genitiv sowohl auf -loc als auf -euuc, teils tritt Übergang

in Dentalstämme ein. So steht neben Goripioc Tebt. I 61 (bj 59. 61

(118*) gleichzeitig Goripeujc ebd. 72,210 (114*) und 0(o)ripiboc 121,

12. 89 (97 oder 64*); neben gewöhnlichem 'Apiudioc^), wie Petr. II

13 (14) verso (258*); 10 (1) 7 (c. 240*); 28, 2, 22 (IH*); Tebt. I 116, 1

(11*^) etc., auch ^Ap^idiTOC Petr. II 32 (2*) 1 (c. 238*), aber 'Ap^dei

38 (b) 1 (242*). Zu AoTßdcic lautet der Genit. AoTßdceujc Petr. II 9

(2) 5 (241*). Ebenso bildet "Attic im Genit. bald "Attioc Kanop. Dekr.

9 (236*); Par. 22, 24 (165*); 25, 9 (163*); Tebt. 15, 77 (118*j —
bald "Attcujc Par. 5 col. 7, 11; col. 13, 6; col. 21, 4. 5; col. 33, 7. 8;

col. 35, 6; col. 42, 9; coL 43, 6; col. 45, 10; col. 46, 1 (114*). Dat.

"Anei Kanop. Dekr. 53 (236*). Rosettastein 31 (196*). MvriOic bildet

Mvriuioc Kanop. Dekr. 9 (236*). Über MvriYeioc vgl. S. 115. Mviiuei

Kanop. Dekr. 54. Mveuei Rosettastein 31 (196*). "Ocopiaveuioc Leid.

G 11; H 10. 12 (99*). Über CapdTTic s. unten.

b) Die weiblichen Ortsnamen auf -ic flektieren nach der

Regel: ^eujc, -ei(i), ^iv, wie Me^cpeujc Petr. II 28 (5) 29 (III*).

Me^cpei Par. 11, 21; 12, 5 (157*); 22, 3; 23, 1 (165*); 24, 2 (164*);

40, 9 (156*) etc. Me^cpi Par. 60 (b) 33. 34. 35 (c. 150*). Me^cpiv

Petr. II 20 (3) 7; (4) 13 (252*). Tdveuuc ebd. 28 (4) 15 (IE*). Tdvei

ebd. 4 (5) 1 (255*) usw.

Anmerkung 1. Die Endung ^eoc kommt nur auf einer poetischen Grab-
schrift vor in der Form Baüöeoc (ein Gebirge) Arch. I 219, 3 (145—116*).

Dagegen bilden weibliche Personennamen den Genit. meist auf

^loc: wie KaXißioc Grenf. I 17, 3 (147 oder 136*); II 32, 7 (101*).

Ci|Li|uivioc Grenf. I 17, 1 (147 oder 136*). Ce|U|uuuveioc ebd. 21, 12

(126*); dat. Ce)Li)uiuveei ebd. 17. Ticpei Grenf. I 18, 10 (132*); verso

Ticpiv usw.

c) Ein Schwanken zwischen vokalischer und konsonan-
tischer Flexion zeigen insbesondere die oft verbundenen Götternamen

'Icic und CapÖTTic (gelegentlich auch 'Avoößic).

1) Über 'Ap.udic = 'Apfudioc und ähnliche Genitive s. oben S. 148, wo auch
als polare Erscheinung Nominative auf -loc verzeichnet sind. Ein weiterer

Beleg P. Reinach 11, 29 f. {jirep 'Giuciyricic (statt -loc) Tf|c irpoTeTpCMM^vric; verso

richtig xeiP" 'Gmcitiicioc.
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Belege für 'Icic (alleinstehend): Gen. "Iciboc Pap. Par. 5, 1, 3;

col. 19, 6 (114*). Bü 993 II 10; m 4 (127'^); 994 II 5 (113*). Grenf.

I 25, 2, 5 (114*); 27, 2, 3 (109*). Ostr. 1361, 4 (lOo*). — Dittenberger

inscr. gv. or. I 138, 5; 139,4.23 (127*).

Gen. "Icioc Petr.^ 82, 6 (IH*). Kanop. Deki-. 36 (236*). Pap. Amh.
II 35, 4. 33 (132*); 41, 3 (II*). Leid. B 3, 18 (164*j.

Dat. "Icibi Strack, Dyn. d. Ptol. S. 245 Nr. 73 (204—180*); 250

Nr. 89, 3 (nach 180*j; in Poesie ebd. 220 Nr. 9 = CIGr. 4925 (306

—285*). Dittenberg. inscr. gr. or. I p. 254 Nr. 175, 4 (108*); Nr. 185, 7

(69*); 188, 6 (57*); 191, 6 (59/8 oder 55/54*). ekibi Strack, Ptol.

Inschr. Arch. II 558 Nr. 40 (52*) etc.

Dat. "Icei Dittenberg. inscr. gr. or. I 61, 47 = Arch. I 205, 14

(c. 247*). "Ici ebd. 52, 4 (IIP), [rrj "Ici Par. 30, 12 (162*) hält Wessely

für den Nomin. mit vorangesetztem ägyptischen Artikel.]

Akkus. 'Iciv Tebt. I 78, 15 (110*). Dittenberger inscr. gr. or. I

189, 5 (80—51*); 196, 3 (32*). €iav Par. 50, 22 (160*).

Vokat. ^Iciv mit parasitischem Schluß -v (nach § 44, 2, S. 198)

Leid. U 2, 19 (II*'»).

Beispiele für alleinstehendes CapdTTioc, Capdrrei, einmal CapaTTin

Leid. C p. 93 col. 4, 6 (164— 60*), seltener Capamboc, Capdinbi,

CapdTTiv, Vok. CapaTTi s. oben S. 56 Note 2.

Bei paarweiser Verbindung der Götternamen macht sich gegen-

seitige Angleichung der beiden Flexionsformen geltend. Man findet also

im Gen.: "Icioc Kai CapdTTioc Leid. B 1, 3; 3, 18 (164*). Capd-moc Kai

"Icioc Par. 31, 7/8 (163*i. "Icioc Kai 'Ocipioc Rosettastein 10. 26 (196*).

'Ocopdrcioc Kai 'Ocop|Uveuioc Leid. G. H 10. 22 (99*). — "Iciboc Kai

CapdiTiboc Petr." 97, 3 (III*). CapdTTiboc x« (= Kai) "Icboc (sie) Gold-

platte aus Alexandria Strack, Dyn. d. Ptol. 239 Nr. 66 (221—205*).

Dat. Capdirei Kai "Icei Par. 26, 48 (163*\ Capd-rn "Ici Dittenberg.

inscr. gr. oi*. I 16 (306—285*). — "Icibi Kai Capdmbi Dittenb. inscr.

gr. or. I 62, 4 (247—221*). "Icibi CapdTTibi ebd. 89, 4 (221—205*).

CapdTTibi Kai "Icibi ebd. 82, 3 (221—205*); dazu Kai 'Avoußibi ebd. 97, 6

(193—181*). CapdTTibi "Icibi ebd. 21,3 (306—285*); 64,3 (247—221*);

87, 3 und Strack, Dyn. d. Ptol. 237 Nr. 55 (221—205*). "Abujvic

bildet den Dat. 'Abiuvei Petr.^ 142, 19 (IIP).

d) Endlich werden die ägyptischen Namen auf -i nicht selten

als indeklinabel behandelt, worüber zu vergleichen Hatzidakis

Einl. TöflF. Gen. tou CapdTTi Lond. I p. 25, 6; 2(j, 6; toO 'OcopdTTi

ebd. p. 2S, 7 (IGl*). tou Cokmiivi Petr.- 72 (a) 3 (III*). toO NexÖa-

voÖTTi Grenf. II 2b, V\ (103*). Akkus. BepeviKiiv Kai CapdTTi Magd. 11

subscr. (in*). 'ATToXXujvdpiov Kai Odßi P. Kairo Arch. I CO, 52

(123*) usw.
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2. Appellativa.

a) Griechische Wörter. Zu ifiXic (Bockshorn) lautet der

Genit. xriXeujc Tebt. I 55, 8 (IP); der Dat. rtiXei ebd. 69, 24 (114^).

Wenn ebenda 115, 12 (115—3*) zweimal xriXri neben Genitiven

(qpaKoO, qpacrjXou) steht, so braucht man schwerlich nach dem Vorgang

von Crönert (Wehschr. f. kl. Ph. 1903, 487) TriXri(uJc) = TiiXe(ujc)

zu ergänzen; vielmehr darf man auf Grund der Hesychiusglosse s. v.

BouKcpac TÖ CTiepiua Tf|C TiXr|c (= Tr|Xr|c) die auch sonst bezeugte

mittelgriechische Nebenform rriXri (Gen. mit abgefallenem Schlußsigma

nach § 46 II c.) darin erkemien, die deutlich im Dat. Tr|Xr|i Tebt.

166,43 (121^) vorliegt. Vgl. Henr. Steph. thes. gr. VII 2141. — In

öipeioc = öipeujc (nicht öii^ioc) Eud. 19, 20 (vor 165*) scheint die in

späterer Zeit, namentlich bei Substantiven auf -euc (§ 62, 6), nachweis-

bare Endung -eoc an Stelle von -eujc getreten zu sein. Crönert

168, 2. — ev TTÖXi Tebt. I 120, 79 (97 oder 64^) ist lautliche Variante

zum gewöhnlichen ev TToXei.

b) Ägyptische Wörter: Über djui, d)uioc vgl. S. 36. — Von ßäpic

(ägyptisches Fahrzeug), das in der Literatursprache bald als Dental-,

bald als i-Stamm behandelt wird, ist nur der Dat. ßdpei belegt

P. Kairo Arch. I 59, 22 (123^). Dagegen ev ßdpibi Plut. de Is. et

Osir. 18. — Zu Iß IC gehört ißiuuv rpocpr), Belege S. 36. — kTki bildet

KiKioc, so Petr. ü 28 (5) 11. 32 (III*). Par. 25, 7 (163*); 29, 7 (c. 160*);

11 verso 7; 34,8 (157*). Ostr. 1236,2 (unb. ptol.). Weitere Belege

S. 37. Zu KuX(X)fiCTi, gen. plur. KuXXricxiuuv, KuXrjciriiuuv, KuXricxiixriujv;

acc. plur. KuXXi'icTic vgl. S. 13 Note 5; zu Xecujvic, Xecuuvioc, Xecojvei,

XecuJviv vgl. S. 38.

c) Andere Fremdwörter: Das vermutlich persische Lehnwort

TTeirrepi =^ Trerrepi ist nur im Nominat. belegt vgl. S. 43. Das Fremd-

wort civaTTi (G. Meyer 298) bildet den Gen. civaTteuuc, nicht nach

ionischer Art civd-moc, vgl. oben S. 43. Win.- Schmied. § 9, 5. Über

eißic, eißei, eißiv s. S. 42.

§ 6L v- Stämme.

Als substantivische u- Stämme sind belegt:

1. Appellativa.^)

dcTu: dcteujc Petr. I 2, 41 (Antiopefragm. c. 250*).

Tevuc: acc. Yev[u]v Petr. II Einl. p. 22, 4 (238*).

1) K.-Bl. I § 125. Meisterh.-Schwyz. 138. Schweiz. Perg. 146. "Win.-

Schmiedel § 9, 4—6. Nachmansou 129.
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ixOöc (über den Akzent im Nom. u. Akk'. sing. Herodianll 615, 21): gen.

ixeüoc Petr.- 107 (e) 7. 9 (IIP)-, pl. IxeOec Eud. Zeichnung des Tier-

kreises nach col. 4 und vor col. 24 (vor 165*). Crönert 170, 7; 174, 1.

Kovbu, TÖ (eine Art persischer Becher), nur im Nom. u. Akk. sing, be-

legt, Stellen oben S. 43.

|uöc: TÖv |uöv Grenf. II 36, 15 (95''). Als Spitzname gebraucht Möc

i|uaTi07Tuu\ric Lond. I p. 34, 32 (161*); Mui tuj kottpoHuctuj Par. 11, 7

(157*). Bechtel, Grch. Personennamen als Spitznamen (J2.

fi öcppOc (zum Akzent vgl. die obige Herodianstelle unter ixOOc): en'

öcppuoc dpicrepäc Petr. I 11, 17 (220*). ett' ocppui beEiäi ebd. 21, 3;

— dpicxepai 8 (links) 237*; Grenf. I 12, 28 (c. 148*). utt" öcppüi

Amh. II 51, 23 (88*). ocppOv Petr. I 13 (2) 12; 14, 2. 25; 15, 13. 14

(237*). Petr. E Eiul. p. 23, 8 (c. 238*). Grenf. I 10, 12 (174);

12, 16 (nach 148*). ocppuuuv Petr. I 11, 19; 19,37 (225*). Grenf.

I 12, 31 (nach 148*).

TTiixuc: Gen. sing, rrrixeuuc Theb. Bk. I 1, 4 (131*). Tor. I 6, 18 (117*).

Par. 5, 2, 2; col. 1, 8 ^ Leid. M 1, 13 (Leemans Tirixeic) u. 22 (Lee-

mans Ttrixeujv). — Gen. plur. irrixOuv Petr. II 41, 2. 3 (III*); ebd. 14

(3) 6 = Petr.2 46 (3) 7 (c. 250*). Theb. Bk. I 2, 5 (131*). Par. 14,

14 (127*); 15, 43 (120*). Tor. I 5, 10; 6, 17 (117*). Leid, ü 2, 14

(II*). Ebenso in röm. Zeit, z. B. Lond. II p. 179, 9; 180, 23 (68p );

p. 265, 19 (1031') etc. — Akk. plur. Trnxeic Petr. II 41, 8. 9. 13 (IE*).

Par. 14, 15. 42 (127*); 15, 42.45. 49 (120*). Grenf. I 25, 1, 3 (114»).

Leid. N 2, 10 (103*). BU 994 I 2 (113*).
i)

TTiTuc: TTiTuoc (in einem poet. Stück) Tebt. I 1, 6; 2 (a) recto 2

(nach 100*).

ciaxuc: CTaxuujv Kanop. Dekr. 62; Akk. pl. cidxuc xouc irapaTeOrico-

^evouc 68 (236*). Zum Akk. K.-Bl. I 439 Anm. 3. 5.

uiuc: uieTc, uieuuv vgl. § 59, 8, S. 263.

11 uc (Mutterschwein) Magd. 4, 4 (III*) [im nächsten Vers xoipi^iov

im allgemeinen Sinn]. Schweizer Perg. 80 Fußnote 1; 146 § 53, 1.

1) Phryn. Lobeck 21:5 TrrixüJv, m'ixuuc' beiviüc dKÜTcpov dvärxiKov, beov

Tri'ixeuuv Kai urixeoc (sollte heißen irnxeujc?). Moeris p. 298 irrixeujv, oü inixi-üv.

Dem entsprechend im Attischen regelmäßig iDTxeujv, Mhs.' 138 § 55, 2. K. -ßl. I

442, 7. G. Meyer 442. Aristeas (Wen dl and) 57 irj^xeoc; 84 irtix^'c; 57 irtix^i-uv.

Win. -Schmi edel § 9, 5. 6 (in LXX irrix^oc und irnxe^Juv, im N. T. nur Trr|xü)v)

Schmid Attic. IV 20 (irrixeoc bei Philostr.). lleinhold 52 (tttixü'v; acc. irfixac).

Unklar und irreführend ist die Angabe Crönerts 172, 3: „Forma bisylhvbai^?)

ita non valuit in commnni lingua, ut in Aegypti papyris frustra quaeras", worauf

fälschlich (infolge Druckfehlers?") eine Reihe von Papyrusbelogen für irnxeujv

angeführt ist, wo überall irtixÜJv gelesen wird. Dan Zitat Tor. I 34, IG muß I 34, 10

heißen.
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Anmerkung. buKpüujv Petr. II 1, 4 (c. 260") gehört nicht zu ödKpu,

sondern zu dem im Attischen wie in der KO\vr\ gebräuchlichen bÖKpuov. K.-Bl.

I 505. Schmid Attic. III 26; IV 583 f. Im K. T. allerdings einmal to'ic bÜKpuciv

von dem poetischen ÖÜKpu, Win.-Schmiedel § 8, 13.

2. Nomina propria.

Einige ungriechisclie Eigennamen auf -uc werden teils wie

u- Stämme behandelt, teils haben sie gemischte Flexion: Bi6u(oc)

Tebt. I 120, 121. 153 (97 oder 64=^); 90, 13. 19 (P*)-, 123, 13 (P).

BiBuei ebd. 120, 118 (97 oder 6P). Köxuc: Kötuoc Petr. II 18 (1) 5

(246*). Tebt. I 22, 7 (112»). Kötui ebd. 34, 4 (e. 100*). Köxuv ebd.

119, 35 (105—1*). — Aovoiudruc Petr. 11 47, 6; dat. AovoMdZ:ei ebd.

19. 21 (208*). TaXucuc: TaXücuroc Par. 5, 1, 7 (114*); ebd. col. 6, 9

'AKÖX9UOC (gen.) u. a. m.

Über den Akkus. 'PabdjuavBov zu 'Pabd|uav6uc vgl. Metaplasmus

§ 67, 1.

Die adjektivischen u- Stämme werden § 68, 7 abgehandelt.

§ 62. Stämme auf Diphthonge.

(öj, 5w, ou, au, oi, eu)

1. Von den fem. ursprünglichen öi- Stämmen^) erscheinen mehrere

Eigennamen: 'Apicxuu im Dat. "^ApicToT Lond. II p. 13,6 (116—111*)

= Mahaffy Hermath. IX Nr. 21, 1895; Grenf. I 21, 12 (126*). — Aimu)

im Gen. AnM]ouc Magd. 14, 2 (IIP); Dat. Arm 01 Petr.^ 7, 12 (c. 238*);

Akkus. AriiuoOv Magd. 14, 7 (IIP), v^om Genit. aus gebildet mit Über-

gang in den verwandten ionischen Typus auf -oOc, -outoc (worüber

unten § 63 Anhang 6).-) Ar|Tuu: Gen. ArixoOc Petr. 11 28 (3) 4; (9) 29

(IIP). Par. 64, 20 (;i64*); einmal vncoc Arixoö Grenf. II 15, 2, 5 (139*),

mit Annäherung an die o - Deklination. ^) Dat. Arixoi Dittenberg.

inscr. gr. or. I Nr. 53, 4 (nach 285*); Nr. 140 (146— 116*). — NiKacw:

Gen. NiKacoOc Amh. 1145, 7 (150—145*).

2. ßoöc (fi) wird ganz nach attischem Schema abgewandelt:

nom. ßoöc Petr.2 2Q, 5 (III*). gen. ßouuc (= ßoöc) Leid. C p. 119

col. 2, 28; acc. ßoOv ebd. 26 (c. 163*). xnv ßoOv Par. 58, 4 (160*).

Grenf. I 21, 13 (126*). plur. ßoec P. Kairo Arch. I 64, 8 (123*). ßouuv

Petr.2 30, 5 (240*). ßouciv ebd. 62 (c) 3. 7 (III*). xdc ßoOc Petr. II

32 (2^) 3 (EP). K.-Bl. I § 128. Meisterh.-Schwyz. 139. Nach-

1) Mhs.»139 § 56. Schweizer Perg. 147. Hatzidakis Einl. 25. Nach-
manson 129f. K.-Bl. I § 129.

2) So bei Herod. 'loOv, BoutoOv, Aiitoüv, TifucOv etc. K.-Bl. 1. c. ; bei

Hesych. KOKecTOüv.

3) Dieterich Unt. 163 zitiert rixoö = rixoOc Leid. I 395, 4, 42 (röm.).
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manson 130. Crönert 170 f. — Nach ßoOc wird flektiert xoöc
(ein Hohlmaß): acc. sing. xoOv Amh. II 93, 12 (181p); 126, 46 (11?^).

Loncl. n 255, 41 (IIP), acc. pl. xoOc Petr. I 29, 8 (HI^). Die übrigen

Kasus kommen, wie es scheint, nur in Abkürzungen vor, die nach

der attischen Regel (Mhs.^ 139. K.-Bl. I 497 ff.) ergänzt zu werden

pflegen: nom. sing, x(oöc) a (so nach dem Faksimile, nicht xo(oc) a' wie

bei Leemans) Leid. D 2, 8 (162=^). gen. x(oöc) Tebt. I 212 (114—113*).

plur. x(öec) ebd. 179: 224 recto (Jl^^). x(oüjv) 121, 35. 72 (97 oder 64*);

190(1^0- Moulton Class.rev.XV(1901) S.434'' zitiert xoi in den Inscr.

mar. Aeg. (ed. von Gärtringen und Paton) vol. III 248 (II*). Die adiect.

deriv. sind § 68, 4 abgehandelt. Über xoOc (Schutt) vgl. oben S. 258.

3. Von au-Stämmen findet sich: rpaö<(c)> \xo\ TrapeKotGriTO (über

den Abfall des Schluß-Sigma vgl. S. 206) Par. 51, 33 (160*); von vaöc

nur der (gut attische) Nom. plur. vfjec Rosettadekr. 20 (196*).^)

4. oTc ist durchweg durch TtpößaTOV ersetzt (oTc laovocuXXdßuuc

'Att., TTpößaxa '€. Moeris p. 204): TrpößaTov Petr. II 22, 6 (III*).

Petr.2 72 (b) 18 (EP). BU 1012, 8 (170*). P. Kairo Arch. I 64, 8

(123*). TTpoßdTuuv Petr. II Einl. p. 36 (a) 4 (IIP). Par. 9, 29 (107*).

Tebt. I 53, 7 (110*).^)

5. Zu den Nomina auf -euc ist zu bemerken:^)

a) Der Gen. sing, lautet auch bei vorangehendem Vokal stets

auf -euuc: dXieuuc Leid. P 16 (E*). 'Gpieuuc Petr. II 28 (5) 24; 39 (h)

1 (IIP). Dittenberg. inscr. gr. or.I 94, 3 (vor 193*). Leid. A 8 (c. 150*).

Tor. I 2, 4; 3, 26 (117*); VIII, 51 (119*). BU 996 IE 6 (107*).

Grenf. I 44, 2, 10 (IP*> Nur strengattisch -wc, K.-Bl. I 448 Anm. 1.

Mhs.^ 141 f. TTeipaieuuc auch auf einer attischen Defixio, Schwjzer
Vulg. 257. Ganz vereinzelt und nur in Eigennamen, wie 'AxiX-

Xeoc Bull. corr. hell. 20, 186, 80 (ägypt. Inschr. 114—107*); 'Gpieoc

P. Par. 9, 19. 21 (107*); Lond. II p. 33, 180 (94^): 'eppioc = 'epfeoc

(vgl. S. 17 und 76) begegnet in Ägypten die in der KOivii nicht seltene

1) Später scheint auch vaöc für den Nom. plur. zu stehen: so bei Polemon
(Schmid Attic. I 48, 24); Apollon. soph. lex. Hom. p. 114, 84 Bekker; Aelian

(Schmid Attic. III "29). Phryn. 170 Lob eck: al vfiec dpeic, oüx ai vaöc, cöXoikov

YÖp. Vgl. dazu die Moerisstelle bei Schweizer Perg. 147, 3.

2) Als Grund des Übergangs von oTc in irpößaxov, wie von uc in xoipoc,

findet Hatzidakis Einl. 176 teils die Vorliebe der späteren Sprache für „aus-

drucksvolle und regelmäßige statt der kurzen und anomalen Bestandteile" teils

das lautliche Zusammenfallen von olc und uc bei itazistischer Aussprache. Doch
ist uc (vgl. oben S. 207) der koivi'i nicht fremd.

3) Eine gründliche sprachgeschichtliche Untersuchung dieser Formen gibt

Hugo Ehrlich K. Z. 38, 53—97 (^1902).
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Endung -eoc, wovon handeln Mhs.^ 140, 5 (ein Beispiel aus dem
I. Jahrh. v. Chr., andere aus späterer Zeit); G. Meyer 443; Schmid
Attic. IV 21; Schweizer Perg. 148 (zahlreiche Belege aus nach-

christl. Zeit zwar nicht aus Pergamon, aber aus anderen Teilen Klein-

asiens, namentlich Lykien); Schwyzer Vulg. 257; Nachmanson 130f.

(12 Belege aus Magnesia vom I.—III. Jahrh. nach Chr.). Crönert 168,

2

(Belege aus vorchristl. Dialektinschrifteu, nachchrist. Papyrus und Hand-

schriften). Über lepeiuuc etc. S. 72.

b) Der Akkus, sing, zeigt nur offene Formen auf -ea, wie ßaci-

\ea an vielen Stellen des III.—I. Jahrh. v. Chr. AiaKibea Petr.- 11, 7

(237 '^) u. a. m. Auch nach vorausgehendem -i- tritt nie Kontraktion

ein: wie 'AcuuTTiea Petr.^ 21 (b) 10 (226 '^). MceMiea ebd 6 (a) 11;

Couviea ebd. 44 (237=^). K.-B. I 448. Mhs.'' 141 f Schwyzer
Vulg. 257. Kontrahierte Formen auf -fi (nach Schweizer Perg. 148f.

dorische Residuen) fehlen ganz. Thumb Hell. 92 f. Crönert 169, 6.

— Das ganz vereinzelte dpxiepfja (lonismus?) ist oben S. 17 und 76

besprochen. Über ßaciXeia u. ä. vgl. S. 71.

c) Im Gen. jolur. herrschen ebenfalls die unkontrahierten Formen

nach Konsonanten und Vokalen: wie ßaqpeiuv Ostr. 1516, 3 (152 oder

141*). Toveuuv Par. 15, 65 (120^). lepemv Petr. 10, 25 (127=^). ittttcijuv

Petr. II 8 (1) A 11 (268^^); (B) 9 (273^); ebenso Pap. Gen. Nr. 20, 3 (109*)

statt Yevetuv, wie Nicole gelesen hat. Ka)iuoYpa)U)uaTeujv Tebt. I 28, 4

(114*). CKuxeujv Par. 5, 3, 3 (114*). Leid. N 2, 9 (113*). Wilck.

Ostr. 334, 4 (II*) u. v. a. — Nach Vokalen: dXieujv Ostr. 1347, 1;

1029, 3 (147 oder 136*); 1522,2 (130/29*); 331,4 (altptol.); 335,2

(143 oder 154*); 337, 3 (142 oder 153*); 339,3; 340,3. Rev. Mel.

303, 4 (c. 130*). TTToXeMaie'uuv Dittenb. inscr. gr. or. I 50, 6 (240*).

— Über alt-attisches -ujv Mhs.^ 142. Nur einmal in einem leicht-

fertig geschriebenen Brouillon *Par. 28, 6 (160*) steht (wohl durch

ein Schreibversehen) Trapd xOuv lepujv (Priester), während die Ab-

schrift derselben Eingabe Par. 27, 7 lepeiuuv und die Dublette Leid. E 8

iepe[i]ujv hat. Über lepeiuuv = lepeuuv vgl. S. 72.

d) Der Dat. plur. hat regelmäßig -eöciv, nirgends das in manchen

Teilen Kleinasiens und auf Inseln nachgewiesene -eici, worüber zu ver-

gleichen Schweizer Perg. 149; Nachmanson 132.

e) Im Akk. plur. findet sich, abgesehen von xouc joveac Artemis.

5 (III*), ausnahmslos die Nomiaativ-Endung -eic in FäUen wie touc

dpxiepeic Tebt. I 5, 62 (118*). xouc Toveic Dittenberg. inscr. gr.

or. I 51, 4 (239*). Tor. I 9, 16 (117*). Par. 15, 38. 52. 63 (120*). xouc

TpamaaxeTc (-xic) Lond. I p, 17, 15. 18; p. 19, 17; p. 28, 21 (161*). xouc
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lepeTc Kanop. Dekr. 22 (236*). ittttcic P. Kairo Arch. I 59, 30; 60, 37

1 123^). Grenf. I 42, 13. 16 (II*). Auch iiTTrec im Lachesfragm.

Petr. II 50 (4) 4 steht für iTnreTc (IIP).^)

Die ägyptischen Eigennamen auf -eOc, -eOioc sind § 63 Anhang

abgehandelt.

Anmerkung. Von "Aprjc ist belegt: Xom. "Apric Leid. U 2, 16 (IT*").*) Gen.

'Apeujc Petr. 11 27 (3^ 6. 26 (236»). Tebt. I 61 (a) 116 (118«); 140 (72*). Auch
Inschr. Le Bas -"Waddington 505. Dagegen "Apeoc bietet ein literarisches Stück

Weil IV 1 (Tragödienfragment, vor IGl'*). Der Dat. "Apr^i begegnet auf einer

Ptolemäerinschrift bei Dittenberger inscr. gr. or. I 86, 5 = Strack, Ptol.

Inschr. Arch. I 206 Nr. 17 (c. 209*). Siehe dazu K.-Bl. I 513f. G. Meyer 420.

W. Schulze quaest. ep. 424ff. Schmid Attic.11128; IV 23. Schweizer 151.

H. Ehrlich K. Z. 38, DOff. Crönert 164.

b) KONSONANTISCH AUSLAUTENDE STÄMME.

§ 63. Stämme auf Verschlußlaute.

1. Gutturalstämme.

biuupuS bildet seine Nebenkasus durchweg vom Stamm biuupuT-;

erst in römischer Zeit findet sich wieder die im Attischen und bei

den Attizisten geläufige Flexion biuupuxoc etc. Belege oben S. 18.

Anmerkung 1. Die Stelle Grenf. II 26, 12flF. (103*) xoic öaveicraic Xaipp-

IlIujvi Kai 'EcQXäbu Kai TTvriqpioc fvvi] (statt ^uvaiKi) Kai äbeXqprli fällt eher unter

einen syntaktischen Gesichtspunkt (nomin. pro dat.) als daß eine Dativfonn Y^vf)

anzunehmen wäre.

2. Dentalstämme.

a) Austausch zwischen i- und Dentalstämmen.

a) xotpic hat im accus, sing, ausnahmslos xäpw sowohl bei sub-

stantivischem als präpositionalem Gebrauch.

Als Substant. xctpiv: Par. 30, 13 (162*); 31,37 (163^); 42,3 (156").

Xdpeiv Par. 63,44 (165") ; Lond. I p. 25, 30 (161"). — Als Präpo-

sition: xapiv Petr. II 32 (1) 34 (c. 238"). Par. 63, 5, 134 (165"); 64, 9

{ 164"j; 35, 29; 37, 42 (163"); 34 2; 47, 7 (153'''). Tebt. I 12, 6 (118");

6, 37 (140") und oft (s. Index Tebt.). — Acc. plur. xapiTac Tebt. I

124,7.21 (118"). Dittenberg. inscr. gr. or. I 168,50 (116—81").

1) So schon im Attischen seit 307» (Mhs.* 141); ausschließlich in Kleinasien,

Schweizer 150; Nachmanson 132. Aristeasbrief (Wendlaud) 182. 279. 283

ßaciXeic; 318 toüc ^p|urivelc. Auch bei den Attizisten häufiger -elc als -^ac,

Schmid Att. III22; IV 587; desgleichen bei den Apostol. Vätern, Reiuhold 51

(nur einmal xpoqp^ac). Im allgemeinen K.-Bl. I § 128 Anm. 3. G. Meyer 461 f.

2) "Apeuc als Name eines Sclimieds (xoXKeOc) begegnet Par. 5, 42, 3 (,114"),

auch wiederholt in Petr.* (s. Index).
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Meisterh.-Schwyz. 129 § 50, 1. SchAveizer 151. Nachmanson
133. Cröuert 170, 6 (in röm. Zeit xotpifa neben x6.pi\). Inschrift-

liche Belege für x^PiTa bei Dittenb. Syll.- III 232.

ß) Von KXeic kommen folgende Formen vor: KXeiv Petr. I 13 (2)

7 = Petr.2 4 (2) 7 (237 '^j. KXeibOuv Petr. II 39 (d) 16 (in^). Kaict-

KXeiciv ebd. 13 (18*) 14; ebd. 11 KardKXeibac (255— 50*) [Akzent

nach Herodian Lentz I 240, 5; II 431, 20; 432, 21.]. Moeris p. 201

kXcTv 'A., KXeiba '6. Das N. T. hat KXeiba (so auch P. Oxy. I p. 178) —
KXeibac, nur acta apost. kXeiv — kXcTc. Win. -Schmi edel § 9, 7. Der

Akk. pl. KXeTc wird von den Attizisten empfohlen, s. Bekker anecd.

48, 7; 101, 19. Schmid Att. IV 21. Schweizer 151. Crönert 170, 5.

Moulton Class. rev. XV (1901) 35*.

T) öpvic (fi) wird in der Regel als Dentalstamm flektiert: öpviGoc

Tebt. I 120, 86 (97 oder 64*> öpviGa ebd. 122, 3 (96 oder 63*>

öpviGec Petr. II 33 (a) 36 (244—40*j. Petr.^ 142, 17 (III*). Grenf. II

14 (b) 4 (264—227*). Par. 61 verso (156*). öpviGujv Tebt. I 117,

65 (99*). öpviGac Grenf. 11 14 (b) 3 (264—227*). Petr.^ 53 (m) 3 {22d''\

Tebt. I 5, 184 (118*); 112, 27 (112*). Goodsp. 9, 8 (I*). — Nur einmal

Petr.^71 verso öpveuuv (III*), mit Übergang in die Nebenform tö öpveov

(also nicht öpveujv = TTÖXeuuv zu betonen!). K.-Bl. I 510. Schmid
Attic. III 26. 142; IV 22 (Dio Chr. hat nur 9 Formen vom Dental-

stamm, und zwar Nom., Gen., Akk. plur. gegenüber 19 Formen von

öpveov). Crönert 174, 5 bringt mehrere Beispiele für diesen Übergang

aus röm. Zeit. Der gutturale Stamm öpvix- kommt in den Papp, nicht vor.

b) Eigennamen auf -IC, -iboc (-iTOc), -ibi (-IT i), -iv (vgl. §60).

Griechische Namen dieser Bildung. Männlich: 'A-fdGibi Petr.^

31, 1 (240*). Admboc Petr. II 13 (16) 8 (258—53*). "Hpibi (Kurz-

form von 'HpüKXeibric oder "HpmTTOC?) Fay. p. 49, 14 = Strack, Ptol.

Inschr. Arch. II 556 Nr. 38; "Hpiboc 26 (wo man allerdings einen

Nominativ erwartet, etwa 'Hpuubr)c) geschr. II—I*. — Auciboc Par.

Not. et extr. XVIII 2 p. 401, 6 (11*); aber Aucitoc (wohl lautliche Ver-

wechslung von b und t, s. S. 176) Petr.^ 9, 1 (240*). G. Meyer 417.

Meisterh.-Schwyz. § 50, 3. Schweizer 152. Nachmanson 133 f.

—

Weiblich: 'Apxembi Dittenberg. inscr. gr. or. I 18 (Abukir) 306—285*.

C. I. Gr. 2285 (145—116*). 'Hpaibi Grenf. I 18, 9 (132*). iriv KuTipiv

Grenf. I 1, 11 (vor 173*).

Auch fremdklingende, wohl meist ägyptische Eigennamen folgen

vielfach demselben Schema, doch herrschen hier -iTOC, -ixi vor.

Männlich: "ApiudiTOC (statt des gewöhnlichen 'Apjudioc), vgl. S. 264.

'ApcdiTOC Tebt. I 121, 109 (94 oder 61*). 0(o)ripiboc (neben Goripioc)
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s. oben S. 264. AoßdiTOC Tor. I 3, 26 (117'*). Par. 15, 41 (120*);

ebd. 15 (b) 3 (143^). Aoßdiv Tor. I 3, 27 (117'^). Auuixoc Petr. H 39

(b) 15 (nP). TTdic Petr. H 28 (Vm) 25 (in^). TTdiTOC ebd. 25 (i) 11;

27 (3*) 4 (236*). Par. 5, 1, 7 (114*). TTdiTi Petr. II 39 (a) 6 (m*).

TTdciTOC (^eiTOc) Petr. II Einl. p. 36, 3; Nr. 14 (ic) 2 (in*); 27 (3*) 9.

10 (236*); 28 (3) 4. 13; 43 (a) 17 f. (IIP). TTdciTi ebd. 32 (2*) 23

(c. 238*) etc. TTdTiTOC ebd. 27 (3*) 27; 28 (l) 5 (HI*). TTixiboc Lond. U
p. 10, 10 (152*). TTöpTic Osti-. 1517, 3 (150 oder 139*). TTöpTixoc

Grenf. I 23, 5 (118*). Par. 9, 15 (107 *j. TTöpTiTi ebd. Z. 23. Ostr. 1027,

2 (unb. ptol.). CiTÖiTOC Tebt. I 39, 8; 21 Citöiti (113*). Odßiioc Petr. 11

27 (3*) 33 (in*). Ostr. 1194 verso 2 (ptol.) u. v. a.

Weiblich: OdciTOC Tebt. I 164, 9 (IT**"). Necpopic Par. 22, 6. 17.

18. NecpöpiTOC 22, 4; 23, 2 (165*). Neqpopiv Leid. B 1, 17; 2, 17. 21;

3, 13 (164*). Über "Iciboc — CapdTTiboc vgl. oben S. 265.

b) Reine Dentalstämme.

a) Von TTÖc begegnet einmal der auch sonst in der KOivi'i nicht

unerhörte Akkus, sing. masc. irdv = rravTa in der Verbindung Trdv

TÖv TÖTTOV Par. 37, 11 (163*). In der Parallelstelle freilich Par. 35, 10

(163*) steht Trdvra töv töttov, also möglicherweise an ersterer Stelle

ein Versehen des Schreibenden. Vgl. oben S. 199. Schmid G. G. A.

1895,42. Reinhold 52.

ß) Nur unkontrahiert erscheinen cieap Rev. L. 50, 14 (258*).

qppeap P. Kairo Arch. I 64, 13 (123*). q)peaToc Lond. II p. 4, 13 oben

(c. 178*); (ppe(aToc) Tebt. I 86, 36 (IP^- (ppeaxa Grenf. I 21, 8 (126*).

cppediujv Lond. II p. 14, 13 (116— IIP).

y) Indeklinables toO ubiup begegnet in einem Ausgabenverzeichnia

Leid. S col. 3 am Ende rechts (160*), dagegen ebd. col. 4 am Ende

übaioc Ti|aiiv.

Anhang. Nicht wenige, dem Griechischen von Hause aus vielfach

fremde Typen teils männlicher teils weiblicher Eigennamen werden

im wesentlichen als Dentalstämme flektiert, doch keineswegs konsequent:

Ausweichungen in andere Systeme sowohl vokalischer als konsonantischer

Art sind häufig.

1. -de, -dioc oder -et (Kurznamentypus) [fast nie -dbocj, -dxi ^^ueben

-dl), -dv, meist männlich (außer einmaligem 'Hpdioc) vgl. oben S. 252

f

2. -de, -dboc etc., alter Typus weiblicher Namen, Muster *AcK\»iTndc

Par. 7, 8 (99*). 'AcK^iTTidboc Z. 15; Par. 13. 4. 16 (157*). 'AcKXnmdbi

Par. 7, 4 (99*) u. a.

3. -aöc, -aÖTOC, -aöri (sowohl männlich als weiblich): z. B.

GpauTOC Par. 5, 42, 8 (114*). TTavaaÖTOc Leid. S 3, 12 (164*). N€K0epaöc

— NeKeepauTi Par. 54 col. 2, 44; col. 3, 64 (163*). TTTauTOC Par. 5, 8, 4;

Mayser, raiiynisgramniatik. 18
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col. 41, 2 (114*). CaiaaÖTOC Leid. S 3, 11; aber CttjuaöcToc 6, 11 (164*).

TauTOC Par. 31, 6 (l()3*). Andere Varianten desselben weiblichen Namens
mit konsonantischem und vokalischem Wechsel der Orthographie sind ver-

zeichnet S. 179 Anm. 12. Dieser Typus ist ziemlich häiifig.

4. -eöc, -euToc etc.: GoreÖTi rirenf. TT 18, 2. 12. 22 ('127*). TTai-

euTOC Ostr. 701, 3 (unb. ptol.). CevepieOxoc Tor. I 5, 7 (117*). 0aveö[T]oc

Dittenb. inscr. gr. or. I 95,5 (nach 193*) usw.

5. -fic, -fiTOC, -fiTi (Vorgang ionische Namen wie 0aXf|c. OaXfiroc;

in Ägypten lautete der Nomin. vermutlich auf -t, vgl. Menet, Phanet und dgl.).

Männlich: BeXXnc Tebt. I 39, 26 (114*). 'EpßeXXfiTOC Par. 35, 14;

37, 16 (163*). OoTfiTi Tebt. I 117, 69 (99*). Kaif|Ti Grenf. I 23, 9 (118*);

-Toc verso. Mappfiii Amh. II 43, 7. 13 (173*); Tebt. I 56, 3 (II**').

MeTXnTi Tebt. I 164, 9 (11*0. TTanToc Par. 35, 21 (163*). TTaxfic

Grenf. I 27, 3, 8 (109*); 44. 2, 10 (II*). TTaTnTOC Grenf. I 23, 3 (118*);

34, 6 (102*). TTaTflTi Amh. II 39, 3 und ver.so (II*). CaXnxoc Amh. H
47, 4 und verso (113*). CBoTfiTOC Tebt. I 120, 17 (97 oder 64*). ToTof|TOC

Petr. II 28 col. 1, 22 (ni*). OaifiTOC Petr. II 33 (3) 3 (III*). (t)a^fiTOC

ebd. 39 (a) 6 (ni*). OavfiTOC ebd. (möglicherweise auch griechisch Odvri-

Toc?) 28 (3) 14 (III*). OauflTOC ebd. col. 8, 10 (IIP) u. a. m.^)

Die meisten dieser ägyptischen Namen lehnen sich ebenso oft (vom

Nominativ aus) an die griechischen S- Stämme auf -KXfic an, so daß im

Gen. und Dat. Formen auf -eouc (-eiouc, -r|Ouc) und -ei (-fii) den obigen

auf -fiTOC, -fiTi mindestens die Wage halten. Belege folgen unter § 64

Anhang. Vgl. dazu auch die Stellensammlung bei Crönert 163.

Weibliche Namen auf -f|C, -fJTOC sind oben S. 179 Anm. 12 auf-

geführt. Der Akk. auch hier TaTnv Leid. C p. 118, 1, 16 (l63*); M 1, 12 =
Par. 5, 1, 7 (114*).

6. -oOc, -OÖTOC, -ouTi, -oOv, ein besonders häufiger Eigennamen-

typus, der seinen Vorgang im Ionischen hat^), teils männlich teils weiblich.

Auch hier herrscht wie bei den Kurznamen auf -äc ausnahmslos im Gen.

und Dat. das x statt b.

Männlich: 'Aßaioöc Wilck. Ostr. 1231, 2 (unb. ptoL), so wohl auch

1516 (141*) statt 'AßbioOc (?). Z^evoöri Grenf. n 16, 5 (137*). Ooxo-

laoOxoc Ostr. 711, 2 (ptol.). AoXoOxoc Amh. II 53, 3 (114*). Movoöxoc

1) Eine einheitliche Betonung dieser Bildungen herbeigeführt zu haben ist

das Verdienst U. Wilckens (G. G. A. 18'J4, 718 f. und Theb. Bank 35). — Die
Namen KeXriroc Grenf. IT 15, 2, 6; col. 3, 2 (139»); MevrjToc Petr. 11 12 p. 32, 2

(240') darf man wohl als genuine griechische Bildungen ansprechen und im
Genit. als Proparoxytona betonen. Wenn man daneben Meveouc findet Par. 5,

1, 10; col. 8, 5. 7 (114"), so liegt es nahe, einen Nominativ Mevfjc vorauszusetzen,

der nach Analogie ähnlicher ägyptischer Perispomena (vgl. § 64 Anhang) die

Flexion der S-Stämme (auf -K\f|c) annehmen konnte.

2) Den ionischen Ursprung hat zuerst W. Schulze erwiesen: K. Z. 33,

230 flf; Berl. philol. Wochenschr. 1893, 22(3; zuletzt handelt darüber Thumb
Hell. 230 ff., wo die Literatur aufgreführt ist.
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Grenf. K 21, 4 (113*). NeoÖTOC Par. 16, 5 (141*). TTaKeWouTOC Ostr. 727,

3 (154 oder 143*). naoÖTOC Grenf. I 18, 10 (132*); H 25, 10 (l03*);

26 passim; 27, 18 (103*). TTaTreouTOC Grenf. I 29, 4 (105*); U 25, 5

(103*). TTaT0ucGrenf.I17, 24 (146—35*). Ostr. 1619 (133*). TTaToOroc

Grenf. I 11, 1, 13; 2, 11 (157*); 27, 3, 2 (109*). H 17, 1 (136*); 18, 5

(127*); 23,2,8(107*). Par. 15, 47 (l 20*). Ostr. 1621. 1622 (127*).

TTttTOÖTi Grenf. I 14, 2 (150—139*). TÖv TTatouv Grenf. H 16, 6 (137*).

TTaTceouTi, -toc Amh. n 47, 4. 16 (113*). TToave|uoOv Ostr. 1505, 4 (155

oder 146*). CeXeßouTOC Tebt. I 110, 1 (92 oder 59*). CttotoOc Ostr.

1189, 1, 3 (ptoL). Cttotoötoc Par. 5, 28, 7; 29, 2 (114*). 0o)li,uouti

Tor. V 1 (177*) usw.

Weiblich: TaoOc Grenf. 11 23, 1, 3; col. 2, 3; col. 3; ebd. TaouTOC

col. 2, 5 (107*). TaoÖTi Par. 55 (b) 2, 49 (l59*). Taouv Leid. C p. 118,

1, 19. 23 (164*). Taioöc Grenf. H 23 col. 2, 3: col. 3 (l07*). Vgl. auch

S. 179 Anm. 12.

Anmerkung 2. TaK|ur|oüc i^masc.) figuriert Grenf. 11 16, 3 (137») als Nomin.,

10 als Genit., Dat. TaK|Lir|oÖTi Z. 7.

7. -u)C (-üjuc), -uJTOC (-iJuuTOc), -ujTi (-iJUUTi), -ujv (^meist inasc):

'AßÜJTOC Ostr. 726, 3 (154—43*). 'ApnOuTOC Grenf. II 23,2,3 (107*).

0acu)C Petr. n 28 (4) 10; (9) 32 (IIP). OaüuuTOC ebd. 27 (a) 29 (236*).

GeMßuuTOC Amh. II 30, 5. 41 (11*1. MvapiLc Par. 5. 24, 5: 37, 9 (114*).

Belege für 1vapiJu(u)T0C, 'lvapüij(u)Ti, einmal auch 'IvapoÖTi s. oben S. 138.

KovvojTOC Tebt.I 51,3 (I14*j. P. Reinach 17,10 (109*). Kd)Ti — KüJxoc

Tebt. I 116, 4. 20 (II**")- 'Ovujtoc Grenf. I 38, 2 (^11—I*). TTaiJuTOC Petr. II

10 (1) 2. 6 (c. 240); 43 (b) 65 (HI*). Tebt. I 58, 9. 18 (111). Grenf. I

36, 2, 3 (99/88*). TTeiOuToc Petr. U 28 (5) 22 (HI*). TTikOutoc Ostr. 722,

3 (ptol.). nveqpepüuTOC Petr. II 32 (2*) 11; -xi 18 (238*). CeMeiJuc Petr. II

28 (9) 15 (III*> CuXuuToc Petr.^ 1 (2) 11. 16 (237*). TaKowiLroc Tebt. I

39, 27 (113*). TaTTevToiTOC (fem.) ebd. 52, 3 (114*). Teuuroc Petr. II

9 U) 2 und verso (>41*); 27 (3*) 8 (236*): 29 (a) 4 (242*1 usw. Akkus.

Tewv Magd. 10, 2. 9 (III*).

Ein abgekürzter griechischer Name dieser Flexion ist 'AttoXXuuc

= 'AttoXXuuvioc: so 'AttoXXiBti Tebt. I 34, 1 (nach 100*).M

8. -mv, -uJVTOC etc. i
ägyptische Namen auf -nt, angepaßt den

griechischen Kontrakta, wie 'AvTiqpOuv, Armoqpujv, Eevocpojv etc., K.-Bl. I

488), sämtliche masc.

Beispiele: 'AKoivaTTiudjvTOC Petr.- 1 (2) 16 (237 *\ TTapuevuJVTOC

Petr. n 14 (Id) 1 (IIP). naciLuvii ebd. 4 (9) 1 (255*). TTeTexuiv Petr. II

1) Von diesem Typus, dem fast nur ägyptische und persische Namen au-

ören, handelt K. -Bl. I 494 e, wo auch die Frage erörtert wird, ob solche

Namen Perispomena, Oxytona oder Paroxytoua sind; obwohl Herodian III 714

für die letztgenannte Akzentuierung i^z. B. CaßdKUJc) spricht, stimmen doch die

neuereu Grammatiker (^Kühner- Blaß, Mehlhoru) für Perispomenieruug.

18*
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Einl. p. 31, 5 V. u. (IIP). TTeTexuuvTOC ebd. Nr. 14 (id) 1 (IIP). Tebt. 1

85, 133 (113'^). TTeTexwVTi Petr. II 40 (a) 4; 4 (2) 17 (255*); ebd. Einl.

p. 33, 7 (IIP) u. a.

§ 64. S- Stämme.

1. Von Neutra auf -ac finden sich folgende Formen: nom.

acc. sing. Tep«c Tor. I 8, 22 (117^). Tnpac Magd. 18, 6 (IIP). Kpeac

Sakkakini XIV 96 (IIP), gen. sing. Teptuc BU 993 III 10 (127»). nom.

acc. pl. Tci Tepa Tebt. I 5, 65. 79. 80 (118*). Kpea Sakkakini verso (IIP).

Par. 53, 12; 54, 14. 45. 68. 72 (163*). Leid. C p. 93 col. 4, 10 (164—60*).

gen. pl. Tepwv Tebt. I 6, 21 (140*). Kpeüuv Petr.- 58 (a) 2; 140 (a) 8

(IIP). Die Formen stimmen übereiu mit den attischen. K.-Bl. I§121;

§ 123 S. 431 Anm. 2. Meisterh.-Schwyz. 143, 4. 5. G. Meyer 464.

467. Schweizer 156. Nachmanson 13.S, 5. Win.-Schmiedel § 9,

2. 6 (Tiipei; Kepara, KepccTuuv, aber xct Kpea). Auch die Attizisten

brauchen von Kpeac kontrahierte, von Kepac offene Formen, Schmid
Att. III 21; IV 16. 580. Dagegen Kepa als plur. auf einer delischen

Inschrift Dittenberg. Syll.^ 588, 167; aber ebenda 204 Kepaia (etwa

.180*). Reinhold 51 (yripouc, T^pei); ^^ (f« xper), KepiT und Kepaia).

Crönert 172. 1. Dieterich Unt. 164 f.

Über äXac = ctXc (nach Analogie von Kpeac gebildet) vgl.

§ 67, 2.

2. Neutra auf -oc.

a) Der Gen. sing, hat regelmäßig die Endung -ouc: y^^ükouc

Petr. II 40 (b) 8 (277*). Grenf. II 24, 12 (105*). e'Bouc Par. 63, 5, 155

(165*). e'TOuc Petr. II 13 (4) 6 (258*); 35 (b) 1 (244—40*); 30 (d) 3

(235*); 26 (1) 5 (240*); 17 (4) 1; 16, 9 (c. 250*). Grenf. I 25, 1, 1

(114*); 27, 1, 1 (109*) und sehr oft. laepouc Petr. II 13 (4) 6 (258—53*).

öEouc Tebt. I 121, 14. 21 (94 oder 61*). Trev0ouc'Par. 22, 24 (165*).

TeXouc Petr. II 13 (19) 8 (258—53*) usw.

Eine Ausgleichung zwischen der vokalischen 0- Deklination

und den S-Stämmen mit der Nominativform -oc konnte in zweifacher

Weise eintreten: entweder bilden konsonantische Stämme den Gen.

auf -ou oder männliche o- Stämme flektieren wie neutrale S- Stämme

im Gen. auf -ouc. Für beides lassen sich in den ptolem. Papyri ver-

einzelte Beispiele finden: Einerseits xoO erou Grenf. I 33, 28; aber

27. 29 eTouc_(103*). toO t exou Xöyoc Tebt. I 115,13 (115—13*),

aber 12 toO ß eTOuc Xötoc. — xoO xeXou xoO Ostr. 1490, 4 (III*); sonst

oftxeXouc. Andererseits: cpacriXouc als gen. Tebt. I 115, 14 (115

bis 13*); sonst q)acr|Xou Tebt. I 119, 39 (105— 101*). xoO xapixouc
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statt Topixou Petr.^ Eiiil. p. 8, 9 (225*). Dagegen nur eXeou Magd. 18, 6

(in*), nirgends das vulgäre eXeouc.^).

Anmerkung 1. In Stellen wie *dTTÖ toö irevOoc Lond. I p. 27, 2 (161');

Leid. E 2ö (162*) — im letzteren Fall mit übergeschriebenem u — oder ditd)

(sie) TOÖ TeXoc Ostr. 1551 (34 p) hat vielleicht der Nomin., wie später oft, Genitiv-

funktion , wenn man nicht in den schlecht geschriebenen Texten lautliche Ver-

tauschung von o und ou annehmen will. Vgl. oben S. 116 f.

b) Der Dat. sing, hat regelmäßig -ei. Bei Schreibungen wie

Mevni = Mev€i P. Weil IV 7 (vor 161*); xeiXni Grenf. 11 23, 2, 6 (107*)

ist der oben (S. 130) besprochene Wechsel zwischen -rii und -ei an-

zunehmen (vgl. e'xrii = exei Meisterh.-Schwyz. 39, 11).

c) Der Gen. plur. ist (wie auch d. nom. acc. pl.) regelmäßig kon-

trahiert: eiOuv Petr. I 19, 4. 5. 6. 13. 22. 30. 33. 35. 37 (225*) und

oft. CeuTuJv Ostr. 1028, 4 (ptol.). Kepbujv Leid. M 2, 4 (114*). CKeuÜJV

Petr. n 32 (1) 27 (238*). leXÜJV Petr. II 45 col. 2, 23 (III*) etc. Das

einmalige ßXaßeuJV (von t6 ßXdßoc, s. unten § 67, 3 c) Tor. XIII, 14

(137*) braucht nicht als lonismus zu gelten, sondern hat seine Ana-

logien in anderen vulgären Formen auf -euuv (vgl. oben S. 17).

Anmerkung 2. Die (ionische) Form y\ovc (vom Stamm r\oc-, G. Meyer 411)

begegnet Eud. 4, 12 (vor 165*) als t. t. der ionischen Astronomen. Ebenso auf

einer böotischen Inschrift bei Schweizer 156 Anm., beilosephus neben häutigerem

^wc (W. Schmidt de los. eloc. 499), sowie bei Polybius (Krehling 32).

3. Eigennamen auf -rjc")

Als S- Stämme sind zu betrachten alle Namen auf -dvOr|c,

-Tevric, -beuKric, -Kpdtric (-xpdiric), -Kubrjc, -|uevr|c, -|urib»ic, -cOeviic,

-reXric, -qpdvrjc. Der Ausgleich zwischen der vokalischen und konso-

nantischen Deklination, dessen Endpunkt eine einheitliche Flexion

nach dem Schema -rjc, -ou, -e (bald ei, bald rji, selten i] geschrieben),

-r|V darstellt, beginnt schon im 3. Jahrh. v. Chr., ist aber im 1. Jahrh.

V. Chr. noch nicht ganz abgeschlossen.

a) Der Gen. endet noch im 3. Jahrh. v. Chr. überwiegend auf

-ouc, und zwar -ouc : -ou = 35 : 4 (9:1);

im 2.— 1. Jahrh. tritt -ouc bedeutend zurück gegen -ou,

-ouc : -ou = 18 : 44 (1 : 2, 5).

1) Zu diesen Analogiebildungen vgl. K.-Bl. I 514f. (rapixouc). Schweizer
152. Dieterich Unt. 163f. Win.-Schmiedel § «, 11. 13. Reinhold 54 (tö fXeoc,

2;f)\oc, rjxoc, irXoöTOC, ckötoc; toO \(6ouc, Ziöqiouc, ireXäYOU etc.). Cröuert 176,

1—4 (tö (pößoc).

2) Vgl dazu K.-Bl. I 512. G. Meyer 438flF. Meisterh.-Schwyz. 134ff.

Hatzidakis Einl. 188f. Schweizer 153. Nachraanson 135f. Win.-Schmied.
§ 9, 8. Dieterich Unt. 158tt'. Schmid Attic. IV 21. Crönert 160f.
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Belege: IIP auf -ouc: 'AXcEiKpaiouc Petr. 119,17; 20 (2) 10

(225*). 'ApiCTOTCVOUc Petr. II 36 (l) 11 (HI*). 'ApiCTOKpdxouc Petr.^ 19

(c) 29. 30 (225''). 'ApicTOteXouc Petr.^ 42 H (8f) 26 (c. 250=^). ^ApiCTO-

cpdvouc ebd. 42 F (a) 3 (252*). AimocBevouc Petr. II 29 (a; 6 (IIP).

AiOTevouc ebd. 13 (20) 8 (258*). Aiocpdvouc Magd. 28, 8 (IIP). 'Ep^o-

Ttvouc Petr.2 112 (e) 2, 22 (IIP); 21 (d) 5. 13 (226*). 6uKpdT0uc ebd.

p. 225 col. 2, 20 (IIP). 0eo]Tevouc Petr. 119, 18 (225*); II (20 (3) 2. 6

(252*). ' iTTTTOKpdrouc Petr. I 20 (l) 14 (225*). Petr.^ 16, 11 (235*).

'IcoKpdTOuc Petr. II 39 (a) 1 (IIPj. KaXXijKpdxouc Petr.^ p. 146 (bj 6

(IIP). KaXXicpdvouc Petr. I (22 (2) 4 (257*). Petr.^ 11, 4 (237*); 43

(2) R. col. 4, 4 (246*). AuKOnnbouc Magd. 5, 20 (IIPj. Mr|Tp09dvouc

Petr. II 47, 2 (c. 200*). TTepiTevouc Petr.^ p. 60 (b) 1 (260*J. TToXu-

dvGouc Strack, Ptol. Inschr. Arch. II p. 560 Nr. 45 (Buchstaben der ersten

Ptolemäerzeit). TToXubeuKOuc Petr.^ 112 (b) 9 (III*). TTpuuxo-fe'vouc

Petr.2 32 (d) 2 (246*). CuüKpaTOUc Petr.^ 130, 7 (IIP). CuucGfevouc

ebd. 112 (c) 21 (IIP). 'QpiTevouc ebd. p. 171 col. 1, 31; 3, 15 (III*).

IIP auf -ou: 'AXeHiKpdxou Petr. I 28 (1) 1 (225*). 'ApicxoKpdTOu

Petr.2 21 (e) 5 (226*). GeoTevou Petr. I 28 (l) 1 = Petr.^ 21 (f) 1

(225*) [nach Rev. Mel. 364]. KaXmpdxou fsic) Petr.^ 56 (b) 9 (c. 260*).

[Guxuxou Petr. II 16 (2) 4 kommt von Euxuxoc, vgl. W. Schmid Wchsch.

f. kl. Ph. 1899, 541.].

II—I* auf -ouc: 'AvxiTevouc Lond. I p. 46, 35 (146—135*).

'AnoXXoqpdvouc Tebt. I 49, 2 (113*). BU 1001, 3 (56*). Aio-fevou[c]

Th. Bk. I 1, 12 (131*). 'eTTiTevouc Tebt. I 100, 6 (117*). 'Gp^OTevouc

ebd. 61 (b) 53 (118*). 'GpiuoKpdxouc Grenf. I 2, 12 (157*). eO^evouc

P. Reinach 15 verso (109*). OeuTevouc Tebt. I 116, 19 (11*^). Kpd-

xouc Petr. II 47, 32 (192*). MeTacGevouc BU 992 I 11 (162*). Nau-

Kpdxouc Ostr. Louvre Rev. Mel. 136, 3 (IP). 'Opvujaevouc Strack, Ptol.

Inscbr. Arch. III 127, 3 (c. 190*\ TTepiTevouc Ostr. 1514, 2 (154 oder

143*). TToXuKpdxouc Petr. II 48, 3 (186*). CuuTevouc Par. 23, 4 (165*);

Tor. Xm 5 (137*). CujciKpdxouc BU 992 I 5 (162*).

II—I* auf -ou: 'Avxicpdvou Tor. III 40; Par. 14, 39 (127*). 'AttoX-

Xocpdvou Tebt. I 86, 45 {^IP^j. P. Reinach 14, 16 (110*). 'ApicxoTevou

Par. 10, 1 (147*). AeHiqpdvou P. Weil VI 2 (161*J. AmcBevou Tor. I 4, 24

(117*). '€TTiKpdxou Tebt. 181,6 (11*^). 'eniKubou Dittenb.inser.gr.

or. I 96, 3 (II*). 'ep^OTevou Tebt. I 72, 213 (114*). Tor. I 1, 6 (117*).

'epMOKpdxou Grenf. I 17, 4; 18, 3 (132*). KaXXmpdxou Par. 10, 18

(145*). Tebt. I 61 (b) 239 (118*); 63, 40 (116*); 72, 77 (114*); 85, 91

(113*). KaXXl^rlbou Grenf. I 17, 2 (nach 147 oder 135*). Cop. 8 (100*).

KXeoTevou Tebt. I 80,. 27 (11*^). Kpdxou Par. 15 (b) 1, 1 (143*).

AuciKpdxou P. Reinach 7, 5 (c. 140*). MeveKpdxou Genf-Münchener Ehe-

kontrakt Arch. I 485, 10 zweimal (II*). TTa-fKpdxou Tebt. I 99, 6 (148*);

116, 31 (11*^). Tor. I 1, 6 (117*). TTacoKpdxou Fay. 14, 7 (124*). TTa-
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XpotTOU Par. 22, 5 (165*). Tebt. I 121, 107 (94 oder 6r). Ostr. 723, 5

(ptoL). TTeTeapxpaxou Grenf. I 32, 9 (102
'^J.

TToXeiiOKpdtTOu Tebt. I 91, 12

(11*^). TToXudvGou C4renf. I 11, 1, 13; 2, 11 (157*). TToXubeuKOu Ostr.

1234, 3 (120—19*). TToXuKpdiou P. Keinach 9, 31 (112*); 1.5, 31

(109*). CuuKpdxou Par. 5, 11, 8 (114*). Dittenb. inscr. gr. or. I 130, 36. 42

(145—116*). Cujcrfevou Tebt. I 99, 64 (c. 148*). TiMOKpdTOu P.Eeinach 9

verso oben (112*).

b) Im Dativ überwiegt stets die Schreibung -ei gegenüber von

-rji, und zwar im III. Jahrb. v. Chr. etwa im Verhältnis von 48 : 4

(12 : 1), im 11.—I. Jahrb. v. Chr. im Verhältnis von 20 : 10 (2 : 1).

Ganz vereinzelt erscheint im III.—IL Jahrb. r).^)

Belege. HI* dat. auf -ei: 'Avbpocetvei Petr. H 9 (l) 4 (241*);

23 (4) 1 (m*). 'ApiCTOKpdT€i Petr.2 19 (c) 18 (225*). ArmoRparei

P. Ashmol. PI. XVI 35 (m*). AiOTevei Petr. n 16, 3; 37 ( 1 b) recto 4

(in*). Aioqpdvei ebd. 2 (l) 1; (2) 1; {'6) 1 (260*). Petr.^ 72 (d) 11

(III*). Magd. Pap. Nr. 1—35 in 27 Fällen (HI*). eÜKpdiei Petr. II

Einl. p. 32, 1 (in*). KaXXiiaribei Tebt. I 8, 12 (201*). TTiciKpdtei

Petr. I 12, 6; 13, 15 (238*). TToXuKpdTei Magd. 17, 6 (m*). CuuTevei

ebd. 24, 11 (IE*). Cuucicpdvei Petr. l 24 (2) 3; 29, 1 (c. 250*). Petr. II

23 (3) 2 (m*). Rev. L. Append. n 2, 5 (c. 257*).

III* auf -r|i: 'ApTroKpdirii Dittenb. inscr. gr. or. I 61, 4; 'ApTTOXpd-

TTii ebd. 62, 3 fc. 247*). ' 6p)LiOTevrii Petr. H 9 (2) 12 (241*). 'Auko-

Heibrii = AuKO^nbei ebd. 8 (l B) 8 (259*).

III* auf -n: 'ApiCTOKpdTn Petr.^ 19 (c) 32 (225*).

II—I* auf -ei: AiOTevei Lond. I p. 57 (13) 2 (131*). Tbob.

Bk. X 3 (134*); X* 2 (130*). Rev. Mel. 329. 330. 332 (II*). '€tti-

cpdvei Strack, Ptol. Inschr. Areh. III 3 (c. 190*). 'Gpiao-fevei Par. 15, 1, 24

(120*). Tor. II 36 (120*). Tebt. I 72, 213 (114*); 61 (b) 53 (118*).

'6p)aoKpdTei Grenf. I 43, 1 und verso; 11, 1, 3 (157*). 0eoT€vei Ostr.

1316, 1 (123*). KaXXiKpdxei Tebt. I 62, 45 (119*). AuciKpaiei

P. Reinach 7, 13 (c. 140*). TTaTKpdrei Par. 11, 4 (157*). Tebt. I 32, 13

(c. 145*). OiXoKpdrei Leid. G 16; H 24 (99*).

II—I* auf -r|i: 'Apiroxpdirii Dittenb. inscr. gr. or. I 175, 5 (c. 114*).

'EmTevrii Tebt. I 100, 3 (117*). 'Giri^evrii Lond. I p. 42, 128. 139 (158*).

'epMOKpdini Tebt. I 208 (95 oder 62*). TTaciKpdTrii Amb. II 32 verso 2

und Aufschrift (II*). TTaxpdrni Amh. II 39, 3 (II*). TToXubeKni (sie)

Par. 45, 6 (153*). TTpiDTOTtvi-ii Ostr. 714, 2 (ptol.).

1) Daß auch hier gleichzeitig orthographische Schwankungen und System-

zwang vom Nomin. aus zusammengewirkt haben und keines von beiden aus-

schließlich verantwortlich zu machen ist, erscheint mir zweifellos. Vgl. Nach-
mansonöl Fußnote 5; übrigens bieten die magnesischen Inschriften «Nachm. 137)

auffallenderweise nur -r|i, nie €i. Auf attischen Steinen Hiidot Mlis.'' i;it) zwei-

mal -£l (IV -III*).
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II'' auf -n: AiOTtvri Theb. Bk. IX 3 (134'»). 'emrevri TeWt. I 100, 12

(117—116*).

c) Im Akkusat. ist die alte Form auf -r) in keinem einzigen

Falle zu belegen; die Ausgleichung mit den A- Stämmen ist voll-

kommen. ^)

Belege. UP: AiOTCvriv Petr. II 37 (1*) recto 12; Magd. 18, 4 (in=*).

Aioqpdvriv Magd. Nr. 3— 34 in 10 Fällen (III*); ebenso Melanges Nicole

p. 283, 10 (221*). 'eniTevriv Petr. II 45 (l) 20 (246''). Geo-fevTiv

ebd. 38 (b) 5 (242*). KaWiKpainv P. Gizeh Mus. Arch. II 83 Nr. 10323, 17;

10274, 4 (III*). TTaTKpdTriv Petr.^ 120, 6 (IIP) usw.

n—P: 'AtToXXocpdvnv BU 1001, 9 (.56/.5*). MecoMnbnv Vat. B 9

(c. 160*). rioXubeuKriv Par. 44, 5 (1.57*) usw.

4. Eigennamen auf -KXfjc und Analogiebildungen auf -fjc")

Belegt sind in ptol. Zeit folgende griechische Namen auf -KXf|c:

'AxaGoKXfic, 'AfiqpiKXfic, 'AvxiKXfic, 'ApicxoKXfjc, ArnuoKXfjc, AiokXtic,

'GpfiOKXfjc, GuKXfjc, 'HpaKXfjc, 0e|uicTOKXif|c, GeoKXfjc, GpacuKXfic, KaXXi-

KXfic, MeYttKXfic, NiKOKXfjc, ZevoKXfic, TTatpoKXfic, TToXuKXfic, TTpoKXfic,

CujKXrjc, Tr|XeKXfic, OiXoKXfjc.

a) Der Gen. zeigt regelmäßig -KXeouc: 'AyaGoKXeouc Ostr. 1336, 2

(m*). 'AvTiKXeouc Petr. II 20 col. 1, 2. 9; col. 4, 2. 14 (252*). ^ep^o-

KXeouc Ostr. 1515, 3 (154—143*). Tor. IX 3 (119*). GuKXeouc Petr. I

17, 13 (235*). 'HpaKXeouc Petr. II 20 col. 1, 10 (252*); 8 (2^) 12

(246*). Par. 44, 3 (153*). Inschr. v. Aduüs Dittenb. inscr. gi-. or. I 54, 4

(246—221*). GeoKXeouc Petr. I 16 (I) 2 (237*). GpacuKXeouc Petr.^ 58

(e) col. 1, 9 (IIP). KaXXiKXeouc Petr. n 29 (c) 5 (c. 250*). Loud. n
p. 8, 31 (II*). TTaTpoKXeouc Petr. n 6, 9 (255*). CuJKXeouc Petr. II 38

(c) 11 (240*). ct)iXoKXeouc Tor. I 3, 19 (117*); Vm 44 (119*) usw.

Die lautlichen Varianten auf -KXeiouc und -kXi'iouc sind oben

5. 71 f. und 76 f. aufgeführt. Über TTaTpÖKXou (alte Koseform -oc)

siehe § 67, 3 d.

1) Selbst die attischen Inschriften zeigen das alte -i-| nur in wenigen Fällen

bis ins 4. Jahrb., von da ab ausschließlich -riv; erst in der Kaiserzeit wieder ver-

einzelt -r|. Meisterh.-Schwyz. 136, 13. Auffallenderweise haben die attischen

Fluchtafeln des 3.-2. Jahrh. v. Chr. die Endung -r\ nicht selten bei S- und sogar
A-Stämmen: wie 'Av&poK\eibr|, 'ApicroKÜöri, Mexa^evr], TTaTKpdTn — neben 'Av6po-

laevriv, 'Avbpocöevriv, 0eaY^vr|v, ' iTTTroKpdxriv, Cuucvuevriv, 0iXoKO&r|v. Schwyzer
Vulg. 256. Schweizer Perg. 155 (wiederholt 6L)|uevTi, sonst nur -r|v). Schmid
Att. IV 582 (-r|v weitaus überwiegend, doch herrscht auch bei den Attizisten

Unsicherheit). Nachmanson 137 (-Kpäxr) aus Augusteischer Zeit, sonst nur -)-\v).

Crönert 161, 3.

2) Vgl. Meisterh.-Schwyz. 132, 7—10. Schweizer 155f. Nachman-
son 137f. Crönert 161fF.
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Anmerkung 3. Die heteroklitische Form -K\eou( -kXtiou), die im Attischen

seit 350' vereinzelt auftritt, später aber wieder verschwindet (Mhs.' 133, 8), findet

sich in ptol. Zeit sehr selten und nur beim Eigennamen 'HpaK\f|c: *'HpaK\riou

iröXeiv (Faksim.) Par. 54, 79 (163'). 'HpanXeou BU 543, 15 (27'). Zahlreichere

Belege aus späteren Papp, und Handschriften gibt Crönert 162, 2. Vgl. auch
Schweizer 155, 3 (Rhodos). Nachmanson 138 ('ApxiKXeiou in Teos, 'Hpa-

KXriou in Bithynien und nach Joum. Hell. Stud. 21, 279 Nr. 2 in Ägypten).

b) Wenn im Dativ statt des gewöhnlichen -k\6i manchmal -KXri(i)

zu finden ist, so ist diese Erscheinung lediglich graphischer Natur

(nach § 20, lli S. 130).

Beispiele; 'AvTiKXei Petr.II 20 (4) 4 (252*). 'ep^OKXei Tor. VIT 17;

XII (177—65^). NiKOKXei Petr. II 8 (2"') 1 (246*). TnXeKXei ebd.

30 (a) 14. 21 (235^) etc. Aber OiXokXtii Ostr. 1502, 2 (H*). AiokXti

Tebt. I 120, 19 (97 oder 64^). Dieselbe Form dieses Namens auch im

CIA II add. 489 (b) 19 (IP^j. Vgl. Mhs.^ 133 Note 1182, wo auch

GpacuKXfii auf einer Fluchtafel des 4. Jahrh. v. Chr. angeführt ist. Weitere

Beispiele Dittenb. Syll. IH 231.

c) Den Akkus, bildet die koivi] auf -kXvjv (nach Analogie der

A-Stärame wie 'Gp^nc): KaXXmXfjv Petr. II 29 (c) 8 (c. 250'*). Lond. II

p. 8, 35 (I^). AiokXtiv Fay. XII 29 (nach 103*). i)

Anhang. Eine große Anzahl ägyptischer Eigennamen hat sich

dem Schema der Namen auf -KXfic mit der Flexion -f\c, -eouc (-eiouc,

-r|0uc), -et (-fl[i]), -fiv angeschlossen; daneben folgen aber dieselben Namen
nicht selten einer gemischten Deklination mit Übergang in die Flexion

der Dentalstämme auf -fiTOC, -fJTi (vgl. oben Seite 274) oder der griechischen

Nomina auf -euc, -e'ujc (vom Dativ aus).^)

Beispiele: BeXXrlc BeXXeouc Ostr. 730, 2 (154 oder 143*); Par. :>,

18, 6 (114*). KaXXeßeXXeouc P. Kairo Arch. I 64, Iß (^123*). Kairiouc

Grenf. I 34, 7 (102*). KaifiTOC, -ti S. 274. Alle möglichen Variationen

zeigt Mappfic: Nom. Mappfic Tobt. I 41, 29 (119*) und oft. Mappeuc
'l)UOÜ6ou Tebt. I 85, 46; aber 52 Mappfic 'I|liou9ou (113*). Gen. Mappeouc
Amh II 30, 39 (II*); 59, 4 (151 oder 140*). Mappevjc (füi- Mappeouc
nach koptischer Weise kontrahiert, vgl. S. 153, 5) Tebt. I 85, 18 (113*).

Mappeiouc Amh. II 34, 4 (nach 157*); 56, 2 (146 oder 135*). Tebt. I

41, 4. 21 (119*); 63, 25 (116*); 112, 60, 83 (112*); 149 (116—5*);

1) Phryn. Lob. 1.56: 'HpaKXta, TTepiKXta, GeuicTOKXda ^ireKTeivuiv rt'iv dcxÖTriv

Xd^e, ctXXä |Liri 'HpuKXfiv Kai TTepiKXr|v Kai 0e.uiCTOKXf|v. Daher die attischen In-

schriften bis .SOO" -KX^a (Mhs.'' 133, 10), von da an -KXfiv. Schwyz. Vulg. 206.

Crönert 162, 3. Nachmanson li58 (2mal -kX^o aus römischer Zeit). Die

AttizLsten meist -kX^o, nur Ael. 'HpaKXf|, Schmid Att. III21: IV öS.S Note S.

Zur Erklärung der Endung -kX^ aus -KXfjv (Belege bei Dittenb. Syll. ITI 232) vgl.

Schweizer Perg. 156 Fußnote.

2) „Tu Kleina.sieu häufiir'- nennen diesen Typus Schweizer 155, 3 und
Nachmanson 13«. V^I. dazu Kretschmer Kinl. 422 f. Crönert 162. 5.
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154 (112— 11'*). Mapprjouc ebd. 56, 1 (li"^> Müpptuuc Amh. II 33,4
(157'*). Dat. Mappei Amh. II 42, 8, 32 (179»). Tebt. I 31, 6 (112'').

Mappni Amh. II 55, 2 (176 oder 165**). Mappfixi S. 274. Akkus. Map-

pnv Amh. II 30, 8. 25 (IP); 43, 11 (17 3'*). Tebt. I 43, 13 (118*).

Ebenso ToBofiv P. Reinach 7, 20 (c. 140*) etc. — Zu Me^XHC erscheint

der Gen. McTXeiouc (Bei. B. 72), der Dat. Me-fX^i Tebt. I 17, 1 und subscr.

und sehr oft von Nr. 18— 40; MeTXili fbd. 10, 1; 23, 1 (119*); beide

Formen neben einander 40, 16. 23 und subscr. (117*). Me^X^Ti S. 274. —
Meve'ouc Par. 5, 1, 10; col. 8, 5. 7 (114*), daneben MevfiTOC S. 274. —
Zu 'Opcnc: 'Opceiouc Tebt. I 120, 31 (97 oder 64*J und Z. 94 'Opcriiouc

(vgl. S. 130). — Zu ToGofic: Toeoeiouc Tebt. I 63, 158 (114*). ToBofii

121. 14 (94 oder 61*). ToTonv Amh. H 31, 9. 26 (112*). Auch

Goreujc 120, 47 (97 oder 64*) derselbe Name. Zu ToTOfiTOC etc.

S. 274. — Oarpfic Ostr. 1024, 2; 1194 verso 2 (ptoL); 1234, 2 (120*);

1356, 2 (138*). Oaipeouc Grenf. I 27, 2, 7 (109*). Par. 5, 10, 1;

col. 25, 2 (114*); 9, 19 (107*). Oaipeiouc Tebt. I 61 (a) 64. 135

(118*). Oaxpriouc Grenf. I 32, 4 (102*). Oaxpfii Ostr. 1537, 2 (II*). —
Yiviaeouc Par. 26, 23. 28 (163*). YiGani (sie) Par. 27, 11; 28, 10

(160*). YivBariv Par. 27, 24 (160*) usw.

§ 65. R- Stämme.

1. Nur im Nominativ erscheint eap Eud. 21, 7 (vor 165*). eapoc

Par. 66, 59 hat Rev. Mel. 374 in die Zahl a p tt berichtigt.^)

2. x^iP zeigt in den Nebenkasus außer dem Stamme x^ip- auch

die kürzere Form x^P- ^^"d bildet

teils xeipöc BU ICH II 25 (219*). Par. 63, 4, 125 (165*).

Tebt. 1 138 (11*^).— xeipi Magd. 24, 6 (III*). — xeip« Leid. C p. 119, 2, 29

(163*). Tebt. 139, 32 (114*); 71, 15 (114*). — xeTpac Petr. II 1, 23

(c. 260*). Par. 63, 7, 16 (165*). Tebt. I 6, 39 (140*); 28, 8 (c. 114*).

Leid. G 19 (99*);

teils xepöc Magd. 25, 2 (IIP). Par. 50, 18 (160*). Tebt. I 109, 18

(93*). Leid. 14 (89*). — xepei (= X^pO Par. 50, 6 (160*). — xepa

Petr! II 20 (2) 7 (252*). Petr.^ 93 verso col. 1,6; 2, 14 (IIP).

Par. 62, 5, 8 (IP'). Lond. I p. 34, 11 (16P). — xepiJuv Magd. 24, 8

(IIP). — x€pac Petr. II 4 (6) 12. 15 (255*). Par. 50, 7 (160*);

1) Kontrahierte Formen von t'ap bieten die Papp, dieser Periode weder im
Substantiv noch im Adjektiv: capivr] Eud. 2,6; tapivdc 2, 28 (vor 165"); ein-

mal napivd Petr. 2 53 (m) 5 (225^). S. darüber auch K.-Bl. I 210; 217 Anm. 13;

425 Anm. 3. Meisterh.-Schwyz. 74, 3; § 52, 3 (^ap, iipoc, ripi). Schmid
Attic. IV 11. 585 (nach attischem Muster). Crönert 168, 4 (vulg. ripouc = iipoc).

W. Schulze quaest. ep. 163. H. Ehrlich K. Z. 38, 86.
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dagegen nur xepciv Petr. II 9 (2) 4 (241—39='); 17 (4) 8 (c. 240^)

Über xipav vgl. § 44 S. 199 und § 67, 3 b.

In Ableitungen begegnet selten x^P"- ^^ X^poTpa^piov Petr.^ 120, 2

(IIP). x^picTttic Tebt. I 115, 22 (115*). [KexepoYpa(priKaci TCrönert

115, 3) Petr. U 29 (d) 10 (c. 250 '') ist in der Neuausgabe Petr.- 105 (2) 10

in KexeipoTpa(pr|Kaci berichtigt.] Sonst immer xeipictfii Tebt. I 121, 84

(91 oder 61*). KcxeipoYpaqpriKaci Petr. II 29 (b) 8 (242*). Kexeipo-

fpd(pr|K€v Amb. II 35, 25 (132*). KexeipoTpa^PIKÖTUJV Tebt. I 48, 5

(c. 113*). KexeipicMeva Tebt. I 27, 41 (113*). xeipiCTiKÖv ebd. 121, 49

(94 oder 61*). x^ipi^^MO^^ P^i'- 26, 18. 33 (163*). x^ipöTiAJTOuiuevov

Par. 63, 2, 55 (165*). -rroXuxeipiac Par. 14, 24 (127*). xeipibiu(TÖc)

Tebt. I 46, 34 (113*). xeipoTpacpuji Ostr. 739, 10 (149 oder 138*) usw.

Gelegentlich beobachtet man den orthographischen Übergang von

€i>i: xipiCT»ii Tebt. I 109, 5 (105*). TipoKexipiciuevoi Fay. XIII 1

(124*). 1)

3) Vom Stamme laapiup- sind belegt: jadpruc Petr. I 24 (2) 1

(250*); II 21 (d) 5 (in*). MotpTupa Par. 46, 10 (153*). ladpiupec

Petr. I 14, 21 (237*); II 47, 27 (192*); Grenf. 1 27, 3, 7 (109*).

Tebt. I 104, 34 (92*) und oft. laapiupuuv Petr. II 21 (d) 9 (lU*).

Leid. A 11 (II*). ^dpTuci Grenf. I 17, 24 (146—35*).
2)

4. 'Zu ArilLiriTrip ist überliefert der Gen. Armrixpoc Petr.- 97, 4

(ni*).3)

über Metaplasmen wie GuTraxopou, xi^iwGripou vgl. § 67, 3 c und d.

5. KXrjTujp findet sich Petr.- 21 (g) 34 (226*), nirgends das

attische KXriTrjp. Mhs.^ § 52, 1. Andere uomina agentis auf -rujp und

-Trip sind aufgezählt in der Stanimbildung § 83, 20 und 24.

Anmerkung. Wenn in den Papp. Tebt. 6 maligem NiKÖvopoc, -lopi gegen-

über 12i}, 5 (!*') NiKävuj(poc) steht, so ist wohl eher an eine analogist-he Um-
bildung des Suffixvokals als an lautliche Verwechslung von o und uj mach § 12 B
S. 98 f.) zu denken, zumal da Crönert 170, 4 mehrere Belege für NiKdvuupoc und
NiKdvujpa beibringt.

§ 66. N- Stämme.

1. eiKOJV bildet seine Kasus obliqui durchweg vom Stamme

eiKOV-: eiKÖvoc Rosettastein 3 (196*). ifii eiKÖvi Kanop. Dekr. 61

(236*). Rosettastein 54 (196*). ifiv eiKova Dittenberg. inscr. gr.

1) K.-Bl. I 426 Anm. 8 (xeipciv auf attischen Inschriften der Kaiserzeit).

Meisterh.-Schwyz. 145, 17 (^imAttischen auch xfipiwv 350—300"). Crönert 115. 3

(ausgiebige Beispielsammlung).

2) K.-Bl. I 510. Meisterh.-Schwyz. 14;{, (ucipTuci). Crönert 107. 1.

3) K.-Bl. I 429 Anm. 1.-5. Crönert 109, 5.
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or. I 51, 22 (239*). Rosettastein 38 (106^j. Tebt. I 32, 21 (145*).

eiKÖvujv Tebt. I 119, 53 (105*). taic eköciv Kanop. Dekr. 62 (236*).^)

2. Der Stamm piv- (Nase) ist nur belegt im Dat. pivi Petr.^ H, -

(237*). Petr. I 11, 8 (220*); 16 (1) 3; 21, 21 (237*j und Akk. napa

pTva Par. 10,6 (107*); so auch Cop. 4 Tiapct piv[a flOO*), nicht rrapä

piv[i], wie Blinkenberg ergänzt. Ob also der Nomin. wie im Attischen

(Mhs.^ 144, 11) pic, oder wie in der Koivrj (Thom. Mag. 323, 10 pic

'A., piv "€.
) piv gelautet, ist bisher nicht auszumachen, doch lassen die

Adjektiva eu9up(p)iv, KaTdp(p)iv, öEüp(p)iv (S. 213) ziemlich sicher auf

letzteres schließen.-)

3. Der Gen. dp.vöc zu dem auf einer attischen Inschrift (Mhs.'^

§ 58, 1) gefundenen Nom. dpnv kommt vor Tebt. I 117, 35 (99*) —
doch steht die Lesung nicht ganz fest. Über [djpvoic siehe unten

§ 67,3c.

4. Das Verhältnis von kontrahierten und unkontrahierten Flexions-

formen der Komparative auf -iujv, -iovoc und -uuv, -ovoc ist § QS, 20

besprochen.

5. Bei Eigennamen auf -ujv begegnen nicht selten Schwan-

kungen in der Bildung der casus obliqui, indem oft bei demselben

Namen sowohl -^oivoc, ^ujvi als ^ovoc, -ovi etc. geschrieben Avird: so

von Xaipriiuaiv teils Xaiprunovoc Tebt. I 61 (a) 37; 61 (b) 70f.: 62, 135;

84, 149 (118*); 64 (a) 57 (116*j. -ovi 73, 8 (113—111*) — teils

Xaiprmujvoc Tebt. 72, 48 (114*). Grenf. II 31, 20 (104*). Xaiprmujvi

Lond. I p. 41, 112. 113 (158*). Grenf. II 2C), 13 (103*> Xaipnuujva

Tebt. I 34, 7 (nach 100*) etc. Ähnlich im gleichen Stücke Tebt. I lOO

(117—6*) 13 MeXeicTiovi, aber 2 MeXeicxiujvoc. OeoTeiiovoc Par. 55

(b) 32; 40 Oeo-fixujvi (159*). Während man von 'A^(^)a)V, wie es scheint,

stets 'A^(^)a)voc bildete, so Grenf. I 33, 37. 41 (103—2*j; Tor. I 8, 18

(117*); 'Amüovoc Par. 5 col. 19, 7; col. 42, 9 (114*); Ostr. 321, 3 (ptol.)

[auch Strabo XVII 809 'Amaujva], so findet sich bisher nur OiXduuovoc,

z.B. Petr. I 13, 1; 14, 4 = Petr.2 6 (a) 20; Petr. I 15, 10 ^ Petr." 2, 12;

Petr. I 16 (1) 11; 18 (2) 5 = Petr.25, 5; Petr. I 21 links 4; Petr. II Einl.

1) Über Umbildungen eiKouc (gen.), elKUJ (acc.) vgl. K.-Bl. 1497. G.Meyer 422.

Meisterb.-Schwyz. § 51, 2 (erst in der Kaiserzeit eiKuü).

2) Unricbtig ist die Bemerkung bei G. Meyer 427: „Karäppiv ist Accus, von

KOTdippic in Flinders Petrie Papyri p. 51, 1, 7" = Nr. 18 (1) 7 (237»). Vielmebr

ist das Wort in der Verbindung dvaqpdXaKpoc, Kardppiv, oüXViv äxwv sieber

Nominativ und gebort nicbt zu ouXriv, wie zablreicbe Parallelstelien beweisen:

z. B. Petr. I 20 (1) 10 dvacpdXaveoc, öEüpiv, oüXn ciOTÖvi; ebd. 19, 11 (225*)

lueXixpuuc, [öEOJppiv, oOXri YeveiuJi. Pap. Gizeb. Mus. Arch. I 65, 28 |U€XixpuJC,

,uaKpoTTpöcu)iToc, Güeüpiv (123*) etc. Weitere Stellen oben S. 213.
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p. 23, 4 = Petr.- 7, 4; ebd. 4 (2) 17 (^aUe 237*). Die Häufigkeit und

Regelmäßigkeit ähnlicher Fälle verbietet es, lediglich an Ausgleichung

der Vokalqualität (nach § 12 B, S. 98f.) zu denken-, vielmehr gibt

Thumb Hell. 143 Fußnote 2 mit Recht zu erwägen, ob hierbei nicht

analogische Umbildung des Suffixvokals anzunehmen sei. Vgl. Nach-
manson 64 Fußnote 2. Crönert 170, 2. Dagegen mag immerhin

das ganz einsam stehende *0€'ovoc Lond. 1 p. 40, 73 (158*) statt des

ungemein häufigen Oeojvoc (vgl. Tebt. index ) auf lautlicher Ver-

wechslung beruhen, wie jedenfalls KaWicpovra, TTerexövTa neben regel-

mäßigem KaXXicpujvTa etc. (worüber zu vgl. S. 98 Note 2).

§ 67. Doppelte Stammbildung von Nomina aus einer Wurzel

(Metaplasmus . Heteroklisie).

[Die einschlägigen Adjektiva sind im nächsten Paragraph behandelt.]

1. Ein Schwanken in der Verwendung verschiedener voka-

lischer Stämme liegt vor in den Compositis auf -dpxn^ luid -'apxoc,

von denen die Rede ist § 59, 3, S. 256 f.

Neben becZ:^oO (Fessel) Tebt. II 20, 70 (97 oder 64*) steht in

der Bedeutung „Bündel" bec)uiiv (Akzent nach Hdn. I 324, 10 L: nach

anderen bec)ari) Petr.- 41 verso 4 (HP); 8 bec|adc; ebenso Petr. H 25

(c) 4; (g) 11 {^2^% Tebt. I 122, 8 (96 oder 63*). Tf|c bec^nc Rev.

Mel. 322 (H*). becinujv Petr. II 39 (d) 12 (IE*). 0poiabec)iac Leid. S 2,

18— 28 achtmal (164^^). Nirgends xd bec^d.^)

Zum semitischen Lehnwort [Gißr]]^) (bei den Septuag. auch Orißi"))

erscheinen die Nebenkasus Tfji Gißei, 6ißiv, öißeic, Belege oben S. 42.

Der häufige Eigenname KoWotiöric Par. 52, 13; 54,43 (163*);

5, 7, 6 (114*). Tebt. I 63, 171 (116*); 159 (112*) u. oft (s. Index)

bildet den Gen. KoXXoueou Par. 54, 3, 63 (163*). Tebt. I 60, 107

(118*); 85,8.12 (113*) etc.; den Dat. KoWoiiGei Tebt. I 62, 224. 231

(119*); dagegen KoWoOGlu Par. 54, 12. 24 (163*).

Zu [Pabd|LiavGuc] (Plat. leg. 624; apol. 41 A) erscheint der

Akkus. 'Pabd|LiavGov P. Weil III 12 (Tragikerfragm., geschr. vor 161*V

Anmerkung 1. Nach Tebt. I 6-2, lOa (119»); 64 (a) 40 (116»). Amh. II

129, 21. 27 (127— 8P) ist wohl ein Eigenname AaYiüc, acc. AaT^uv anzunehmen.

Dagegen wird man die Formen Acüyoc Petr.* '.»7, G (IH»); Ad^ou Tebt. I 63, 86

1) Meisterh.-Schwyz. 143, 3 (feec|Lioi und 66C|ud). K.-Bl. I 499. Thom.
79 Ö€C|uä KdXXiov f| 6ec,uoi. Bei den Attizisten daher beciuü, Schmid Att.

lY 584. Crönert 175, 3. Keinhold Ö4. S. auch Schol. A'eu. A zu A 312.

2) Die Formen in eckigen Klammern kommen in den Papyri (^vielleicht

zufällig) nicht vor.
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(116'); 85, 50 (113*; besser von dem bekannten makedonischen Namen Aä^oc als

von XaYÖc fHase) ableiten. Letzteres empfiehlt Crönert Wchsch. f. kl. Ph.

1903, 453.

2. Eine doppelte konsonantische Stammbildung ist zu be-

obachten bei [äXc], dXöc und tö äXac, äXaxoc.

ctXöc Petr.2 107 (c) 1 (IIP). Ostr. 341,3 (140 oder 151"). P. Gizeh.

Mus. Arch. I 60, 57 (123=^). Grenf. I 29, 6 u. verso (105*). Tebt. I

117, 25 (99=^); 190 (P') u. oft. äXec F. Sakk. XIV 93 (IIP).

(t6) äXac (nach Analogie von Kepac gebildet) Petr.^ 140 (a) 2 (IIP)-

Leid. C p. 93 col. 4, 5. 10 (164—60*); ebd. Z. 9 liest Egger Joum.

d. sav. 1873 p, 98 äXaroc statt d)LiToc, was Leemans = d|Li(Ti)Tac mit

„placentas lacteas" zu erklären sucht. Ferner Par. 55 (b) 29 (156*)

apioi Ktti äXac; 41 dpriuv Kai äXa(TOcV); 6 äXa(T0C?). M

Über die Namen auf -ujvoc und -ovoc, sowie -ujpoc und -opoc

s. oben S. 283 Anm. und 284.

3. Mischung vokalischer und konsonantischer Stamm-
bildung.

a) Fälle, in denen schon der Nominativ so geartet ist, daß er

zweierlei Formationen zuläßt (sogen. Heteroklita), sind: ö rdpixoc

— t6 xdpixoc, gen. lapixouc; ö cpdcriXoc, gen. cpacriXouc, sowie um-

gekehrt TÖ eroc — Toö exou, t6 reXoc — toö xeXou, wofür die Be-

lege § 64, 2 a S. 276 gegeben sind. Dem aus Herod. II 96 bekannten

S-Stamm (t6) pmoc (Schilfmatte, vgl. pivjj) entspricht der Plural pmoi

Petr.^ 140 (a) 6 (IIP). Über die gemischte Flexion der Eigennamen auf

-de: teils -dioc, -dxi, teils -d, -di vgl. § 58, 6, S. 252 f.; über solche

auf -ic: teils -^loc, teils -eoic, teils -^iboc (-ixoc) vgl. § 60, 1, S. 263 f.;

sowie über den Austausch zwischen i- und Dentalstämmen überhaupt

(xdpic, KXeic, öpvic, Eigennamen) § 63, 2, S. 271 f. Von den Namen
auf -ric (Mischung von A- und S-Stämmen) ist die Rede § 58, 2. 3,

S. 249 f.; § 64, 3, S. 27 7 ff.; von solchen auf -KXfic und den ägyptischen

Typen auf -fjc etc. ebd. 4, S. 280 f. nebst Anhang und § 63 Anhang,

S. 273 ff.

b) Eine namentlich im späteren Griechisch häufige Erscheinung

besteht darin, daß an den Akkusativ eines konsonantischen Stammes

noch überdies das Akkusativsuffix der vokalischen Reihe (-v)

1) Oder sollte äXa nach Analogie von f&\a gebildet sein, was Schmiedel
§ 9, 10 Fußnote im N. T. für möglich hält? Ygl. weiterhin K.-Bl. I 423, 1.

O. Meyer 471. Blaß N. T. 27, 6. Dieterich ünt. 164. Reinhold 53. —
Als Kuriosität sei erwähnt der Plur. ciXaec P. Goodsp. 30 col. 15, 9; col. 22, 4;

<iol. 29, 14; col. 33, 7 (191?).
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angehängt wird (Analogie von Substantiven der A- Deklination wie

veaviav). Die vereinzelten Belege auf ptolemäischen Papp. s. oben

S. 199. In römischer Zeit sind diese Formen sehr häufig und haben

im Neugriech. vielfach zu Neubildungen auf -a, -ac geführt.^)

c) Einzelne metaplastische Appellativa.

Zu [fi äXujc], xfic äXuj, rfii äXuui, xfiv äXuu (heteroklitischer

Akkusativ), tüuv äXujv, xdc äXuj<(c/ (auch rdc äXaii), wovon gehandelt

wird § 59, 5, S. 258 f., bestand in der KOivr) die Nebenform dXujv, äXuivoc:

eveTTprjcGri fiou ctXujv BU 651, 5 (192^); in ptolem. Zeit ektöc |uic(0iju-

ceujc) dXujvati (= -vuuv) Tebt. I 84, 8 (118*). tOuv dXuuvuuv BU 759,

10 (125P).-)

Von [dpr|v], dpvöc (s. § 66, 3, S. 284) erscheint der metaplastische

Dat. plur. d]pvoic riciv Magd. 21,2 (IIP).

TÖ ßXdßoc herrscht in den ptol. Papyri vor: so Rev. L. 26, 10; 33,

18; 46, 6; 49, 9; 51, 11 (258=^). Petr. 11 22, 9 (c. 250*). Tebt. I 38,

25 (113*); 39, 33 (114*); 49, 13. 16 (113*); 50, 16 (112*). Leid. 23

(89*) u. oft. Td ßXdßn Tebt. I 50,21 (112*); ebenso BU 1059', 15

(Zeit des Augustus). öXit« ßXdßn P. Keinach 19, 11 (108*). tOuv

ßXaßeujv (über die offene Form s. S. 277) Tor. XIII 14 (137*). Dem
gegenüber steht ganz vereinzelt eic ßXdßac Par. 15, 37 (120*). In

später Zeit (etwa seit 400'') nur noch r\ ßXdßn.'^)

Dem Nominativ |ueic entsprechen als cas. obl. ,ur|vöc, )iinvi,

lufiva etc., s. oben S. 6.

Neben f\ vikii findet sich das auch von den Septuag. und im

N. T. (Win.-Schmiedel § 8, 13) gebrauchte tö vikoc. Belege für

beide S. 93 Note 8. Reinhold 55.

Neben öpvic, öpviöoc etc. erseheint der Gen. plur. öpveuuv (von

öpveov abgeleitet) s. oben S. 272.

1) G. Meyer 426 f. (das älteste Beispiel AnmiTpav Plat. Kratyl. 404 ß). Sturz
dial. maced. 127. Wagner quaest. de epigr. gr. p. 100— 108. Meisterh.-
Schwyz. 130, 7 (Xi|u^vav, TTaxpiöav, xöpifav in später Kaiserzeit). Schweizer
156 (Qv^ar^pav Kaiserzeit). Dieterich Unt. 159 (sehr viele Beispiele von Inschr.,

Papyr. u. aus d. Lit. der röm. Zeit). Buresch Philol. 51, 9.'J. Hatzidakis
Einl. 54. 379f. Schmid Attic. IV 586 (Ari|ur|Tpav in einem unechten Philostratus-

brief). Win.-Schmiedel § 9, 9. Blaß N.T. 8, 1 (eiKÖvav, |ur|vav). Reinhold
55 (sehr viele Fälle bei den apostol. Väterm. Kretschmer Entstehung 28.

Nachmanson 133 (Yuva'iKav I*').

2) Win.-Schmiedel §8, 13 (i^ äXujv). äXuJva Schol. Theoer. VU 34. Blaß
N. T. 29. Crönert Mem. herc. IX. Moulton Class. rev. XV (1901) 34»; XVIII

(1904) 109».

3) K.-Bl. 1 503. Über die Attizisten Schmid Att. II 91 (Aristides tö ßXdßoc);

rV 645. 648. Crönert 175, 6. Moeris: ß\dßoc 'Attiköv ßXdßn koivöv. .Aristoa.-?

131. 256. 266 xäc ß\(ißac. Bei Alkiphron i^Schepers) 111 6, 2 i) ßXctßn; III 38, 3 ßXdßoc.
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Zu cTUTiip findet sicli ciaxiipou: Grenf. II 38, 8 (BP) laeXav

CTairipou; i) 6riv(?) CTanipou; Krjpoö ciairipou. ') Dagegen sonst töv

CTttTiipa liev. L. 60, 15 (258"); CTarripuJV Par. 60 (b) 32 fIP); CTaifipac

Par. 2b, 19 (11'^); Lond. II p. 8, 34 (133'') etc. — Über inXic, triXeujc

— TJiXri, xriXric vgl. oben S. 266.

XiXuueiipou (e statt T nach S. 179) Grenf. II 38, 11 (8P) scheint

als Gen. zum Nomin. x'^^frip Lond. II p. 12,24 (II^j zu gehören.-)

Anmerkung 2. In der Verbindung TTaTÄTOC iracToqpöpoc Xöfoc Par. 57,

2, 2 (160"^ liegt es näher ein in der Breviloquenz nicht seltenes Anakoluth (freie

Apposition im Nomin.) als einen metaplastischen Genitiv (Tracxöcpopoc ^^ ^rjTopoc)

anzunehmen. ^)

d) Metaplastische Eigennamen.

'AvTi)Lidxouc als Gen. zu 'Aviijuaxoc steht ganz vereinzelt und

scheint Schreibversehen zu sein. S. oben S. 257 Anm. 2. Ebenso ist mit

Recht laex' 'ApicxoKpixouc Petr. II Append. p. 3, 7 (c. 240'') in der

Neuausgabe Petr.^ p. 67 (f) 7 in Trapd 'ApicxoKpixou verbessert

worden. Vgl. ebd. (e) 1 'ApicxoKpixuui.

GuTxaxöpou begegnet Leid. N 2, 4 (103*^) statt EÜTTOtxopoc, wie

z. B. Par. 5, 1, 2 (114='); P. Reinach 20, 5 (108^) u. oft. Über 'Hpa-

kXeou oder 'HpaKXriou neben 'HpaKXeouc s. S. 281 Anm. 3.

Vom Genit. KaTTtraboKOC (zum Ethnikon KaTTTidboH) hat sich, wie

es scheint, eine Nebenform KaTTTidboKOC, KaTTTtabÖKOu etc. gebildet, die

in der Schreibung KaßdxoKOC, KaßaxÖKOu (mit gegenseitiger Ver-

tauschung der tenuis und media) zu erkennen ist. Vgl. oben § 38,

S. 185.*)

Man findet TTaxpoKXeouc Petr. II 6, 9 (255^) und TTaxpÖKXou

ebd. 30 (b) 17 (235''). K.-Bl. I 504.

4. Weder Metaplasmus noch Heteroklisie, sondern einheitlich-

attische Flexion mit uniformer Genusbildung zeigen

die vokalischen Stämme:

xö bevbpov: Gen. plur. bevbpujv Grenf. 11 28, 8 (103*). Crönert 174, 4.

1) Ob wir in cxaxr)pou einen Gen. sing, zu cxaxrip vor uns haben, ist freilich

sehr zweifelhaft, da jedesmal hinter dem Worte ein dazvigehöriges Zahlwort

(ÖKxuü — Trevxe) steht. Die Herausgeber vei-muten daher jedesmal ein Versehen

statt CTOTripiuv oder cxaxfipac.

2) Die Konstruktion und Bedeutung von xiXu)0ripou ist unsicher. Zu xi^uuxrip

(Futterbehälter) vgl. Poll. I 185 u. Hesych. s. v.

3) Zu den S. 117 angeführten ähnlichen Anakoluthien, die immer zahh-eicher

werden, füge ich einen inschriftlichen Beleg bei Le Bas -Waddington 2412 f.

eTTiCKOiroövxoc 'Av^iuou Kai BauXdvric Kai TTaciqpiXoc.

4) Schmid Attic. IV 22 findet bei Philostr. wiederholt KaitTrabÖKnc (auch

Plut. Süll. 22).
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ö eXeoc: eXeou §64, 2a, S. 277.

TÖ ee^eXiov (Grundstein) Petr. 11 Einl. p. 30, 2; Petr.^ 46 (4) 4;

Magd. 27, 4 (IIP). toO ee/aeXiou Petr.^ 43 (2) r. col. 4, 13 (246^).

Td Ge^ieXia ebd. 46 (1) 17 (IIP). Be^eXioic ebd. 42 F (a) 5 (252^).

Moeris p. 185 OeiueXia Kai 0e)ueXiov oubexepijuc 'Attikoi. Thom. Mag.

GejueXioc oi Koivoi" t6 6e|ueXiov oubexepujc 'Attikoi. Dazu stimmt

schlecht die Praxis der Schriftsteller, die auch im Attischen meist

6 9e|ueXioc (sc. Xi0oc), oi 9e)ueXioi gebrauchen, z. B. Thukyd. 1, 93, 2,

Pol 1, 40, 9. Luc. de calum. 20. Macho bei Ath. VIII p. 346 A.

Vgl. K.-Bl. 1499. Crönert 175,5.

x] Koixri (= Kasten, Büchse, wie Men. bei Ath. IV 146 C; Luc. epist.

Sat. 21; Poll. 7, 79) Petr. II 4 (6) 10 (255—4^) ev Tf\i Koiirii. Tebt.

I 122, 1 (96 oder 63^); 179 (IP^; 180 (92 oder 59^). Nirgends

6 koTtoc (Lager). K.-Bl. I 502.

6 öveipoc: xöv öveipov s. S. 263.

fi CKerrn: xfic cketttic Tebt. 140, 12 (117*); 210 (107—106*). cketttiv

ebd. 34, 12 (nach lOO'*). Nirgends xö CKeTioc, womit zu vgl. Et. Mag.

597, 19; 747,28.

xö cxdbiov: xd cxdbia (nicht cxdbioi) Tebt. 192,5 (IP^- K.-Bl. I

500. Crön. 175,4.

6 cxaGjuöc: oi cxa9|uoi s. S. 263.

fi cxeYri (nicht x6 cxeTOCj: xdc cxeTOtc Petr. II 12 (1) 11 (241*).

K.-B1. 1504.

uiöc (nicht muc) vgl. S. 263.

Anmerkung 3. Als Abweichung bezüglich der Genusbildung eines

o-Stammes im Plur. erscheint 6|ußa6ouc Grenf. I 21, 14 (126*) zu (tö) ^|ußaböv

Petr.^* 43 (2) verso col. 4, 5 (246*); köt* ejußaböv Magd. 29, 10 (III*). tö ^.ußaööv

hat auch Pol. 6, 21, 2 und die Mathematiker, vgl. Thes. gr. s. v.; ebd. s. v.

[^lußaööc] wird als einzige Belegstelle für ^|nßa6ouc angeführt Heron de mensur.

p. 314. — Der Plur. K^paina Petr.* 138 II 10 (III*) gehört wohl zum Sing. K6pa|uoc,

wie z. B. Petr.- 107 (d) II 32 u. 34; 122 (e) 6; 139 (b) I 4 (III*). Sonst gewöhnlich

KepdiLiiov.

§ 68. Adjektiva.

I. Genusbildung. ^)

1. Von Adjektiven auf -oc (-ii, -a), -ov sind zweier Endungen
a) wenige Simplicia, und zwar

a) auf -)uoc, -poc etc.: epriiuoc, z. B. biKii epimoc (^sic, nicht

epiXXoc, wie Mahaöy ursprünglich las) Petr. I 28 (1) 3. 8 = Petr.* 21

1) K.-Bl. I 535 tf. Meiötorh.-Schwyz. 148f. Seh weizer 158 f. Nach-
manson 140fF. Win.-Schmied. § 11, 1. Blaß N. T. § 11, 1. Cröuert ISOtf

May 8 er, Papyrusgrammntik. 19
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(a) 3. 9 (225^)5 ebd. (b) 3; (c) 7; (c) 5 biKai epr|uoi; ebenso (d) 3. 12

(226«). eprmoc biKri BU 1004 I 6 (228"). epr^ou (sc. Tnc/ Tebt. I

61 (a) 152; ebd. 151 eprmoi (sc. x^P"0 H^^-^)

Tirreipoc: '[f\v fJTreipov Greuf. II 23 (a) col. 2, 7 ('107''). -ffic rJTrei-

pou ebd. II 32, 5 (lOl'^j. BU 992 I 5 (162^); 995 III 1 (109'').

Weitere Belege oben S. 261.

Xepcoc: xfic x^pcou (thO Tebt. I 61 (b) 8. 22^) (118''). ir\v xepcov ebd.

105, 19 (103"). Weitere Belege § 51, 1, S. 220. Die beiden letzt-

genannten Wörter sind bei K.-Bl. I 409 unter den Substantiven auf-

geführt.

In Poesie \dXoc Tebt. I 1, 9 = 2 (a) R 6: XaXoc rixoj (Anthologie-

Fragment, nach 100").

ß) mit den Ableitungssilben -loc (aioc), -i)aoc:

Y6ve6\ioc: jeveQXiov f||uepav Dittenb. inscr. gr. or. I 111, 29 (nach

163"). Ebenso in Pergamon, Schweizer 1. c.

biKttioc: biKttiou vricou Petr. II 28 (8) 6 (III'*). x«P£iv (= X^piv)

biKttiov Kai cpiXdvBpuuTTOV P. Weill 41 (b), geschrieben vor 161". Sonst

biKaiac dvTiXrivyeuuc Grenf. I 15, 1 (vor 146 oder 135"). juexpricei

biKda Tebt. I 11, 7. 13 (119"); 105, 41 (103"); 109,21 (93"); 210

(107— 6"). CKuxdXrii biKaiai P. Reinach 20, 24 (108") usw. In

Pergamon stets dreier Endungen, Schweizer 158. Alkiphr.

(Schepers) II 20, 1 d)aoißiri biKaioc.

dviaucioc: eviauciov irepiobov Eud. Acrost. 9 (vor 165"). K.-Bl. I 537.

Nachmanson 140. Crönert 184.

juexpioc: |u]expiov KoXaciv ein Paradoxograph der ptolem. Zeit, Oxyr. 11

218 (c) 12.' Crönert 186.

oupdvioc bibacKttXea Eud. 24, 3 (vor 165*). K.-Bl. I 537.

pdibioc: paibiouc eivai xdc Xuceic [Dem.] epist. III (Kenyon) § 23

(II—I") [Texte pabiac]; aber paibiav Hyperid. k. OiX. (Kenyon)

§ 82 (II—I"). Crönert 187.

CTröpi^oc: xiqv CTTÖpi^ov (Tnv) Tebt. I 5,97 (118"); 79,59 (c. 148).

In Poesie öXßioc (xpißoc) auf einer metrischen Grabschrift Arch. I

221, 21 (145—116").

Anmerkung 1. Dreier Endungen sind dvaTKaioc : dvafKaiac Leid. H 11, 23;

1 11 (99*); ßeßaioc : Kupieiav — ßeßaiav Tor. I 7, 16 (117*); dagegen zweier Endungen
Dittenberger Syll.'^ 858, 12 (Delphi) ßeßaioc ci iLvd (170— 157*). ,urivieioc : |ur|vir]av

Eud. 15, 17 (vor 165*). Crönert 182, 9; 183, 5; 186, 3.

1) Im Attischen regelmäßig epruur] biKr) (Ausnahmen Dem. 21, 85; 55, 2).

K.-Bl. I 535. Nachmanson 142 Anm. 2. Crönert 184.



Deklination: Adjektiva mit 2 und .3 Endungen. 291

b) die meisten Komposita, und zwar:

a) solche mit d- (dv-) privatiram: dßpoxoc, d-feujpYr|Toc, dbi-

aipexoc, dbiKOC, dödvaioc, dKivbuvoc, ÖKupoc, dcruuoc, dcTiopoc, droKOC,

dqpöpr|T0C etc.; dveyKXriToc, dvuTTÖXoYOC etc.

ß) solche mit Präpositionen: djLicpißoXoc, dvdboxoc (poet.), diro-

KoiTOc, dqpriiuepoc, e'YTuoc (Oaficic Trpecßuxepa Grenf. II 17, 7 v. J.

136'*), e'Y^OTOC, exKUKXioc, eVßpoxoc, evriXiKoc (s. unten 10), evöecuoc,

eEayuJYÖc (xfic eSaTuuYOÖ sc. oboü Petr. II 4 (11) 1 v. J. 255% während

Timarch. bei Athen. XI 501 ö eEaYUUYÖc im gleichen Sinne gebraucht;

anders rfii eHa-fuj-ffii = Ausfuhr Petr. II 20 R. 1,2 v. J. 252*), eTTiu-

vu)Lioc, Kaxdßpoxoc, TTapdvo)uoc, Ttapöbioc, cuvdopoc (poet.), cüfKXriTOC,

UTTobiqpGepoc, uiröireTpoc, uirÖTTuppoc u. a. m.

2. Adjektiva dreier Endungen sind

a) nach altem Gebrauch die Dekomposita auf -ikoc [und -ivöc]:^)

z. B. eirrapoupiKriv xai KXr|pouxiKr|v Tebt. I 128 (113*). eqpobiKdc

Tebt. I 32, 4 (Uö"*). icTi)Liepivdc Eud. 15, 3; icrmepivri 21, 5. Tiavbn-

,uiKdc Eud. 3, 23 (vor 165*). TTapacxi(cTi)Kriv Tor. IX 12 (119*).

TTaxpiKfic Grenf. I 17, 23 (147 oder 136*). -rrpoToviKiiv Leid. B
2, 3 (164*). Dresd. 11 p. 280 und verso (160*). Par. 14, 12. 15 (127*).

cuYTeviKTic poet. Grabschrift (145—116*) Areh. I 220, 10 (oben);

5 (unten) u. a. m. Dagegen rrtixeic oiKOTrebiKouc Par. 15,42 (120*).

Tor. I 5,9 (117*).

b) Nicht selten führte das Streben nach Uniformierung zur

Vermeidung der Feraininformen auf -oc, wozu die ersten Ansätze

schon im Attischen nachweisbar sind.-) Betroffen werden

a) wenige simplicia, die schon früher gelegentlich drei Endungen

haben, wie auXeioc: aüXeia (Gvjpa) BU1007, 16 (243 oder 218^).

Ebenso Dittenb. Syll.^ 587, 122 (IV* attisch). Herod. 6, 69 a\jXeü:ici.

Aristoph. Pax 982 ttic auXeiac. Theoer. 29, 39 auXeiaic. Da-

gegen aüXeioc 9upa Plat. symp. 212 C aOXeioiciv — nOXaic Eur.

Hei. 438.

1) K.-Bl. I 538 c, a. Naclimanson 141.

2) Über diesen Vorgang, der im Neugriechischen konsequent durchgedrungen
ist (das Ngr. kennt nur Adjektiva dreier Endungen), vgl Hatzidakis Einl. 27.

über die Anfänge des Prozesses im Attischen vgl. Meisterh.-Schwyz. 148, 3

(GpiTTriöecTOi, dbÖKijuai). K.-Bl. I 538tf. Schweizer lö8 (mit Grammatikor-
zeugnissen). Dieterich Unt. 178. Win. -Schmied. § 11, 1 (üppi, aÜTO|ndTJi,

TrapaöaXaccia). Selbst bei den Attiziston finden sicli zusammengesetzte Adjektiva

dreier Endungen, Schmid Att. IV 43 (ävofuoia, necoYtia, iruYKdXri). A. Sonny,
Analecta ad Dion. Chrysost. 209 (dtpTn)- Rad ermach er G. G. A. 1899, 695.

Reinhold 57 (^iriTToGriTri , OiröXonrai, besonders Superlative). Schmidt de los.

eloc. 502.

19*
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bibuiaoc: bibu|a»i P. Weil VII 15 (16P). bubi^)^ (sie) Leid. C p. 118,

1, 3 (163''). bibu^ai Par. 22, 2 (c. 165*) [fehlt im Text bei Letroiine];

26, 1, 2 (163'^); 29, 2; 30, 19 (162''). Leid. B 2 (164'';; D 1, 16 ri62'');

bibvjMmc Par. 25, 5; 32, 2 (162"); 57, 12 (c. 160"). Leid. D col. 2, 4

(162"). bibunac Par. 51, 9. 14. 25. 26 (160") etc.

Zweier Endungen ist bibu|aoc bei Plat. Legg. III 691 D bibu^ov

Yeveciv. Pind. Pyth. IV 209 bibu|uoi luuai [T. Mommsen bibu^ai].

Eur. Her. für. 656 bibu|aov fißav. Plat. Grit. 113 € Y^veceic bibu)nouc.

Dagegen Sopb. Ant. 967 bibu)aac d\öc. Pind. Pyth. IV 79 aixiaaTciv

bibu|uaiciv.

ß) häufiger composita, und zwar Verbaladjektiva wie dvTiGexac

Tebt. I 24, 63 (117"). eHÖTrxnc (oder iE ottttic?) TrXiveou Theb.

Bk. XI 4 (130"). Grenf. I 21, 8 (126").

Wörter auf -loc: evxujpiav Tor. IV 14 (117"). K.-Bl. I 539.

Crönert 184, 8. — emeaXacciav Rev. L. 93, 5 (258"). imQaXaT^ia

Plat. Legg. IV 704 D. K.-Bl. I 540. — euobiai Dittenb. inscr. gr.

or. I 77 (217"). — xfii fiMioXiai Leid. C 13 (162"). Par. 13, 15 (157").

Tebt. I 110, 5 (92 oder 59"). xriv fmioXiav Grenf. I 26, 9 (113");

II 31, 16/17 (104"). Leid. A 12. 15 (c. 150"). Tebt. I 111, 10 (116");

109, 25 (93"). Dagegen fmiöXiov xriv xi^nv Grenf. I 23, 17 (118").

Par. 7, 14 (99"). dpxdßac fmioXiouc Grenf. I 28, 9 (108"). K.-Bl. I

540. — icoupaviav poet. Grabschrift (145—116") Arch, I 220, 1, 10.

— Trpo0ec|uia (substantivisch gebraucht, zu ergänzen fi)uepa) s. unten

§83, 11h.

Vereinzelte anderweitige Adjektiva comp.: uKupai (oikovo-

laiai) Petr. II 8 (3) 9 (267"). Sonst oiKOvo)aiac dKupouc Tor. I 7, 12

(117"). aKupoi ai böceic Par. 62, 5, 14 (11"^). ecpoboc uKupoc Petr. II

47, 24 (192"). Tor. VIII 34 (119"). Grenf I 27, 3, 3. 5 (109"); II 25,

20 (103") und oft. fi Tiapax . . . dKupoc Arch. I 286 verso col. 1, 10

(IIP). — ev0ec)aoic Kai eTTuuvu)uaic imepaic Tor. I 18, 17 (117"). —
frepioiKac Kuuiiiac Tebt. I 41, 15 (119"). Ganz vereinzelt OiXabeXqprji

Dittenb. inscr. gr. or. I 30 (285—247"). Sonst 'Apcivöric OiXabeXqpou

Kanop. Dekr. 2 (236"). Dittenb. inscr. gr. or. I 34 (274"). 'Apcivöni

OiXabeXqpuui ebd. I 31 (285—47"). 'Apcivöriv OiXdbeXqpov ebd. I 32.

33 (285—47").

Anmerkung 2. Stets dreier Endungen ist ibioc. Sehr häufig begegnet
i&ia. Belege für löiai (adv.) S. 119 f.; ferner Tf|i ibiai öiacrdcei Eud. 8, 15/16; 9, 3

(vor 165»). Tctc ibiac Tor. VIII 27 (119*). Mhs.^ 148, 2. i6ioc oucia Plat.

Prot.. 349 B. i'öioc r| viky] Plut. mor. 25 p. 356, 13 Sintenis (Hiatusrücksicht?).

K.-Bl. I 537. — Küpioc: Kupiav Petr. 11 21 (d) 10 (lH»). Tebt. I 104, 41 (92»).

Kupiac Petr. 11 21 (b) 7 (III»). Kupiai (nom. sing.) ecxuu Tebt. I 105, 36 (103»).
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Mhs.2 1. c. Crönert 185. — Xoittöc: Xomnv Par. 63, 6, 178 = Petr.- Einl. p. 34

(165*) [XoiiTuv falsche Lesart!]. Pap. Gizeh. Mus. Arch. II 81, 13 (225»). —
Über äolisches laaXoirapaüav vgl. oben S. 9.

II. Kasusbüdung.

a) Vokalische Stämme.

3. Die attischen Kontrakta auf -ouc, -oOv sind beibehalten

a) in Stoffbezeichnungen wie epeoO Petr. II Einl. p. 22, 18

(c. 238*). epeä ebd. Nr. 32 {1} 20 (IIPj. — Xeivoöv (= XivoOc!)

Par. 54, 13 (160''). — cibripoöv Tacc. sing, masc.) Par. 10, 10 (145*).

Grenf. n 17, 3 (136*). — xü^koöc Par. 34,4 (157*); 44,3 (153*);

49, 19 (c. 160*). Leid. C p. 118, 2, 8. 10. 15. 17 (160*). xöXktic, -oö

Petr. II Einl. p. 22, 21 (238*). xa^KOÖv P. Gizeh Mus. Arch. E 80,

12 (229*). Amh. II 43, 10 (173*). Tebt. I 45, 41 (113*). xaXKfiv

Kanop. Dekr. 74 (236*). xaXKOi Par. 35, 20; 37, 24 (163*). xa^KÜuv

Par. 57, 1, 3; 2, 16. 18 (157*); 59, 2 (160*). xöXkoic ebd. 36, 17

(163*) usw. — xpucoOv Kanop. Dekr. 59 (236*). xP^cäc face. pl.

fem.) Rosettastein 43 (196*).

Anmerkung 3. OflFene (ionische) Formen kennt nur die Poesie, so xpüceov

Tebt. I 3, 6 (Epigramm, I») und ptolemäische Dialekt-Inschriften: xpucdcui — r]!

Dittenb. inscr. gr. or. I 141 (Kos) = Strack, Dyn. d. Ptol. Nr. 104 (146— 114'').i)

ß) bei den Adiectiva multiplicatiya auf -ttXgöc: otTrXfiv Genf-

Münch. Ehekontrakt Arch. I 485, 13 (II*). ÖTiXä Rev. Me'l. 321

col. 2, 7 (II*). — biTtXoö Magd. 7, 7 (^III*). öittXoöv Amh. II 33, 19

(157*). bmXfiv Lond. I p. 38, 16—17 (158*). bmXä Theb. Bk. IV 2, 22

(131*). Tebt.I 11, 16 (119*). Amh. II 31, 17 (112*). biTrXuuv Tebt.1140

(72*). Einmal biuXeiov (binXeiov?) Petr. 11 13 (17) 4 (254*), worüber

zu vgl. K.-Bl.I 402 Anm. 4. — xpiTrXoöv Rev. L. 19,14; 33,18 (258*).

Arch. I 287 col. 2, 15 = Petr. H 8 (1) A 15 statt TTpiraTiv (IIP). —
TrevxaTrXoOv Rev. L. 11, 16; 40, 8 (258*). Arch. I 286 verso col. 2, 6

= Petr. II 8 (1) A 6 (III*). bJeKaTrXoOv Amh. II 92, 2 (nach 250*).

t) dop du V (aec. neutr.) Petr. II 11 (1) 7 = Petr. I 30 comment.

p. 89 Z. 3 von unten (III*). Dagegen dGpöav Aristeas 26 (Wendl.).

Im Attischen gewöhnlich döpöoc, K.-Bl. I 402, Anm. 3. Ebenso meist

1) Ionische Bestandteile der Koivri erblicken in diesen Formen Kretschmer
Entsteh. 23; Schweizer 141 f.; Thumb Hell. 63; Nachmanson 123. Die

attischen Inschriften haben stets die Kontraktion, Meisterh.-Schwyz. 149, 4;

doch finden sich vereinzelte offene Endungen auch bei attischen Schriftstellern

(Trag.), K.-Bl. I 402 Anm. 3; beide Bildungen bei den LXX und im N.T., Win.-
Schmied. § 8, 7; ebenso bei den apostol. Vätern, Reinhold 50. Zusammen-
fassend handelt davon Schmid Att. III 19 f.; IV 580. Crönert 178, 3.
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bei den Attizisten, Schmid Att. J 104; II 72; III 98; IV 120. Spätere

Belege aus Papp, und Handschriften bei Crönert 166, 6.

4. Offene und kontrahierte Formen gehen neben einander her

a) in den Zusammensetzungen mit -xoOc (Hohlmaß j: fnuixouv

Petr. II Einl. p. 32, 4 = Petr.^ 135 (IIP), imixouv [Witkowski] Par. 43,

3(156^). öiubeKdxou Rev. L. 45, 4 (258'*). buubeKotxouv ebd. 40, 11.

Dagegen TeTpaxöuui Grenf II 24, 13 (105''). eEdxoa — TrevTotxoa

(neutr. plur.) Magd. 26, 3. 6 (IIP).

ß) ini Zahlwort öyöouc, vereinzelt für ofbooc: öfbouv Eud. 4,

19 (Letronne fälschlich oYboov) neben OYÖöric; ö-fbou 14, 3 (Letr.

ÖYböou), geschr. vor 165*. Sonst ötööou Rosettastein 29 (196^).

P. Zois n 10. 33 (148*). Grenf. I 10, 1 (174*). Rev. Mel. 277 (H*).

Greuf. II 23, 2, 1 (107*). Ostr. 9020, 2 (II*) etc. öfböuui Rosettastein

24 (196*). oTböni Grenf. II 23, 2, 4 (107*). Ötögov Petr.^ 73, 8 (III*
i
etc.

Über die Flexion des Eigennamens 6uvouc vgl. oben S. 258 Anm. 3;

zum metaplastischen Nomin. jueXixpouc neben |ne\ixpujc und analogen

Formen s. unten 12.

5. Vom neuen Typus der neutra auf -iv (statt -lov) werden

gebildet die Adjektiva £YKOi)uriTpiv (sc. öGoviov), fnuiöXiv, worüber zu

vgl. S. 260.

6. Adjektiva auf -ujc, -uuv sind: aiTÖKepuuc (ziegenhörnig,

vom Sternbild des Steinbocks) Eud. in der Zeichnung des Tierkreises

vor col. 5 und 24; dat. aiYÖKepuji ebd. col. 9, 8; 15, 3; 20, 26 (vor

165*). Vgl. K.-Bl. I 542 Anm. 1. —
eiXeuuc = iXeujc (fem.) Par. 51, 25 (160*). Leid. U 2, 19 (II*).

Über iXduuv s. unten § 84, 11. — ecxatOYripujc (övxoc) Tor. I

7, 29 (117*). Während sonst dYripuuc, KaxaYripuuc nach der sogenannten

attischen Dekl. flektiert werden (G. Meyer 424. K.-Bl. I 405 Anm. 6),

scheint hier der Genit. nach dem Stammwort yf\pac, YHPUJC gebildet

zu sein, wenn nicht vielmehr, was wahrscheinlicher ist, eine unflektierte,

indeklinable Form vorlies't.

Über XeuKÖxpujc, jiieXdYXPuuc, laeXixpuuc vgl. unten 12.

Anmerkung 4. Der Dat. dEioxpeiuji (= äHioxp^uji, vgl. S. 72) Par. 10, 14

(145*) gehört wohl zum Nomin. aSiöxpeoc. Dies beweist der acc. plur. o.Eioxpeou

Petr.^ 43 (2) r. col. 4, 27 (2i6^). Vgl. übrigens bei Crönert 165, 3 evex[upaciav

dEiöJxpeuu BU 239, 5 (160p). — Statt der attischen Formen inecÖTewc, eitif^wc,

eYY^iuc etc. findet sich teils fiecÖYeoc Leid.U 3, 14 (IP), teils ^iriYeioc Petr. 11 8 (2 c) 10

(246*), teils — und zwar am häufigsten — e'YYCtioc, Belege s. Stammbildung § 84, 1.

An die Stelle von -rrXeujc ist durchaus irXripric getreten (s. unten Anm. 6).

7. u-Stämme. ti|uicuc (über fi)Liucu S. lOOf ) hat stets die kon-

trahierte Genitivform f)|uicouc: so Petr.^ 19 (c) 32 (225*); 43 (2) verso
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col. 5, 2 (246*). Lond. I p. 46, 7. 9. 19. 21 (146—135*). Zois II 10

(148*). Tebt. I b, 177 (118*). Tor. I 6, 18 (117*). Grenf. E 23 (a) 2, 7

(107*). BÜ993 III 2 (127*); 1002,4 (55*) etc. Über ionisierendes

fiiuiceu(c) vgl. S. 10. Acc. plur. masc. fnuiceic Strack, Ptol. Inschr.

Arch. n 558 Xr. 39 (c. 80*); neutr. plur. Vieri Arch. I 287 col. 3, 4 =
Petr. II 8 (1) B 4 statt oiktitouc (269*). Lond. I p. 10, 21 (162*).^

Ebenso wird flektiert TTevTaTTTixuc: gen. TrevTamixouc (lOuiou)

Petr.- 42 H (7) 4 (c. 250*j. acc. plur. eiKÖjvac TrevTamixeic Strack,

Ptol. Inschr. Arch. III 137, 20, 20 (unb. ptol. ).

Im Feminin, der u- Stämme erscheint gelegentlieh wie im Atti-

schen (Mhs.^ 150) die Schreibung eüBeac für eu9eiac (nach § 10 II

S. 67) und umgekehrt ßpaxeiuuv (masc.) für ßpaxe'wv (vgl. S. 72).

b) Konsonantische Stämme.

8. X-Stämme. Vom Stamme piv- begegnen die Komposita

eu9up(p)iv, Kardppiv, öEup(p)iv, Traxuppiv, wofür die Belege oben S. 213

gegeben sind. Über den metaplastischen Genit. euGupivou neben

euBupivoc vgl. unten Lit. 11; über den Nomin., nicht Akkus., Kaidppiv

vgl. oben S. 2s4 Fußnote 2.

9. S-Stämme. Die Flexion der Adjektiva auf -rjc weist in

ptolem. Zeit keine bemerkenswerten Abweichungen auf Der acc.

sing. m. f. und der nom. acc. pl. neutr. lauten regelmäßig auf -\\: z. B.

sing.: brmoxeXfi Kanop. Dekr. 35 (236*). eEexri^j Petr. I 22 (1) 5 (249*).

TTaibapiujbri tfiv ef^oKiiv Par. 63, 3, 85 (165*). v^eubfi cuTTpacpriv Tor. I

4,20 (117*). -rravTOMiTn Tebt. I 1,7 (Anthologie-Fragra. nach 100*).

euuubri ebd. 120, Q2 (97 oder 64*) usw. Plur. dieXn Par. <62, 6, 15 (II*').

eujuevfi ebd. 63, 11, 2 (165*) etc. Auch eucpu^c bildet (Kaipöv) euqpufji

(pleonastisches i TTpocreTP- nach S. 126, y) Tebt. I 50, 12 (112*); ebenso

(cTTÖpov) KaK0(p\jf|i ebd. 73, 371 (114*).') Akkusative wie ufUTv Kai

1) K.-Bl. I 443 Anm. 11. G. Meyer 4G5. Auf attischen Inschriften nur

i^lLiiceoc; aber seit IV'*" neben i^iuicea auch i^iuicri, Meisterh.-Schwyz. 150, 12.

Schweizer Perg. 146 f. (r^iuicr) aus hadrian. Zeit), irrixeoc koI »^luicouc Aristeas

(Wendl.) 57; toüc i^.uiceic 183. W. Schmidt de los. eloc. 503 f. (^einmaliges

i^jLiiceuJC verworfen gegenüber der gewöhnlichen Koivri-Form i^iuicouc, ebd. Belege

für i'iiLiicri). Reinhold 53 (i^|uicouc, r|Micr|). Moulton Class. rev. XV (1901) o5":

435", wo i^fiicun aus Inscr. mar. Aeg. IIT 168 il") zitiert wird.

2) Vielleicht ist richtiger lEerfi zu betonen, da die Gemeinsprache die

Adjektiva auf -eTrjc als Oxytona behandelt (Arcad. 27, 22. Herodian I 81, 10;

419, 5; II 687, 10). K.-Bl. I 545 Anm. 11.

3) Altattisch euq)uä, K.-Bl. I 433. G. Meyer 417. Meisterhans-Schwyz.
150 (seit c. 350 h^\r\). Schweizer 153. Cröuert 179. Die Attizistcu haben ge-

wöhnlich -ä, Schmid Att. IV 581f.; das N. T. -ri, Win. -Schmied. ^9,3.
W. Schmidt de los. eloc. 504. Reinhold 53 (üyin).
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dcivfiv (oder v'f\i]v Km ctcivrivj gehören erst der späteren Papyrus-

sprache an, z. B. BDI 13,18 (289^).^) Die Schreibung euieXei =
euTeXfj (acc.) erklärt sich lautlich nach S. 78.

Anmerkung 5. Wenn auf einem Obelisk zu Philä Dittenb. inscr. gr.

or. I 137,8 (145— 116") töv cuYY^v^a stebt, so hat man darin nicht eine offene

Form des S- Stammes, sondern Übergang in die Reihe der Nomina auf -eüc

anzunehmen. Dieselbe Form zitiert aus den Vätern Reinhold 52; häufiger

noch finden sich der nom. und dat. plur. cuYTeveTc, cuYT^veöci im N.T. (Win.-
Schmied. §9,9; Blaß N.T. 27), auch bei Strabo, loseph. und anderen Schrift-

stellern (Crönert 173). Vgl. auch Moulton Class. rev. X^^II (;i904) 109''.

Sonst in ptol. Zeit töv cu^T^vf) Dittenb. inscr. gr. or. I 104, 2 (181— 146';;

133, 2 (127»); 135, 5 (127'') etc. cuYTev^ci Par. 15, 21 (120»). Tebt. I 61 (b) 79

(118»). Dittenb. inscr. gr. or. I 177, 7 (97/6») usw.

c) Metaplasmus.

10. Nur der vokalische Stamm fiXiK- läßt sich in ptol. Zeit be-

legen in dcpriXiKOuc Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 138, 20 (unb. ptol.).

evnXiKoi (fem. plur.) Grenf. I 17, 11 (147 oder 136*). Vgl. Plut. mor.

p. 184 B evriXiKLu; Timol. 13; Cato m. 24 evrjXiKOic. Dagegen dqpfjXiE

in röm. Zeit: so dqpnXiHi Grenf. I 47, 6 (148^); 49, 12 (221p). dcpnXiE

ebd. 65, 6 (VI—VIP). Lond. I p. 201, 20 (VP). evnXiH ist nach Thes.

gr. II 1078 überhaupt zweifelhaft.

11. Zu euGupiv erscheint sowohl der Genit. euOvjpivoc Grenf. I

25,2,12 (114*), öHuppivoc u. a. (Belege S. 213), als auch euGupivou
Grenf. II 23, 2, 6; B U 996 III 1 (107*).

12. Die Adiectiva composita von xpojz, die eine Hautfarbe

bezeichnen, zeigen im Nom. sing. Doppelformen auf -xpuuc und

-Xpouc; der Gen. und Dat. sing, bleiben in der vokalischen Reihe teils

offen, teils kontrahiert.

Belege. Nomin. sing, auf -xpujc: XeuKÖXPoJC Petr. I 11,21 =
Petr.2 12, 21 (220*). Petr. I 17 (2) 7; (3) 7 (235*); 19, 4 (225*); 21,

19 (237*). Petr.2 5 (b) 10. 14; 7,23 (237*); 14,17; 16,18 (235*);

19 (e) 7 (225*) etc. McXdTXpUJC Petr.^ 10, 4 (235*); 11,3 (237*); 14,

10 (235*). Lond. I p. 46, 5 (146—35*). Leid. N 2, 6 (103*). Me^iXPiJUC

Petr. I 11, 15. 17 = Petr.^ 12 (220*). Petr. I 13 (3) 7; 14, 1 (237*);

17 (1) 9 (235*); 19,5. 11. 31. 36. 38; 20 (l) 7 (225*). Petr.^ 5 (b) 12 (237*).

11, 16. 26; 14, 9; 16, 15; 19 (f) 5. 7 (225*). Grenf. I 27 (2) 6; (3) 9

(109*); II 15 (1) 14; (2) 7 (139*); 20 (2) 11 (114*). Par. 5 col. 1,5;
col. 2, 1 (114*) = Leid. M 1, 5; N 2, 6 (103*) usw.

1) G. Meyer 428 f. Schweizer 153. Crönert 178, 5. Win.-Schmied.
§ 9, 8. Reinhold 56 f. (emeiKfiv , äccpaXf\v, cvy^evf]v, TToAuxeXfjv u. a. m.). Zum
Übergang in die Bildung auf -6c s. Thumb Neugr. 99.
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Nom. auf -xpouc: |ue\dTXPOuc Petr.^ 10. 8. 12 (235*). — )aeXixpouc

Petr. I 14, 7. 22; 15, 6; 16 (l) 2. 4. 6; 18 (2) 9 (237*). Petr. H Einl.

p. 23, 7 = Petr.- 7, 23 (238*). Petr.^ 10, 14. 18. 20 (235*).

Genit: ^eXcxYXPOu Petr. I 21,14 (237*). |ue\a-fXPÖou Grenf. I 27

(2) 7; (3) 9 (109*). |aeXavxpöou ebd. II 23 (2) 6 (107*). fjeXixpöou

Grenf. I 25 (2) 11 (ll4*); II 15 (l) 13 (139*). Bü 996 HI 1 (107*).

MeXixepuüOu Grenf. I 33, 33 (103*).

Dativ: jaeXixpuji Grenf. I 10, 12 (174*). |ueXixpuJTi Goodsp. 6 col. 11

4 (129*) erscheint zweifelhaft.

Anmerkung 6. Indeclinabilia. Die im Tabellenstil (Breviloquenz)

zutage tretende Neigung, den Nominativ als Stellvertreter für jeden Kasus zu

gebrauchen (vgl. S. 117, auch 288 Anm. 2 mit Note) ist besonders zu bemerken

bei TrXripric, das mit der Zeit alle Kasus und Genera vertreten kann. Das älteste

Beispiel hierfür bietet ein ptol. Papyrus *Leid. C p. 118 col. 2, 14 (c. 160") in

der Verbindung dpei0)aoOcei rri buöi.uri x"^'<oöc CTaxripeuTouc juapceiireiov

TrXripric („eine Börse voll''). Dagegen irXfipec tö äbiepfjov luepoc Rev. L. 17, 3

(258*) und oft ^k(k) -rrXripouc, worüber zu vgl. S. 217 Anm. 1. Später häufen

sich die Fälle und sind wohl durch Schuld der Abschreiber sogar in die Texte

des Aristoteles, Polyb., Diod., Strab. und anderer Schriftsteller gedrungen. Vgl.

auch oben S. 63 f. — Übrigens gehört die Erscheinung unter einen syntaktischen

Gesichtspunkt.

Von indeklinabeln ägyptischen Eigennamen auf -i (Capäm u. ä.) ist die Rede

oben S. 265.

III. Komparation der Adjektiva.^)

a) Formen auf -^repoc, -xaTOC.

13. Nach muta c. liq. steht -öxepoc (nie -ujTepoc) z. B. |LiaKpö-

repoc Petr. I 14, 7 (237*). naKporepav Eud. 6, 12. 14 (vor 165*).

TTiKpÖTepov Par. 46, 20 (153*). TTUKVÖTepov Tebt. I 41, 3 (119*) usw.

14. öpOpioc bildet einmal die Steigerung öpöpiTepov Par. 49, 20

(160*)-, öijjioc — öipitepov Tebt. I 230 (11*^); ebenso Hippocr. und

Plut. cons. ad Aiiol. p. 362. Im Attischen opöpiaiiepoc, öipmiTepoc,

K-Bl. I 560, 3.

15. Zu cpiXoc findet sich der seit Homer gebräuchliche Superhitiv

(piXTaT[oc Petr. II 17 (1) 4 (III*). K.-Bl. I 561 A. 7.

16. Von Adjektiven auf -aioc sind in gesteigerter Form belegt:

dK|uaiÖTaToc Tebt. I 24, 56 (117*). dvaTKaioTdioic Par 46, 7 (153*).

Grenf. I 42, 5 (II*). K.-Bl. I 559, 2.

17. Auf -uiepoc, -uTaroc kommen vor: ßaöuTepov Petr. ^ 43

(2) R. col. 4, 13 (246*). ßapuxepai Par. 63, 6, 175 (164*). ßpabuiepa

Ostr. 1027, 10 (unb. ptol.). ßpabvjxepov Ostr. 757, 9 (106—5*). ßpaxu-

Tepav Eud. 6, 11. 15 (vor 165*). ßpaxuTara BU 1011 II 11 (219*).

1) K.-Bl. I 557 ff. G. Meyer 486—194. Meisterh. - Schwyz. 151 f.

Schweizer 159ff. Nachmanson 142f. Win. -Schmied. §11,3—7.
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fibutepa Leid. C p. 118, 1, 17 (164'^). Traxuiaia Petr.II 4(11)5 (255*).

TTpecßuTepoc Petr. II 39 (a) 3. 14 (IIP); 4 (6) 12 (255*). Par. 66, 2,

21 (IIP); 41, 13 (158*); 66 (b) 13 (c. 150*). -rrpecßuTepa Grenf. II

17, 7 (136*) etc.

b) Formeu auf -eciepoc, -ecTaxoc.

18. Regelmäßig werden so gesteigert die Adjektiva

a) auf -r|c, wie aKpißecrepov Petr. II 16, 13 (c. 250*). äcOevecxdTOic

Petr.- p. 120, 27 (246*). eTTicTpe(pecTepov Vat. C (Mai V 603) 19 (162*).

eTTiqpavecTdTOuc Petr. II 12, 15 (24P'). eü.uriKecTaTa Petr. II 4 (11) 5

(255*). eÜTeXecTepa{ v} Par. 40, 22 (156*). euqpuecTaxoc Leid. U 4, 5

(II*). KarabeecTepav Par. 63, 3, 71 (165*). XucireXecrepov Petr.- 36

(b) col. 4, 8 (;252*). Par. 62, 4, 8, (II**). Rev. Mel. 322 (II*). ÖXuj-

cxepecxepov (sie) Par. 63, 3, 81 (165*). cuvexe'ctepov ebd. 186 (165*) usw.

ß) auf -uuv: dYvuj)LiovecTaToc Par. 26, 27 (103*).

c) Formen auf -iujv (-luv), -ictoc.

19. Diese Steigerungsform hat sich nur in den gebräuchlichsten

Wörtern erhalten, wie ßeXTiuuv Tebt. 127,80 (113*); ßeXiiouc (acc. pl.)

Petr. II 12 (1) 16 (241*). ßeXTicxov Par. 63, 1, 26 = Petr.^ Einl.

p. 20; Par. 63, 9, 48 (165*); ebd. col. 6, 162 = Petr.^ Einl. p. 32

ßeXxivTov (durch Versehen), diro xoO ßeXxicxou Tebt. I 5, 89 (118*);

em xoö ßeXxicxou ebd. 27, 54 (113*) usw. — eXdccujv (eXdxxuJv), Be-

lege oben S. 223 und unten. eXaxicxr) Eud. 9,6; 20,23 (vor 165*).

eXdxicxov Par. 63, 2, 34 (165*). Tebt. I 24, 67 (117*). — ficcov (nxxov),

Belege S. 223. — KaXXicxri Leid. U 5, 3 (11*). — Kpaxicxac Amh. II

40, 6 (11*). — ^eilov Petr. II 13 (19) 4 (258—53*), weitere Belege

unter Lit. 20. )ueYicxa Par. 63, 8, 1 (165*) u. sonst oft. — jaeiova

Theb. Bk. III 1, 13 (131*). — TrXeiuuv (TrXeujv), Belege oben S. 69 und

unter 20. TiXeicxoi Par. 63, 4, 106 (165*) u. sehr oft. — xaxicxiiv

Magd. 11, 12 (III*). xdxicxa Petr.^ 42 H (8f) 17 (250*). [xaxicxdxr|v

Rev. Mel. 390, 4 wird Petr.^ Einl. 14 zurückgewiesen und xaxicxiiv

hergestellt.] — xfic xeipicxric (jr\c) Amh. 11 40, 9 (II*). y?\v xeipicxrjv

Tebt. I 72 14 (114*).

Anmerkung 7. Der Superlat. von aicxpöc lautet aicKpoTÖTiiv (sie) P. Alex.

IX 2 (ni"). ßeXrara Petr. II 9 i3. 7 (241»^ ist falsch gelesen statt xä Karä.

20. Über das Verhältnis der kürzereu Komparativformen auf -uu,

-ouc zu den zweisilbigen Endungen auf -ova, -ovec, -ovac ist

folgendes zu bemerken:

Im III, Jahrh. v. Chr. findet sich noch überwiegend -uj und

-ouc (-ui : -ova = 6:1, -ouc : -ovec und -ovac = 10 : 1).
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Im n.—I. Jahrh. v. Chr. dringen die zweisilbigen, für die Koivr)

charakteristischen Endungen lebhaft ein, doch halten sich beide Bil-

dungen bei -Ol : -ova noch die Wage (-uu : -ova= 10 : 10), -ouc herrscht

auch in dieser Zeit entschieden vor (-ouc : -ovec u. -ovac = 10 : 2)^)

-^ö>(t) im 3. Jahrhundert.

a) Acc. sing. masc. fem. eic ueiZluu qpößov Petr.^ 42 H (8f)

15 (246=^).

TÖv TTXeioj xpovov Petr. II 9 (2) 10 (241*) = Petr.^ 43 (3) 10. Petr. II

12 (2) 12; (3) 18 (241*) = Petr.^ 29 (b) 12; (c) 18.

b) Neutr. plur. jLifiXa lueiluu Petr. I 21, 15 (237*).

Ulla jieilM Petr. I 20 (l) 13 (225*).

edv b' UTrdpxni TtXe'uj fsc. cxoivia) Petr. 11 4 (ll) 7 = Petr.^ 42 D (2) 7

(255*).

dqp' ujv ecTiv mi TrXeio) dviivevKCv KaXicTpaioc (sie) Petr.^ 76 II 5

>
(P- 206).

dqj' iLv ecTiv uji eXdccuu . . . Petr." 97 YTl 23 (p. 230).

oji TiXeiLui biaTeTpotTTiai Petr.^ 80 (a) II 19.

dvTavaipou|uevuJV be iLi ttXciuui KaxecTrapKev Ashmol. Mus. Transact. of

the Royal Irish Acad. XXXI (1898) part. I 198, 10; 199, 20. 28; 200,

35 — wobei rrXeiuj ebenso gut für TrXeiova als füi- TiXeTov stehen kann.

Vgl. Crönert Pbilol. 61, 168 Fußnote. Wilcken Archiv I 167. Un-

sicher und verdorben ist die Stelle Petr. II 13 (ll) 1 (258*). tö

übuup dvaßeßr|Kev TrXeiuu . . .

In einer Reihe von Fällen könnte man an adverbielle Bedeutung von

TTXeiuj(i) = TrXeiov denken; doch läßt sich vom Standpunkt der Syntax

das Neutr. plm\ im Sinne von TrXeiov rechtfertigen, obne daß man die

von Crönert Philol. 61, 161 ff. eingeführte Adverbialbildung auf -uj (nach

Analogie von TTÖppuu, dvuuTepuu etc.) anzunehmen braucht: so

TrXeiuu Xßb' = „mehr" (ein Plus von) 32^ ^ Petr.^ 40 (a) I 13 (III*).

TTXeiuü a Petr.- 93 Vn 25.

ttXiuj (folgt Zahl) 137 II 18 (IIP).

eXdccuü ib' = „weniger" 14, Petr.^ 40 (a) II 13; (b) I 13 (HP).

Endlich ist manchmal, wie es scheint, die Eudung -uj durch Abfall

des Schluß-v (nach § 43 S. 192) entstanden: edv be TrXeiuj<(v)> r\ pucic efßiii

Rev. L. 60, 6 (258*). eXdccuj<v> r\ . . . Par. 67, 4 (IIP).

1) Die attischen Inschriften haben fast ausschließlich die kurzen Formen.

Meisterh.-Schwyz. löl, 17. Dafi^egcu bevorzugt die koiv?t zu allen Zeiten die

zweisilbigen Endungen. Moeris p. 18'.» dueivat 'A., (iiueivova "€.; p. lii'2 ßeXriouc 'A.,

ße\Tiovec "€. Schweizer Perg. 159. Nachmauson li'S. Cröu. 18Sf. Die

Attizisten lieben die kurzen Formen, Schmid Att. IV 581. Win.-Schmiedel
§ 9, 6. Blaß N. T. 8, 3. Kein hold 5-2 i^beide Formen, doch häufiger zwei-

Bilbig).
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-Lovtt im 3. Jahrhundert,

a) Sing. TiXeova XPÖvov Petr. 11 9 (2j 3 (24P) = Petr.^ 43 (3) 3.

b) Plur. TiXeiova cuuMaxa Petr. II 13 (4) 9 = Petr.^ 42 C (9J 9 (258—53").

TrXeiova (Nomen avisgefallen) Rev. L. 99, 5 (258'').

^ovq im 3. Jahrhundert.

a) Nom. pl. TTXeiouc Petr.^ 11,5; 16,5 (235=^).

b) Acc. pl. ßeXtiouc Petr. II 12 (l) 16 (241^).

eXdccouc Rev. L. 57,8; 59,8 (258").

TTXeiouc Rev. L. 4, 2 (258*). Petr. II 18 (l) 10 = Petr.^ 32 (c; 10 (246»).

Petr.- 53 (j) 8 (HP).

TTXeouc Petr. II 32 (2") 16 = Petr.^ 32 (g) 16 (IE").

TTXeov' (sie) Petr. II 14 (l") 3 (IIP).

-Lovaq im 3. Jahrhundert.

TtXeiovac aHx becjadc Petr.^ 41 verso 8 (IIP).

j-o}(i) im 2.—1. Jahrhundert v. Chr.

a) Sing. acc. m. f. Tr\v TrXeiuui ttiv Tebt. I 5, 39 (118").

|HTibe|Liiav e'xeiv 7TXeiuj(i) (Tnv) Amh. II 32, 12 (IP) — aber 5 TiXeiova (inv).

b) Plur. neutr. eXdccuü tOOv . . . eKqpopiuuv Tebt. I 61 (b) 22 (114").

^Xdccuui ToO beKdxou faepouc Tebt. I 72, 106 (114").

TrXeiuui tujv . . . eKCpopiuuv 72, 346 (114").

|a[ri dTTO|u]eTpfjcai TrXeiiu (dem Sinne nach = TiXeTov, doch kein Adverb.)

Toö Kaxd xfiv cuvdX[Xa]Eiv Ke9aXaiou 61 (b) 28 (114"); analog Z. 354.

uji TiXeiuji (= TrXeiova) ypdqpei cuvax9ricec6ai 61 (a) 186; 67, 15 (118"J;

70, 15 (111—110").

Die Form TrXei(Ju(i), die in den obigen Beispielen zwanglos als

Neutr. plur. betrachtet werden kann, scheint im Gebrauch des

Rechnungsstils zu einer immobilen erstarrt zu sein, und so wird sie

wohl am besten aufgefaßt in folgenden Fällen:

dTTÖ ToO TrXeiuui cuvaTo^evou Tebt. I 61 (a) 210. 217; 67, 56. 61.

78 (118"); 70, 27. 47. 53. 58 (111—110").

Tfic TTpocaYUUTTic TtTOVuiac TiXeiuu xfic ... 72, 450 (114").

xdc TtXeiuui (dpxdßac) Tebt. I 72, 407 (114").

TtXnuu |Liou e'xei x«^koüc Leid. C p. 118, 2, 17 (164").

Über den Versuch Crönerts (Philol. 61, 161 ff. und Mem. herc.

188, 5) in diesen Formen Adverbien zu sehen, stimme ich überein

mit Wendland G. G. A. 1905, 189

f

Durch Abfall des Schluß-v (nach § 43 S. 192) kann uu entstanden

sein in eXdccuu<v> f| )uecTi Grenf. II 28, 4 (103"). juecoc fi eXdccuu<v>

1
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35, 4. 5 (98*). In einem astronomischen Lehrbuch des 2. Jahrh. y. Chr.,

herausgegeben von C. Wessely (Sitzungsberichte d. Wien. Akademie, phil.

bist. Kl. Bd. 142, 1900) col. 1,3: ö be toO "ApeiOc ecTiv epuGpöc Kai

e\dccuu<v> TÜJV eipr|,uevuDv.

-^ova im 2.—1. Jahrhundert v. Clu'.

a) Acc. sing. masc. fem.: lueilova Kataqppövriciv Lond. I p. 34, 27 (l61*j.

TrXeiova xpövov Tebt. I 6, 31 (140*).

TiXeiova . . . xriv TTpoBecfiiav Toi-. I 7, 25 (117*).

TrXeiova (t^Jv) Amh. II 32, 5 (II*).

b) Plur. neutr. xd öqpeiXö.ueva biet xö eivai TrXeiova Par. 26, 36 (161*).

CTTi ueilova TTpod-feiv Lond. I p. 13, 15 (162*).

exn TrXeiova Par. 15, 62 (120*). Rev. Mel. 321 col. 2, 1 (11*).

ILieiova Theb. Bk. IH 1, 13 (131*).

eXdccova (lepd) Tebt. I 116 introd. (11*^).

-Lovq im 2.—1. Jahrhundert t. Chr.

a) Nom. pl. eXdxxouc Eud. 18, 17 zweimal (vor 165*).

eXdccouc Eud. 19, 12.

|ueiZ:ouc Eud. 19, 13. 14.

b) Acc. pl. TiXeiouc Par. 62, 6, 4 (IP^). Tebt. I 39, 18. 30 (113*);

44, 19 (114*). Leid. H 11 (99*).

-^ovaq im 2. Jahrhundert.

TtXeiovac Tebt. I 5, 69; 61 (b) 26 (118*).

d) Allgemeine Bemerkungen.
21. Eine doppelte Steigerungsform zeigt sich im Ausdruck ev

xoic indXicxa dvaYKaioxdxoic (Kaipoic) Grenf. I 42, 5 (11*); sonst nur ev

xoTc dvaTKaioxdxoic Par. 46, 7 (153*).^)

22. Von den Adverbien ecuu und e'Eo) leiten sich ab der Kom-

parativ ecd)xepoc Magd. 29, 10 und der Superlativ eSuüxaxoc ebd.

29, 4 (III*). Schon Herod. 2, 125 bildet dvuüxaxa; 7, 23 Kaxuuxaxa;

Xenoph. Kyr. VI 1, 52 xaxuuxaxoc, so daß Cröuert Philol. 61, 188

solche Bildungen auf neuionischen Ursprung zurückzuführen geneigt

ist. Derselbe gibt weitere Belege aus der späteren Koivri p. 189,

1) Doppelkomparative wie )aei2:ÖTepoc , ^XaxiCTÖxepoc, ^xanurepoc u. ä.

kommen nicht vor, wiewohl sie in der späteren Koivt'i nicht selten sind. Vgl.

Lobeck zu Phryn. 135f. Hatzidakis Einl. 177. K.-Bl. l5G5ff. G.Meyer 492.

Schmid Attic. IV 614. Dieterich Unt. 180f. Krumbacher KZ-27, 543ff.;

29, 190 ff. Win.-Schmiedel § 11, 4. Reinhold 61 (udXicxa eOiuopqpOTd'ni).

Müulton Class. rev. XV (1901) 35'^.
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Note 3 und Mem. herc. 104, 1. Win.-Schraiedel § 11, C bringt

Beispiele aus LXX u. N.T.; ebenso Blaß N.T. S. 34, 5. — Der aus

der Dichtersprache bekannte Komparativ inreprepoc findet sich als

Ehrentitel des Herrschers, vgl. oben S. 32.

23. Der Superlativ hat scheinbar Komparativfunktion Pur.

63, 3, 75 = Petr.- Einl. p. 24 (165''): }Jir\Qev <|u/riTe ue'-ficrov larjTe

dvaTKaiÖTttTOV fiYncii {
e ) cGe toO . . . Die Herausgeber von Petr.- führen

Einl. p. 40 neben einigen Homerstellen (Od. 5, 105 öiZlupajxaTov äWuov;

11,482 ceTo b' 'A\\\\ev,
|
outic dvrip TTpoTTdpoi6e laüKaptaToc out' dp'

OTTiccui) als besonders treffende Parallele an Ephor. b. ^Macrob. v. 18, 7:

oubev e'xojuev aiTiuuTaTov eiTreiv r\ touc ek Aaibouvric xpil^Mo^c. Die

auch in attischer Prosa nicht seltene Erscheinung, für die als klassischer

Beleg von jeher Thukjd. I, 1 Trö\e)uov dEioXoTdiTaiov tüuv TTporeTevri-

juevujv angeführt wird, erklärt sich zur Genüge aus der ursprünglich

lokalen Bedeutung des Genit. comparat. = „vom Standpunkt einer

Sache aus betrachtet", ohne daß man, wie früher beliebt war, eine

confusio duarum constructionum annimmt, also jedenfalls auf syn-

taktischem Wege.

IV. Die verschiedenen Typen der Adverbien (auch der kom-

parativischen und superlativischen) werden in der Stammbildung
§§ 85 und 89 abgehandelt werden.

§ 69. Pronomma. ^)

a) Person alia (Reflexiva).

1. In Abhängigkeit von Präpositionen stehen meist nach attischem

Vorgang die längeren, nicht enklitischen Formen e^oO, ijioi, e)ue: d-rr'

eiLioO Vat. F (Mai V 356) 14 (157=^). bi' e|uoO Petr. II 27 (2) 11; 37

verso 7 (IIP), küt' e^oO Grenf. I 11, 1, 6 (157^). kot' e^e BU 1012,

14 (170^). Leid. A 38 (c. 150*^). ^ex' efioO Petr.^ 53 (q) 5 (IH^).

TTap' e^oö Petr.2 65 (b) 16 (IIP), irepi e^oO Tebt. I 30, 18 (115^).

Leid. H 25 (99*^). -rrepi e^e Vat. E (Mai V 354) 33 (157^). -rrpöc e^e

Leid. C p. 118, 2, 6 (164^). Par. 49, 29 (160^). utt' e)aoO Grenf. H
14 (a) 16 (270 oder 237^^). uirep emoö Petr.^ 56 (d) 7 (c. 260=^). Leid. C

8 (162*) usw. Dagegen findet sich nur eic |ue Magd. 24, 8 (IIP).

P. Reinach 7, 5 (c. 141^^). Tebt. I 30, 20 (115^); 30, 20 (^112^). Fay.

1) Im allgemeinen zu -vgl. K.-Bl.I §§159— 180. G. Meyer 504 fF. Meister-
hans-Schwyz. 152—157. Schweizer Perg. 161f. Dieterich Unt. 193—203.
Nachmanson 144f. Blaß N. T. § 13. Crönert 194—197.
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XII 25 (nach 103=^); gelegentlich auch Trepi luou Petr. 11 20 (3) 13

(252*). UTTÖ Mou Magd. 34, 2 (IIP). ")

Sonst wechseln je nach dem Zusammenhang betonte und un-

betonte Formen: z. B. epYaZ;o|uevou )uou Petr. II 32 (1) 4 (238''); Kara-

ßdvToc |uou ebd. 4 (6) 1, aber ebd. Z. 9 im Gegensatz ßouXo|uevou

e^oO (255*). Noch bestimmter Tpavya|uevou e)Liou le Kai rf^c )Lir|Tpöc

Reinach 18, 5 (108*). In der Testamentsformel begegnet ohne ersicht-

lichen Grund statt des gewöhnlichen id UTrdpxovxd ]UOi (|uou), wie

z. B. Petr. I 12, 7; 13 (1) 6; 18 (1) 9 (237*); II Einl. p. 22, 7 (c. 238'^),

gelegentlich xd uTrdpxovia e)aoi Petr. II Einl. p. 23, 10 (III*).

2. Wie im Attischen seit dem Anfang des 4. Jahrh. (Meisterh.-

Schwyz. 153, 3), kommen als Reflexiva nirgends mehr die ge-

trennten Formen fmüuv, ij|ua)V, cqpüjv auTiLv vor^), sondern (nach Ana-

logie von dauTOÖ) nur noch eauiinv (auTuJv), und zwar seit dem
IL Jahrh. v. Chr. mit der Ausdehnung auf die 1. und 2. Person.^)

Belege, a) (e)auTa)v = f||uujv auxujv: auTOuc beb(juKa|uev Par.

47, 26 (153*). eauTOuc (nos) eTreibiböviec Tebt. I 124, 8 (nach 118*).

Tttic eauTUJV (unseren) dbeXqpaic Lond. 11 p. 13, 6 (116— 111*). toic

KüQ' eauTOUc (rebus nostris) Tor. V 25 (177 oder 165*); VI 26; VII 14.

eE eauTUJV (von uns) P. Kairo Arch. I 60, 35 (123*). iv' f)|ueTc |uev

K0|uicuu)iie6a td eauTuJv Tebt. I 47, 30 (113*j. Vgl. Aristeas (Wendland)

3 eauTouc eTrebuuKaiuev; 217 u. 248 eauTinv; 227 eauToic; 213 eauTOuc.

b) eauTuuv etc. = i))aüjv aüxtuv etc.: irepi eauTiJUV KiibecOe Petr.^

Einl. p. 28, 128 = Par. 63, 128 (165*). eauTojv be eTTifieXöuevoi, iv'

ufiaivriTe Rev. Mel. 291, 11 (c. 130*). Grenf. I 30, 9 (103*); 32, 9 (102*);

35, 7 (99*); H 36, 19 (95*).

Auch im Singular kann für das gewöhnliche djuauTOÖ, c(e)auTOu

gelegentlich (e)auTOÖ eintreten.

1) Nach Krüger Sprachl. S. 77 Anm. 2, hat das Attische hüufiger nur

irpöc |ue, selten ucpi |uou, ei'c |ue. K.-Bl. I 347. Nachmanson 146 Anm. 2

(Tipöc |ue und irpöc ^|Lt^). Blaß N. T. 141, 3 (irpöc |ue).

2) Etwas anderes ist die auch im Attischen belegte Verbindung aÜTÜJv

ü|uu)v (^veKtt) Petr.- 53 (1) 9 (III"), wobei outöjv nicht reÜexive, sondern nur aus-

schließende Bedeutung hat. K.-Bl. I 5'J9 Anm. 1.

.'J) Die ersten Ansätze dieses Gebrauchs (^outOüv = »"juiüv, 0,uä)v aÜTiüv)

lassen sich schon bei den attischen Tragikern, bei Herod. , Isokr. u. a. nach-

weisen. K.-Bl. I 599 Anm. 2. Brugmann Gr. Gr. 421. G.Meyer508. Meisterh.-
Schwyz. 235, 2 bringt einen Beleg für ^auTUJv = i^faüjv aÜTiüv auf einer

delischen Inschrift (11"). In Attika fehlen Belege; ebenso in Perganiou

(Schweizer 161, 1) und in Magnesia (Nachmanson 144 Fußnote^ Über
Polybius (^auT. auch für 1. u. 2. Person i vgl. Kalk er Leipz. Stud. III 377.

W. Schmidt de los. eloc. 568 (im Plural). Win.-Schmiedel § 22, 10.

Hatzidakis Einl. 189 f. Oieterich Unt. 193. Schmid Attic. I 82.228; 11

19; III «7; IV 15. 69. Crünert 197.
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a) Für die 1. Person: eir) )ue)Li |aoi ufiaivovTU aÜTOv lä auToO
bioiKeiv Petr. I 15, 15 = Petr.^ 2, 17; Petr. I 13 (l) 5 = Petr.^ 4 (2) 21

(237^); Petr. 117 (l) 19 = Petr.^ 14, 19 (235*j. Sonst in dieser Formel

Td CMauTOÖ (uTTdpxovTtt), z. B. Petr. I 13 (l) 5; 18 (l) 8 (237*); 19, 24;

20 (2) 15 (225''); 21, 4 (237''). Petr. II Einl. p. 23, 9 (238*). Tebt. I

45, 34 (113*). — eKToc toö eauToO (= ejuauToö) iepoO elui Leid. U 3,

7 (IP«").

b) Für die 2. Person: xct evo(pei\ö|ueva eauTUJi (dein Guthaben)

Tebt. I 18, 5 (114*). Vgl. Aristeas 215 öttujc eauTuJi (tibi) cuviCTopric;

228 cu he KaXuJC TTOieTc ctTravTac . . . eic qpiXiav irpöc ^autöv KaGicTÜJv.

Schweizer 161. Hatzidakis Einl. 189f.

Anmerkung 1. Wohl einem Veraehen ist es zuzuschreiben, wenn Leid.

B 2, 8 umgekehrt cauToO für ^auTOÖ steht in der Verbindung cuvecxaKÖTOC bi

Tiva Tijuv cauToO cuvriGuuv (164*). Ist nicht vielleicht dauxoö zu lesen?

Daneben hält sich in der überwiegenden Zahl der Fälle ejuauroö,

c(e)auToO, und zwar sowohl für das reflexive Personalpronomen, z. B
eiuauTÖv cuveKXeica Vat. B (Mai IV 445) 15 (163^), als namentlich in

reflex.-possessivem Sinne, indem e|uauToO und ceauxoO mit der Zeit

überhaupt das adjektivische Pronomen e|uöc, cöc verdrängen: so eic

Ta9riv e)uauToO Petr. I 15, 17 (237*). ttii eiaauioö tuvüiki ebd. 17 (1)

22; (2) 11 (235'^); 18 (1) 11 (237*); II Einl. p. 23, 10 (c. 238*). Nur

Petr. I 14, 13 = Petr.^ 6 (a) 29 (237'^) T]f\i enfi[i TJuvaiKi. Vgl. Diete-

rich Unt. 194 Fußnote und Mahaffy zu Petr. I p. 39. — eic xö

e|uauxoö iracxoqpopiov Par. 40, 28 (156*). xoiaüxrjv e)Liauxoö [dv]e\eu-

9epiav eKxeSeiKa ebd. 49, 2 (c. 160*) etc. Belege für c(e)auxoO s. unten,

3. Wie bisweilen schon im Klassischen (Krüger Sprachl. 51,

2, 16; Schmid Attic. IV 70) hat das Reflexivpronomen eauxujv etc.

seit dem IL Jahrb. v. Chr. nicht selten reziproke Bedeutung, doch

erhält sich daneben dXXriXuuv: e9e|ue0a npöc eauxouc 6|uoXoYiav Tor.

VIII 5 (119*); ebd. 32 ev xoTc Tipöc eauxouc biuj|uoXoTr||uevoic; 38 irpoc

eauxoijc cuvexu}prica)Liev. Ebd. IX 18 TTpoc eauxouc cuvKexujprjKaiuev

(119*). e'Gevxo Ttpöc eauxouc Grenf. II 25, 4 (103^^). — Dagegen eK

xuüv dXXrjXujv dirobiecxaXiuevujv kuu)liujv Tor, VIII 22; ev xaTc dXXriXuuv

Kuu^iaic 26 (119*). cttuoi dXXriXuuv Grenf. 11 27, 19 (103*). Tebt. I

109, 25 (93*). TTpoc dXXriXouc ebd. 119, 36 (105—1*). Win.-

Schmiedel § 22, 13. Blaß K T. § 48, 9.

4. Ohne Not und ohne (direkte) Rückbeziehung auf das Subjekt

stehen bisweilen reflexive Pronomina, ein Beweis, daß das Gefühl für

die ursprüngliche Bedeutung verloren war: so Grenf II 14 (a) 15 f.

(270 oder 233*) dSiujeeic be utt' e|uou, bid x6 biaxexripriKevai e|aauxöv

|ur|beva xpÖTTOv evoxXeiv. *Par. 50, 2 u. 13 (c. 160*) xö evuTxviov, o
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eibev NeKÖövßric Tiepi xujv bibu|uujv Kai euauxoO (Rückbeziehung auf den

Verfasser des Traumberichts). Ebd. 51, 15 (IßG**) opüu ceauiöv (möglich

auch ce auiöv) Ka6iCTiI)VTa auidc. In manchen Fällen scheint freilich

keine rein mechanische Verwechslung der Pronomina, sondern eine Art

Anakoluth vorzuliegen: wie Gen. 20,8 (109*^) Xaßdiv Trjv ei6ic)aevr|v bia-

Ypaqpriv eTTiKexuipiiKevai Taurri iriv eauific b' luepiba (sc. e'xeiv). Tebt. I

104, 8 ff. (92^): 6)LioXoYeT OiXicKOC .. . 'ÄTToXXujviai luexd Kupiou tou eaurfic

<(d)>baX(pou (sie) e'xeiv Ttap' aüific. Ganz analog P. Reinach 16, 18 (109^)

juexd Kupiou TOU eauxfic uioO; ebenso 21, 6 (108 '^). Doch gehört

dergleichen in die Syntax. Vgl. Win.-Schmiedel § 22, 11 e.

Anmerkung 2. Fälle wie Ka9' aürou, jueS' aüroö etc. sind in der Laut-

lehre S. 201 besprochen. Sehr auffallend ist Amh. 11 43, 13 (173*) y\ irpäEic

ecTuu irapd xe eauxoö (= auxoö) MeveXctou koI ek xujv üirapxövxujv. Übrigens
bemerkt der Herausgeber „e of eauxoö corr. from x".

5. Was den Gebrauch der Formen mit und ohne e in eaux-

und ceaux-, aux- und caux- betrifft, so haben sich beide Bildungen

bis ans Ende des II. Jahrh. v. Chr. neben einander erhalten.

Verhältnis im III. Jahrh. aux- : eaux- etwa = 3:1.

n 1-3

Im I. Jahrh. läßt sich nur noch eaux- belegen.

Wenn demnach die gewöhnliche Koivri-Form eaux- auch in Ägypten

mit der Zeit durchgedrungen ist, so besteht von Anfang an ein be-

merkenswerter Unterschied im Gebrauch je nach dem Stil der Ur-

kunden, worüber folgende Tabelle Aufschluß gibt.^) Zugrunde gelegt

sind für IIP: Petr. I. II, Petr.^, Magd.; für U—P: BU, Grenf. I. II,

Leid. I, Lond. II, Par., Tebt. I, Theb. Bk., Tor.; für die Lischriften

Dittenb. inscr. gr. or. I.

1) Auf attischen Inschriften ist von 300—30 v. Chr. das Verhältnis ^aux- : aöx-

= 100 : 7 (Meisterh.-Schwyz. 154), in Pergamon während der Königszeit

:= 24 : 5 (Schweizer 162); in Magnesia findet Nachmanson 144 v. in

—

I*

kein ganz sicheres aOx-, dagegen etliche 20 ^aux-; im N. T. herrscht ^aux-

(Blaß N. T. S. 35, Note_2. Win. -Schmied. § 22, 16 hält mehrfach aux- für

unerläßlich). Wenn in Ägypten aüx- sich in weit größerer Zahl erhalten liat,

so ist natürlich nicht an die euphonisch-rhetorische Schulregel des Isokrates zu

denken, sondern eher an vulgäre Bequemlichkeit der Aussprache, die von alters

her wirksam sein mochte und der sich auch Isokrates in diesem Fall aus be-

sonderen rhetorischen Gründen (Hiatusrücksicht, vgl. i^v statt ^äv bei Isokrates)

akkomodiert hat. Demgegenüber steht die nach Untergang des w^eichen Hauchs
entstehende Schwierigkeit, daß aüxoö und aüxoö in der Aussprache nicht mehr
zu unterscheiden war, weshalb man lieber die e-Forraen zur Ditferenzierung rekon-

struierte. — Übrigens sei zu der folgenden Statistik ausdrücklich bemerkt, daß
vielleicht in einzelnen (wenigen) Fällen, namentlich wo aüxoö attributiv zwischen

Artikel und Substantiv zu stehen kommt, ebenso gut betontes aüxoö etc. denk-

bar ist, was die Syntax entscheiden mag. Vgl. Blaß N. T. S. 165.

Maysor, riipyrusgramnmtik. 20
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Es findet sich
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b) in Eingaben: Leid. B 2, 8 cauxoö (164*). Lond. I p. 28, 18

auTOÖ (161*). Par. 35, 20 xov auToO crdinvov (163*); 37, 23 cxdiavov

auToO (163*). Eev. Mel. 295, 4 cauxoü, 7 cauxöv (c. 130*).

c) in Privaturkunden: Grenf. I 32, 9 eTTi|ueXö)uevoi be Kai auxüjv

(102*). Par. 44, 7 cauxöv: 46, 21 cauxoö (153*); 47, 26 auxouc bebuü-

Kttjuev (153*); 50, 9 xov auxou Traiba (160*); 57, 3 xujv auxou xwXküjv

(c. 160*); 60 (b) 12 lueB' auxuuv (c. 150*). Tebt. I 55, 9 cauxoö (H*^).

cauxoö Goodsp. 4, 13 (152 oder 141*).

d) auf Inschriften: Rosettastein 52 rrap' auxoTc (196*) [unsicher,

auch TTap' auxoic denkbar]. Dittenb. inscr. gr. or. I 120, 5 eic auxriv

(181—146*); 114, 2 (181—146*) und 141, 7 (146—116*) eic auxouc

[auch die drei letzteren Fälle unsicher].

e) in Poesie: cauxöv auf einer metrischen Grabschrift (145—116*)

Arch. I 221, 20. cauxoö in einer Hilarodie Ostrac. Reinach 1, 10 (I*).

n— I* eaux- a) im Amtsstil: Amh. II 31, 14 (112*) und 43, 13

(173*) eauxoö; ebenso BU 993 II 12. 13; III 1. 2. 8; 994 II 11 (127*).

Grenf. I 11, 1, 20 eauxouc (157*); 18, 4. 11 (132*); 19, 5 (129*);

25, 2, 10 (114*) eauxfic; 27, 1, 4 eau(xou), geschr. 109*; 27, 2, 6 Tf\i

eauxfii (= eauxfjc) SuTaxpi; 33, 16 eauxuJv, 31 eauxfic (102*). Grenf. 11

18,6 eauxfic (127*J: ebenso 28,4 (103*); 25,4 eauxouc (103*). Genf.

Nr. 20 (109*). Leid. N. 2, 8 eauxuuv (103*); H 23 eauxoö (99*). Par. 5,

3, 8 eau[xujv] (114*); 15, 18. 64 eauxouc (120*); 22 eauxuji, 65 eauxoö;

63, 5, 128 TTep[i] eauxmv KribecBe = Petr.^ Einl. p. 28; Par. 63, 6, 190

eauxouc (165*). Tebt. I 5, 41 eauxouc (118*); ebenso 6, 39 (140—139*);

18, 5 eauxOui (114*); 24, 46. 50 eauxoTc (117*); ebd. 64, 74. 76 eauxouc;

27,32.101 (2mal) eauxoö (113*); 35,12.19 dauxöv (111*); 66,85
eauxouc (121*); 104, 10 eaux^c (92*); 105, 47. 51 eauxoö (103*);

ebenso 106,2.8 (lOl*); 124,8.17 eauxouc (118*): ebenso 138 (11*^).

Tor. I 1, 29 eauxouc; col. 4, 34 eauxuüv; 5, 27.33 (bis) eauxoö; 6, 17. 33

eauxfic; 8, 8 eauxOuv, 11 eauxuJi (117*); 11 32 EauxoTc (120*); ebenso

11122 (127*); V25 und VI 26 eauxouc (177 oder 165*); VH! 5. 32

eauxouc, 70 eauxöv (119*).

b) in Bittschriften und Eingaben: Grenf. I 42, 7 eauxouc (II*).

P. Kairo Arch. I 60, 36 eauxiuv (123*). Lond. n p. 8,3 ^auxni (118*);

p. 13, 6 ^auxOüV (116—11). Par. 26, 13 dauxiuv (163*); ebenso Eev.

Mel. 291, 11 (c. 130*). Tebt. I 47, 31 ^auxÜJV (113*); 49, 7 Cauxoö

(113*); ebenso 50, 13 (112*).

c) in Privaturkunden: Grenf. I 30, 9 ^auxu)V (103*); ebenso 35,

7 (99*); n 36, 19 ebenso (99*). Leid. U 3, 7 dauxoö (H*). Par. 46, 13

^auxöc = Eauxouc (153*), 9 ceauxöv [aber 21 cauxoö].

d) auf Inschriften: Rosettastein 10. 12. 13. 27. 28. 35 Cauxoö

(196*). Dittenb. inscr. gr. or. I 100,3 Cauxoö (c. 190*); 140,10 und

144,4 dauxf|v (146— 116*). 169,5 (116—81*), 177,11 (97—6*) und

2(t*
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179, y (95-^j eauTOÖ; 194, 11 eauTÖv (42''j; ebd. 20 eauToO; ebenso

195, 3 (33^).

Über e.uaTov, eaiouc vgl. § 17, S. llö Anni. 1. Vorn dorischen

Reflexiv auTocauxoü ist die Rede oben S. 8.

Anmerkung 3. Schon in hellenistische Zeit fallen die ersten Spuren vom
Ersatz des possessiven Keflexivproiiomens durch i&ioc:'j z. B. Rev. L. 52, 13. 23

eic Tr)v ibiav (= ^auTibvi xp^'ßv (2.58";. Besonders auffallend ist Par. 41, 11 oö

<(^v^ Karoxfl i^i luexä toö Trpecßuxepou äöeXcpoü iöiou (= i|uoü) TTxoXeiLiaiou '158").

Tor. VIII 27 (119*) eic xäc ibiac aÜT&v (= eic xäc ^auxdiv) lueTOiKicBfivai. Als

stehende Phrase in Kontrakten (Anleihen) begegnet xoTc ibioic ävriXuuiuaciv , wie

Amh. II 46, 7 (113"). Par. 7, 10 (100^); Tebt. I 10, 3 (liy^); 105, 42 (103«;; 109,

23 (93") und oft. Überhaupt ist der ausgedehnte Gebrauch des Adjektivs 'ibioc

zu beachten. Viereck Sermo 73. — oiKeioc in diesem Sinne beschränkt sich,

wie es scheint, fast ganz auf die Literatur. Die frühesten Belegstellen auf

Papyrus sind Grenf. I 33, 31 (103—2") |uexci Kvjpiou toO ^auxf|C oIktiou, und ebenso

Grenf. II 28, 4 (103";. Norden, Antike Kunstprosa 144 § 16 (Inschrift von
Nimrud-Dagh eic köc|uov oikcTov).

b) Demonstrativa.

6. Das hinweisende öbe ist bis ins 2. Jahrh. v. Chr. nicht eben

selten:^) xöbe Petr. II 21 (d) 14 15 (IIP), xövbe ebd. 45 (1) 12 (246*).

xfiibe ebd. 10 (2) 5 (nach 240*). xficbe im Akrostich. vor Eud. v. 3

(vor 165*) und in der metr. Grabschrift Arch. I 219, 2 (145— 116*). x^ivbe

Dittenb. inscr. gr. or. 101, 5 (c. 200*) [dagegen xi'ivb' auxfiv Petr. I 21, 21

(237*) ist nach Petr.- p. 2 zu berichtigen in xriv b' auXriv]. Stehend ist

die Testamentsformel xdbe bieGeio z. B. Petr. I 13 (2) 18 = Petr.^ 4

(2) 18 (237*). Petr. I 14, 5 = Petr.^ 6 (a) 21 (237*); Petr. 115, 11 =
Petr.2 2, 13; Petr. I 16 (1) 12; 18 (2) 7 (alle 237*); 19,21; 20 (2) 13

(225*). Vgl. Petr.I 16(2) 9 (230*); 18 (1) 5 (c. 237*); 24 (2) 3 (268*);

II 17 (1) 24 (236*). Belege aus dem 1. Jahrhundert fehlen. Das Adverb.

iLbe („so") steht Grrenf. II 36, 17 (95*) und in einem literarischen Stück

Par. 2 (Chrysii^pospap.) col. 10, 2. 6. 11 (c. 160*). Auf Urkunden: oub'

ujc Lond. I p. 34, 18 (161*); im selben Sinn oub' oüxuuc Tebt. I 24, 25

(117*). — eKeivujc Petr. II 49 (e) III 13 (klassisches Fragm., III*).

7. Das emphatische -i begegnet in dem Pronominaladverb xr|vi-

KttUTi Par. 63, 9, 26 (165*). Wenn die Lesart xouxiv Petr. II Einl.

1) Auf attischen Steinen begegnet löioc für ^auTOU seit 69 v. Chr. (Mhs.^

235,3). So auch bei den LXX, Dion. Hai., Plut., Philo, loseph. nach W. Schmidt
de los. eloc. 29 = 369; im N. T. nach Win. -Schmiedel § 22, 17. Zur weiteren

Entwicklung vgl. Dieterich Unt. 195. Krumbacher Münchener Sitzungsber.

1898 II 229. SchmidWchschr. f. kl. Phil. 1899, 544 f. Deißmann Bibelstud. 120 f.

Moniten Class. rev. XV (1901) 440 f.

2) Nach Blaß N. T. § 13, 2 ist öbe im N. T. fast auf die Formel xd6e

\eY6i beschränkt. Win.-Schmiedel § 23, 1. Nachmanson 145. Dieterich
Unt. 197. Hatzidakis Einl. 293.
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p. 31, 3 V. unten (IIP) feststeht, so hat man darin eine Bestätigung für

das von Herodian I 509, 1 f erwähnte -iv (in vuviv, outuuciv), das nach

K.-Bl. I 620 Anm. 1 in Handschriften selten vorkommt. Vgl. Crönert

141, 3. Meisterh.-Schwyz. 155, 7. Über vuvi s. unten § 85, 12.

8. ToioCiToc — tocoOtoc. Das Neutr. sing. nom. acc. lautet in

der Mehrzahl der Fälle nach attischem Brauch auf -ov aus, vor Vokalen

und Konsonanten; doch ist auch in beiden Fällen toioöto (v. III—IP)

belegt. ^)

Beispiele für -tov a) vor Vokalen: toioötov i^v P. Weil V 6

(Komödienfragment, vor 161^). toioötov CTTiTribeuei Par. 64, 32 fl64'*l.

tocoOtov eÜYVuu)aocuvric Par. 63, 3, 83; ebd. col. 11, 70 tocoutov fnueiv

(165*).

b) vor Konsonanten: toioOtÖv ti Amb. 11 29, 17 (c. 250*). toioOtov

TieTTOiriKevai Par. 6-4, 8; ebd. 10 tocoOtov Trpofixöai (164*). tocoutov c.

Rev. L. 17, 7 (258*).

für -to a) vor Konsonanten: toioOto TivriTai Petr. 11 38 (b) 6 (240*).

Par. 61, 14 (156*). Amb. II 41, 16 (II*). toioöto ti Magd. 11, 6 (in*);

Lond. n p. 165, 20 (c. 10*).

b) vor Vokalen: toioöto CTTixeipeiv biaTTpdccecGai Tor. IX 17 (119*).

toioöto em Tebt. I 72,453 (114*).

Anmerkung 4. In zwei stark verstümmelten Stücken liest man die in

Prosa höchst seltene Form xöcou (= tocoütou?) Petr. I 24 (2) 8 oiKrma röcou

rixpo . . . (268») und Petr. II 21 (d) 15 (unb. III») äWä töcou ^ctiv |uepoc TÖ6e.

Sonst nur tocoutou Petr. II 11 (2) 4 (III*); 29 (b) 9; (d) 11 (242"). Tocaürac ebd. 45

col. 2, 18 (246") etc. K.-Bl. I 616 Anm. 1.

Anmerkung 5. über raürijuv = toOtcuv (Analogiebildung! vgl. S. 113.

TOÖToi Leid. A 28 (c. 150") ist unsichere Lesart, wofür Witkowski Prodr. 16

Toü Toi[.]ÜTOu lur] YeTovÖToc vermutet.

9. Das temporale Demonstrativ TrjviKaÖTa entspricht Vat. E
(Mai V 354) 23 (157*) einem oirriviKa. über TriviKauTi s. oben 7.

c) Determinativa.

10. An Stelle des in den Urkunden durchaus (vor Konsonanten

und Vokalen) herrschenden tö aÖTÖ (seltener TauTÖ) begegnet ver-

einzelt in klassischen Texten t6 auTov (TauTÖv): eic t6 «ütöt f[e iraXiv]

Petr. I 7 (2) 6 (Phaedon 82 B, c. 300*), im text. ree. rauTÖv je. toutöv

ecTiv Petr. II 50, 5, 15 (Laches 191 E, c. 300*).

Belege in den Urkunden für tö auTÖ und TauTÖ s. oben § 31, 2. 3.

S. 158f Zum Ganzen vgl. G. Meyer 519. K.-Bl. 1 OOS ( Plato meist

1) Das V dieser Formen entstammt der Analogie mit den sonstigen Neutra.

K.-Bl. I 295; 606,2. Auch die attischen Dichter und Prosaiker bevorzugen

die Formen auf -ov. Die attischen Inscliriften bieten nur toioOtov (IV"), Meisterh.-
Schwyz. 155, 9. Das Material für siiütoro Papvri und Codices gibt Crönert
195, 1.
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TttUTÖv, ebenso Isokrates, die Tragiker nach Bedürfnis des Verses

j

Meist erh.-Schwyz. 155, 10 (beide Formen gleichzeitig neben einander)

Anmerkung G. In einem vulgären Traumbericht niedrigsten Stils *Par. 51,

32 (160^) stellt aÜTÖv allein für das Neutr. im Satze ouk f^GeXov oObev uTTobeTEai

juou TÖ irpöcuu-rrov (sie) 6id tö koXöv auxöv eivai — entweder Übertragung der

adjektivischen Endung (zur Vermeidung des Hiatus?) oder parasitisches Schluß -vü

(nach S. 197 flf.)-

11. Mehrfach belegt ist das Pronominaladverb ujcauTUJc: uJcauTuuc

be Kai Petr. II 4 (11) 7 (255^); 12 (1) 12 (24P;; 13 (4) 9; ( 17) 8 (255'^;.

Par. 5, 4, 10 (114^). Lond. I p. 46, 13. 14 (146—135«»). Grenf. I 17, "il

(nach 147 oder 136*). Weitere Stellen sind im Index der Petr. II und

Tebt. I angeführt.

Über die Form äiöc = auTÖc vgl. oben § 17, 7, S. 114.

Anmerkung 7. Der Gebrauch von 6 v6ioc für ö auTÖc, den Schmid Attic. H
11. 228 schon in einer (wohl unechten) Rede des Aristides findet, läßt sich auch
entdecken Eud. 8, 15/lG und 9, 3 im Ausdruck xni ibicti biacrdcei (vom Radius
eines Kreises), womit 20, 19/20 im gleichen Sinn wechselt Tfii auTf|i biacTdcei

(vor 165*). Damit ist zu vergleichen xouc i'couc (= touc oütoüc) ävbpac P. Kairo
Arch. I 60, 49 (123*). Vgl. Meisterh.-Schwyz. 235, 3. Dieterich Unt. 196.

Win.-Schmiedel § 22, 17. Note 30. Krumbacher Münchener Sitzungsber.

1898 n 229. Moulton Class. rev. XV (1901) 440f.

d) Relativa.

12. Ähnlich zu erklären wie auröv = aurö (Anmerk. 6) ist wieder-

holtes öv = ö vor Vokal im dialektischen Papyrus (Par. 2): col. 1, 6

und 16 Ol) dXriGec, öv eXeYev (im Wechsel mit ÖTiep \ex6eiri dv col. 1, 1);

ebenso col. 5, 3 und 20 ei dX^Gec, öv eXeyev (160*). Eine Analogie-

wirkung von TOioÖTOv, xauTÖv ist naheliegend. Ähnlich * Grenf. II 35,

16 (98*) TÖ eTTißdXXov juepoc, öv iixöpacev; doch ließe sich dies auch

auf Rechnung des saloppen Schreibers (Hermias) setzen, der Kasus

und Genera durcheinanderwirft.

13. Von dem nahezu untergegangenen öcxic (dafür meist 6c, im

Plur. oft öcoi) begegnet die abgekürzte Form otuji sicher nur im

Akrostichon vor dem Eudoxospap. v. 4 (vor 165*); zweifelhaft (infolge

einer Lücke) Petr. II 36 (1) 12 (IIP). Ebenso ist dqp' öxou Dittenberg.

inscr. gr. or. I 94, 24 (42*) erst vom Herausgeber aus AOOAOY her-

gestellt, ö, Ti (dv) ist nicht selten, z. B. Rev. L. 45, 11 (258*). Petr. II

31, 10 (III*) etc. ÖTiep ist belegt Petr. E 19 (1*) 6 (III*) öirep

Ktti dXrjöivov. Par. 2 col. 1, 1 ecx]iv öirep outuu XeYOi [dv ti]c; ähnlich

col. 4, 16. 27; col. 6, 1. 5 (II*'). örrep (geschr. öirop) eiKÖc ecxi Tebt. I

24,50(117*).

Anmerkung. 8. Der Gebrauch des Artikels als Relativpronomen, der hin

und wieder inschriftlich auf attischen Privaturkunden seitIV''begegnet(Meisterh.-

Schwyz. 156, 13; Brugmann Gr. Gr. 560) und den Dieterich Unt. 198 f. als
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Eigentümlichkeit des ägyptischen Dialekts anführt, läßt sich für die ptolem. Zeit

nur schwach belegen: Tebt. I 120, 58 (97 oder 04") in der Verbindung äirö Td)(v)

övevrjvoxev '€p|uiac, wo der Artikel ebenso gut in demonstrativischem Sinn auf-

gefaßt werden könnte. Die beiden Beispiele, die Völker, Syntax der griech.

Papyri (Münster 190o) p. G dafür geltend macht (Grenf. 11 41,. 13 und Par. 19, 6),

gehören der nachchristlichen Zeit an, sind überdies unsicher. Schief ist auch

Volk er s Argumentation an derselben Stelle, daß umgekehrt öc koi bei Doppel-

namen für ursprüngliches ö Kai stehe. Die Sache liegt vielmehr gerade um-
gekehrt. Die ältere, in der ptolem. Zeit allein belegte Nominativform ist

öc Kai (sc. KaXeixai), wie in der Tat ohne Ellipse gelesen wird Par. 10, 4 (145*)

"€p|uuuv öc Kai NeTAoc KaXeTxai und wie Mahaffy Petr. II Einl. p. 23, 15 (238»)

mit Recht ergänzt öc Kai cupicxi 'luuvaGäc [KoXeixai]. Weitere Belege: Par. 14, 3

'AiToXXuüvioc oc Kai YemauOenc; ebenso Leid.F 12; Tor. UI 3; IV 3 (alle 127"^). Lond. n
p. 2 (b) 2 TTavicKoc öc Kai TTexefiivic (II*). P. Reinach 26, 2 TTaciujv öc koi

TTäcic (104*). Tebt. I 24, 84 M^oüBric öc Kai 'AcKXr|inä&ric und 88 'Aujuijüvioc öc

Kai 'Axeic (117*); 105, 1. 11. 54 TTxoXeiLiaToc öc Kai TTexecoOxoc (103*); 109, 1. 11 (93*);

164, ü (11**') usw. In einem Nebenkasus ist die relativische Foi-m bisher nur durch

ein Beispiel belegt: Grenf. I 33, 10 (103— 2*) H^eininivioc r\c Kai 'Oßpamc. Sonst

trete» hier durchweg die Fonnen de.s Artikels (mit leicht zu ergänzendem

KaXou|H6vou etc.) ein: Par. 14, 3 '€p|aiou xoO küI TTexeqpuüvxou ; ebenso Tor. III 4:

IV 3 (alle 127*). Par. 15 (b) 1, 3 Cixöixoc xoO koI 'Epidujc (143*); ebenso Tor. I

5, 8 (117*). Grenf. I 17, 1 xfic koI Ce.u.uivioc (147 oder 136*); ebd. 21, 12 'AiroX-

Xujviac xfic Kttl Ce|u|uuüv9ioc, 17 'AfToXXaiviai xr) Kai CeiuiauüvGei (126*). "Qpou xoö

Kol 'AttoXXujviou P. Reinach 11, 4 f. (111*). Leid. G 9 TTxoXeiaaiuui xuji koI 'AXe-

Eäv&puji (99*); Aiovuciuji xüüi Kai TTXfivei — 'Icibuüpai xfji Kai Täcixi — 'GpuoqpiXou

xoO Kai TTaxöixoc P. Reinach 26, 5— 8 (104*) usw. Erst in römischer Zeit wird

auch der Nomiuat. nach Analogie der Nebenkasus durch den Artikel ausgedrückt.

Von den unzähligen Beispielen setze ich nur folgende her: BU22,2ö o Kai

0i|Liujv (114P). Not. et extr. XVIII 2 p. 431 (tessera) Nr. 7, 4 TTexop2|Liüeic ö Kai

Naßujc (149 P). B U 24, 4 6 Kai TToXuöeÜKric (unb. röm.); ebd. 26, 30 ö Kai "Hpujv

(174P); ebd. 39, 25 ö Kai 'Aqp. (185—6''); 7 col. 1, 1 6 Kai AiovOcioc (247 p); 36, 4

ö Kai 0avf|cic (11—IIlP). Genit.: BU 22, 11 xoO Kai Oijaujvoc (ll-i?); 39, 2 xoö

Kai TTxoXef.iaiou (185

—

6p); 8 col. 1, 17 xoö Kai TToX^|n[ujvoc, col. 2, 19 xoO koI

'ApiTOKpaxiuuvoc (247 p); 13, 1 CapaTTiujvoc xoö Kai Cupiujvoc (289 p); 30, 4 anako-

luthisch AiocKÖpou 6 Kai TTxoXe|uaiou (unb. röm.). Dat.: B ü 2, 1 'AiroXXoqpävi

x& Kai Capairainiuüjvi (209?) usw. Vgl. zum Ganzen Schmid Attic. III 338, wo
zahlreiche Beispiele auch von Inschriften gesammelt sind.

e) Korrelative Pronomina.

14. Es kommen vor: ttoToc — toioOtoc — oioc; ttöcoc — tocoötoc

(töcoc s. oben Anm. 4j — öcoc; rriXiKouTOc, z, B. Par. G3, 2, 35; col. 4,

126 (105"') — fiXiKOc, z. B. Tebt. i 27, 78 (113*); adr. triviKauTi

(s. ob. 7) — OTTrivka Vat. A (Mai V 601) 18 (172'*); E (Mai V 354)

22; F (V356) 17 (157»).

f) Interrogativa und indefinita.

15. Nirgends ist zu Tic der verkürzte Gen. toö oder tlu statt

Tivoc, Tivi belegt. Statt toO \äpxv (
weswegen) wie Letronne Par. 35, 29

(163*) liest, bietet das Faksimile deutlicli tivoc x^Piv.

16. Verlängerung der K'elativa durch angehängtes -oüv und -biirroTe

(K.-Bl. I 619), wodurch dieseli)eu zu sehr allgemeinen Indefinita
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werden, liegt vor in folgenden Fällen:^; ocxicouv: die Belege für dat

und acc. sing, mase. fem. s. oben § 30, 2e, S. 157. otioöv Petr. II 21

(a) 4 (III*'). — öcbrjTTOTOÖv: oubiiTroToOv Tor. I 8, 5 (117"). övötittotouv

Tebt. 1 124, 28 (118^). Widmungsinschrift, mitgeteilt Fay. p. 49, 9

= Strack, Ptol. Inschr. Arch. II 555 (zwischen 193 und 168*).

fivbriTroToOv Tebt. I 27, 82 (113*). — OTTOTepouoöv Genf-Münch. Ehe-

vertrag Arch. I 486, 18 (11*). — Adv. ojuuucbriiTOTOÖv (statt öttujc-

bnTTOToOv) Par. 63, 8, 4 (165*).

17. Von Pronomina, die eine Zweiheit ausdrücken, haben sich

erhalten: djucpÖTepoi: so Petr. II 16,2 (III*") ct^cpoTepac Tacc. plur.

fem.); ebd. 17(4)8 d|Li](poT[epaic] taic xepciv (III*). Tebt. I 119,24

Trap' d^(poTepuJ(v) (105—101*). — eKotiepoc: Petr. I 19, 34 (225*)

eKaiepac (gen. sing. fem.). — exepoc im sing, und plur. ziemlich

häufig. - ÖTTÖxepoc: Petr. II 44,20 (EI*). Amh. H 50, 25 riJ36*)

ÖTTorepou; ebenso Grenf.II 27, 23 (103*); 29, 28 (102*). — )Lir|beTepoc

BU 1011, 18 (n*). Vgl. Blaß X. T. § 13, 5.

§ 70. Zahlwort.^)

Vorbemerkung. Ira Zusammenhang mit der Breviloquenz mancher Stücke

(wie Rechnungen, Rubriken, Soll und Haben), die auch sonst zu gelockerter

Struktur der Satzglieder geführt hat, steht die Erscheinung, daß die flektierbaren

Zahlwörter (vgl. Nr. 1—4) nicht selten als indeklinabel behandelt werden.

A. Grundzahlen.

1. eva steht für )uiav Ostr. 707, 4 dTUj(Tilv) eva (unb. ptol.),

vielleicht das älteste Beispiel eines indeklinabeln eva. Dagegen ebd.

705, 3 (ptol.) dYuu(Triv) |uiav. Sonst ist eva stets Akk. masc. (noch

nicht Neutr., wie im Neugr.): ejußeßXrjKav eva Par. 34, 21 (157*).

|LieTpr|Triv eva Lond. I p. 7, 9 (164— 3*). eva be TrpoeXGövia Leid U 2,

12 (II*) etc. Neutr. ev ti Tebt. I 25, 13 (117*) etc. Gen. eE evöc

Amh. n 50, 24 (106*). Grenf. II 27, 23 (103*); 29, 2S (102*). Tebt. I

109,27 (93*) etc. Dat. evi Petr.^ 51, 11 (III*).

Über das zu einem Ausdruck zusammengewachsene KaGev (KaO'

ev) = Liste s. Stammbildung § 89, 3; über oubeic, |uribeic ^^ ouGeic,

)Lir|Oeic s. oben S. 180ff.

1) Es sind meist amtliche oder literarisch gefärbte Urkunden, in denen

diese Formen vorkommen.

2) Vgl. im allg. K.-Bl. I § 181—188. G. Meyer 494—504. Brugmann
211—217. Meisterh.-Schwyz. § 62. Schweizer Perg. § 62. Nachmanson
§ 67. Blaß X. T. § 12. Dieterich Unt. 185 f. Crönert 197—200.
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2. büo. Die gewöhnliche Form für Nora, und Akk. ist buo,

z. B. Nomin. büo oßoXoi Petr. 11 4 (3) 9 (255*). luexpriTai buo —
bpaxfiai büo ebd. 21 (1) 6. 9 (236=^). oi bv3o ebd. n 32, 14 (c. 238*) etc.

Akkus. ößoXouc büo Petr. II 44,21 und bü' ößoXoüc ebd. 25 fnaeh 246*).

fjvioxouc büo ebd. 25 (b) 6 (226'^). x^J^MWToqpüXaKac büo ebd. II iJ, 3

(255*) usw. Wenn daneben wiederholt büuu begegnet, so ist darin doch

wohl etwas mehr als ein orthographischer Fehler zu erkennen. Zwar

bieten die attischen Inschriften diese alte (homer.-hesiod.j Dualform

nirgends (Meisterh.-Schwyz. 157, 1); sie ist auch (nach K.-Bl. I 632,

Anm. 2) bei Dichtern sehr selten: aber da sie auf Inschriften, Papyrus

und in Handschriften mit auffallender Regelmäßigkeit wiederkehrt

(Crönert 198), darf man sie wohl (als Analogon zu a.uqpuj) der Volks-

sprache zuschreiben. Beisp. *büuu TuvaiKec — Ka9r||aevac Par. 50, 21 (160*).

*büuu KC'.Xd)uouc Par. 51, 39 (160*). büuü avGpuuTroi Leid. C p. 118, 1, 21

(c. 160*). TdXavTa büuu Theb. Bk. IX 7 (134*). Auch Petr.^ 57 (a) 4

= Petr. II 46 (a) 4 (200*) hat Wilcken (Add. et Corr. zu Petr.^ p. XVIII)

7Tpö[c] T[dXa]vTa büuu e[T]v[ai] hergestellt. Über büuu als Gen. s. unten.

Vgl. G. Meyer 495. Schweizer 163, 1 (2 Belege aus röm. Zeit).

Für den Genitiv sind folgende Formen überliefert:

a) seit dem 3. Jahrh. v. Chr. überwiegend büo: tuuv büo Petr. II

38 (a) 5 (240=*). Grenf. II 22, 10 (110*). Meist nach dem Substan-

tivum, wie cxaxüuuv büo Kanop. Dekr. [B] 62 (237*). fmepuüv büo

Petr. II 25 (g) 10. 13 (226*). bpaxMuuv beKabüo ebd. II 27 (1) 5. 8 (236*).

oiKiujv büo Tor. XI 15 (176 oder 165*). etujv eiKOCi büo Grenf. I 10,

12 (174*). xaXdvTUJV büo Grenf. II 15, 2, 10 (139*). eruuv büo Tor. I

7, 26 (117*). uiOuv büo ebd. VIII 44 (119*). ttXoiuuv büo Grenf. II

23, 19 (108*). ccppaTibuuv büo BU995 1113 (109*); ebd. III 5 dpoupuuv

büo usw. Vor dem Subst.: tuuv büo exuuv Magd. 1, 12 (HI*), tujv büo

laeipiiiOuv Par. 31, 16. 31 (163*). tuuv büo ujvujv Rev. jMel. 322, 1 (II*).

TUJV büo cuvaXXttYlLidTuuv Grenf. II 22, 10 (110*). büo cqpupibuuv

Ostr. 1152 (ptol.) etc. [meist mit Artikel].^)

b) büuu (Nebenform zu büo): büuu xaXKiuuvLeid. T 1,24(164— 160*).

TUUV veuuTepuuv büuu [möglicherweise Akkus.] Grenf II 38, 12 (81*);

1) Vgl. Aristeas 57 buo y«P m'iXfiJuv; 60 tiLv büo K\i|adKuuv; 93 TaXdvrujv

5uo. Attische Inschriften haben indeklinables öüo erst in der Kaiserzeit

(Meisterh.-Schwyz. 157); dagegen nicht selten attische Schriftsteller, wie Thuc,
Plat., Xen., Dem. (K.-Bl. I G3;{ Anm. 8; G. Meyer 49G). Den Gen. bvo bevor-

zugen die Attizisten (Schmid Att. IV 587); er findet sich gelegentlich bei

Polj'bius (Kälker Leipz. Stud. III 232'i, bei loseiiluis {W. Schmidt 507^ fast

ausschließlich im N. T. (Win.-Schmiedel § ü, 11: Blaß tj 12). S. noch

Schweizer 1«.S, 1. Crönert 198. Heinhold Gl.
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c) in schriftlich einmal buüJv: Kanop. Dekr. <J2 (Exempl. Tanit. Aj

CTaxuuuv buüuv (im Exempl. B buo). Die Form findet sich sonst im

Neuionischen (Herod., Hippocr.) und Dorischen, s. ohen S. 18.

Crönert 198 zitiert als weiteren Beleg dpoupuuv buüjv BU287, 25 (IP).

Reinhold 61 fbuOuv Ap. Paul. 34).

d) Einmal erscheint als literarische Reminiszenz das nachklassische

bueiv Eud. 13,4 (vor 165*).
^j

Der Dativ ist erst seit dem Ende des 2, Jahrh. v. Chr. belegt

in der Form buci: ev ccppa-fici buci Grenf. II 23 (a) col. 2, 7 flO?*).

Toic buci Amh. II 50,7 (106^j; Grenf. II 27,5 (103*). ev execi buci

Tebt.I 105,21 (103*); 230 (II*0-')-

Nirgends findet man, weder im Genit. noch im Dat. die klassische

Form buoiv.

3. TpeTc ist Nom. und Akk.: laerpriTai xpidtKOvra xpeTc Petr. II

30 (e) 9 (235*). oi xpeTc ebd. 47, 29. 31 (192*). fijaepac xpeic Eud. 1,

18 (vor 165*) etc. Die nicht seltene Schreibweise xpic ist lautlich

durch den Itazismus zu erklären (nach § 11 III 3): xpTc n|uucu Par. 58,

10 (c. 160*). (dpxdßac) ekoci xpTc Amh. II 60, 8. 11 (nach 151

oder 140*), cuTfpacpdc xpic Fay. XI 12 (nach 115*). xpiCKaibe-

Kttfarivou, xpicKaibeKaTTaXdcxuui s. unten Anmerk. 1.

Genit.: xecpupOuv xpiujv Petr. 11 13 (2) 7 (258—55*). xpiujv OupuJv

ebd. 15 (P) 2 (241*) etc. Dat.: ^r|civ xpiciv Eud. 5, 4. 11 (vor 165*).

1) Zur Erklärung dieser Form, die auf attischen Inschriften gegen Ende

des 4. Jahrh. aufkommt (Meisterh.-Schwyz. 157), ist zu vgl. Brugmann 48.

55 (rein lautmechanische Änderung der Aussprache von buoTv). K.-Bl. I 135

vergleicht damit oiKei <^ oikoi (Menander) und toTc XoiTreTc (att. Inschr. , 100*).

Blaß A.ä 56. Vgl. auch oben S. 112. Phryn. 210 Lob. billigt bueiv, beschränkt

aber seinen Gebrauch auf den Genitiv, bueiv ist belegt bei Polybius, Auct. Trepi

öiyouc I 1 und auf späteren Inschriften (Kälker 1. 1. 232, 299), bei Strabo (z. B.

p. 703, 754), bei Plut. (z.B. Grass. 27), selten bei Attizisten fSchmid Att. IV 586)

und im N.T. (Win.-Schmiedel §9,11), mit einer Ausnahme niemals überein-

stimmend überliefert bei lo&ephus (W.Schmidt 506 f.), nirgends bei den aposto-

lischen Vätern (Reinhold 61).

2) buci ist pluralische Analogiebildung zu xpici, Brugmann 212. Zuerst

in der neuionischen Mundart (Hippocr., nicht Herod.), dann bei Thucyd. 8, 101.

K.-Bl. I 633. G. Meyer 497. Phryn. 210 Lob. verwirft buci statt buoiv. Seit

Aristoteles in der koivt] geläufig. Das älteste inschriftliche Beispiel ist Dittenb.,

Syll.^ 177, 26 (Teos, 304*); auf attischen Steinen taucht die Form erst gegen

Ende des 3. Jahrh. auf (Mh8.^157). Über kleinasiatische Inschr. vgl. Schweizer
Perg. 163. Über die Schriftsteller Polyb., Dion. Hai., Plut., Polyaen, Sext. Emp,
vgl. W. Schmidt de losephi eloc. 507; über das N. T. Win.-Schmiedel §9,11,

Blaß N. T. p. 35; über die Attizisten W. Schmid Att. I 226 (Lukian), II 17

(einmal bei Aristides), IV 587 (zusammenfassend); über die apostol. Väter Rein-

hold 61 (gew. buci). Crönert 199 (Strabo, Onos.)
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Indeklinable Form: raXdvTUJV xpia rl^ucu Par. 58, 5 (c. 160*)

ev ipTc c9paTTci (wenn nicht Tpic<(i)> cqpp. zu lesen ist) Tebt. I 106, 8

(101*). Über xpiroi övxec = rpeic övxec s. unten 15.

4. Der Stamm des Zahlworts 4 lautet gewöhnlich xeccap-, nur

ganz vereinzelt in älteren Stücken xexxap- (Belege für beides § 52

S. 224). Das sonst in der KOivr) nicht seltene xeccepa finde ich

bisher uur^ auf einer ptolem. Inschrift, worüber zu vgl. § 9 S. 57.

Vom Akkus, xeccapec (indeklinabel oder Analogie zum Xomin.?) ist

die Rede § 9 S. 59. Der Dat. lautet im Kanop. Dekr. 24 (237*)

xeccapci. Zu xexpaci (Pind., Isokr.) vgl. K.-Bl. I 636. 645 und neuestens

Crönert 199, 2 (zahlreiche Belege aus Aristot., Eukl., LXX, Philo,

Diod., loseph.).

xexpa- behält nach attischer Weise (Mhs.^ 158, 2) sein a in der

Zusammensetzung vor nachfolgendem Vokal: Kaxd xexpaexrjpiba Eud. 3,

31 (vor 165^^). Zu xexpaKaieiKOCxöc vgl. Xr. 17.

5. irevxe verliert sein Schluß -e in der Zusammensetzung vor

Vokalen: Kevermepoc Rev. L. 48, 8 (258*). Amh. II 29, 13 (c. 250*).

Par. 62, 2, 2 (11*^). -aevxdpoupoc Petr.^ 100 (b) 2, 18 (III*). eiKOCiTrevxd-

poupoc Tebt. I 137 (II*). Dagegen führt die Analogie mit anderen

Zahlen (xexpa-, eiixa-, evvea-, beKU-) nicht nui* zum geläufigen Tievxa-

KÖcioi, TTevxaixXoOc (S. 293), 7TevxaTr[\dciov, wie z. B. Par. 62, 8, 15

(c. 170*), sondern auch zu rrevxaTTiixouc Petr.- 42 H i 7) 4 (c. 250*);

Trevxarrrixeic Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 137 Nr. 20, 20 (unb. ptoL);

Tievxdxoa Magd. 26, 3. 6 (IIP); Trevxaexfi Amh. II 85, 22 (78 p); einmal

sogar zu ixevxaKaibeKaxov Par. 5, 1, 8 (114*).^)

6. Über die Formation des Zahlwortes e2 im Aus- und Inlaut,

sowie in der Kompositionsfuge vgl. § 53 B, S. 228f.

7. Die Dualform okxuu zeigt in der Zusammensetzung den reinen

Stamm ÖKxa-: ÖKxaexripiba Eud. 13, 12; ebd. 14, 4 ujKxaexripiba (vor

165*). Über die Schreibung ökxuui vgl. S. 136.

8. Stets mit doppeltem v wird geschrieben evvea, z. B. Grenf I

10, 10 (174*); 11 23, 2, 11 (107*). Osti-. 712, 3; 708 (ptol). evvea-

Kaibe[Kdxuji Petr. I 18 (1) R. col. 2 (237*) etc.; dagegen nur evaxoc,

evev^Kovx«, evaKÖcioi worüber zu vgl. § 49, S. 214, Anm. 5.

9. Die Zahlen 11—19 werden seit dem 3. Jahrh. in dor Regel

so gebildet, daß beKa voransteht und der Einer folgt, und zwar ver-

1) Vgl. Phryn. 412 Lob. Bruwmaun 1G8. Meisterh.-Schwyz. 158, 3.

Schweizer Perg. 1<)4 {uxit Gramm.itikerstellen). Nachmansou 147, 3.
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binden sich wohl beide Zahlen (nach neugriech. Art) zu einem Wort,

das dem gezählten Begriffe nachsteht.^)

Belege: Für 11 hat sich evbeKa erhalten im literarisch gefärbten

Eud. 15, 7 (vor 167*), sowie auf einer tessera des Louvre Rev. Mel. 4, 7.

9 (n*). [Statt evbeKa |u . . Petr. H 4 (12) 8 (255*) jetzt Petr.^ p. HO
ebuuKaiuev]. Daneben aber beKa|uiav Ostr. 736, 3. 6 (150 oder 139*).

— buObeKa nur Vat. F (Mai V 358) 31 (157*), sonst durchweg beKabOo:
Petr. II 27 (l) 5. 8 laexpriTiJuv beKabuo (236*). Ostr. 740, 3 . . . beKobuc

(146 oder 135*). Amh. II 47, 5 dpxdßac beKabuo (ll3*j. Leid. 2. 11.

17. 33 bpaxiudc beKabuo (89*) etc. — Ebenso stets beKaxpeic: Grenf. 11

29, 10 dpiaßac beKaxpeic (102*). Ostr. 701, 3 (dpxdßac) beKaxpeic

(unb. ptol.). — beKaxeccapec: Ostr. 724, 7 (dpxdßac) bcKaxeccapac

(unb. ptol.); ebenso 735, 6 (150 oder 139*). — TtevxeKaibeKa nur im

Eud. 12, 6 TtevxeKaibex' fi)uepac (vor 165*). Sonst beKairevxe: Rev.

L. 12, 17 bpaxiu]ai b[eK]aTT[evx]e (258*). Grenf. I 41,4 xdXavxa beKa-

TTevxe (n*). Tebt. I 111, G dpxdßac beKairevxe (116*); ebenso Ostr. 701,5

(unb. ptol.). — bcKaeS: Tor. III 15 = Par. 14, 14 irrixujv bcKaeE (127*);

ebenso Tor. IV 12 (117*). Ostr. 757, 3. 7 Kepdjuia beKaeE. BU 1002,

16 (55*). — bcKaeTTxd BU 993 in 5 (127*).

Anmerkung 1. In Zusammensetzungen haben sich die alten Formen er-

halten: öujöeKÖiLOivoc Petr.- 134, 4 (UI*). Eud. 3, 10; 14, 2 (vor 163N. Par. 62,

1, 2 (11"'). bujöeKüxouc Kev. L. 40, 11; 45,4 (2ö8''i. TpeicKaibeKoiurivou Eud. 14, 4;

ebd. 13, 19 und 14, 1 schlecht TpiCKOibeKa^rivou (vor 16.5''). TpiCKai^eKaTraMcTUJi

Petr.^ 43 (2) verso col. 4, 4 (246").

10. überhaupt steht bei allen aus Zehnern und Einern, Hundertern

und Tausendern zusammengesetzten Zahlen regelmäßig die größere

Zahl voran, dann folgt, meist ohne Kai, die kleinere, und fast immer

geht (in Urkunden) das Substantiv voraus.

Beispiele, a) unter 100: Ausnahmsweise noch im Kanop. Dekr. 30

eiKOCi Kai irevxe (237*). Petr.^ Nr. 134, 1. 2 xpidKOvxa Kai e'H (III*).

Sonst: Leid. U 2, 14 txtixujv eiKOCi evöc (II*). Par. 7, 7 dpxdßac eiKOCi

buo (100*). Grenf. I 10, 12 exOuv eiVoci buo (174*). Ostr. 724 (dpxdßac)

eiKOCi xpeTc (ptol.). Tebt. I 110,4 (dpxdßac) eiKOCi xeccapec (92 oder 59*).

Amh. II 59, 6 (dpxdßac) eiKOCi Ttevxe (150 oder 140*). Eud. 5, 12

[eiKOCi] eH fnue'pac (vor 165*); die Stellung vor dem Subst. entspricht

dem Literaturstil. Petr. 11 30 (e) 8 |uexpr)xai xpittKOVxa xpeic (235*).

1) Bei attischen Schriftstellern sind derlei Bildungen im ganzen selten.

K.-Bl. I 626 Note 1. Auf attischen Steinen findet sich nachgesetztes öcKaöüc

seit c. 100". öeKttTpeTc bei größeren Summen schon im 5. Jahrh., öeKairevre

400—350% beKO^E nur außer Attika, beKaetTTOi 400—350", öeKöOKTUu 347—295"

(Meisterh.-Schwyz. 159 ff). Schweizer Perg. 165 Anmerk. (6eKabüo, öeKarpeic

im 3. Jahrh.). Nachmanson 147. Reinhold 62. Fürs Neugr. Hatzidakis
Einl. 150 f. Dieterich ünt. 186.
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Grenf. I 18, 13 dpiaßac rpidKOVia nevie (l32*j. Petr. I 19, -4 exujv

irevxriKOVTa irevie (225*). Petr. IE 15 (2) 7 = Petr.^ p. 131, 7 nevrx]-

Kovxa eH xerapTOV (statt xe äpxov) geschr. 241^ BU 993 II 11 Trevxri-

Kovxa ÖKXUJ (127'') usw.

b) über 100: Amh. II 59,11 dpxdßac eKttxöv eiKOCi Tievxe il50

oder 140*j. Tebt. I 105, 18 dpxaßüjv eKUxöv eiKOCi; ebenso B IT 993

m 4 (127*). Zois II 5 eKaxöv eSriKOVxa (148*). Petr. II 48, 19 . . .

eKaxöv egr|Kovxa xexxapac(l86*). Grenf. 11 27, 7 bpaxiudc TrevxaKicxiXiac

eKaxov (103*). Ostr. 332, 3 (bpaxiudc) xi^i«c TrevxaKOCiac eiKOCi Tievxe

(ptol.j. Petr.^ 62 (b) 12 be(c|udc) xi^i^c eiixaKOciac Trevx^iKOVxa (III*j.

— Vor dem Substant. (mit Artikel) xüuv xpiaKOciuuv xpidKOvxa bpaxüujv

Petr. 11 47, 16. 20 (192*).

11. Beispiele für die Bildung von Komposita mit Zehnern
und Zahlen über 20: mit dpoupa — bendpoupoc, xpiaKOVxdpoupoc,

eßbo|uriKOvxdpoupoc, ÖYboiiKovxdpoupoc passim (namentlich in Ab-

kürzungen); eiKociTTevxdpoupoc Tebt. I 137 (11*^); exaxovxdpoupoc Petr. I

19, 3. 10; 20 (1) 4. 6. 9. 12 (225 *j. Magd. 34, 1 (lü*). ^upidpoupoc

Petr. II 42 (a) 3 (IIP). — bex^epoc Petr.^ 121 (b) col. 1 und 2 öfters;

134,3(111*). xpittKovxaxoiviKoc Rev.L. 39, 2.4(258*). xpiaKovxexri[pibujv]

P. Münch. Arch. I 483, 7 (221—205*); aber xpiüKOVxaexJipibuuv Rosetta-

stein 2 (19(3*).

12. Das Wort für 1000 lautet xi^ioi. Vereinzelt vorkommendes

XeiXioi ist als lautliche Verwechslung (nach § 11 S. 94 Note 3) zu be-

trachten; ebenso wenn statt des gewöhnlichen xpicxiXioi einmal Ostr.

318, 4 (ptol.) xpeicxiXioi geschrieben wird. Statt xexpaKicxiXmi (Belege

S. 94) begegnet im Zoispapyrus mehrmals xexpaKicKiXiai (nach § o6

S. 172) und einmal xexpaKiXiai (vgl. § 57 S. 246).

13. Der Singular von juupioi im Sinne von 10000 kommt
bei kollektiven Substantiven vor, wie Kaxd juupiav becjuriv (je nach

10000 Bündeln) Petr.^ 41 verso 4; einfach Kaxd laupiav 7; xi^v

laupiav 9 (III*). Vgl. Xen. anab. I 7, 10 dcTiic iLiupia und öfters bei

Herodot.

14. Statt der Zahlwörter und in buntem Wechsel mit denselben

stehen, namentlich bei Münzangaben, die Zahlzeichen, von denen

§ 7 die Rede war. Zahlreiche Beispiele bieten auch die Scherben.

Auf Steuerquittuugen wird meist die in Worten ausgedrückte Zahl noch

mit Zeichen wiederholt (also umgekehrt wie bei uns): z. B. Ostr. 335,3

bpaxiudc ÖKxaKociac eEnKOvxa ^irxd, ou dX(\aYn) ü)tl (143*); ebd. 337, 4

bpaxiudc buo xpicxiXiac eHaKOciac xeccapdKOvxa Trevxe, ou dX(XaTn)

bpaxiudc ß'TXM^ (142*) etc.
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B. Ordnungszahlen.

1,0. Die Ordnungszahlen von 1— V2 sind regelmäßig.

in der Verbindung TpiToi övxec (zu dritt) Par. 41, 21 (158*)

steht die Ordnungszahl für die Grundzahl xpeTc. Zu TteiuTOC vgl. §33,4,
S. 1G6. Über ötöooc ~ ÖTbouc s. oben § 08, 4, S. 294; über evaroc
(nicht evvaTOc) § 49 Anm. 5, S. 214. Der 11. heißt dvöeKaxoc:
Eud. 14, 23 TÖ evbeKttTOV (vor lör)"^); ebenso Leid. D 1, 3 (160*). ivbe-

Kdxnc Eud. 14, 15; Par. 10, 1 (145=^). evbeKdxrii Tebt. I 104, 7 (92*) etc. —
Der 12. bujbeKaxoc: Grrenf. II 15, 2, 2 buubeKaxov (139*); ebenso Ostr.

1500, 4 (II*). Eud. 14, 24 (vor 165*). boubeKotxou Tebt. I 105, 9 (103*).

16. Bei den Ordnungszahlen von 13— 19 sind die alten, getrennt

flektierten Formen nur noch in der Literatursprache erhalten: wie

Eud. 14, 16 xexdpxrjc Kai beKdxric (vor 165*). In den Urkunden
herrschen ausnahmslos Komposita wie xpeiCKaibeKaxoc^) Par. 38, 4

(162*); Lond. I p. 36, 5 (160*). xpeiCKaibeKdxni Amh. II 43, 5 (173*).

xeccapecKttibcKdxou Tebt. I 106, 4 (101*). -xni Leid. 7 (89*).

Nirgends xeccapaKaibe'Kaxoc, wie in röm. Zeit, z. B. Pap. Erzh. Rain. II

4 (129P). Crönert 200. trevxeKaibeKdxrii Petr. II 47,4. 36 (192*).

-xou Tebt. I 105, 17 (103*); 106, 24 (101*). TrevxaKaibcKaxov fsic)

Par. 5, 1, 8 (114*). — eKKaibeKdxou Petr. I 24 (2) 4 (249*). eKKaibe-

Kttxric Eud. 4, 17 (vor 165*). eExaibeKaxoc (in röm. Zeit) Crönert 200, 2.

R-einhold Q2. — eirxaKaibeKdxrii Par. 35, 17 (163*). — OKxuuKaibe-

KdxTii Rosettastein 6 (196*). BU 993 II 8 (127*). — evveaKaibe-

[Kdxtii Petr. I 18 (1) R. col. 2 (237*).

17. Die zusammengesetzten Ordinalia von 21—99 werden in der

Regel so gebildet, daß der Einer (bei 1 stets Grundzahl, bei 2—

9

Ordnungszahl) dem Zehner mit verbindendem Kai vorausgeht: wie ev

Kai eiKocxov Par. 29, 16 (160*). evöc Kai eiKocxoO Dittenb. inscr. gr.

or.I 37 (264*). beuxepou Kai eiKocxou Tebt. I 109, 7 (93*); 104,5 (92*).

CKxou Kai eiKocxoö Amh. II 51, 20 (88*). evoc Kai xpiaKocxoO Rev.

Mel. (Ostr.) 275 (II*). Wilck. Ostr. 735, 1; 736, 1 (150—139*). xpixou

Ktti xeccapaKOcxoö BÜ993 112 (127*) etc.

Ausnahmen: Neben eKxoc Kai eiKocxöc findet sich eKKaieiKocxöc

Par. 29, 21 (163*); für 24. findet sich xexpaKaieiKocxfjc Petr. I 25 (2)

2.4(250*); xexpaKaieiKOcxöv Ostr. 730, 3 (154 oder 143*); [xexpa]-

Ka<i>ei { c } Kocxnv Tebt. I 36, 9 (II*).

18. Bei Angabe der Monatstage können statt der gewöhnlichen

Ordnungszahl im Femininum allerlei Umschreibungen, zum Teil mit

1) Über den möglicherweise ionischen Ureprung dieser Bildungen vgl. oben S. 18.
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Substantivnumeralien, eintreten. Z.B. ÖTÖoric d[TTi] beKdT[rii Eud. 4, 19;

ebd. 4, 20 Tfjc juiäc Kai eiKOtboc; 28 xfjc xpiaKoiboc (vor 165*). eKtr)

Ktti eiKotbi P. Reinach 14, 14 (110*); evdtr] Kai ekabi 16, 13 (109*).

OTÖorii Kai eiKdbi Grenf. 11 23 col. 2, 2 (107*). )ar|vöc EavbiKoO Texpdbi

Rosettastein 6 (196*). eujc Ttauvi xpiaKdboc Leid. 17 (89*). HavbiKoO

xexpdbi Kai ekdbi Tebt. I 105, 10 (103*). P. Reinaeh 24, 9 (105*).

TTe)aTTxr|v Kai ekdba Kanop. Dekr. 6 (237*); ebd. 34 TTe|UTTxr|i eir' ekdbi.

TTe'jLiTTxrii Kai eiKdbi Amh. II 45, 8 (150—145*). evdxrji Kai ekdbi

ebd. 41, 28 (179*) usw.

C. Bruchzahlen.

19. Yg ^ii'd ausgedrückt a) in der Regel durch dasNeutr. (xö) fiirncu

(fii^ucu, vgl. S. 100 f.), das sich wie alle Brüche ohne Kai unmittelbar an

eine ganze Zahl anschließen kann: z. B. xö fi|nucu Eud. 10, 4 ff. (vor 165*).

xpeTc fi)uucu —- xpia fi)uucu = 3y2 Par. 58, 10. 15 (160*). (dpxdßac) beKa

fiiuicuv (mit pleonastischem Schluß-v nach §44, 2, S. 198) Amh. 11 59,7

(151 oder 140*). eiKoci buo fmicu == 22% Par. 7, 7 (100*) etc.

b) durch Zusammensetzung mit fmi-, z. B. fmixouv (Belege

S. 294); fimapxdßiov P. Reinach 9^ 9 (112*) etc.

20. 1 Yg wird gewöhnlich durch das Adjektiv fi u i ö X i o c ausgedrückt.

Belegstellen S. 292. Doch findet sich auch (in der Artabenrechnung)

laiav fiMicu Ostr. 733, 4 (151 oder 140*).

21. Die übrigen echten Brüche mit dem Zähler 1, wie Y37 V4J

Yö, Ye usw., können bezeichnet werden:

a) durch das Neutr. der Ordnungszahl, mei.st ohne Artikel,

im Anschluß an eine ganze Zahl ohne Kai: wie irevxe xpixov = 5Y3
Ostr. 745, 4 (132*). xeccapec e'Kxov 742, 6 (146 oder 135*). xpid-

Kovxa xpeic xpixov Petr. II 30 (e) 8 (235*). dpxdßaic beka xpici xpixuji

P. Reinach 15, 16 (109*) etc.

b) bei Steuern, Abgaben und dgl. durch das Femin. der Ordnungs-

zahl: e'Kxn Petr. II 30 (e) 9 (235*). beKdxn ebd. 17 (2) 4 (HI*); 38 (a)

26 (240*). eiKocxnv ebd. 11 (2) 4 (III*); 13 (17) 10 (258*). xexpoKai-

eiKocxfic ebd. I 25 (2) 2. 4 (250*) usw.

c) durch Komposita der Ordinalia mit iiiöpiov: wie buubeKaxri-

)aöp(e)iov Eud, 16, 5. 11 (vor 165*).

22. Für die in klassischer Zeit übliche Bezeiclmunsc von Brücheu,

deren Zähler größer als 1 ist, durch den bestimmten Artikel (wie

xOuv Trevxe xdc büo jaoipac = Yr, oder xd büo luepii = Y3) finden sich

bisher in den ptolem. Papyri keine Belege, wohl aber auf der

offiziellen Inschrift von Rosetta 18 xd buo )aepr| (196*). -/^ wird in der
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Artabenbereclinung durch das neutr. bi^ioipov bezeichnet: z.B. Tiupoö

bi^üipov Ostr. 704, 3 (ptol.j. eH bi|aoi()üv O^g Artaben Ostr. 734, 4 (150

oder 139''). iiiTU bi^oipov 701), (i; beKU. ctttu bifuoipov 1529,4 (122*);

dpTCtßac dKaxöv eHriKovxa eE bi)Lioipov 100% P. Reinach 16, 19(109*) etc.

Im übrigen tritt in manchen Fällen, namentlich auf zahlreichen

Scherben in der Artaben- und Arurenbercchnung, eine ziemlich kompli-

zierte Methode mit mehreren ungleichartigen Brüchen ein.

Beispiele: nr]xewc Tpixov TrevxaKaibeKaTOV (sie) Par.5, 1, 8; nachher

mit Zeichen Tirixeujc t' i£ ebd. col. 2, 2 = | -f ^= f. =| Elle (114*).

TpiTov TexpaKaieiKOCTÖv = 3 + -^ = | 0.str. 730, 3 (^154 oder 143*).

apoupav ^ia<v> rimcu xetapTOV = 1| Grenf. II 25, 11. 15 (103*). 'il iimcu

rerapTov Ostr. 1311, 4 (II*). n^icu rpiiov = | ebd. 736, 4 (150*); 740, 7

(146 oder 135*); 747,5 (132*); 756,3 (117*); Rev.Mel. 128,5 (II*) usw.

23. Um zu bezeichnen, daß zu einem Ganzen noch ein bestimmter

Bruchteil davon hinzukomme, werden Adjektiva mit der Präposition

eTTi verwendet, die vor den durch das Ordinalzahlwort bezeichneten

Nenner des Bruches tritt: so eTTixpiTOV = das Ganze -{- |- desselben

Tebt. 1 72, 388 (114*). eTTibeKatov Rev. L. 9, 3 (258*). Par. C)2, 1,

15 (11*0 Amh. II 33, 20. 32 (157*). Rev. Mel. 303, 13 (c. 130*).

Leid F 4 (127*). xOuv ecpeiKOCTÜuv Rev. L. 56, 14; ebenso zu ergänzen

34, 2 (258*). In demselben Sinn eTteiKOCTOV Petr.II 48, 18 (186*). Zur

Sache Wilcken Ostr. I 534. 549. — Über Aufrundung der Brüche

in der Arurenbercchnung, die nur bestimmte Bruchteile kennt, handelt

ebenfalls Wilcken Ostr. I 316. 778.

Die Multip likativa auf -ttXoöc sind § 68, 3, S. 293 aufgezählt;

die Zahladverbien auf -ic (i) sind § 56, 3, S. 244 abgehandelt; über

unbestimmte Zahlwörter wie oubeic ~ ou6eic vgl. § 36 III 3, S. 180ff.;

über TTOtc '^ aTiac § 32,2 b, S. 161 f.

II. KONJUGATION.

§ 71. Personalendungen.^

I. Endungen des Aktivs.
a) Indikativ.

Über das Verhältnis von -|ui und -uu vgl. § 73, II.

I. Pers. Sing.

1. Im Augmenttempus vom Perfektstamm ist -v angetreten nach

Analogie der übrigen Augmenttempora in eYeTpd9ilv Tebt I 27, 28

1) Im allgemeinen Brugmann 345ff. G. Meyer 532— 553. K.-Bl. H

§ 209f. Meisterh.-Schwyz. 1651F. Lautens ach 1896. Schweizer Perg. 165 ff.

Nachmanson 148ff. Crönert 210if.
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(113*), was (nach § 10 S. 77) lautlich gleichzusetzen ist mit efCTpa-

cpeiv. Demnach ist auch in ijvj TeBvrjKei P. Weil Y 3 (vor 161*)

Abfall des Schluß-v (nach § 43, 2 S. 191 ff.), nicht die altattische

Bildung auf -r| (-ei) anzunehmen.^) Die volle Endung zeigt cuvr|X(\)dKxeiv

P. Reinach 7, 12 (c. 140'*).

IL Pers. Sing.

2. Für die 2. Pers. sing, indic. praes. der Verba contracta auf -dai

läßt sich nur die Endung -äic belegen, sowohl auf einem literarischen

Stück Petr. II C 23 epei)v[d]ic (Antiopefragm. c. 250^) als auf einer

Urkunde Petr. II 13 (19) 9 opäic (ßöS'-y)

3. Die alte Endung -6a ist völlig verschwunden: für oTcOa steht

oibac Petr. II 4 (7) 2; (9) 8 (255=^). cuvoibac Petr.- 36 (a) 9 (IIP).

Statt €9ric6a liest man eqpiic Petr.^ 32 (g) verso 14 (c. 240*). Die

2. Pers. sing, imperf. v. eivai läßt sich bisher nicht belegen.^)

4. Die Endung -ec für -ac im Perfekt begegnet nur einmal in

eiinöec Hyperid. k. 0i\. 4, 20 (II—1*). Zu diesem Übergang vgl.

Apollonios Synt. I 10 p. 37; 37 p. 71, wo die Formen ei'priKec, e'Ypcxcpec,

TpaiyeTOJ bezeugt sind. Dieterich Unt. 239 schließt mit Recht ,,aus

dem seltenen Vorkommen dieser Formen im Ägyptischen gegenüber

dem übrigen Griechisch (auch die Beispiele aus Papp. röm. Zeit

sind spärlich), daß diese Mischung der Tempora sich nicht in

Ägypten vollzogen hat". Bei den LXX und im I^. T. vereinzelte

Fälle, Win.-Schmiedel § 13, 16; Blaß K T. 46, 4. Reinhold 82f.

Moulton Class, rev. XV (1901) 36* (rjprixec = eipr|Kac, oTbec aus

II—IIP).

1) Die attischen Tragiker und älteren Komödiendichter haben durchweg

die Endung -r\; erst in der mittleren Komödie (Auaxandrides) ist -eiv gesichert.

Obiges TeövriKCK^v^ steht in einem Fragment der neuen Komödie. Lautensa ch
1. c. 7. Auch bei Piaton sehr oft die ältere Form. K.-lil. § 210, 1. G. Meyer 645.

Schweizer 165. Crönert 211.

2) Schweizers A'ermutung über öpäc als ursprüngliche Form (p. 166) auf

Grund kommagenischer Inschriften d"), sowie dieselbe Hypothese von Blaß
(K.-Bl. II 47 und I p. XIII) bezeichnet Brugmaun 347 Anm. mit Recht als un-

haltbar.

3) Phryn. p. 236 Lob. ^cpric: ^cti |li6v irapä toic äpxaioic, dX\' öXi^ov tö ^t

uXeiCTOv ^qpricöa. Moeris p. 205 oköa x^pic toö c 'A., olbac "€. Herodian 11

559, 13 (Lentz) oTcöa, olbac" ^KOT^piuc 'Attikujc. Beispiele für oiöac auch aus

älterer Literatur sammelt Lobeck zu Phryn. 236f., weitere W. Schmidt Fleck-

eisens Jalirb. Suppl. XX 483. Die Attiziston haben nach Schmid Att. IV 59'.»

beide Formen nebeneinander, bevorzugen aber im Ganzen doch oicGa. Im N. T.

nur olöac, Win.-Schmiedel § 14, 7. Lukian (Schmid I 233) und losephus

(W. Schmidt 1. c. 484) haben ^qpnc; Aristidos (Schmid II 33'i sowohl (i\n]C als

^qpr|cGa. Zum Ganzen Crönert 270.

Mayser, l'iipyruögruiiiniiitik. 21
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5. Das Plpf". bildet die 2. und 3. l'ers. sing, in vereinzelten

Fällen auf -ric, -x]: wie eipriKr|c Par. 32, 16 (162*); eEeiXrjcpri Magd. 10, 3

(IIP); ecxnKri Tebt. I 116, 21 (IP^); in der Regel aber auf -eic, -ei:

wie exeTpotcpeic Par. 64, 1 (c. 164*); Grenf. I 11, 2, 7 (löT'^). uTTeie-

Tdxeic Strack, Ptol. Inscbr. Arch. I 204 Nr. 13 (245—2Pj. efeTpacpei

Petr. II 13 (9) 2 (208''). Petr.^ 125, 8 (IIP). bebuüKei Tor. XIII 8

(137=^). evKaTeXeXoiirei Par. 46, 8 (153'^). riEiiuKei Tor. XIII 13 (137 ''j.

TTpoce|Lie)uiapTupr|Kei BU 1004 11 23 (228*) usw.

6. Über otTToXecric = otTToXeceic, Tror|cric (TToicr|c) = Troiriceic vgl.

§ 10 S. 77.

III. Pers. Sing.

7. Die contracta auf -duj haben in der 3. Pers. sing, praes. ursprüng-

licb i-egelmäßig -ai, wie d-rravTai, e9opäi, viKoti, obuväi, irepiCTräi etc.,

erst mit dem Schwinden des i rrpocfeTP- seit der Mitte des 2. vor-

christlichen Jahrh. begegnen Fornien wie dTraviä, KaBeicid, öpd etc.

Belegstellen § 19, 1 und 2, S. 119f

I. Pers. Plur.

8. Während das Perf. seine gewöhnliche Endung auf -a|uev durch-

aus erhalten hat, ist die einmalige Form ö)uuj)aÖKe)aev (Faksimile)

Par. 46, 13 (153*)^) entweder nach Analogie des Plpf. gebildet oder

durch Lautschwächung des unbetonten a > e (nach § 9 I S. 59) ent-

standen. — Dieselbe Person ist im Augmenttempus des Perfektstammes

bisher nur an 2 Stellen belegt: in einem literarischen Stück ei'beiiLiev =
fjibei|uev Petr. 11 50 (I) 6 (Laches c. 300*) und in einer Urkunde eiri-

bebuüKeiiaev Amh. II 33, 12 (157*). K.-Bl. II § 230, 2. Lautensach

1896, 14 (rjbei)U€v bei Soph. Oed. R. 1232 überliefert, aber zweifelhaft;

TJbe)Liev metrisch gesichert bei Menand.).

III. Pers. Plur.

9. Neben der im Impf und Aor. U geläufigen Endung auf -v

finden sich, vom sigmatischen Aorist sowie von rjcav und dem Imperf

der Verba auf -|lii aus weiter verbreitet, seit der Mitte des 2. vor-

christlichen Jahrhunderts die hellenistischen Bildungen auf -cav auch

in thematischen Präteritis, jedoch so, daß die regelmäßigen Formen

immer noch weit überwiegen.^) Als Bindevokal dient gewöhnlich o,

daneben aber auffallenderweise auch e (Analogie vom Singular?).

1) Wie Crönert 271 zur Lesart ö|uu)|LieKa|Liev gekommen, ist nicht klar.

2) Lob. zu Phryn. 349. G. Meyer 546. K.-Bl. § 210, 6. Blaß N. T. 45.

Win.-Schmiedel § 13, 14. Buresch Rh. Mus. 46, 229. Schweizer 166.

Dieterich Unt. 242. Kretschmer Entst. 9. Thumb. Hell. 198flF. Nach-
mans. 148. Crönert 210. Reinhold 82, 6. M julton Class. rev. XV (1901) 36;

XVm (1904) 110^.
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Imperfekta: e\a|ußdvocav Vat. D 11 (162*). eXaiußdvecav Lond. I

p. 23, 31 (161'*). i)TTeXa|ußdvocav Grenf. 11 36, 10 (95^). eopdcKocav

Par. 34, 13 (157^). ei'xocav Tebt. I 39, 30 (114=*).

Aoriste: fiXGocav Tebt. I 179 (IP^). KainXeocav ebd. 24, 11

(117*). dqpiXecav (= dcpeiXov) Loud. I p. 28, 15 (161^*). Inscbrift-

liche Beispiele gibt Dittenberger Syll. 3, 234. Die Erscbeinimg

erstreckt sieb ziemlich gleicbmäßig und gleichzeitig auf Imperf. und

Aorist, so daß nicht einzusehen ist, warum Dieter ich Unt. 242 jene

Bildung speziell dem alexandrinischen, diese dem böotischen Dialekt

zuschreibt.

10. Weit häufiger noch ist — nach der Gleichung e'Xuca: eXu-

cav = XeXuKa: XeXuKav — die Endung -av für -aci in das Perfekt

eingedrungen, so daß schon Sextus Empir. (adv. gramm. § 213) der-

artige Bildungen für ein spezifisches Merkmal der alexandrinischen

Mundart bezeichnen konnte.\) Doch bleiben die Formen auf -aci bis

c. 170* auschließlich herrschend und selbst später noch entschieden

in der Überzahl.

Beispiele. Im III. Jahrb. nur -aciv: eiXricpaciv Petr. I 24 (3) 3

(c. 250*); II 37 (I) verso 6 (HI*). KaTairecppovriKaciv Petr. II 4 (6) 17

(255*). TTpocuüiKoboiuriKaciv — TrerroiriKaciv Petr. IT 12 (l) 12/13 (241*).

biefTuriKaciv ebd. 14 (ic) 1; (id) 1 (III*). bebuuKaciv Kanop. Dekr. 19

(237*) usw.

Im IL

—

I. Jahrhundert

auf -av auf -aci(v)

eiXnqpav Par. 25, 17. 19 (163*). eiXricpaciv Lond. I p. 18, 14 (162*)

Leid. B subscr. HI (164*). und oft.

TiapeiXticpav Grenf I 18, 18 (132*); TxapeiXncpaci Grenf I 10, 14 (174*).

II 29, 19 (102*).

dTTobebujKav Tebt.I 29, 6 (c. 110*). dTTobebujKaciv Par. 31, 28 (162*)

bebujKavTebt.1 58,39 (111*). dm- und oft.

bebuuKav Lond.I p. 11, 50 (162*).

Rev. Mel. 321, 1 v. unten (II*).

1) Dagegen bemerkt Thumb Hell. 170 mit Recht: ,,Wenu Sextus Empir.

uns belehrt X^Eic übe i*| Ttapä toTc 'A\eEav6peOciv „^Xri\u0av Kai diTe\ri\u6av", so

wissen wir jetzt besser, daß die Übertragung der Aoristendung -av auf das

Perfekt räumlich sehr viel weiter (über Kleinasien, Kreta, Lakonien) verbreitet

war". Zur Sache vgl. G. Meyer 545. Brugmann 353. Buresch Rh. 'M. 4ti, 193.

Hatzidakis Einl. Ulf. 185. Wiu.-Schmiedel § 13, 16. Blaß N.T. 45.

Schweizer 167. Dieterich Unt. 235. Nachmauson 140. Witkowski
Jahresb. über die Fortschr. der kl. Altertumsw. 1904 I. Abt. 198, Fußnote.

Crönert 210. Reinhold 81, 4. Moulton Class. rev. XV (1901) 36. 13:); XYllI

(1904) 110.

21*
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KUTecxnKav Tebt. I 61 (b) 226 KarecxriKaci Tebt. I 5, 47 (118*l

(118*); 72, 159 (114'').^

evxeuxav (sie) Tebt.I 58, 43 (lll*). evT€Teuxaciv Par. 63, 7, 6 fl65''|

Rev. Mel. 253, 4 fieö^).

eKieöeiKttv Par. 29, 16 (160''). rrapa-

xeGeiKav Tebt. I 72, 7 (114— 3'*).

efißeßXriKttv Par. 34, 21 (I57''j. erßeß^nKaci Mugd. 12, 8 (IIPj.

evßeßXnKttV ebd. 47, 8/9 (153=^).

e-fXeXuKav Tebt. I 54, 16 (86*).

KeKupieuKttV Tor. I 1, 23 (117*).

TlEioiKüV |uev schrieb der Schi-eiber

zuerst Par. 31, 23 (162*) .statt TTpocTeraxaci Tebt. I 5, 6 (118*)

ilEiDUKaiLiev. und oft.

TTtTTeiKav Tebt.I 36, 11 (11*^). dvevrivöxacivTebt.I 30, 8, 12 (115*)

und oft.

KaraTeTpacpav B U 1001, 4 (56/5*). ' xeTpacpaciv Tebt.I 6, 16 (140—39*j

und oft.

Anmerkung 1. Von der Zwitterbildung lißpiZav (Übertragung der

Aoriatendung auf den Präsensstamm, wenn nicht lautliche Verwechslung von c

und Z?) wird gehandelt § 76, 4.

11. Im Augmenttempus des Perfektstammes läßt sich die III. Pers.

phir. nur belegen mit der Endung -ricav, die lautlich wohl mit -eicav

gleichzusetzen ist. Die Formen stammen sämtlich aus dem Ende

des IL Jahrh. v. Chr.: erreTTOiriKricav P. Kairo Arch. I 60, 54 (123*).

ebeKUJKricav (für ebebujKricav) Fay. XII 23 (nach 103*). irapaßeßXriKricav

Tebt. I 24, 39 (117*). Unsicher erscheint daher die Ergänzung ite-ne-

'n:TU)Kec[av Tebt. I 28, 7 (114*). Nirgends begegnet -eicav oder ^ecav.^')

b) Konjunktiv.

Über -r\\, -r|ic: -ii, -ric vgl. § 20 I S. 122 ff.; über den Konjunktiv

des unthemat. Aor. akt. der A-Stämme s. 8 19, 1 S. 119.

1) Phrjn. 149 Lob. iiKriKÖecav, ejejpacpecav . eTreTTOuiKecav, evevoiTKecav epeic*

äW oü CUV TU) r rjKriKÖeicav. Dagegen Herodian II 279, 9 L. (Choer. p. 122, 11

Hilg.) bezeichnet jiecav als ionische Form, die aber von den Attikern nicht selten

gebraucht werde, und empfiehlt z eicav. Eine attische Inschrift hat noch in

makedonischer Zeit (323") TrapeiXi'icpecav, Meisterh.-Schwyz. 165, 4. Auch
K.-Bl. n 65 erklärt ^ecav für echt attisch. G. Meyer 645 gibt „ganz späte"

Belege für -i eicav auf böotischen und thessalischen Inschriften. Die Attizisten

haben teils zecav teils ^eicav, Schmid Att. IV 589f. Bei Polyb. häufiger secav

als ^eicav, Hultsch Abh. der sächs. Ges. der W. XIV 90 A; losephus wiederholt

eicTi-iKecav, W. Schmidt de los. el. 439. Im N. T. stets ^ eicav, Win.-Schmiedel
§ 13, 20; Blaß 46, 6. Nachmanson 149 Fußnote 2 (ireiTOUiKeicav bald nach
190"). Weitere Beispiele für zeicav Dittenberg. Syll.^ 3, 237. Crönert 2i0, 6.

Reinhold 83 (bei den apostol. Vätern meist z eicav außer eicxriKecav und ein-

maligem eiXnqpecav). Moulton Class. rev. XVIII (1904) 110.
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12. Der orthographische Wechsel zwischen ^x und ei, wie er in

attischen Inschriften (Meisterh.^ 38 ;, 8) seit 380 v. Chr. auftritt und

von dort in die Koivrj überging (§ 20, HS. 128 f.), konnte zur Folge

haben, daß die TU. Pers. sing. Konj. präs. akt. der Verba auf -uu mit

der entsprechenden Indikativform, der Konj. aor. I mit dem Indik. fut.

zusammenfiel. Doch finden wir diese Schreibung des Konjunktivs in

den Papjri fast ausschließlich auf literarische Texte des III. vor-

christlichen Jahrhunderts beschränkt, welche dem attischen Gebrauch

noch nahe standen. Die Belegstellen — bezeichnender Weise gehören

alle den Phädon- und Lachesfragmenten an — sind am oben bezeich-

neten Ort zu finden. Wenn eine einzige schlecht geschriebene Urkunde

vor 165^^ *Par. 23, 23 eiva bia.KOveT für iva biaKOvfii aufweist, so kann

diese Ausnahme nur beweisen, daß das ägyptische Griechisch diese

Orthographie nicht nachgeahmt hat.

Anmerkung 2. Die Lesart täv oöv coi 6oKei Petr. I 26, 8 (c. 250*) ist in

der zweiten Ausgabe Petr. 11 12, LS in ei oöv coi boKei berichtigt (was Crönert 37, .3.

entgangen ist). Übrigens begegnet in der Tat der Indikativ statt des Konjunktivs

in der Verbindung eäv bei Tebt. I 58, 56 (111") [dagegen ^civ biY]i Petr.^ 36 (a)

verso 20 (HI*) und 8v äv öerii Tebt. I 105, 30 (103")], eine Verbindung, die sieb

ebenso in einem Brief des Antigonos an die Teier (306—301") findet (Dittenb.

Syll.- 177, 7). Diese Ausdrucksweise wird teils syntaktisch als Vulgarismus

niedrigster Art erklärt (so von Schweizer Perg. 192 Anmerkung, vgl. auch
Schmid Attic. IV 90. 621; Dieterich N. Jahrb. f. Phü. Suppl. XVI 826), teils

wird unregelmäßige Kontraktion von beY]i zu 6r|i und Wiedergabe dieser Form
durch 6ei angenommen (so von Dittenberger SjU.^I p. 283 Fußnote 5). Letztere

Annahme widerstreitet aber den von Brugmann Gr. Gr.* 59 ff. entwickelten

Kontraktionsgesetzen. Also ist syntaktische Erklärung anzunehmen.

13. Bemerkenswert ist die Konjunktivform bot in einem (ziem-

lich schlecht geschriebenen) Pap. des IIP: öttujc boi Petr. II 9 i 5) 5

(241—39 '^). Da jedoch der Schreiber in derselben Linie tuji oikovöilioi

(für oiKOVÖiuuui) schreibt, ist die Form lautlich (nach § 21, 8 S. 137),

nicht morphologisch zu erklären (boT = buji). Bei boTc auf einem

Ostrakon, publ. von Goodspeed (Melanges Nicole p. 186) ist es unklar,

ob Konjunktiv oder Optativ vorliegt. Jedenfalls gehört das Stück

nicht, wie der Herausgeber meint, in die ptolemäische, sondern in die

römische Periode. Regelmäßige Konjunktivformen büj(i), ba)(Oc s. oben

§ 21, 1 und 2, S. 132f. Spätere Beispiele für boi geben Schweizer 15>2

Anm. und Crönert 210.

14. Der Konjunktiv Perf. wird in der Regel durch Umschreibung

gegeben, wie edv r\\ TTeiroiriKUJC Hev. L. 17, 1 (258"). luci Y^Tei-op-

•ftiKÖTec Par. G3, 7, 19 (1(55='). iv' o) laereiXiicpiüc ebd. 38, 29 (KiO^Y

iv' iJu Texeuxuuc Tebt. 1 30, 20 (IL")") und oft. Doch hat ein ofHzielles

Aktenstück die Form evecT)iKr|[i]: euv b' uirepßoXiov tvecTi'iKiili] —
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Letr. evecin Kai — Par. 62, 8, 8 (II"*'). Vgl. Aristeas (Wendlandj 78

die äv TIC ecTriKi;]. K.-Bl. II 98, 7.

c) Optativ.

15. Der Gebrauch des Optativs ist stark im Rückgang begriffen;

auch bieten Inhalt und Stil der Urkunden weniger Gelegenheit zur

Anwendung dieses Modus. Die vorkommenden Formen stimmen im

allgemeinen mit den attischen überein.^) Präsensformen: e'xoi Petr. II

11 (2) 2 (250=^); 20 (3) 1 (252«'); 40 (a) 8 (IIP) in der stehenden

Verbindung KaXuJc äv e'xoi. Im literarischen Chrysippospapyrus

(Par. 2, IP') KtttacpäcKOi col. 12: Xefoi, XefoiTO col. 1; otTToqpaivoiTo

col. 7. 8. 11. 13. Von elvai: eiric Petr. II 20 (3) 8 (252^) und oft;

i'n Petr. II 2 (3) 2 (255'^). Petr. ^ 4 (2) 20; 5, 10; 6, 24; 8 (1) 13;

12, 8 (aUe c. 250*). Par. 44, 2 (153*); 63, 1, 5 (165*) etc. eincav

(nie eiev) Par. 35, 29 (163*). Thematische Aoristbildungen:
eTTeiTTaiiLii Par. 63, 4, 115 (165^). bmXäßoic-^ieTaXdßoic Par. 64, 35. 43
(c. 164*). YevoiTO ebd. Z. 9. Formen des sigmatischen Aorists:

TTOincaic Petr. n 4 (2) 8 (255*); 13 (2) 3 (258—53*); 4 (4) 7; 9 (3) 6;

14 (2) 1 (255—40^); 23 (4) 1 (IIP). xpimaxicaic ebd. 14 (1*) 6

(c. 250*). eirepiuTricaic ebd. 17 (1) 20 (c. 250*). unobeiHai Par. 64, 35

(c. 164*). emxujpricai Tor.I 7, 24 (117*) etc. Äolische Formen kommen
in Privaturkundeu nicht vor; dagegen enthält ein amtliches Schrift-

stück BIT 1011 II 13 (II*) TTicxevjceiev dv xic, wie vermutlich auch

Par. 63, 4, 110 = Petr.^ Einl. p. 28 (165*) herzustellen ist. Der letzt-

genannte Pap. bietet von einem verb. contract. die Form eTrixeipoir)

col. 4, 112; der ionische Artemisiapap. 12 döiKoT (IIP). — biboi^i

bildet nebeneinander biboT Par. 30, 12 (162*); Lond. I p. 26, 26 (161*);

bot Leid. D 11 (162*); CI6 6562 boi coi ö 'OcTpic xö ipoxpov ubujp

[ixapabiboT Ai-isteas (Wendland) 196] — und biboir) Leid. B 3, 18 (164*):

einmal (mit Ausfall des intervokalischen i) bor) = boiri Artem. 4 (IIP);

je einmal aus derselben Feder boiricav Vat. F (Mai V 358) 32 und

1) Zu demselben Ergebnis nach der formellen Seite kommt Karl Reik in

einer Tübinger Dissertation (1901) „über den Optativ bei Polybius und Philo"
(noch Manuskript). In syntaktischer Beziehung erscheint der sehr beschränkte
Gebrauch bei Polybius immerhin noch als ein natürlicher und entspricht dem
Prinzip der guten attischen Sprache, während bei Philo das scheinbare Vordringen
des Modus auf künstlicher Wiederbelebung beruht. Noch bedeutend hinter
Polybius steht Diodor zurück im Gebrauch des Oiitativs, insofern dieser Modus
bei Polybius noch fast 3mal so häufig im Verhältnis sich findet als bei Diodor,
so daß letzterer unter allen bisher daraufhin untersuchten Schriftstellern der
höheren kowy] weitaus am untersten Platz steht und offenbar von der Vulgär-
sprache stark beeinflußt ist. Vgl. Rud. Kap ff, Über den Optativus bei Diodorus
Siculus, Tübinger Dissertation, 1903 S. 2 f.
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(wenn der Lesung Mais zu trauen ist?) bibdiTicav 35 (157*). dTrobujr|

Aristeas (Wendland) 238; bwx] 110. Vgl. Schweizer 191. Crönert 215.

G. Meyer 660. W. Schmidt de los. eloc. 478. Moulton Class. rev.

Xym (1904) IIP.

Über eiT]!, 9eir|i (Analogie des Konjunktivs) vgl. § 20, 8 S. 126.

16. Der Optativ perf. wird durch Umschreibung ausgedrückt, die

schon in klassischer Prosa überwiegt (K.-Bl. II 99). Z. B. xeGeiKuuc

ei'nc Petr. II 20 (3) 8 (252*). Ebenso bei Polybius und Philo (Reik 1. c),

sowie bei Diodor (Kapff S. 9).

d) Imperativ.

17. Die Endung -6i findet sich nur noch in i'cGei (= ic0i, von

eivai) Tebt. I 58, 51 (111*) und icBi (v. oiba) ebd. 27, 42 (113*).

18. Das einzige Beispiel für einen sigmatischen Aorist mit

primärer Imperativendung ist Ypdi|;e Lond. I p. 11, 26 (162*)" Da-

neben gewöhnlich Tpdvpov Petr. II 13 (18^) 15 (258—53*). Tebt. I 22, 11

(112*). Grenf. II 38, 15 (81*) und oft. Vgl. oben Lit. 4. G. Meyer 612

Anm. 2. Dieterich Unt. 248. Moulton Class. rev. XV (1901) 36.

19. In der 3. Pers. Plur. herrscht ausschließlich die in der helle-

nistischen Zeit gebräuchliche Endung ^Toicav; attische Formen auf -övtuuv,

-dvTLuv sind völlig unbekannt, ebenso Mischformen wie mcöujcdvTuucav.

Beispiele: ecTUUcav Petr. I 15, 20 (237*); II 8 (3) 10 (267*):

13 (16) 5 (258*j. TrepiecTUJcav ebd. II 8 (1 B) 10 (259*). Xuerujcav

Petr.2 p. 157 (3) 5 (III*). cuvaTOpaZ:eTUJcav Amh. II 29, 15 (c. 250*).

dTTOTeicdTuucav — ßeßaioüxuucav Petr. II 44, 12. 14 (nach 246*). dva-

Ypavpdxujcav — dvaGcTuucav Kanop. Dekr. 74 (237*). \a|ußaveTuucav

Par. 62, 5, 12 (IP^). TpaM^diaicav Grenf. I 32, 9 (102*). dTToböxaicav

Tebt. I 109, 18 (93*) u. v. a. Vgl. im allgememen Brugmann 343.

G.Meyer 650. K.-Bl. § 209, 10. Lautensach 1887, 2f. Meisterh.M67.
Schmid Attic. IV 589. Win.-Schmiedel § 13, 21. Schweizer 167.

Nachmanson 149. Crönert 219. W.Schmidt de los. el. 443f.

Über ecTUJi, KaxacxricdTUJi u. ä. vgl. § 21, 6 S. 135.

e) Infinitiv.

20. Die Annahme einer verkürzten Infinitivform auf -ev oder

-evai statt -eiv oder -eivai (ebenso im Mediopassiv -ecGai statt -eic6ai\

wie sie Crönert zuerst in den quaest. Hercul. 22fi"., dann (weniger

entschieden) in der Memor. Hercul. 21911'. vertritt, scheint jedenfalls

für die ptolem. Papyri nicht gerechtfertigt. ITber die in Betracht

kommenden Formen und ihre Erklärung vgl. i^ 10 II S. 70.

21. Der Infin. der verba coutnicta auf -duu und -rjuj geht auf

-dv, -r\v aus. Belege § 73, 2.
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II. Endungen des Mediopassivs.

Über r\ixY]v: r\v vgl. § 73 IV', 10.

II. Pers. Sing.

22. Die Primärendung der 2. Pers. sing, im Iiidik. med. puss. lautet

regelmäßig -rii; doch ist die attische Schreibung -ei hier nicht

so selten wie im Koiijunkt. akt. (vgl. oben 12); nicht bloß die von

jeher übliche Schreibweise ßoiiXei (für oi'ei, 6\\)e\ fehlen noch Belege)

kennen die Papp., z. B. ßoiiXei Petr. II 50 (1) 26 (Laches c. 300=^),

sondern auch ^cei (neben ecri), qpaivei (^ cpaivr|i) und ähnliche Formen;

auch im sog. Fut. attic. liest man sowohl xapieT als xapiHi- Di« Frage

ist eine rein orthographische und nach § 20, 11 S. 129 zu erklären,

wo auch das gesamte Stellenmaterial aufgeführt wird. Vgl. zur Sache

Brugmann354. Meisterh.-Schwyz. 165, 2. Blaß A.M6. G.Meyer
549. K.-Bl. § 211, 3. Lautensach 1896, 23f. Schmid Attic. IV 588.

Schweizer 168. Crönert 37.

In den Konjunktiv hat sieh das -ei einmal verirrt in edv Ttpoc-

KttBeT (= irpocKaBfii zu rrpocKderiiLiai) Grenf. I 1, 1, 19 (erot. Fragm.

nach 178'^). Sonst hat der Konjunktiv stets -r|(i): wie ßouXr|i

Par. 46, 22 (löS'*); Tebt. I 12, 25 (118^). edv -rrapaTevrii Petr. II 13

(5) 8 (258—53 '^). -fevrii Tebt. I 37, 19 (73=^) etc.

23. Als älteste l^isher bekannte Vorläuferin der im Neugr. fort-

lebenden vulgären Bildungen auf -cai, wie sie das N. T. in Kauxdcai,

dKpodcai, TTiecai etc. bietet, erscheint das singulare xapieicai =^ xap\e\.

Grenf. II 14 (c) 7 (264 oder 227^^). dKpod 'A., axpodcai "e. Moeris p. 188.

Nicht minder bemerkenswert ist die durch Systemzwang herbei-

geführte Wiederherstellung der ursprünglichen sekundärenEndung-co

in einmaligem eöeco (statt e'Bou) P. Reinach 11, 9 (111*), während

bisher nur Formen wie ebuvaco, eTTicxaco als hellenistisch bekannt

waren. Im sigmatischen Aor. med. ist das -c- regelmäßig ge-

schwunden, z. B. eTTriYfei^w Lond. I p. 13, 8 (162**). Ebenso im Im-

perfekt KairiTiu) Par. 64, 2 (c. 160'').^)

Anmerkung 3. I. Pers. Plur. Die Bedenken erregende Form ireucöinecea

Petr. n 16, 3 (III*) mit der in Prosa kaum erhörten epischen Endung ist in der

Neuausgabe Petr.- p. 112 in Treucö|ue9a berichtigt werden.

III. Pers. Plur.

24. Im Perf. nnd Plpf. med. j)ass. sind die alten Endungen -axai,

1) G. Meyer .549. K.-Bl. § 211, 2; 213 Anm. 5. Brugmann 355. Win.-
Schmiedel § 13, 7 und 14, 2. Hatzidakis Einl. 188. Schweizer 168.

W. Schmidt de los. eloc. 483 (^büvaco). Crönert 210, 1. Reinhold 83f.

Moulton Class. rev. XV (1901) 36.
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-ato längst uuters-egangeu: an ihre Stelle treten, wie übrigens nicht

selten auch in anderen Personen und regelmäßig im Konjunktiv und

Optativ, Umschreibungen mit dem Partie, und eivai: so drrevriveYUevoi

eiciv Magd. I 9 (IIP), fjcav biaTreTTpa-fMevoi Lond. I p. 36, 13 (160

bis 159^) usw.

In anderen Personen: fi|UT]v |iie)aicGuj|uevoc Ostr. 1256, 7 (136*). f\v

ußpic|U€voc Tebt. I 16, 7 (114*). TeeXl|u^evol meQa Petr. II 4 (7) 3

(255*) — aber 4 Te9\iiu)uai. Im Konj. und Optat.: iv' il) dvTeiXri)Li[|ue-

voc] Lond. II p. 5, 16 (133*). Kav — Kexpimevoc fji Par. 63, 176

(165*). iv' uj^ev dvTeiXrme'vai (sie) Lond. II p. 14, 30 (116— 111*).

euicav eicTTopeucdiuevoi Par. 35, 29 (163*) etc.

Dagegen bildete man von vokalischen Stämmen starke Formen,

wie TTeirpavTai Rev. L. 22 , 1 (258*). dvuuiuoXÖTrivTai Petr. II 4 (2) 4

(255*). KaraTTpoeivTai Tebt. I 5, 190 (118*). euuvnvTO Tor. I 9, 10

(117*). bebriXuuvxai Amh. II 51, 17 (88*). eKiexaiLiieuvTai P. Reinach

16, 19 (109*) etc. Zum Ganzen vgl. Brugmann 330 f. G. Meyer 551.

Meisterh.-Schwyz. 166. Lautensach 1896, 28f.

Anhang. Als Seltenheit sei angeführt ein Optat. fut. pass. (ün

Kanzleistil) Tor. I 2, 32 riHiuuca, iva xPIM^ticBiicoito (117*); als Beispiel

für den Optat. aor. pass. in einer Urkunde diene XurrriBeiric Par. 64, 37

(c. 164*), in einem literarischen Stück XexOeiv) Par. 2 col. 1. 4. 6 (II*')- —
Die ganz singulären Zwitterbildungen öxav dvaiuvric9iJU)a(ai) und

OTTuacGuüiueBa (passive Aoriste mit medialer Konjunktivendung) , sowie

die hybride Partizipialfoi'm e'iTi|uavoöc(a) = eTTi|uaveTc(a) (alle drei im

alexandrinischen erotischen Fragment) werden in anderem Zusammenhang

unten (§ 79, l) besprochen werden.

§ 72. Augment und Reduplikation.^)

I. Syllabisches Augment.^)

1. Die regelmäßige und allein ursprüngliche Form des syllabischen

Augments ist e-. In dieser Gestalt erscheint dasselbe vor kon-

1) Vgl. im allg. K.-Bl. II 6—37. Brugmann 262—267. G. Meyer ööl—563;
622— 629. Meisterbans -Schwyz. 169— 174. Lautensach, Verbalflexion der

attischen Inschriften, Gotha 1887; Grarumatischo Studien zu den griechischen

Tragikern und Komikern. Augment und Reduplikation, Hannover 1899.

Schweizer Perg. 169ir. Schmid Attic. IV öyotf. "Win.-Schmiedel §12.
Blaß N. T. 37—39. W. Schmidt de los. eloc. 437—44.^. Dieterich Unt.

209— 216. Nachmanson 150—153. Reinhold 62— 69. Cröuert 202— 209.

Moniten Class. rev. XV (1901) 35f ; 435''; XVIIT (1904) 109f.

2) Um nicht Zusammengehöriges zu trennen, werden hier wie beim tonipo-

rak'n Augment neben den Iniperl'okt- luid Aoristfornicii auch die eiitsprocbcndon

rcrt'ektrürmcn mityeführt

.
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sonantiscbem Anlaut im Imperfekt, Aorist und Plusquamperfektum.

Über den Ersatz der Perfektreduplikation durch syllabisches Augment

vgl. unten 10a. Nur scheinbar vor einem Vokal (da tatsächlich

ein F vorausging) steht e- bei ä-^vvpn in KaieaEev Par. 37, 32 (103'^)

[über KoiTäYiLiai in Poesie s. unten 4, b]; bei opduj in cuveopüuiaev

Strack, Ptol. Inschriften Arch. III 132, 5 (58—55*) [über euupaKa

s. unten Nr. 8]; bei ujveo)uai in euuvricaTO Lond. I p. 47, 42 (c. 146*).

Par. 15 II 4 (120*). Gen. 20, 6 (109*). eujvficeai Par. 15, 37. 53 (120*).

Tor. I 2, 4 (117*). eiuvriTai Grenf. II 15, 3, 4 (139*). ewvnxo ebd. I

11, 2, 29 (157*). Par. 15, 46 (120*). euuvrmevoc ebd. 41. 50. 53;

BU 993 III 1 (127'^). Tebt.I 88,8 (115*) und oft.^) Dagegen begegnet

TTpocttTTUucaTo P. Magd. Melauges Nicole p. 283, 7 (221*). — Über

die fast ausnahmslos durchgeführte Verdopplung des p nach sylla-

bischem Augment siehe § 49 S. 213.

2. Das Augment rj- haben durchweg die Verba ßouXo|aai und

jueXXuj im Imperf., 5uva)uai im Aorist: nßouXöiariv Petr.^53(q) 5 (III*).

Vat. A 9 (172*). Par. 63, 11, 55 (165*); einmal geschrieben eißouXö)ariv

(nach § 10 III S. 78, schwerlich Analogie des Augments ei-) Leid. C

p. 118, 1, 8 (163*). rißouXeio P. Magd. Melanges Nicole p. 283, 6 (221*).

lißouX .... Petr.- 22 (f) 3 (235*); 42 G (9) 5 (c. 250*). nßouXövieea

Goodsp. 4, 6 (152 oder 141*). — fi^eXXev (sie, Edit. fj^eXXov) Petr. 11

45 (2) 19 (c. 246*). n^eXXov Goodsp. 3, 10 (III*). — r|buvdcermev

Petr.2 42 C 14, 4 (255*). Danach ist ebd. 28 (e) 9 (260*) r|]buvdcer|cav

zu ergänzen (nicht wie die Herausgeber e]buvdc6iicav); ebenso Zeile 18.

Auch fiGeXov (wohl das Prototyp der ganzen Gattung) hat sich

(vermutlich von eBeXuu her) erhalten, obgleich nur GeXuu vorkommt

(§ 73 Id): Par. 51, 31 (160*).^)

In iiZ;ii)uioTai = elx]}ji\ijjTai Par. 47, 18 (153*) möchte ich nicht

mit Dieterich Unt. 212 ein „pseudotemporales Augment", sondern

nach § 10 I S. 63 Verwechslung zwischen e und r| vermuten; ebenso

1) Vgl. Lauteusach 1899, 4ff. 17ff. Brugmann 264. K.-Bl. II 15 £F.

Über ujvr|cdi|ur|v (neben euuvricct|Lir]v) auf kleinasiatischen Inschriften Schweizer 170.

W. Schmidt de los. eloc. 442. Crönert 283.

2) G. Meyer 555 nimmt im allgemeinen für dieses y]- Analogiewirkung von

fiöe\ov an. Brugmann 2(55. K.-Bl. II 9, Anm. 1. Auf attischen Steinen erscheint

f|- bei ßoOXofaai und büvaiuai erst seit c. 300% Meisterh.-Schwyz. 169, 3. Lauten-
sach 1887, 4; 1899, 1 ff. Schweizer 173 Anm. 2 (kein pergamenisches , aber

andere kleinasiat. Beispiele). Sorgfältigere Attizisten haben r,- nur bei ßoüXo|uai

und öüva|nai, Schmid Att. IV 590 f. Im N. T. stets i^öeXov, nie r)ßouX6|ur|v,

bei büvaiaai und |u^\Xuj großes Schwanken, Blaß N. T. § 15. 3; Win.-Schmiedel
§ 12, 3. Dieterich Unt. 212. Crönert 202. JMoulton Class. rev. XV (1901)

35. 435; XVIII (1904) 109.
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in evriCTiiKÖTa = evecTriKÖra Petr. 11 4, 6, 7 (255*) und Trp[oTTa]pri-

CTr|KÖci Petr.^ Einl. p. 34, 183 (165*), wie es dem Charakter der

betreffenden Schriftstücke angemessen erscheint. Über tipfdcaro vgl.

unten Nr. 3.

3. Das Augment ei- (von verschiedener Herkunft: Mischlaut,

bald aus e -f- (F)e oder e -\- {c)e, bald aus der Reduplikation Fe Fe

bezw. cece hervorgegangen) läßt sich beobachten:

a) für Imperf. und Aorist: ei'Griv (e-ce, Brugmann 263V.

bieienv P. Magd. Melanges Nicole p. 283, 8 (221*). — eiXKuca ( Wurzel

selq oder velq, G. Meyer 558. Lautensach 24): TiapeiXKuce Magd. 6,

10 (IIl*™). dcpeiXKucGrmev Petr.^ 32 (d) 4 (246*). — elXov (e-ce?

Brugmann 263): dcpeiXero Petr. II 32 (2b) 7 (c. 238*). dqpeiXovTO

Magd. 6, 5 (III*). dqpiXecav (= dqpeiXecav) Lond. I p. 28, 15 (161*).

buXovTO (= bieiXovTo) Grenf. I 39, 1, 8 (II—I*). — eiTra, eiTreiv

(e'Fe-iTT-ov, ep. eemov, Brugmann K. Z. 25, 306): eiTra Par. 49, 15;

51, 22 (160*). eirrac Lond. I p. 25, 6 (161*). ema^ev Par. 15, 69

(120*); 16, 22 (141*); 23 verso (165*); Tor. I 10, 1 (117*). emav
Kanop. Dekr. 7 (237*); Rosettastein 8 (196*). eTreiTraiiui Par. 63, 4, 115

(165*). emac (pari) Par. 49, 20 (160*). cuveiiravioc Tebt. I 42, 8

(nach 114*). dvemai Petr. II 32 (3) 3 (238*). — eiireiv Petr.2 51,7

(III*). iTTiv Par. 45, 7 (153*). dviemövroc Petr. II 9 (2) 7 (241*). —
iTTiire Par. 51, 45 (160*) kann ebensogut zu eiTreiv als zu eiTiai ge-

hören. — eixov (e-ce, Brugmann 263; Lautensach 26): eixov

Petr. II 9 (2) 4 (241*); 32 (1) 24; Petr.^ 53 (n) 3 (III*). Par. 51, 30

(160*). cuveTxov Petr. II 32 (2*) 10 (c. 238*); 18 (2b) 2 (246*). bia-

Kaieixov Tor. I 10, 5 (117*) eixev ebd. col. 2, 10. [e'xev Eud. 11, 16

ist wohl Schreibversehen nach dem gehörten Laut, schwerlich e =
unechtem ei]. eixo^ev Par. 22, 28 (165*); 23, 26 (165*). ei'xocav Tebt.I

39, 30 (114*) etc. — Über eißouXö|ur|v = iißouXö|ur|v vgl. vorige Lit.

b) fürs Perfekt: ei'Giciuai — ei'uuGa (e-cF, Brugmann 2ßö]

Lautensach 28f.): eiGiciai Petr. II 46 (c) 16 (200*); Amh. 11 61, 17

(163*). eiGic^evoc Par. 12, 4 (157*); 31, 9 (163*). Petr. II 29 (b) 8

(c. 250*). Lond. I p. 11, 46 (162*). Rev. Mel. 303, 9 (II*). Fay. XII 9

(nach 103*). Gen. 20, 8 (109*) etc. eiuueÖTuuv Par. 6Q, 10 (III*). —
eiKa — ei|uai (e-ce, Lautensach 26): KaGeiKa Petr.^ 42 C 14, 5

(255*). dqpekev Dittenb. inscr. gr. or. I 55, 13 (240*). dqpeiKauev

Petr.2 53 (s) 4 (III*). dcpeiKoiec Par. 63, 13, 2 (165*) [nach Rev. Mel.].

dcpiKevai Grenf. II 31, 17 (104*). Trapeitai Tebt. I 85, 45 (^113*). Kaia-

TTpoeiviai ebd. 5, 190 (118*). dqpeicBuu Petr.- 11,20 (237*). dveiue'vou

Tebt.I 60,81 (^118*). ücpei^eviuv ebd. 5, 251 (118*) etc. — 6iXn9a
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— e\'\ri)a|uai (ce-cX, Brugmann 2(31; anders K.-Bl. II 2ö Anni. O;

Lautensach 1071'.): eiX^cpa Petr. II 13(17) 7 (258—53^). e\Kr]q)ac

Petr.2 42 C 13, 2 (255=^). eiXncpev Par. 23, 16 (160''). Tebt. I 104, 33

(92"^). eiXriqjafaev Lond. I p. 7, 13 (164—3^j. eiXncpaciv Petr. II 37 (P)

verso 6; fP) 2 (IIP). eiXriqpav Par. 25, 17. 19 (163*). TrpocaveiXricpuuc

Petr.- 91, 2 (IIP). eiXncpÖTuuv Petr. II 8 (1 A) 8 (IIP); 9 (2) 3 (24Pj.

eEeiXncpoTOC Tebt. I 38, 10 (113*); 39, 2 flU*). eiXncpevai Par. 27, 6

(c. IGO"). dveiXri9evai Tebt. I 99, 29 (nach 148 **) usw. Nirgends

eiXricpa, s. oben i? 45 Anm. 1, S. 202. Über eXriqpÖTuuv s. unten 10 a;

über die Zwitterbildungen dvreiXfivjjai, TrpoceiXfjipai i? 79,2. Passiv: dvei-

XncpGai BU 992 I 6 (162*). Tebt. I 99, 6 (nacb 148*). dveiXrm^evov

Petr. II 39 (b) 3 (IIP). eiXrmiLievuuv Th. Bk. X 2 (130*). TtepieiXnMfaevouc

Amk II 31, 8 (112*). cuveiX[rm]Mevoc Par. 64, 4 (c. 164*) usw. —
evXKUKtt (s. oben eiXKuca): TrapeiX[K]uKÖTUL)v Leid. B 3, 12 (164*). Da-

gegen liest jetzt Wilcken (Add. et Corr. zu Petr.^ p. XVI) Petr. 11

42 (c) 22 (c. 250*) = Petr.^ 42 H (6) 22 be fiXK[u]Ka statt biriXKiuca.

Über ecpeXKucjuevriv s. unten Nr. 7, a.

—

^eipTac|uai (e-Fe, Brugniann264;

nacbLautensach23ausFeFe):eipTac|LievoiPetr.II4(9)7('255*). Petr.MO

col. 1, 9 (IIP) und oft. d-rreipTaciuevoi Petr. I p. 66, 21 (240*). eipTac-

Mevujv Petr. 11 32 (1) 21 (IIP). drreipTacfaevuiv Par. 6Q, 28 (IIP).

eipTdcGai Grenf. 111, 1, 24 (157*). dTreipTactai Ostr. 1023, 1025 (alt-

ptoL). KaxeipTdcOai Tebt. I 60, 70 (118*). KaTeipYac|uevr|C ebd. 78 usw.

Dagegen läßt sich für das Präteritum, wie auf attischen und pergamen.

Inschriften (Meisterh.^ 171, 11; Schweizer Perg. 170f.), nur eEripT«-

lero (Witkowski) Par. 22, 8 (165*) belegen. [Die von Revillout Mel. 369

zu Petr. II 8 (2 c) 6 vorgeschlagene Lesung eEeipYd[caTo hat sich nicht

bestätigt, Petr.- p. 39 bietet jetzt egriTd[cGri]. — eipriKa- eipriiuai

(nach Blaß Ephem. arch. 1892, 67 f. aus FeFp-, nach K.-Bl. II 24 aus

eFp; Lautensach 24): eTpr|Ka Petr.M2G (10) 2 (c. 250*). dp^Kevai

Petr. II 19 (P) 15 (IIP). Par. 11, 30 und verso (157*). eipr|Kr|c

(= eipriKeic) Par. 32, 16 (162*) etc. Trpoeiprmevou Magd. 1, 16 (III*).

Tipoeiprmevoic Par. 63, 2, 59 (165*). TTpoeiptifievaic Tebt. I 27, 44 (114*);

-vric ebd. 105, 27 (103*) etc.

Anmerkung 1. Daneben begegnet von TrpoavaXdYUJ (aufsagen, herzählen)

-TTpoavaXeXeYl-ievTic Tor. I 5, 26; -vouc col. 9, 1 (117"). k-niXe^w (sammle) bildet

eTn\e\6T|n^vujv Petr. II 8 (ß) 4 (267").

Anmerkung 2. Echtes ei (e 4- Fi, Brugmann 2G4; Lautensach 1899, 22)

ist in der Orthographie des Aorists el&ov überall erhalten: z. B. eibov Par. 50, 3. 6;

51, 21. 23; Leid. C p. 118, 2, 18 81. elbev Par. 50, 2. 13; Leid. C p. 118, 1, 2. 14

(alle c. 160") etc.

Anmerkung 3. Nicht eicx^jKa, eicxrifiai, sondern ecx^iKa, ^cxviinai ist als

Perf. von e'xiu belegt: z. B. ecxv|Kev Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 129, 23 (11*);
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Par. 7, 9 (99^). TrpocecxnKev Magd. 3, 7 (III»). dTTecxii(Kev) Tebt. I 119, 30 1 105— lOl»,;.

ecxnKa.uev Par. 42, 3 (156^). ecxnKare ebd. 63, 3, 79 (1(35*). KaTecxnKaci Tebt. I

5, 47 (118^). KaxecxtlKöv ebd. 61 (b) 226 (IIS''). ecxriKevai Tebt. I 72, 467 (114»).

lieTecxiKevai Tor. I 2, 10 (117"). -rrpocecxnxevai Petr. II 20 col. 2, 1 (252^). ecxr]KU)C

Lond. I p. 38, 32 (158*). -rrpocecxriKuiac Tebt. I 24,76 (117*). ecxriKoxuJv Amh. 11

42, 7. 31 (179*). Trapecxil[KÖTUJv Grenf. I 42, 4 (11*) usw. TTapecxn^ai Par. 63, 8, 15:

ebd. col. 13, 3 evecxn^^vouc (165*). KaTecxri,uevujv Tebt. I 61 (b) 254 (118*).

TTap€cxr|,u^vou Tor. I 7, 32 (117*) etc. Über eicxY]Ka, ei'cxriiuai auf Koivri-Inschriften

(III—I*) vgl. G. Meyer 175f.; Schweizer Perg. 185. 188. Schweizer § 29

13. 102 hält wie Meyer diese Formen für Analogiebildungen zu eipriKo, ei\riqpa;

Crönert 256 f. bringt sie in lautlichen Zusammenhang mit i'cxu>, da l'cx>mai =
ecxrmai seit Philos Zeit häufig vorkommt.

4. Schwund des syllabischen Augments kommt ziemlich

früh und häufig vor.

a) im Im per f. und Aor. act. pass. konsonantisch anlautender

Stämme, doch fast nur in zusammengesetzten Wörtern, wie dvaveoÖTO

Rosettainschrift 35 (196*). biaXd^ßavov Tebt. I 24, 50 (117*). Statt

eSebucav schrieb der Schreiber Petr.^ 28 (e) 18 (260*) zuerst e'TÖucav.

KaidTrXeucev Petr.^ 20, 2, 8 (246*). TrapaTev6|ue9a Petr. II 45 col. 2, 22
—

- vgl. Append. p. 2 — (c. 246*). 7rapaKaXeca|uev (Assimilation be-

nachbarter Laute? vgl. § 26 S. 150) Tebt. I 24, 46 (117*). uTToXd^ßavov

Leid. U 2, 13 (II*). Für das einzige augmentlose Simplex ou Kpiva|uev

Tebt. I 124, 5 (nach 118*) wird oben S. 247 eine andere Erklärung

gegeben.

Anmerkung 4. Statt evairoßiöZieTO Petr. II 8 (2b) 6 (246*) ist öv dTTeßiäZ[eTO

zu lesen. ÜTToXÖYilca Petr. 11 27 (2) 18 (235*) erscheint unsicher, vielleicht eine

verstümmelte Partizipialform ; dagegen könnte in irapäöiEiv Petr. II 14(2)17 (111*)

TTapdöeiEev stecken.

b) Auch das Reduplikationszeichen e- ist manchmal im

Perfekt zusammengesetzter Verba abgefallen: eTTiciaXKevai Petr. 11

32 (o) 6 (238*). Beispiele für dTreciaXKa, ejrecTaXKa (^nie dqpeciaXKa)

s. § 45 Anm. 1, S. 202. Kdiayiuai (statt des seltenen KaieaTluai) Tebt. I

2 (d) verso 14 (Anthologiefragm., nach 100*). KaxaqpBapiLievou Petr. II

32 (2b) 8 (238*); aber KaiecpeapTai Petr. ü 19 (2) 6 (IIP), rrapa-

CTTOvbniuevoc Par. 63, 8, 16 (165*); über 7TapecTTOvb)i|uevoc Meisterh.^ 172,

20. TTapacxdvai (= irapecTavai, nicht = Trapaciiivai wie Leemaus

annimmt) Leid.U 2, 11 (II*). [Statt eTTicKcudceai Petr. II 13 (18*) 19

(258— 53*) lautet der Text jetzt Petr.^ p. 111 (1) eTTiCKeuacGni. Ebenso

steht Tebt. I 27, 9 (113*) nicht ixapeTricTaXTai, wie van Herwerden im

Append. lex. suppl. p. 164 angibt, sondern TrapeTTeciaXTai]. Spätere

Belege bei Dieterich Unt. 21."> und Crönert 206, 3.

c) Verhältnismäßig selten hat das Plusqpfkt. vor der Reduplikation

sein Augment verloren: bebuuKei Tor. XIII 8 (139*). dTTib€biuKei|uev
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Amh. II 33, 12 (157^). erüj T€evriK€i<v> P.WeilV3 (Komikerfragm.,

geschr. vor 16P). TTpocTe[Td]Tiuriv Lond. I p. 40, 80 (158*). Tiapaße-

ßXrjKncav Tebt. I 24, 39 (117*). — Normale P'ormen sind angeführt §71,1.

5. 11. Außerdem eTTeTToriK[ei Petr. II 42 (c) 23 (c. 250*j; Tebt. I 15, 22

(114*). eKexpil(Kei) Tebt.I 112, 44 (112*) etc. Med.-pass.: uTreTeTpctTTTo

Petr. II 2 (2) 2 (260*). cuveTeTe\ec[To Petr. II 3 (b) 6 (c.260*). eieiXTixo

Par. 63, 9, 31 (165*). eTreiToiriTO Par. 64, 7 (c. 164*). TrpoceKeK\r|TO

Tor. XIII 8 (139*). uTreieTaKTO Tor. I 4, 24 (117*). irepießeßXniiriv

P. Magd. Melanges Nicole p. 283, 7 (221*). TrepießeßXriTO Tebt. I 230

(11*0 u- ^- a-O

II. Temporales Augment erscheint

a) bei einfachen Vokalen.

5. Durch das temporale Augment wird anlautendes a regel-

mäßig zu n gedehnt: z. B. fiTTeXXev Petr. II 13 (14) 1 (258—53*j;
fiEiuuca Petr. II 20 col. 3, 11 (252*) [ctHiujca ebd. 10 col. 4, 15 (252*)

ist in dHiüj ce zu ändern]; riBeirmevri Tebt. I 74, 59 (114—113*);

eEnX^upojceai ebd. 72, 11 (114*); eHTicGevTiKUJC ebd. 50,33 (112*). rrpoc-

ricpaiuev Lond. I p. 10, 11 (162*). So stets dvr|XujKa, dvrjXujTai, s. unten

11 und 13.

Anmerkung 5. Formen wie eEiouv, epEd^riv, direWäYriv (§ 10 S. 64) sind

siclierlich, dem Charakter der betreffenden Schriftstücke entsprechend, auf laut-

lichem Wege (e ^^ r)) zu erklären.

Auch anlautendes e und o werden zu r} und in gedehnt:

z. B. eTTriPXeio Tebt. I 27, 34 (114*). npuepiaKe ebd. 37, 10 (73*).

ujcpeiXov Tebt. I 212 (114*). -rrpouucpeiXev Par. 7, 18 (99*). ujpjariKevai

Tebt. I 38, 23 (113*). bimpeuunevoc ebd. 27, 41 (113*) usw.

Bei anlautendem i wird das Augment manchmal durch das

Zeichen für i, nämlich ei, ausgedrückt: z. B. ei'cxuov Petr. II 3 (b) 4

(260*). ei'cxue Rendiconti della r. accad. d. Lincei 1897 p. 91, 27

(unb.). ic[xuKevai Vol. herc. Crönert 263. eibpucaxo P. Weil VI 2,

5 (vor 160*). ibpucaxo Rosettainschr. 34 (196*). Schweizer 173.

1) Für die klassische Zeit wird die Weglassung des sjllabischen Augments
im Plusqpfkt. bestritten oder doch höchst selten zugestanden. Meisterh.^ 170, 6

und Lautensach 1887, 21 finden kein einziges Beispiel auf attischen Inschriften.

Lautensach 1899, 118— 124 gibt bei den Tragikern nur in epischen und lyrischen

Partien vereinzelte Fälle zu. K.-Bl. 11 21, 9 will überall das Augm. herstellen.

Vgl. namentlich Schweizer Perg. 169, 1 (mit weiteren Literaturangaben).

Nachmanson 151. Im N. T. steht das Augment selten, Win.-Schmiedel
§12,4; Blaß 39. S. auch Schmidt de los. eloc. 437if. (losephus setzt das

Augment häufiger im Passiv als im Aktiv). Über die Attizisten Schmid
Att. IV591 (das Augm. fehlt nicht selten); über die apostol. Väter Reinhold 62 f.

(unter 10 Passiva 8 augmentiert, unter 19 Aktiva nur 4). Crönert 209.
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Beispiele für augmentiertes u: lißpilav (sie) Par. 40, 39 (156*).

üßpiKev Lond. II p. 4 (a) verso (IT 7*). ii-fiaivov Par. 32, 5 (152*).

B U 1009, 2 (IP). Tebt. I 59, 2 (99*).

b) bei Diphthongen.

6. Anlautendes ai wird nur noch in Avenigen älteren Stücken

des 3. Jahrh, v. Chr. zu rji, wie dirriiTouv, dmiiTriiuevoc (Belege §20, 1

S. 122); seit der Mitte des 3. Jahrh. schwindet der zweite Bestandteil

des Langdiphthongs, wodurch Formen entstehen wie fipeiTO, einmal

npriKevai, ^TricaTO, enriveKevai etc. (Belege § 20, 2 und 4, S. 123); am
aUerhäufigsten aber tritt von Anfang an in allen drei Jahrhunderten

für in als orthographischer Ersatz ei ein: so lautet z. B. das Perf.

von aipeai fast ausnahmslos eipriKa, eipriuai (sämtliche Belegstellen

§ 20, 9 S. 127).

Von ai'puu sind belegt: iipKOTuuv Tebt. I 120, 37 (97 oder 64*).

npiLievoc Petr. II 2 (1) 17 (260*). dirnpMevov 13 (5) 5 (258—53*).

cuvnPHevuji Amh. E 44, 13 (138—37*). P. Reinaeh 8, 7 (113—112*).

Anlautendes oi wird zu uui augmentiert. Die überlieferte

Orthographie uui hält sich durchs ganze 3. Jahrh., vereinzelt noch bis

ins 1. Jahrh. v. Chr.; seitdem aber das i in der Aussprache des Lang-

diphthongs weggefallen ist, wird meist nur noch uu- geschrieben

(vgl. § 21, 2 S. 132f.).

Belege für uui: III^ ujikouv Petr. II 32, 1, 18 (238*). biuuiKtTKaciv

Rev. L. 30, 16 (258*). biuuiKriTai Petr.^ 42 H (3) 8 = Petr. n 16, 8

(c. 250*). evuuiKeiCTai Petr. 11 8 (2c) 5 (246*). uJiKoböfincev Magd. 29,

3 (m*); ebd. 8 ujiKobö|UiiKev. evuuiKobo|LiriKÖTac Petr. II 12 (l) 12 (241*);

ebd. TTpocujiKobo|uriKaciv; uJiKOvö)urica Petr. 11 1, 8 (c. 260*). ujiK0V0|nri-

ILievov ebd. 11 (2) 2 (III*). ujiovto Petr.'- 51, 5 (III*). ujixö)nr|V Magd. 8,

9 (m*). ujixero ebd. 35, 4 (m*j; Petr. n 32 (l) 18 (c. 238*).

II— I*: ujiKriKÖia Par. 15, 65 (120*). biuJiKr|)nevujv Par. 67, 6 (H*).

cuvuuiKrice Par. 22, 6 (165*). ajiKobofar|)Lievric Par. 5, 1, 6. 8 (114*); Rü 996 I 3

(107*). uJiKobo)LiriMevriv Amh. II 51, 11 (88*). EU 996 1112 (107*).

Für uj n— I*: ujiariv Par. 50, 17; 51, 2. 29 (160*). Leid. C p. 119

col. 2, 26 (160*). ujexo Hyperid. k. OiX. 11 43 (H—I*). ujKobo)ariMevoc

Leid. MI 7.12.13 (114*). BÜ997 14; H 6 (103*); 998 17; HS (101*);

999 I 5 (99*). Grenf. 11 35, 6 (98*) etc. TtepiujKoboMriKevüi Lond. I

p. 36, 24 (160*). ^fbiuuKrmevujv Tebt. I 89, 4.31.69 (113*); 174 (112*).

|aeTabiuuKr|)uevujv ebd. 61, 9. 3U (118*). djKTeipeto (für djiKTipeto) Hyperid.

K. cDiX. 140—41 (n—I*). UJXOVTO P. Reinach 17, 8 (109*).

Belege für oi- unter 7. Über dv-oiTUJ, TTap-oiV€Uü s. unten 8 und 1 1 c.

eu im Stamraanlaut wird höchst selten mehr augmentiert.

rjüpiCKev Petr.- 41 verso 3. 5 (III*) sind zwei ganz einsam stehende
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Fälle
^)

gegenüber ungezählten Beispielen mit eu- (vgl. unten Tbj.

Über eu in der Parasynthese wird gehandelt unter 12 c. Beispiele

mit augmentiertem au, ei, ou sind mir nicht begegnet.

7. Schwund des temporalen Augments ist zu konstatieren

a) bei einfachen Lauten:

höchst selten bei a: Kax-acToxnicaiaev (sicj hat Crönert hergestellt

Tebt. I 58 r. 35 (lll^^j; ebenso TTapaXa[T)Li]evou ('statt TrapriWaTiuevou)

ebd. 5, 86 (118*). Dagegen hatte die lautliche Annäherung und

allmähliche Ausgleichung von e '^ r|, o ^^ oi zur Folge, daß in manchen

Fällen das temporale Augment bei e und o zunächst in der Aussprache

uad dann in der Schrift wegfiel. Die Erscheinung beschränkt sich

übrigens (wie beim syilabischen Augment) meist auf Komposita.

Beispiele für e. Aor. dTieXdcavTO Par. 37, 17 (163*). bieTcpGri

Leid.U 3, 12 (IP). evex^pacev Petr. II 22, 14 (IIP).^) eiceXBouev

Petr.^ 144 IV 20 (c. 246*). Über biexTuncav s. unter 12 a; über mög-

liches TTpocaveveKXÖri (sie) und evexOr) für rivexör) s. oben S. 169.

Perf. dTrepri|Liuj|uevov Par. 37, 38 (163*). irpocebpeuKevai (s. unter

Parasyntheta Nr. 12a.). exoiiudKaiuev Grenf. II 14 (b) 1. 5 (264 oder

227*). Dagegen verso fiToi|uac|uevujv und Par. 32, 30 (162*) fixoiiaaKOTOC

(Edd. fälschlich eToi)aaKÖTOc). eqpeXKuc)aevi"iv Leid. E unten am Rand

(162*); Lond. I p. 25, 29 (161*). cuveXKucBai Par. 64, 32 (164*) — aber

TiapeiXKuca, — eiXxuKa, — eiXKÜcBriv (s. oben 3).

Beispiele für o. Aor. und Impf.: dvo)aoXoT»icaTO Grenf. II

30, 13 (102*); 31, 14 (104*) — aber dvuu^oXoTrlcaTo Par. 7, 17 (99*).

Auch öjuoXÖTei und TTpoco|uoXoYoO|Liev Tor. VIir7 und 21 (119*) scheinen

als Imperfekta zu figurieren. Ka9op)uic0ri|uev (über o nachträglich ein

uu gesetzt) Petr. II 45 (2) 20 (c. 246*).

Perf.: bio^oXoTn^eva Grenf. II 28, 21 (103*); 33, 14 (100*). evö-

XXrjxai Petr. II 16, 10 (c. 250*); über rivuuxXrjcai s. unter Nr. 11c.

6|uaXic|uevriv Tebt. I 105, 59; aber ebd. 2ö uj)aaXic)aevi'iv (103*).

b) bei Diphthongen.

Eine ziemlich zweifelhafte Lesart ist töttoic tujv dv]aipr|)uevtjuv

Rev. Mel. p. 274 = Petr. II 31, 5 (III*), wofür jetzt Petr.- p. 148 mit

mehr Wahrscheinlichkeit von Meyer vorgeschlagen wird töttoic tüuv

1) riupicKETo findet sich auch im N. T. (mit Varianten) neben sonst über-

wiegendem eO- im Präteritum; Blaß N. T. § 15, 4; Win.-Schmiedel § 12, 5.

TiupicKov ganz vereinzelt bei den apost. Vätern, Reinhold 65.

2) In diesen und ähnlichen Fällen wäre falsche Trennung zwischen Aug-
ment und Wortstamm ebenso wohl denkbar als vollkommener Mangel der

Augmentation.
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KaiajueiueTJprmevujv. Über die verschiedene Augmentation von aipeoi

s. oben 6. — Unechtes ei wird nicht augmentiert in nepieiXriiuevriv

Kanop. Dekr. 63 (237*) und eveiXr|KÖTUJV Tebt. I 24,62 (117*). eibeijuev

= riif)ei)Liev im Lachespap. ist attische Orthographie (vgl. § 20, 9, S. 127j.

Unaugmentiertes o i erscheint seit dem 2. Jahrh. in oiexo Par. 50, 15

(160*). Leid. C p. 118 col. 1, 14 (c. 160*). oiKobo^n^evoi Par. 15, 17;

Tor. 11 26 (120*). dvoiKobo^TiKOTec Inschr. von Philä Ai-ch. III 363

(II*). Daneben häufiger ujeto, djKobo|uri)uevoc, s. oben Lit. 6. Über

KaToiKri = KttTuuiKei und KüTOiKicac = KatuuiKicac vgl. i; 21, 8, S. 137

eu- im Stammanlaut wird in der Regel nicht mehr augmentiert:

eupicKuu bildet eupiCKO)uev (impf.) Petr. II 12 (1) 10 \ 241* j. Lond. I p. 16, 10

(162*). eupov Tebt. I 58, 15 (111*). eupev Petr. II 32 (2*J 8 (238*);

12, 10 (241*); Petr.2 28 verso (b) 3 (260*). eupo^ev Petr. II 38 (a) 26

(240*). Petr.2 21 (g) 17 {22ü^). eupriKa^ev Tebt. I 58, 6 (111*); 149

(116—5*). dcpeupriKevai Tebt. I 8, 19 (201*j; 38,4(113*). euprixai

Petr.2 51, 7 (III*). eupficGai Tebt. I 61 (b) 90. 97 (118*) usw.^) — -rrpoc-

euXOVTO Rendic. della real, accad. d. Line. 1897 p. 93, 60 (unb. röm.).

Anmerkung 6. Das Präteritum zum Perf. ecxiT<a hat nie ein temporales

Augment: ecxnKr] (= ecxnKei) Tebt. I 116, 21 (II^O- ecxriK(ncav) Tebt. I 120. 90

(97 oder 64"); ebenso im Plusqpf. pass. von icxriiLii (Aktiv fehlt") öi€CTäur|v Tebt. I

22, 4 (112*) zu dem häufigen Perf. ^cxaiuai.

III. Doppeltes Augment.

8. Syllabisches und temporales Augment zugleich finden sich im

Perfekt von öpduu: euupaKaPar.il verso 11 (157*). Petr. II 17 (3) 7 (III*).

duupaKevai ebd. 17 (1) 23. 27 (III*). ^) Über das Imperf. eöpuuv s. oben 1.

Zu dvoiYW lautet das Perf pass. part. dveujiY|U£VOC Petr. II 37

(1*) R. 8; ebd. verso (IH*). dveujT^evoc Grenf. I 21, 10 (126*); 44

col. 1,5 (II*); 38,9 (c. 100*).3)

Über doppeltes Augment in der Zusammensetzung s. unter 11 c.

1) Auch auf attischen Steinen kommt r^üp- seit 300 v. Chr. nicht mehr vor,

Meisterh.' 172, 14; ebenso auf Koivr)- Inschriften, Schweizer 172f. Nach-
manson 153. Selbst die Attizisten haben eü-, Schniid Att. IV 591 f.; bei

den apostol. Vätern fast nur ei)-. Reinhold 65. Crönert 205 findet in spät-

röm. und byzantin. Zeit wieder riüp-. Vgl. oben Lit. 6 am Schluß.

2) Vgl. die gründliche Besprechung der Formen ^öpoKO (alt und ^tupoKa

(vulgär) bei Crönert 272; ferner Lautensach 1899, 4 (mit Literaturangaben\

Schmid Att. IV 592 (bei den Attizisten beide Formen). Win.-Schmiedel
§ 12, 2 (^öpaKa nur in den Paul. Briefen). Nachmanson 151 (^aipaKÖrec).

Reinhold 100 (^djpaKo). Im allg. G. Meyer 556. 657.

3) Vgl. Meisterh.M70, 7. Lautensach 1899, 7ff.; 128f. Win.-Schiuiedol

§ 12, 7. Blaß N. T. § 15, 7. W. Schmidt de los. eloc. 442 f. Reinhold 69

(dveujyiLi^voc neben liv^tuYiJai).

Maysor, Papyrusgrammatik. 22
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IV. Reduplikation.

9. Die sog. attisclie Reduplikation hat sich erhalten

a) in folgenden Perfektformen:

evrivox« — evriveriuai: dvevrjvoxev Petr. II 29 (b) 4; (c) 5 (c. 250*).

Lond. I p. 10, 13 = p. 11, m (102''J. eEevnvoxev Petr. II 32 (1) 29.

30. 34 (III''). juexevrivoxev Amh. II 35,18 (132^). TrpocavevTivoxaiaev

Tebt. I 24, 35 (117*). cuvavevnvoxevai Tor. I 3, 28; 4, 9 (117*).

evrivJoxÖTuuv Grenf. I 42, 5 (IP). TtpocavevrivoxuJC Tebt. I 16, 3 (114*j.

eHevnvoxöxac Magd. 13,4 (III*). uapeicevrivoxÖTa Tebt. I 38, 14 (113*).

evTivexöci (sie, mit Lautschwächung) ebd. 25;> (96 oder 63*) usw.

Beispiele zum Perf. und Plsqpf. med. pass. finden sich § 44 S. 196

verzeichnet; über avtiveTMevric, dvr|vexÖai (Verkürzung) und umgekehrt

cu|LiTTepiev { ev
}
nveTHevTic vgl. § 57 Anm. 2 und 4, S. 247 f. Crönert 207.

Zum Ganzen Lautensach 1899, llöff. Schweizer 171. Brug-

mann § 394, 2, S. 329. Nachmanson 151.

Analog dazu ist gebildet otTilTOxa von ctTUJ. Dies ist die voUe,

auch von den Grammatikern vorausgesetzte Grundform der KOivri

(eiciixev 'A., eicaTilTOXa "^- Moeris): dvaTHTOxa Petr. II 4 (5) 3 (255*).

eicaTHTOXÖTec Rev. L. 54, 8. 10 (258*). Durch Ausfall des inter-

vokalischen (spirantischen) zweiten t (§ 33) — vielleicht infolge von

Dissimilation — entstand dfiioxa, wie das Perfekt seit Aristoteles

lautet. Die Orthographie der Papyri ist aber sehr verschieden: ge-

wöhnlich dTeioxa (ei<il nach § 10 III, S. 78), so dieioxÖTiuv

Leid. B col. 1, 4 (164*); Loud. I p. 9,20 [Wilcken] 162*; eTTaTeioxö[TOC

Par. 15, 67 (120*); TtpocaTeioxÖTac Tebt. I 19, 6 (114*). AUmähhch

kommt die monophthongische Natur des mit ei bezeichneten e-Lautes

zugleich mit dem Nachlassen des Gefühls für die Quantitätsunter-

schiede immer mehr auch orthographisch zum Ausdruck, und nun

konnte von ungewandten Schreibern auch dyeoxa geschrieben werden:

so dTeoxö[Tac Tebt. I 124, 6 (c. 110*), einmal sogar Tebt. I 5, 198

(118*) ganz abnorm irapaYewxoTac eintreten.^) Das Perf. med. pass.

stets fJYlnai, s. Yerbalverzeichnis.

dKriKoa: dKrjKoevai Par. 34, 14 (157*). Auf einem röm. Pap. Oxy. II

p. 237, 7, 23 (186P) riKOUKevai. Crönert 244.

eXriXuOa: eXriXueare Par. 63, 3, 84 (165*). eXtiXueuTa Lond. I p. 30,

17 (172*). eXnXueöiec Tebt. I 120, 149 (97 oder 64*); -oxi 121,

1) Phryn. 121 Lob. verwirft uTriöXcci gegenüber iqxaci des Demosthenes.

G. Meyer 627. K.-Bl. II 28 Anm. 3. Schweizer 171 (dTHTOXÖTOJv 263—241*).

Schmid Attic. IV 602 (dYnoxa bei Dio Chr. und Aristid.). Schmidt de los.

eloc. 469 (4 Beisp. bei losephus für ÖYrioxa). Crönert 243.
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44.60.71 (94 oder 61^). dTTeXtiXuGa Par. 32, 7 (162*). dtreXriXueevai

Magd. 23, 3 (IIP) bieXr|Xuea Petr. II 12 (2) 3 (241*). -rrapeXriXueevai

Petr. II 13 (5) 3 (258-53*). iH\^\vQwc Par. 37, 4 (163*). -rrpo-

eXnXueuioiv Par. 62,4, 11 (11*^). TtpoceXriXueevai Tebt. I 37,4 (73*) usw.

Über ctTTeXriXSe (mit Synkope) vgl. § 25, 4 S. 147.

öXuuXa: ctTToXujXevai Petr.^ II 51, 5. 6 (IIP); 53 (j) 8 (III*).

ö^uuMOKtt Petr. II 46 (b) 6 (200*). 6^uJ^ÖKefaev (S. 322) Par. 46, 13

(153*). o^öiieKa (S. 95) BU 543, 21 (27*).

Anmerkung 7. Statt ÖTTUJTra? Petr. II 17(3)9 (ni") liest Smyly Petr.»

p. 50 (c) jetzt (:vMTTai[pövTa. — ^peibuj bildet nur r)peiC|uevoc : ärrripeiciudvoc

Par. 6, 15 (127^); -evujv ebd. 15, 32 (120^); -evoi Tor. I 2, 19; 3, 13 ',117";. Nirgends

epripeic|nai. Vgl. Schmidt de los. eloc. 470. — Zu öpüccu) erscheint das Perf.

ÜTTUjpuxÖTac Tebt. I 13, 10 (118^). Vgl. Crönert 207.

b) Aoristreduplikation ist nur nocb erhalten in den geläufigen

Formen fiyaTov (dYaincai) und rive^Ka — rivexKOV. Lautensach

1899, 95.

Belege für fiYCTOv: r|TdTO)Liev Magd. 11, 4 (III*). 7Tapr|Y«T0V

ebd. 12, 7 (EI*), äm^cw Tebt. I 24, 55 (117*). dvaidTri Par. 10, 12

(145*). dTTaTa-feTv Petr. 11 10 (2) 12 (241*). KaiaTaTeTv Petr.^ 53

(I) 5 (III*). dTaTeiv Par, 63, 8, 8 (165*). ^lexaTaTeTv Tor. I 2, 24

(117*). eicaTttTOJV Tebt. I 20, 5 (113*). cuvaTa-foucric Lond. I p. 32, 8

(163*). iLieiaYaTOÜVTec (Übergang in die Klasse der Kontrakta vom
Infin. aus) Tebt. I 24, 8 (117*). eTraTaTecBai ebd. 104, 19 (92*) usw.

Über dxaYficai und fjHa s. § 76,4b. Stellensammlung zu fiveTKa —
five-fKOV § 76, 1.

Anmerkung 8. Höchst befremdlich ist mitten im Kanzleistil des Par. 63,

jetzt Petr.^ Einl. p. 36, 204 (165*1, die neu eingeführte Lesart div 6eT irävTiuc

TTe[qpiö]ricaceai, die freilich dem Sinn der Stelle ganz entspricht [bisher

Par. 03, 7, 12 unzutreffend d)v bei ttoivtujc 'n:e[p]iCTräceai]. Es hätte sich also die

altepische vom reduplizierten Aorist -tTeq)ibö|ur|v (II. Y 464, O 101) abgeleitete

Futurform -rreqpi&rjcoiuai (II. 215, ß 158. 187) in ein offizielles Aktenstück ein-

geschlichen, das allerdings wie kein anderer Papyrus poetische Ausdrücke und
gesuchte Wendungen enthält (vgl. § 3 S. 26). Weniger auffallend ist die Endung
.icacOai statt ^icecGai, da gerade dieser Papyrus an 2 Stellen die Vermischung
des Aorist- und Futursystems zeigt (von der § 79, 3 gehandelt wird): col. 2, 32

öeiv irdvTac T^w^PTncciv; col. 6, 172 XoYicecOm 6uva|udvuui.

10. Ersatz und Sch^vund der Reduplikation. Die im Neu-

griechischen gänzlich aufgegebene Reduplikation wird schon im helle-

nistischen Griechisch manchmal als überflüssig empfunden und teils

durch das Augment e- ersetzt, teils ganz unterdrückt.^)

1) Vgl. zum folgenden namentlich Dieterich Unt. 214tf. Thumb Hell. 170

bemerkt: „Die Koivn strebte ganz allgemein darnach, die Grenzen zwischen

Reduplikation und Augment zu verwischen."
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a) Schon im Attischen wird die Reduplikation vor Doppelkonso-

nanten (l, E, \\i) regelmäßig durch das. Augment ersetzt. Dem ent-

sprechend l)ildet auch die Koivr) Perfekta wie eZ:eu-fic|ae9a, e-EucBai,

eHjeuboYpacpr|Kevai u. ä.; ebenso vor schwerer Verbindung von muta

c. liq. wie efvwKa, e'fvaiciaai etc.; auch andere, namentlich mit c

beginnende Konsonantengruppen begnügen sich von jeher mit dem

Augment (Meisterh.^^ 174, 30), z.B. ck- ecKtudceai; ctt- ecirdpeai; ct-

ecTiYMCVOc; ex- ecxoXaKevai; qpG- ecpeap|uevoc etc. (vgl. Verbalverzeich-

nis). Über ecxn^a (nicht ei'cxilKa) s. oben S. 332. Ein Schwanken

herrscht immer beim Anlaut ßX. Lautensach 1899, 105fi". unter-

scheidet so: gehört die Lautverbindung ßX schon der Wurzel in

ihrem normalen Zustand an, so genügt bloßes 6-, z.B. eßXacTr|KÖTec: ist

datJ-egen ßX erst durch Metathesis im Perfekt entstanden, so tritt

Reduplikation ein, also ße-ßXr|Ka. Dazu stimmt einerseits eßXa)Li)ievoc

Grenf. I 33, 13 (103*); ebenso auf einer ephesischen Inschrift bei Ditten-

berg. SylL- 510, 84 (86^) [wiewohl K.-Bl. II 23 Anm. 1 gerade für

ßXdiTTUJ die Reduplikation verlangen], dagegen nicht evßeßXocpevai

Lond. I p. 30, 21 (172*^) [vgl. Antipater bei Stob. 70, 13 diroßeßXecpa];

andererseits lautet auch in der KOivr) das Perf. von ßdXXoi stets ße-

ßXriKtt, ßeßXriiLiai, doch findet sich das Plsqperf. irepießXrmriv Grrenf. 1

38, 14 (II—P; neben gewöhnlichem TrepießeßXrnanv Magd. 6, 5 (HP);

TrepießeßXnxo Tebt. I 230 (II-P).^

Zu KTdo|Liai bieten die Pap^). teils KeK[TTiTai BU 1004 I 10 (IIP);

KeKTrijuevoi Tebt. I 5, 97 (118''), teils im Plsqpf. eKirivro (haplologische

Verkürzung) BU 992 II 6 (167*).2)

Das Perf. von KiiZiuj lautet einmal ektikujc Grenf. I 1, 1, 4 (ero-

tisches Fragm. nach 173^).^)

Ob auch (eH)eXri(pÖTaiv, )a6TeXri(q)evai) — Belege S. 71 — auf

dem Übergang der temporalen Reduplikation in das Augment beruhen

1) K.-Bl. n 385 gibt Belege für ßeßXdcTiiKa (Hippokr., Hellanik., Lukian);

Lautensach 1899, 105f. für ^ßXacTriKuuc (EupoL, Eurip.). Beispiele für ßeßXaqpa,

ßeß\a|U|aai bei K.-Bl. II 384f. (Dem., Arist.) und Crönert 247 (vol. HercuL); da-

neben IßXacpa — eßXafjfievoc (Inschr. von Oropos und Ephesus) bei K.-Bl. 1. c.

Über ßeßXecpa, ßeßXe|Li|uai vgl. K.-Bl. II 385 und Crönert a. a. Ort. Moulton
Class. rev. XV (1901) 36 \

2) 6KTri|uai schon bei Thukyd., Aeschyl. , Plat. K.-Bl. 11 24. Auf attischen

Steinen KeKxrmai, Meisterh.^ 174, 32. Siehe noch Crönert 265. G. Meyer 623f.

Schweizer Perg. 171. Schmid Attic. IV 597 (Philostr. 6KTf|ceai). Nachman-
son 152 (KeKTri,u€voc). Moulton 1. c. S. 36. Um einen louismus handelt es sich

bei eKTricöai nicht.

3) Diod. fragm. 7,3 KeKTiKo; aber 15, 13 EKTiKa; fragm. 19 eKTic|uai. K.-Bl. II 469.

Schweizer Perg. 171 unten cuveKTiKÖTuuv CIG 2771, 6; -ötoc 2814, 6 (Aphrodi-

sias — Kaiserzeit).
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(wie Dieterich Unt. 215 annimmt) oder — was wahrscheinlicher

ist — aus lautlicher Verwechslung von ei ~ e hervorgegangen sind,

bleibe dahingestellt.

b) VölKge Unterdrückung der Reduplikation (zur Erleichterung

langer Formen) ist nicht selten, doch fast nur in Kompositis: diroxuj-

prjKevai Tebt. I 24, 52 (117*) — sonst TrapaKextupflceai ebd. 30, 23. 28

(115*). biaceiCjLieviuv Tebt. I 43, 2Q (118*) — aber e7Ticeceic)Lievujv

61 (a) 1 (118*). biaxeipicBai Tebt. I 112 introd. 3 (112*). -rrpoxi-

picOe für TTpoKexeipicGe Goodsp. 7, 20 (119—118*). eiCjuexpriKev

Ostr. 1489 (Theb.j 2 (IIP). TTapaMetpriceai Tebt. I 11, 4 (119*).

evreuxctv ebd. 58, 43 (111*). Geuupficeai ebd. 61 (b) 373 — aber

in der Parallelstelle 72, 375 Te8eujpfic9ai (118*). Karavefariiaevric

ebd. 67, 18. 23 — aber parallel 61 (a) 188 KaTaveve()ar||uevric) (118*).

Über pabioupY HM^vac s. unter 12, b. cuvieXecOai Petr. II 13

(18*) 12 (258*) [vgl. oben § 10 II S. 70] — aber cuvTeieXec^evoi

Par. 14, 46 (127*); emTeieXeKÖTec Amh. 11 38, 10 (11*;.^)

Anmerkung 9. Tro\e,ur||u^vouc Par. 6.3, 1, 24 (165*) wird von Dieterich
Unt. 215 mit Unrecht herangezogen, da der Text ä]iroXeXei|udvouc (sie) bietet.

V. Augment und Reduplikation der zusammengesetzten Verba.

11. In den mit Präpositionen parathetisch zusammengesetzten

Verben tritt das Augment

a) gewöhnlich hinter die Präposition: so z. B. stets dvriXuüKev

Petr. II 47, 18 (c. 200*). dvriXuuxai Par. 66, 68; Petr. II 34, 17 (in*j;

augmentlose Formen wie dvdXuuKa fehlen um so mehr, als schon das

Präsens meist dvriXicKuu (mit verschlepptem Augment) lautet, worüber

zu vgl. Nr. 13 b. Nirgends begegnen von dvoi-fuj Formen wie r^voiEa,

fivoiTev, livoixOilv, dergleichen z.B. Reinhold 69 in großer Zahl bei den

apostol. Vätern belegt. Auch verba composita, deren simplicia in der

gleichzeitigen Prosa ungebräuchlich oder selten sind, folgen dieser

Regel: diraviduu (auch das poetische dvidou ist auf Pap. belegt, S. 32)

bildet drrriVTnce Petr.'"^ 30, 8 (IIP); dTrnvTncav Par. 15, 29 (120*);

Tor. I 2, 31; 3, 5 (117*). dtriivinKevai Tebt. I 61 (b) 411 (118*);

72, 361. 421 (114*). Über nTTrivince vgl. Crönert 208. — bmcaqpeuj

(caqpfeuü ungebr.) hat im Imperf biecdq)eic Lond. I p. 30, 8 (172*) etc.

und im Perf. biacecacpTi|nevric Petr. II 38 (b) 3 (242*). — Zu ef.iTTobi^uj

(TTObiZiuü, fessele die Füße, ist ein seltenes Wort, z. B. TT6TTobiC|aevoc

1) Vgl. namentlich Dieterich Unt. 215. Hatzidakis p]inl. 75. Nach-
manson 152 Anm. 1.
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Xen. An. III 4, 35; Cyr. III 3, 27) findet sich e)aTTeTTobic|i£voi Tebt. I

47, 22 (113''). — Zu elerälw (außer bei Plat. Crat. 410 D, wo es zur

Etymologie von ^toc herangezogen ist, findet sieh iiälw nur bei den

LXX, bei Arietides und bei späteren Dichtern, Lautensach 1899, 135;

Schmid Att. II 173) ist belegt il^x6icQr] I'etr. II 8 (2 c) 6 = Arch. I 285

col. 3, 6 (246=^); eHriTac^evoc Rev. L. 25, 10 (258'^). Crönert 255. —
Zu otTTobibpdcKUJ (vom verschollenen bibpdcKuu) begegnet cuvaTTobebpa-

Kujc Par. 10, 17 (145'').
i)

Anmerkung 10. Folgt auf die Präposition irpö das Augment, so tritt

nirgends Krasis ein. Vgl. § 31, 3 S. 159 f.

b) Vor der Präposition steht das Augment nur in eKdBrjTO Petr.-42H

(8f) 21 (c. 250^). TTapeKdenio Par. 51, 33 (leO"*). irepieKdeicav P. Kairo

Arch. I 62, 10 (123''). dTTOKeKaeicxai (Inf. vgl. § 36 III S. 179) Par. 51, 22

(160"). K.-Bl. II 228. Lautensach 1899, 131f.

c) Sowohl vor die Präposition als an den Stamm tritt ein

Augment (letzteres temporal) in fivuuiHa Petr. II 37 (P) r. 12 =
Petr.2 44 (2) recto col. 1, 15 (246''); Petr.^ 44 (2) verso coh 2, 2. 20.

riv[u)i]Ha|Liev Petr. II 37 (1") r. 12. — eTTapuuivncav ebd. 32 (2^) 16

(c. 250"); Petr.2 28 (e) 8. 19 (260"). Lobeck Phryn. 154. Crönert 209.

— nvuuxXricai Amh. II 37, 9 (196 oder 172"). TTapr|vuuxXriKa|uev

Vat. C (Mai Y 603) 17 (162"). Über evöxXriTai vgl. oben 7. Crönert

208. Lautensach 1899, 163.

Doppeltes syllabisches Augment wie in dTreKaxecTrice, eKüteßii

etc. zeigt kein Verbura in einem ptolem. Papyrus. Ygl. hierüber

Win.-Schmiedel § 12 Note 12. Reinhold 69. Crönert 207. Nach-

manson 153 Anmerkung 3.

Anmerkung 11. Durchaus einfache Augmentation des Verbalstamms ist

zu beobachten bei bioiK^uu (verwalten) und seinen Decompositis. Belege oben

unter 6. Beispiele für späteres ebiiuKOUv, öeöiibKriKa, öebiiuKriTai geben Lauten-
sach 1899, 165; K.-Bl. II 401; Lobeck zu Phryn. 153; Crönert 208.

Anmerkung 12. Unbekannt ist in den Papyri das von Herodian II 388, 10

aus der alexandrinischen Umgangssprache überlieferte dvr)Yt<aKa, wobei dv- fälsch-

lich als Präposition empfunden wurde, vielmehr rivd^KOce P. Reinach 7, 18 (c. 140*).

riva-fKäcOriv Amh. II 30, 33 (11"); rivaYKdcGai Tebt. I 23, 4 (119 oder 114»); nvar-

KdcjueOa Par. 26, 8 (163") usw. Lautensach 1899, 139f.

12. Bei den Parasyntheta, d. h. den von Zusammensetzungen

abgeleiteten Verben sind zu unterscheiden

a) Verba decomposita von Zusammensetzungen aus Präposition

mit Nomen. ^)

1) Lautensach 1899, 124fF. 135flF. K.-Bl. II 32, 1; 36, 4. Mei sterh.^ 172, 18

(^fc^xaCev neben eSrixdcöri); 21 (dvnXuuca, dvri\ujKa).

2) Vgl. namentlich Lautensach 1899, 141 ff. K.-BL § 204.
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a) In den meisten Fällen war die Analogie der direkt mit

einer Präposition zusammengesetzten Verba maßgebend, d. li. das

Augment steht nach der Präposition. Zu ctöikoc: eföe^iKriKevai

Tor. I 6, 27 (117''); zu efx^ip oder efxeipoc (nicht belegt) oder zum
Präpositionalausdruck ev x^ipi: evexeiprjca Petr. II 13 (6) 8 (258 bis

253^). Ähnlich irapexipncav Lond. Tafel b. Wilck. Ostr. I p. (36

(IIP). Über die Zwitterform eTTiKexeipoOvToc s. § 79, 2. Dagegen sind

bia-, TTpo-, cuTX^'pi^u^ als echte Komposita zu betrachten, da auch

das simplex x^ipi^uJ (S. 24) vorkommt. — Zu e)i7Tupoc (TTupiluu

nicht belegt): eveiTÜpicav Petr.^ 34 (a) 5 (c. 240*); e|U7TeTTupic|uevujv

Tebt. I 5, 148; ebenso zu ergänzen 135 (118*). Zu ejucpavric (cpaviluu

nicht gebräuchlich): eveqpaviloiuev Par. 26, 18 (163*). Zu eqpamnoc

(kein a}ji}iil(x)): ecpri^MicBai Tebt. I 60, 42 (118*); 75, 72 (112*). Zu

evbriiuoc: evebri)nei Petr.- 53 (q) 8 (III*). Zu e'v9u|uoc: evreBuiaficeai

Par. 63, 7, 9 (165*). Lond. I p. 30, 20 (161*). Zu KaxriTopoc: küt-

riTopncev Lond. I p. 28, 10 (161*). Zu irpöceöpoc: irpocribpeuev

Tor. I 4, 31 (117*). Dagegen ohne Augment rrpocebpeuKevai Tebt. I

24, 30 (117*); TTpocebpeuKÖTOc ebd. 58 r. 1 (111*). Zu cuvoipic (Über-

blick): cuvajiyic|uevr|v Tebt. I 82, 2 (115*) u. a. m.

ß) Das Augment steht vor der Präposition, wenn die Zusammen-

setzung des Stammnomens mit der Präposition nicht auf den ersten

Blick ersichtlich ist, so bei evexupdZIuj: r|vexupac|uevouc Tebt. I

57, 3; ebd. 9 7ivex[upac|Lieva] (114*). Tr[poriv]exupdc6ai 61 (b) 274

(118*). Über unaugmentiertes evexOpaca s. oben 7. Lautensach

1899, 142.

y) Ein steuerloses Schwanken zeigt sich besonders bei eYTUöuJ,

das auf ev-TuTov zurückgeht (vgl. Lautensach 1899, 143 f.). Das

Wort wird entweder wie ein simplex behandelt und bildet (nach

attischer Weise) z. B. KairiTTunKuiav Petr. II 17 (1) oO (III*). buvf-

Yuiica Wien. Sitz.-Ber. 1895, 4, 5 (kar. Inschr. ptol. Zeit); Kaiiiv-

Tua Oxy. III 472, 39 (II") [K.-Bl. II 406. Lautensach 1. 1. 143 f

Crönert X]; oder als echtes Kompositum aus ev-Yuduu: eveTui']-

cttTO Petr. II 46 (c) 7 (200*) [Zitat bei Crönert X falsch!]; dveTu-

(ricaro) Petr.^ 58 (c) col. 1, 2. 7. 15. 19. 22. 27. 31; ebenso col. 2, 4. 8 ff.

(III*). eTTeTuri[)Lie]vujv Petr.- 119 (b) 4 (III*). Kaie-fTeTU'lKac Amh. II

35, 23 (132*); oder das Augment fehlt ganz: biefTunce Petr.- 25, 28

(III*). bieTTUTicav Petr. II 25 (i) 12 (226*). biexTunKaci ebd. 14 (IcU;

(Id) 1 = Petr.M6 (1) 20. 25 (c. 250*). Vgl. Lobeck zu Phryn. 155:

„Omnium maxime invidiosum fuit verbum dYT^dv", worauf für alle

drei Formationen schon aus alter Zeit Belege beigebracht sind. Eine
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sonderbare Miscliung der Formen erwähnt endlich Crönert 1. c. mit

€vr|YTur|cev Athenaeum II (1873) 235 (ptol. Zeit).

Von ecprißeuuj (^cprißoc) bildet derselbe Verfasser sowohl icpx]-

ßeuKÖTUJV Bull. cor. hell. 18, 147, (> (96'^) als TicprißeuKÖTuuv 148, 5. Vgl.

Nachmanson 153 Anm. 3 (riqprjßeucav Milet 4*; ^qprißeuKÖTuuv Alexan-

dria, Ehreninschrift für Ptolemäus Alexander I). Schweizer 173

Anm. 1 (r|cpr|ßeucav neben eqp-).

b) Die Verb a decomposita Ton Zusammensetzungen aus Nominal-

mit Nominal- oder Verbalstamm zeigen weniger Unsicherheit in der

Ausetzung des Augments. Dasselbe steht in der Regel voran, wie:

bebiKttiOTTpaTriKÖTuuv Tebt. I 183 (11*^). ebpayiuaTOKXeTTTei Petr.^ 28

verso (b) 6 (260'^). ecpiXoTi^oO ebd. 42 H (8 f.) 3 (c. 250^). eipeu-

boTpaqpnKevai Tebt. I 78, 17 (110*). ripToXdßriKev Petr^ 64 a (5) 7

(252*). KcxeipoTpacpriKaci Petr. II 29 (b) 8; (d) 10 (242*). uTtexei-

poTp[aq3ricev Theb. Bk. XI 1 und 18 (116*). Kexoprirnf-ieva Tebt.I 72,313

(114*). Über die Zwitterbildung KexopriyriBevTa s. unter § 79, 2. 71691-

XavBpuuTTriKe Rosettastein 12 (196*). TreqpiXavBpmjTTrmevoc Tebt. I 31, 21

(112*). 7TpoTT6cpiXav9puu-rTr||uevoc ebd. 124, 36 (118*). TTpo-feTeuj|ueTpr||Lie-

voc Tebt. I 84, 65 (118*); 87, 25 (11*^) usw. Augmentformen von

oiKoboiueuj, oiKovoiaeuu s. oben 6.

Abweichungen: Unaugmentiert erscheint 7ToXuujpri)ue'voc

Petr. II 2 (4) 7 (260*), wenn nicht statt ye TToXuuuprme'voc vielmehr

TTeTToXuuuprmevoc zu lesen ist^); jedenfalls ireTToXuujpriiue'voi Dittenb.

Syll.^ 281 (Delphi) 6 (192*). Ebenso unsicher ist pabioupTmuevac
Tebt. I 42, 16 (114*), da vor dem Verbum ein durchgestrichenes p

zu erkennen ist. Ganz abnorm endlich ist eYKeKXrnuaTOYpcicpriKevai

Leid. A 27 (c. 150*), wobei sich die Reduplikation in die Fuge des

Substant. compos. eingedrängt hat.

c) Verba decomposita von Zusammensetzungen aus dem Adverb

eij [bezw. buc-] mit einem Verbalnomen.

Wie die mit eu- anlautenden Stammverba (s. Nr. 6), so haben

auch die von Zusammensetzungen mit eu abgeleiteten Verba sehr

selten eine besondere Augmentation.^) Ganz vereinzelt (als literarische

Reminiszenz?) haben sich erhalten tiubÖKricac Lond. I p. 46, 6 (146

1) Die Addenda et Corr. zu Petr.- 27 (d) 7 von Wilcken bestätigen meine
Vermutung.

2) K.-Bl. II 33. Auf attischen Inschriften wird eu in der Zusammensetzung
ebenfalls nicht augmentiert, Lautensach 1887, 5; Mhs.-Schwyz. 172 (Beispiele

seit dem Ende des 4. Jahrh.); ebensowenig bei den attischen Tragikern und
Komikern, Lautensach 1899, 146f. Schweizer 172.
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bis Sö'^); dTTriub[ÖKric]ac Leid. P 3 (Jl^). Soust durcliweg euboKi)ar|-

KÖta Leid. B col. 2, 2 (164'^). eijepT€Tr|Kev Rosettainschrift 9 (196*).

euepTeirmevoc Strack, Ptol. Inschr. Arch. IE 556 Nr. 38, 26 (II*);

Widmungsinschrift Fay. p. 49, 24 (P). Dittenb. inscr. gr. or. 139, 23

(127*). eucuveexriiKevai (sie) Tebt. I 61 (a) 32 (118—117*). euxapic-

Touv Lond. I p. 30, 11 (172*). eTTeuxapiCTOu<vy Yat. A 8 (172*>

euxPICTriKOJC Par. 13, 26 (157*) etc.

Belege für Decomposita mit buc- fehlen.

VI. Verschlepptes Augment.

13. Das Augment ist bisweilen aus dem Indikativ der historischen

Zeitformen in andere Modi, Verbalnomina und selbst Substantiva ein-

gedrungen. ^)

a) Syllabisch: bieOevroc = biaöevxoc Goodsp. 5, 2 (II*). exe-

9eicav = xe6eTcav Gi-enf. II 30, 9 (102*). Bei TrapeOexuucav = irapa-

ee'xuucav Tebt. I 61 (b) 42 (118 '=) kann ebensogut (nach § 26) Yokal-

assimilation die Ursache sein. In eppayrivai Petr. II 23 (1) 11 (III*)

ist -vai erst nachträglich über die Linie geschrieben, worauf der

Schreiber das Augment zu tilgen vergaß.

b) Temporal: eYbiuuKficai = eT^ioiKficai Tebt. I 72, 461 (114*j.

juexfiXeai Tor. I 5, 27 (117*). eujc — fiXOri Par. 23, 10 (165*). ujcpei-

Xricrii P. Alex. IV 10 (III*). Vielleicht ist letzteres Beispiel rein laut

lieh (durch Verwechslung) zu erklären, wie möglicherweise auch

eHa))LioXoYTicöMtvou Tebt. I 183 (II '^^), TrapacpeicGuj (für -nrapacpecGiu)

BU 1011 III 10 (219*) nach § 10 II. S. 73 und jedenfaUs Formen wie

eibiuci = ibujci, eibou (ecce), eibiuv, worüber zu vgl. § 76, 1 S. 364.

Fast stehend in ptolem. Zeit ist die Verbalform dvr|XicKuu,

wobei sieh das ri in allen Modi und Tempora hält, wie dvriXuüceiv,

dvr|XuuBfii, dvriXuj6ricec6ai, dvr|Xuu|ue'voc; ebenso dvr|Xuu|ua, erravriXujiaa,

dvrjXujxiKÖc. Nur ganz vereinzelt begegnen dvaXicKuu, dvdXuu)Lia.^)

Belege: aj dvriXicKeiv Petr. II 13 (18^') 17; 18 dvTiXiCKO|U€voic

(258—53*). dvnXiCKÖ^evov Rev. L. 51, 18; 54, 19 (258*). TTpoavr|Xic-

Kexuü ebd. 53, 25. dviiXiOciv (= ceiv) ebd. 50, 9 (258*). dviiXuuBiii

Petr.^F (c) 13 (252); 43 (2) recto col. 1, 24; col. 3, 5; verso col. 3, 12;

5, 11 (246*). dvriXujericeceai Rev. L. 51, 17 (258*). dvnXiuiaevov

1) Vgl. im allgemuinen U. Meyer 562. Meisterh.-Scliwy z. 173, 28. Hatzi-
dakifä Einl. 6;}f. Dieterich Unt. 212. 214. Schmid Att. IVG07: G. G. A. 1895, 43.

2) Wackernagel Phil. Anz. 18SG, Bd. 16, 80. K.-BI. II 12, 3 (wider-

sprechende Grammati kerangaboni. Lautenaach 1887, 6f. l'.i; 18it'.t, öif. 30tf.

Meisterh.-Schwyz. 174 Note 1447. Schweizer 174 Aum. 3. Xacliiiiaiieoii läS.

Crönert 28Ü.
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Sakk. I 5 (IIP). Tebt. I 112 (114='). Weitere Belege s. oben Nr. 11.

dvnXiJU^a Rev. L. 48, 11; 51, 20; 55, 4 (258^). Petr. II 13 (14) 4

(258—53*); 33 (a) col. B (244—40*); 38 (c) verso 59 (c. 250*); 42 (c) 7

(nP> Petr.2 48, 15 (III*); 61 (d) 1; (g) 14 (225*); 112 (e) verso

col. 1, 1 (221*); 129 (b) col. 2, 12 (III*); 138 II; 141, 4. Magd. 28, 5.

Sakk. I 3 (III*). Par. 55 b 2. 39. 47 (159*); 60 b 1; 59, 9 (160*)

62, 5, 18; 6, 3 (11*^); 7, 11 (99*). Amh. II 46, 7 (113*). Leid. S 1, 13

2, 2. 4. 5 (164—160*). Grenf. II 29, 18 (102*). Tebt. I 10, 2 (119*)

105, 5. 42 (103*); 109, 23 (93*) etc. iuavY\\w}JLa Petr. H 33 col. B 1. 3

(244—40*). dvnXtUTiKÖc Petr.^ 129 (a) 3 (ni*).

b) dvaXicKeiv Par. 49, 19 (c. 160*). eicavaXicKOVTec Petr. II 4

(l) 5 (255*). dvdXuJ|ua Künstlerdekret von Ptolemais Dittenb. inscr. gr.

or. I 50, 12 (240*); 51, 26 (239*). P.Magd. 5, 6 (III*).

Anmerkung 13. Zwitterbildungen mit unorganischer Augmentation
und Endung wie dvTei\fi»jjai, irpoceiXflvpai, diriKexeipoOvToc, KaTaxeöeivai, Kexopr)-

YriO^VTa, xeGeXriKouci wei'den § 7'J, 2 abgehandelt. [Statt luexriWaxoücric Par. 13, lö

(157") bietet der Papyrus juexriWaxuiac.].

TEMPÜSBILDUNG.

§ 73. Präsensstamm.

I. Verba auf -a>.

a) Kontrakta.

1. Offene Formen finden sich nur bei einsilbigen Stämmen auf

-euu, wenn die Kontraktion nicht - ei - ergibt: wie beuu, beo|uai, beö-

|ue0a passim. beov Tebt. I 27, 63 (113*). nXeov — -nXeoucav Petr. 11 14

(l'') 3 = Petr.2 46 (1) 4 (III*). TTapaTTXeovToc Par. 22, 12 (165*).

cuvTrXeövTiuv Grenf. II 23, 17 (108*) usw. Dagegen bei, beiv passim.

ebei Eud. 178 (vor 165*). irpocbeiTai Petr. IT o7 (Ib) r. col. 18; Tipoc-

beicBai ebd. 14 (1*) 5 (III*). KaxaTrXeTv Par. 48, 19 (153*) usw. Vgl.

K.-Bl. II 136f Mhs.-Schwyz.175f. Schweizer Perg. 174. Win.-

Schmiedel § 13, 23. Nachmanson 154. Reinhold 84f. (bei den

Vätern sehr viele offene Formen wie beeiai, beei, ebeero, dTTOTiXeeiv,

eKTTveeiv, eppeev, CKxeeiv etc.).

Anmerkung 1. Die Form irXüüv, die Revillout Melanges 295 für irXeujv

nahm, ist unhaltbar. Seymour de Ricci (ArcMv 11 518, 8) setzt nach Stracks Vor-

gang den Eigennamen TTauJv ein. Besser noch liest jetzt Smyly Petr.^ Einl. p. 12

die Stelle ludWuuv dvairXeiv statt iiXuJv (oder TTau)v) dvaxeXeiv.

Über den vermeintlichen Konjunktiv bei in der Verbindung ectv

bei vgl. oben § 71 Anm. 2, S. 325.

2. Von ursprünglichem öpäic, diravTäi etc. und späterem opäc,

dTTavTct etc. wird gehandelt § 71, 2 und 7, S. 321 f.
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Der Infin. akt. der Yerba auf -duu und -rjuj hat kein Iota irpoc-

YCTP-. da in der Grundform kein echtes ei enthalten ist. Vgl. Lauten-
sachl887, 24. Brugmann 361, 2. G. Meyer 668c. Mhs.-Schwyz.

175, 2.

Belege für -äv im III*: dpoipiäv Petr.^ 31, 7 (c. 240*). bpctv

Petr. I 1 (B) 3 (c. 245*). opäv Petr.^ 36 (a) 6 (m*). tpuTav Rev. L.

24, 14. 16; 32, 7 (258*).

n*: dTTavTäv Grenf I 13, 5 (152 oder 141*); Tor. I 3, 5 (117*);

Tebt. I 14, 5. 15 (114*); 50, 34 (112*). eäv ebd. 5, 61. 135. 149 (118*).

epäv Grenf. I 1, 1, 11 (nach 173*). Kata-mpav Par. 39, 15 (161*1

TiepiCTTäv Par. 63, 3, 91 (165*). Tor. I 8, 1 (117*J. TrpocbieTTuäv

Par. 62, 3, 5 (11*^) usw.

— für -fiv: lf\y Par. 63, 3, 103; 9, 48 (165*). Lond. I p. 34. 15

(161*). Tebt. I 44, 22 (114*).

3. Neben gewöhnlichem xP^cGai, XP^fai finden .sich die durch

Analogie entstandenen Formen xpdcGai, xPö^^öiJLicav.

Belege: KaiaxpäcBai Petr. II 31, 10 (c. 250*j. Kaiaxpotcöcucav

Rev. L. 50, 14 (258*). — XPncOai Petr. H 21 (b) 3 (III*). Magd. 11, 15

(in*). Lond. I p. 36, 25 (160—159*). KTacGai firibe xPncOai Tebt. I

5, 242. 245 (118*); 27, 39 (113*). TTpocxpricBai Tor. I 4, 19 (117*).

XP^TCXi Bull. corr. hell. 9, 133 (ägypt. Inschr. 11*) etc.

Moeris p. 212 XPfiTai 'A., xpatai "€\X. G. Meyer 97. K.-Bl. 11 150,

Note 4. Mhs.-Schwyz. 175 (auf attischen Inschr. seit II*). Schweizer

Perg. 175 (mit weiteren Literaturangaben). 0. Glaser de rat. 22. Füi'S

N. T. vgl. Win.-Schmiedel § 13, 24; für die apostolischen Väter Rein-
hold 84. Crönert 223. Moulton Class. rev. XVtH (4904) 110.

Auf demselben Prinzip beruht eZiuuv für altes e^rjv. Beide Formen

lassen sich auf Papyrus belegen: eTu)V in einer Urkunde Par. 63, 2,

83 (165*); eZ:n<v> in einem literar. Stück P. Weil V 4 (vor 161*);

ebenso Demosth. Timocrat. 7 fast in allen Handschriften. Eur.

Ale. 295 V. 1. Vgl. Blaß N. T. 46, Note 4. Lob. Phryn. 457.

Moeris p. 196. Schweizer Perg. 175.

4. Schwanken zwischen barytonen und kontrahierten

Stämmen.
Das Präsens e7Ti|ue\ou|aai scheint den ptol. Papyri fremd zu sein.

Da ausschließlich eTTi|U£Xec9ai, eTTi|neXö)a6voc (letzteres in sehr zahl-

reichen Fällen) vorkommt, ist sicher überall emiueXou (nicht emiueXoO)

zu betonen.^)

1) Zwar bemerkt Moeris p. 196 ^in|u^\ou irapoSuxövuJC 'A., Trepicmu|Li^viuc "€.,

aber diese Anji^abe stimmt auch nicht zum Gebrauch der attischen Inschrift i>n:

nach Meisterh.-Schwyz. 175, 4 diriiu^Xeceai : ^mueXeicGai = 4 : 'M. La\iten-
sach 1887, 19. Schweizer Perg. 174. Crönert 22'd.
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Belege: d7Tl^eXeceal Eev. Mel. 295 == Arch. 11 518, 4 (ISO"*), im-
)Lie\ö|uevoc Petr. H 2 (4) 8 (260^). Petr.^ 53 (o) 7 (HP). Vat. A 22 (172*).

Par. 63, 1, 18 (165'^); 42, 14 (156'^). Tebt. I 19, 14 (114*). Grenf. I

32, 9 (102*); 35, 7 (99*). Rev. Mel. = Arch. II 516, 11 (99—98*).
Grenf. II 36, 19 (95*) und sehr oft. — eTn^eXou[^evoc Par. 63, 12, 100
(165*) scheint zweifelhafte Lesart zu sein. — emiueXou Petr. 11 11 (l)

8 (III*). Par. 32, 30 (162*); 46, 21 (153*) etc.

Ebenso kennen die ptol. Papyri nur Ttpoc-, cufKupuj, nicht

Ttpoc-, cuTKupe'uu; umgekehrt nur dTTOcrepeuu, aber CTepo)uai.

Belege: TUJv TTpoCKupovTuuv töttuuv Lond. II p. 14, 28 (116— 111*).

nepi TUJV cuTKupövTiuv Rev. L. 20, 16; 43, 14; 49, 7; 56, 10 (258*). TCt

cuTKupovxa Petr. 11 46 (b) 6 = Petr.^ p. 164, 12 (200*). Strack, Ptol.

Inschr. Arch. HI 127, 3 (c. 190*). Grenf. I 21, 8 (126*). Lond. n p. 14,

20. 28 (116—111*). cuvKUpoucav Dittenberg. inscr. gr. or. I 65, 9/10

(247— 221*) mit späteren Belegen unter Note 5. Hesych. cuTKUpeiar

cuVTeuHerai. Das Wort war bisher (Thes. gr. VII 996) für verderbt ge-

halten worden. Crönert 224, 2.

dTTOCTepoOvxec Par. 31,33 (163*). dTTOCiepoOciv ebd.26,34 (163*).

CTepecBw Rev. L. 49, 22; 76, 7 (258*). Petr.^ 20 verso 1, 8 (246*).

CTcpecGuucav Rev. L. 51, 25; 52, 10. 25; 54. 8. 10; einmal mit Epenthese

(S. 155) ceTepecGujcav 50, 10 (258*).

Zweierlei Präsensstämme (kontrahiert und unkontrahiert)

zeigen folgende Verba:

ei'pTUJ: dveipTOu)Lievuuv Tebt. 15, 229 (118*); bieipTovTOC ebd. 50, 6 (112*).

eXißuu: eXißou^evouc Vat. D (Mai V 604) 14 (162*) [Peyron]; eXißo-

laevojv Par. 26, 21 (163*). eKeXißecGai Tor. I 6, 30 (117*).

6 qp e i X uu : evocpeiXoujuevric (cf. Fut. oqpeiXricuu) Rev. L. 31, 3 (258 *). ujqpiXeic

Wilck. Ostr. 1525, 2 (124*) und irpocuucpeiXei Petr. II 16, 12 (240*)

sind eher Praesentia als Imperfekta. Sonst oft evoqpeiXexai Rev.

L. 18, 17 (258*). ocpeiXo^evou Petr. II 13 (18*) 2 (258—53*).

oqpeiXöiueva Par. 31, 20 (163*). TrpocoqpeiXo)aevouc Par. 29, 14 (161*).

6(peiXo^ev ebd. 9, 29 (107*). evocpeiXöineva Tebt. I 17, 6 (114*).

ujcpeiXev Petr.^ 80 (c) 6 (III*). ujcpeiXov Tebt. I 212 (114*). Tipo-

uucpeiXev Par. 7, 18 (99*). -irpocuucpeiXev Petr.^ 141, 18 (III*) etc.

Freilich können solche Formen (z. B. ujqpiXeic) auch auf lautlichem

Wege entstanden sein. So ist jedenfalls *TTXavö)aevoi statt TiXavoJiuevoi

Par. 47, 28 (153*) ein orthographisches Versehen; auch bei Formen

wie *TToX5vToc = ttujXoOvtoc, ö)uoXoTovTa = ojaoXofoOvTa wird man
schwerlich (mit Nachmanson 61) ein Ausweichen der Kontrakta in die

verba barytona, sondern lautliche Übergänge (nach § 18, S. 116) fest-

zustellen haben.
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Anmerkung 2. Das episch -ionische eiXeoi (attisch ei'Wuj) liegt zugrunde

in ^veiXriKÖTUJv Tebt. I 24, 62 (117") und rrepieiXriinevriv Kanop. Dekr. 63 (23'!*).

5. Von Verben auf -öuu sind folgende Präsensformen belegt:

Indikativ: dHiuJ, dEioTc oft. ßeßaioi Magd. 3, 8 (IIP). br|Xoi

Eud. 193 (vor 16r)^). Tebt. I 31, 2. 11 (112^. dEioO|uev Petr. II 32

(2 b) 9 (238^). Tebt.I 124, 18. 20 (118*); 28, 15 (114^); Lond.I p.25,

22; 26, 21 (16P); p. 7, 6 (164*) etc. Über dgioövjuev (sie) vgl. § 44

Anm. 1 S. 197; über dHiuj|uev s. Nr. 6.

Konjunktiv: edv |ufi ßeßaioT Tebt.I 105,34 (103*) etc.

Imperativ: br|\ouTuucav Rev. L. 30, 14 (258*). ßeßaiouTuucav

Petr. II 44, 14 (nach 246 *j etc. Einmal abnorm kontrahiert ßeßaiuuxuui

Tebt. I 105, 29 (103*), vielleicht analog zum häufigen ßeßaiaiiric, ßeßai-

ujipia gebildet; ebenso ßeßaiujc9ai Oxy. 265 (P).

Imperf.: liHiouv Tebt.I 61 (b) 29 (118*). Über eEiouv s. § 72

Anm. 5 S. 334 und 64. ebnXouc Par. 65, 3 (146—135*). r|giou Petr.^

53 (q) 10 (III*). ebriXouTO Tebt. I 61 (b) 28 (118*). Tor. I 2, 12 (117*).

ebeHioOv[To] Petr. II 45 col. 3, 24 (246*) etc.

Der Infin. lautet stets -oüv, nirgends -oiv: z. B. dHioOv Greiif II

14 (a) 8 (270 oder 233*); Par. 49, 16 (c. 160*). eKTrXripoöv Tebt. I 50, 44

(112—111*); ^exa^icGouv 105, 31 (103*); eEaXXoxpioOv 104, 23 (92*) etc.

Zum späteren Infin. auf -oTv vgl. Lautensach 1887, 25. Mhs.

Schwyz. 176, 6. Hatzidakis Einl. 193. Win.-Schmiedel § 13, 25.

Reinhold 85. Moulton Class. rev. XV (1901) 36; XVIII (1904) HO.

6. Vermischung der drei Kontraktionsklasseu und Über-

gang in verwandte Bildungen.^)

In einmaligem dEnju)uev Lond. I p. 20, 29 (161*) neben sehr ge-

wöhnlichem dEioO|uev (s. vorige Nr.) könnte man Übergang von -öuu

in -duu annehmen; doch mag bei dem häufigen Wort eher lautliche

Verwechslung vorliegen (§ 12 S. 100). dpoipictv ist Petr.' 31, 7

(c. 240*) belegt, nirgends dpoTpioOv.

Anmerkung 3. Mit Unrecht wurde *öpoöca Par. 51, 21 (160*) mit öpiiica

gleichgestellt; es ist vielmehr (nach § 18 S. 116) = oupoöca, was in den dcrb-

iiaiveii Traumbericht trefflich paßt. Crönert, Arch. I 213 und Mem. herc. 223.

Zum Übergang der verba contracta in verwandte Typen,

namentlich auf -d^uu und -iCuu, wie eY^tHidZüoiLiai = beEiou|uai, cuv-

)-|TopdZ;uj == cuvriYopeuu, dcTTopiZiuj -^ dcTTopeuu und umgekehrt boKi|aduj

für boKiiudluu, KaTaYnpauJ füi" KaxaYilpacKUJ, CKuXduj für cküXXuu vgl. the

betreffenden Kliissen in der Stamnibildung.slehre § ^''(j. Über KaBicxdtu

1) Die zahlreichsten Beispiele derartiger Vermischung der Kontraktil gibt

Kein hold 85 f. aus den apostol. Vätern.
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= KaOicirmi s. unter Nr. 11 b 2. S. außerdem Hatzidakis Einl. 397 f.

Schmid Attic. IV 704f.

b) Die zweisilbige Form oT)uai ist belegt Petr. II 20 col. 2,

11 (252^); 39 (g) 13 (IIP). Leid. C p. 118, 1, 16; aber Z. 19 oiom,
das sonst nirgends begegnet (160*). oi|uevuuv (das o nachträglich

tibergeschrieben) Par. 63, 12, 87 (165*) — aber ebenda 63, 1, 27

oioiaevujv (165*). oierai Tor. V 14 (177 oder 165*). uj)Linv Par. 50, 17.

21 (aber 15 oiexo); 51, 2. 29. Leid. C p. 119 r. col. 26 (160*). Kai

6}xr\v (= ÜJ|ur|v) von Witkowski aus Kaio)Liai hergestellt Par. 51, 37 (160*).

Zur Entstehung von oi|uai (nicht Verstümmelung von oiO)uai, sondern

aus einem Perfektstamm uj|uai hervorgegangen) vgl. Wackernagel
K. Z. 30, 31 6 und „Vermischte Beiträge zur griech. Sprachkunde" 1897, 18.

J. Schmidt KZ. 38, 33.

c) Die Präsensbildungen auf -dlo), -iZ^uu, -vlvj, -dvuu (auEuu, auHdvuj),

-^vuü, -CKUJ sind in der Stammbildungslehre § 86 zusammengestellt.

d) Einzelnes.

1. Das attische dp|uÖTTUj ist nur auf einem literarischen Stück

erhalten: dpjuÖTTei P. Weil I 2 (a und b), geschr. vor 161*. Die

stehende Form der Urkunden ist dpjuöZiuJ.^)

Belege: dp^öZ:oucav Tor. Xni 22 (137*). Strack, Ptol. Inschi-.

Arch. in 138, 30 (unb. ptol.j. -oucric Tor. I 3, 14 (117*). Tebt. I 13,

23; 16, 24 (114*); 41, 23 (119*); 45, 35; 46, 30; 47, 32 (113*); 183

(11*^). Tay. XII 33 (nach 103*). -ÖVTUUC Par. 63, 77 (165*). dp^tö-

lovci Tebt. I 66, 60 (121*). fip|uoZ:ev ebd. 24, 46 (117*).

2. Yivo|uai — yivluckuu herrschen ohne Ausnahme in den Ur-

kunden der Ptolemäerzeit. Belege (seit 277*) stehen S. 165. yiTVOiuai,

TiTViucKUJ haben sich als überlieferte Orthographie nur in klassischen

Stücken des III. Jahrh. erhalten.

3. Das poetische buvuu = buo)uai enthält an mehreren Stelleu

der Eudoxospapyrus (vgl. § 3 S. 26): buvuuv 6, 6; buvouci 6, 33;

cuvKaxabuvei 18,8; 19,8 (vor 165*). Mhs.-Schwyz. 178, 22.

4. eBeXuu — OeXuj. Das alte (homerisch-attische) eOe'Xuj hat nur

der Phädonpapyrus: eBeXeic Petr. I 5 (3) 6 = Phaed. 68 D, wo die

lectio vulg. eGeXrjceic hat (c. 300*).

Sonst steht, nicht nur in der alten Wendung dv 6eöc GeXrii,

sondern durchweg GeXuu, selbst in literarischen Stücken, wo die rezi-

pierten Texte eBeXuu bieten.

1) Vgl. Schweizer 176. Schmid Attic. IV 684. Win.-Schmiedel § 13, 4.

Crönert 135. Mhs.-Schwyz. 177, 19.
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Belege: av Beoc GeXei Petr. I 6 (2) 7 = Phaed. 80 D [vulg. eBeXTii],

geschr. c. 300 **; av Oeöc 6e\r|i ebd. 2, 3 (Antiope), gesclir. c. 250*. —
GeXuu Petr.2 42 H (7) 8; (8f) 16 (c. 250^). Petr. I 11, 9 (220*); II 42 (c)

10 (c. 250'^). Par. 50, 16 (160*). GeXic Par. 44, 5 (153*). GeXei Petr.H

11 (2) 6 (ni*). GeXric Par. 58, 11 (165*). GeXeiv Par. 49, 23 (160*).

Petr. n 50 (3) 30 = Lach. 191 A [vulg. eGeXeiv], geschr. c. 300*. Auch
die Poesie hat GeXuu, z. B. Tebt. I 1, 2, 13 GeXuuv; 2 (a) verso 1. 2. 10

GeXeie (c. 100*).

Zum attischen eGeXuu (seit 250* GeXuu) Mhs.-Schwyz. 178, 23.

Über das Imperfekt TiGeXov s. oben § 72, 2 S. 330.

5. Die attischen Formen Kduu, xXduu finden sich neben den

hellenistischen Kaiua, KXaiuj. Weiteres s. §14,5 S. 104f.

(5. ujKTeipexo statt des korrekten djiKTipeio begegnet Hyperid.

K. O. Kenyon class. p. 51 (II—I*).

7. Einmaliges eTncKeTTÖ|uevoi (= acht haben, Umschau halten)

Petr. II 6, 4 (c. 250*) gehört nicht zu ckcttoj, sondern ist wohl Ver-

sehen für emcKeTTTÖiLievoi. Übrigens ist auch diese Präsensform, die

in attischer Prosa (PL Lach. 185 B) sehr selten, etwas häufiger bei

Polyb., im N. T. (Win.-Schmiedel § 15), auch bei Herodian I 17,7;

Herond. VII 92 vorkommt, in den ptol. Papyri nicht wieder zu finden;

man liest überall CKOTreuu, z. B. CKOTreixe Par. 61, 3 (156*). em-

CKOTTOuviec Lond. I p. 10, 19 (162*). eTriCKOTrou (med.) Rev. MeL 295,

12 (130*). Schmid Attic. I 135. Reinhold 100 findet cK67TT0,uai,

eTTi-, cuvcKeTTTOjuai, auch e-mcKeTTTuu nicht selten bei den Vätern.

8. cujiZ^uu — oJjIuj. Die attische Schreibweise (Mhs.- Seh wyz. 179,

26) findet sich in einem amtlichen Aktenstück des 2. Jahrh. v. Chr.;

biacuuiZ^ecGai Par. 63, 11, 52 (165*); in einer Traumerzählung etwa

derselben Zeit die sonderbare Schreibung Ivjlovca = cuuZ^ouca Leid. U
2, 19 (II*). Vgl. oben § 21, 5 S. 134. Schweizer Perg. 176.

Crönert 51, 3.

II. Themavokallose Verba.

a) Verba auf -vu)lii.^)

Die alte Form ist bewahrt im Aktiv: beiJKVUToucav Rev. L. 89, 14;

eTTibeiKvuTuucav ebd. 25, 2; 2i.), 16; 49, 13 (258*). irpocuTTobeiKvuc Tor. I

6, 19; 7, 3 (117*). eTiibeiKvuvToc Tebt. I 27, 88 (113*). ö)avu)ai B ü II

543, 2 (28/27*). — Medio-passiv: dTToXXuMcGa Petr. II 4 (1) 4 (255*1

1) G. Meyer 578. K.-IJI. § 28'2 Anm. G. :Mhs.-Schwy z. 191. Wiu.-
Schmiedel § 14, 18. Schweizer 178 (mit zahlreiclien Grammatikerstellcnl.

Schmidt de los. eloc. 474tf. Dieterich Unt. 2*21 ff. Nachmansou Ififtf.

Reinhold 95 f.
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TTapaTToX\u|uevoc Petr.- 36 (a) verso 4 (III'^j. TrapabeiKvucÖai Amli. II

34 (c) 7 (nach 157*). urrobeiKvuuevoic Par. 63, 2, 56 (165*). uno-

biKvu)Lievujv Tebt. I 24,58(117*). uirobeiKvuiuevov ebd. 27, 23.78 (113*jusw.

Nach der thematischen Konjugation sind flektiert die aktiven

Formen: TrapabeiKVuuj Tor. II 42 (116*). rrapabeiKvueiv Greni". I 11,

2, 1 (157*); Amh. II 34 (d) 4 (nach 157*). eTTibeiKvvjeiv Tor. I 7,4

(117*). eTTibiKvuövTuuv Petr. II 32 (2 a) 4 (III*). eTTibiKvuovxac Tebt. I

26, 8 (114*j. TTapabeiKvüovToc Petr. II 4 (8) 6 (255 *j. ÜTrebeiKvuev

Par. 15, 36 (120*). dnüXuei = dnoXXüei Par. 50, 9 (160*). öiavuuu

Ashmol. PI. XVI 38 (III*). Rev. L. 86, 10 (258*). Theb. Bk. XI 2.

19 (116*). ö^ivvjo (sie) Par. 47, 2 (153*). o^vuc^ev Tebt. I 22, 13 (112*).

6)LivuuuvTac (sie) Par. 50, 21 (160*). cuvo|uvueTUJcav Ostr. 1150,8 (134*).

Über 6|Livouei vgl. § 18 S. 118. KaTacxpcwuei (sie) Leid. C p. 119

col. 2, 28 (c. 160*). KaracTpujvvüeiv Tor. I 8, 18 (117*). — Das alt-

attische dvoiTUJ (Mhs.-Schwyz. 191; Lautensach 1887, 8) begegnet

im 2. Jahrh. v. Chr. in der Orthographie dvuTU), worüber zu vgl.

§ 15, 7 S. 110. Medio-passiv: dTToXXuoito Artem. 6 (III*).

Danach herrscheu im Aktiv die thematischen Formen entschieden

vor (Moeris p. 205 ö|uvuvai 'A., 6|uvueiv "6.); im Medio-passiv haben

sieh fast durchweg unthematische Bildungen erhalten.

b) Die übrigen unthematischen Verba des Attischen haben

größtenteils ihren alten Präsensstamm gerettet; doch fehlt es nicht

ganz an Beispielen, in denen sie im Kampf gegen die Analogie der

Verba auf -uu (teils contracta, teils barvtona) unterliegen. Xur ei)ui

bleibt von analogistischen Einflüssen verschont.-^)

1. TiGrmi bildet seine Formen regelmäßig vom Präsensstamm xiBe-:

Aktiv: ÜTTOTierim Petr. H 46 (b) 5 (c. 200*). riee^ev Petr.^ 41

verso 8 (III*). Tebt. I 61 (b) 13.44 (118*); 72, 116 (114*). eKTiGetiucav

Rev. L. 9, 2 (258*). dvTixieevai Par. 16, 21 (141*). eSeiiGecav Par. 26,

16 (163*) usw.

Anmerkung 3. Die schon im Attischen an die Kontrakta angelehnt«

Imperativform xiBei (K.-Bl. 11 45) läßt sich vielleicht in -rrpoc&iSei Eud. 4, 27 (165*)

erkennen (Letronne -rrpocTiOei). Freilich ist die Stelle verdorben, der Zusammen-
hang schwer zu erklären, und Blaß liest -rTpocTi0ei<^c)>.

Med.-Pass.: TeieecGai Lond. I p. 40, 71 (158*). biaxiGecGai Par. 63,

8, 6 (165*). TiGeciai — tiGecxuji = xiGecGai, iiGecGu) (vgl. § 36 S. 179)

1) Über das Schicksal dieser Verba (auf -)ui) in späterer Zeit handeln

namentlich Hatzidakis K. Z. 33, 105ff. und Dieterich Unt. 216flF. (dessen

Stellenangaben bezüglich der Papyri nicht zuverlässig sind). Über den Tatbestand

in den attischen Inschriften gibt Aufschluß Mhs.-Schwyz. 188; in Pergamon
Schweizer 176ff.; im N. T. Win.-Schmiedel § 14; bei den apostol. Vätern

Reinhold 86 ff.
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Tebt. I 72, 455. 456 (114^). Teee|u<ev>uuv Tebt. I 66, 76 (121*) ist

= TiBeiaevuuv (durcli Vokalassimilation?), nicht wohl = Te0ei|aevuuv, wie

die Herausg. meinen; vgl. die Parallelstelle Tebt. I 60,48 Ti6e)LievuJV fll8^).

eiieeTO Leid. B 1,10 (164*). TTpoceEexieeTO Par. 15, 50 (120=*;. iiTreiieeTO

Tebt. I 27, 32 (113*). Konj. eKTiefiTai Theb. Bk. XI 12 (116*) usw.

2. icxriiui.

Aktiv: Ka6icTr|Ci Grenf. I 17, 18 (nach 147 oder 136*). ctTTO-

KaGiCTOtTUJ Rev. L. 17, 5. KaöiCTaTuucav ebd. 44, 4 (258*).

Med.-Pass.: ^J(picTa^al Petr.- 68 (a) 3; (b) 2 (m*). Theb. Bk. IH

2, 5 (130*). cuvicTaiai Par. 65, 20 (146—35*). lCTd^evoc Lond. II

p. 5, 12 (133*J. TTapiCTa)uevr|V Par. 63, 181 (165*). TTpoiCTdjaevoc Petr. 11

3 (b) 4 (III*). äcpicxaceai Tor. VIII 7 (119*). cuviCTacBai Tor. I 4, 21 (117*).

cuTKaeicTacBai Amh. II 33, 16. 24 (nach 157*); Tebt. I 25, 5. 10 (117*).

üqpicTaTO Theb. Bk. lU 2, 8; -VTO ebd. I 1, 2; 2, 3 (130*) usw.

Mit den mithematischen Formeu konkurrieren 2 thematische

Präsensstämme: icTduu (von der Wurzel icxa-) und ictdvuu (vom

Infin. icrdvai hergeleitet), von denen letztere in späterer Zeit (z. B.

schon im N. T.) die Oberhand gewinnt.^)

Man liest im 2. Jahrh. v. Ckr. vereinzelt

a) KaBeicid Par. 23, 11 (165*). KaBeicTUJciv ebd. 14. KaBicTÜüvia

Par. 51, 15 (160*). Vgl. KaGicrojv Aristeas (Wendland) 228. Schmid
G. G. A. 1895, 45.

b) dvBicidveiv Petr. 11 37 (2*) verso 14 (III*). KaBicidveiv

Aristeas 280. 281. Nachchristlich KaBictavöiuevoi Amh. II 70, 4 (115^).

Anmerkung 4. Vom Perl". ecxriKa, vielleicht mit Anlehnung an i'^klu,

entstand im späteren Griechisch ein Präsens ctiikuj = stehe. CI. Meyer 642.

Kaibel epigr. 070, 2. Hatzidakis Einl. 399. Win.-Schmiedel § 14, 14.

Reinhold 72. cxriKUj findet sich bei Polyb. und im N. T. Vorausgesetzt wäre

dieser Präseusstamm im Fut. TrapacTnEexai (Strack) in der Rosettaiuschrift 39 (196 '),

wo jetzt Dittenberger inscr. gr. or. Nr. 90 -rrapecTriEeTai liest.

3. öibuufii. Auch hier überwiegen weitaus die alten unthematischen

Präsensformen.

Beispiele. Aktiv: bibuuui Grenf. I 12, 17 (nach 148*). P. Kairo

Arch. I 64, 3 (123*). eTTibibuujai Tebt. I 45, 27; 46, 23 (113*). bibo.uei

Par. 45, 4 (153*). eT^i^ouc = eTÖibuuc (§12 S. 99) P. Weil I 20

(a und b), geschr. vor 161*. bibuuciv Rev. L. 14, 16 (258*). dTrobibuuciv

Magd. 13, 9; 23, 3 (III*™). TTpocbibuuciv Eud. 40 (vor 165*). embiboMtv

Tebt. I 41, 19 (119*). Trapabibo|Ltev Petr. II 32(1) 11 (m*). biböaci

Petr. n 13 (20) 3 (258—53*V dTTobiböaci Magd. 1, 13 (III*). dTTobibÖTiu

Rev. L. 25, 13 (258*). eicbibÖTW Petr.- 19 (c) 35 (225*). Ttpocbiboüc

1) Schweizer 177. Hatzidakis Einl. 390. Schmid Attic. II 26: IV 60ö.

Dieterich Unt. 218. Win.-Schmiedel § 14, 14. Nachmansou lö7.

Mayser, Papyrusgranimatik. 23
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Eud. 2, 16 (165'^). biboOca Petr.2l9(c) 26 (225*). erreibibövioc Tebt. I

124, 8 (nach 118*). bibövai Petr.ll 4 (3) 3 (255*); 10 (Ij 12 (nach 240*).

fcdv — dtTTobibo) Grenf. II 17, 5 (136*) usw.

Med. -Pass.: biboiai Par. 9, 30 (l07*j. biböceuu Rev. L. 85, 3.

biböceuucav ebd. 55, 16 (258*). bibocBai Par. 22, 27; 26, 6 (163*);

Leid. D 2, 4 (162*). edv — bibOuviai Par. 62, 6, 16 (II *0- Über den Optativ

(biboT, biboiri, bibujricav) vgl. § 71, 15 S. 326.

Die einzige Spur eines Übergangs in die Klasse der Kontrakta zeigt

vielleicht die Verbindung TiXeovotKic [ötTT]aiTOÜ)aevoi ouk d[TT]obibu)Ci =
dTTobiböaci Par. 8, 17 (129*). Dieselbe sonderbare Pluralform zitiert

Reinhold p. 92 (übrigens mit dem Akzent bibuuciv) Acta Thomae 53, 31

und Schmidt de los. eloc. 477f.; im übrigen lag die Kontraktion biboOciv

näher und kommt später nicht selten vor.-^). Dagegen ist biboJcOai

Par. 31, 10 (163*) sicherlich auf lautlichem Wege durch Vertauschung

von o mit o) zu erklären. Zum Ganzen vgl. Brugmann Gr. Gr. 280.

Win.-Schmiedel § 14, 13. Blaß N. T. § 23, 3. Reinhold 93.

Crönert 251 e.

4. inm: dcpiTiMi Petr. I 14, 18 (237*). Petr.^ 8 (b) 8 (235*).

dcpidcei (= ci) Tebt. I 5,2. 10. 19. 49fP. (118*). dveiexai (= dviexai)

Petr.2 53 (p) 4 (IIP), npoieceuj Rev. L. 40, 5 (258*). dqpTvai Par. 47,

15 (153*) möcbte ich nicht (wie das allerdings in der Nähe stehende

ivai) mit Win.-Schmiedel p. 53 Note 45 und Dieterich Unt. 220

für einen Infin. praes., sondern = dqpeivai erklären.^)

5. KeT)aai: durchaus regelmäßig. bidKeicai Par. 30, 26 (162*).

dTTÖKeixai ebd. 63, 10, 47 (165*). uTTÖKeixai Tebt. I 32, 11 (145*). im-

Keiceai ebd. 71, 8 (114*). biaKeijaevoc Petr. 11 19 (2) 4 (III*). Das

Partie, sehr häufig. uTteKeixo Petr.^ 32 (g) verso 14 (240*) etc. Lebendig

sind fast nur noch Indik. 3. p. sing., Infin. und Partie. Zur beschränkten

Flexiousfähigkeit vgl. Dieterich Unt. 223; zur spätgriechischen Flexion

Hatzidakis K. Z. 33, 105 ff.

6. fiiuai ist als simplex (poetisch) und compositum noch im

Gebrauch; vom Übergang in KaBofiai keine Spur.") fi|aev' Tebt. I 1, 6

1) Vgl. Crönert 2501, wo ebenfalls (251, e) eine ganze Reihe handschrift-

licher Belege für die Pluralform btbwci (von 6i6ai)ni aus gebildet?) angeführt

wird. Auch Crönert neigt schließlich zur Akzentuierung öibiDci (kontrahiert

aus öiböaci).

2) Thematische Fonnen von einem neugebildeten Verbum luu, leic, wie sie

z. ß. Win.-Schmiedel § 14, 16 aus dem N. T., Reinhold 94 aus den Vätern,

Schmid Attic. 11 26 aus Aristides, Crönert 258 aus Inschriften und Hand-

schriften anführen kommen in den ptol. Papyri nirgends vor. Vgl. auch Usener,
der heil. Theodosius S. 1.^6 f

3) Moeris p. 201 KdGr|co 'A., icdOcu "6. Schweizer 177. Win.-Schmiedel
§ 14, 2. 3. Reinhold 89.
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(Anthologie-Fragm. nach 100^), in der Kopie rijuewe. Ka9r|)aevri Par. 50,

10 (160''). TtpoKaGriiuevou ebd. 63, 6, 165 (165*). edv TtpocKaGeT

(= Qy\i) Grenf. I 1, 1, 19 (erot. Fragm. nach 173'*). KaGüuvxai Petr. II

9 (2) 10 (241*). Über die Aiigmentform (7Tap)eKder|T0 s. § 12, 11

5. 342.

7. buvaiaai: buvacGai Grenf. II 14 (a) 19 (270 oder 233*). Par. 38,

15 (160*). buvdiaeGa Par. 47, 10 (153*). bvvä^evoc Par. 63, 4, 107;

6, 173 (165*) und sehr oft. bijvuü|uai Petr." 32 verso col. 2, 6 (c. 240*).

Lond. I p. 38, 27 (158*) usw.

Vom Konjunktiv aus stellte sich, wohl nach der Gleichung

Xuuu|uai : büvuu|uai = Xuojaai : buvo|uai, ein Präsens buvojuai ein: so

Par. 39, 10; Lond. Ip. 36, 22 (161*). Vgl. G.Meyer 585. Schweizer 177.

Win.-Schmiedel §14, 2. Schmid G. G. A. 1895, 46. Dieterich222.

Reinhold 95. Crönert 252 (mehrere Beispiele aus späteren Papp,

und bei Aristoteles).

Anmerkung 5. Umgekehrt begegnet statt des seit Homer gebräuchlichen

dva(vo|uai (vielleicht mit Anlehnung an öviva.uai) die Form (iTTavaiva,uai Grenf. I

1,1,5 (erot. Fragm. nach 173*). Über ßouXdjuevoc, ßoXd|Li6voc (nach 5uvä]uevoc

gebildet) vgl. § 76, 4 a.

8. (prmi: cpnci Petr. II 17 (1) 2 (III*). Petr. ^ 20 (2) 10 (246*);

132, 18 (in*). Tor. I 7, 5 (117*). cpaciv Petr. I 29, 16 (III*); Petr.^ 46

(1) 5 (III*). ecpnv Par. 35,8 (163*). ecpric (nirgends ecpricGa) Petr.2 32(g)

verso 14 (c. 240*). ecpn Tor. I 5, 29; 6, 20. 21 ff.; Petr.^ 51, 10; 53 (j)

20 (III*) und oft. eqpacav Leid. U 4, 13 (II*). Im Partie, tritt teils

qpdjuevoc teils qpdcKuuv, im Infin. qpdcKeiv ein: (pd)uevoi Rev. L. 55,

19 (258*). Petr. II 9 (3) 9 (241*). cpaMevn Petr.- 21 (g) 19 (226*);

30, 6 (III *j. qpdjuevoc Grenf I 1, 1, 11 (nach 173*). qpa,uevuuv Leid. U 3,

20 (11*). Über den poetischen Charakter der Form vgl. § 3 S. 34.

cpdcKiuv Petr. II 37 r. col. 8 (IIP). cpdcKOVTOc ebd. 18 (2*) 6 (246*).

cpacKoucac Par. 34, 7 (157*). cpdcKeiv Grenf II 17, 9 (136*). Vgl.

K.-Bl. II211f Schweizer 177. Nachmansou 157.

9. 6i)ui: dtreic Tebt. I 1, 3 (Anthologiefragm., nach 100*). eiciaci

Petr. II 38 (b) 12 (242*). eTriövxi ebd. 47, 22 (III*). Kaxiövioc ebd. 32

(2b) 5 (c. 240*). eiciövTUJV Petr.^ 73, 7 (III*). elcievai Petr. II 16, 6

(c. 250*). Der seit dem 2. Jahrh. v. Chr. vorkommende Infin. i'vai

Par.47,17(153*); irpocivai Par.63,4, 109 (105*); bieEivai [Demosth.]

epist. III (Kenyon) § 7 (II— I*) ist als Analogiebildung zu ijuev, ire,

iGi aufzufassen, das i also kurz. eEivai auch bei Machon (Athen. XIII

580 C) und bei Herodiau (Lentz) I 523, 2; II 18,2. Crönert 253.

— Das Verbum eim, dessen Futurbedeutung nicht mehr fühlbar ist,

2;5*
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wird immer spärlicher gebraucht und durch epxo)Liai ersetzt; im X. T.

ist es selten, dagegen auffallend häufig bei den apostolischen Vätern.

Nachmanson 157. Reinhold 88.

10. ei)ai: ei)ai Petr.- 42H (8f) 5 (c. 250''); 15. cuveim Lond. 11

p. 2 verso 4 (IP). et Petr.^ 36 (a) recto 23 (IIP). Lond. I p. 13, 15 (162'^).

eciaev Grenf. I 35, 8 (99^). Leid. B 3, 5 (164'^). dciiv, eiciv, iL, r|c etc.,

ujv, eivai überall. Zum Optativ eiri(i)' ei'ricav vgl. oben § 20, 8 S. 126

und § 71, 15 S. 326, über den Imperativ kGi § 71, 17 S. 327. ecTUJ

Petr. I 16 (2) 14 (230'^); 18 (1) 12 (237''). Amh. E 29, 22 (nach

250^). eEecTUJ Petr.- 42 F(c) 12 (252^). Petr. I 14, 13; 15, 16. 21 (237 ^).

Belege für ecTUJi s. § 21, 6 S. 135; für ellcQuj § 36 S. 178. PL eciwcav

Petr. I 15, 20 (237''). -rrepiecxujcav Petr. II 8 (1) B 10 (IIP) etc.

Imperfekt: fjv ist als 3. p. sing, geläufig, nirgends als 1.; dafür

finriv Magd. 6, 6 (IIP). Par. 8, 7 (129") — statt ujvrmiiv ist zu lesen

UJV fiianv; Ostr. 1256, 7 (136—5'^). cuvrmnv Grenf. I 12,19 (nach 148^);

21, 4 (126=^). Auch der Plur. 1. p. medial: nMee« Petr. II 4 (7) 3 (255^).

[ili)aeea Petr. II 23 (1) 7 (c. 246'') ist zu tilgen und zu lesen iva fji

^ee' au[T0Ö] (für ^er' auroö), s. Wilcken Add. et Corr. zu Petr.^

p. XVII; danach Crönert 253, 5 zu berichtigen.] — fixe Par. 63, 7,

205 (165^). ficav gewöhnlich. — Zu den medialen Imperfektformen

vgl K.-BI. § 298, 4. Schmid Attic. IV 599. Schmidt Fleckeis.

Jahrb. suppl. XX 484. Win.-Schmiedel § 14, 1.

§ 74. Futurbildung (Aktivim — Medium).

1. Die sogenannte attische Futurbilduug erhält sich

a) bei allen mehrsilbigen Verben auf -ilw})

Aktive Formen: i|LiaTiei Loud.I p. 32, 14 (l63"). KO|uioö|uev Petr.^ 53

(k) 5 (ni''). TTttpaKOiaiei ebd. 43 (2) recto col. 4, 35 (246"). irapa-

KOiuieiv Petr. 11 14 (2) 18 (HP). TTaXixpaxnXioöci Petr. II 15 (l) 2 (_241'').

TiapacppuTavieT Petr.^ 42 F (a) 8. 10; (b) 1 (252^); 43 (2) recto col. 4, 15

(246^). -rroTieiv Petr.^ 56 (c) 8 (c. 260"). cuvxeipioOciv Par. 62, 4, 16

(II"'). (pepvieiv Lond. I p. 32, 15 (163"). cppoviiei Petr.^ 56 (c) 9 (c. 260").

XpTiMaTieT Rev. L. 77, 1 (258").

Mediale Formen: aTToXo-fiou^evov Par. 35, 35 (163"). vocqpeioO^ai

Petr.2 56 (b) 10 = Rev. L. Append. II 2, 10 (c. 260"). xapiei (xapinO

Belege § 20, 11 S. 129.

1) K.-Bl. §227, 4. Mhs.-Schwyz. 179. Lautensach 1887, 17. Schmid

Attic. IV 595; G. G. A. 1895, 44. Schmidt de los. eloc. 447 ff. Schweizer 178 f.

(mit Grammatikerzeugnisüen). Dieterich Unt. 244. Win.-Schmiedel §13, 5.

Nachmanson 158f. Reinhold 73.
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Anmerkung 1. In KaTapTic6)Lieea Tebt. I 24:, 48 (117^) ist das o unsicher,

also Konj. aor. möglich; über XoYicec6ai buva|uevuji vgl. § 79. 3.

b) Von Verben auf -dZ^oi kommen folgende Futurformen vor:

epTctTtti Petr.- 43 (2) verso col. 3, 2 (246^j. KaiepTaiai Tebt. I 10, 2

(119^). KaiepTwiueGa hat Crönert 226 wohl mit Recht hergestellt

aus KttTUjpYuuiueOa Magd. 10, 3 (IIP). epTcttai auch auf Koivrj-Inschriften

von Lebadeia bei Dittenb. Syll.^ 540, 12. 73. 102. 115 (JI^)- ebenso

KttiacKeudv Herm. XVI p. 172 Note 1; Dittenb. Syll.-226, 126. 150 (IIPj.

Über epTttcecGai in Aoristfunktion (?) vgl. § 79, 3.

Mit c: eEexdcovxa Par. 63, 8, 25 (165=^).

Anmerkung 2. Zweifelhaft ist *inriOa|uüüc epxfic Par. 50, 8 (IßO-''): möglicher-

weise eine Kontamination aus Konjunktiv und aktiver Futurbildung? Schmid
G. Gr. A. 1895, 44. Vgl. Schol. Theoer. XV 27 ui] . . . Oriceic. Marc. Diac. vit.

Porphyr, p. 74, 17 ed. Bonn. |ui*i ^crixai.

Zum Ganzen vgl. noch K.-Bl. II § 228, 3. Schvreizer 179.

Dieterich 244.

2. Die kurzvokalischen Kontrakta auf -duu und -euu haben

in der Regel das sigmatische Futurum : wie Trepicirdcei Par. 39, 13 (161*).

xeXecei Theb. Bk. III 2, 23 (131^); Tebt. I 105, 4. 24 (103=*). cuv-

teXecouciv Kauop. Dekr. 65 (237 '^). eTTiieXecovia Leid. B 2, 12 (164'*).

eTTireXeceiv Par. 26, 28 (163^). emieXeciv (sie) Leid. U 4, 11 (U*).

eiTiTeXecuji BU 1002, 15 (55*). Dagegen in futuralem Sinn cuvieXodciv

Petr.^ 43 (2) recto col. 1, 7 (246'*); aber ebd. col. 2, 29 cuvTeXe[couciv]

und verso col. 4, 6 cuvieXecei. BU 1001, 14 (56^) 6|uoXoTOÖ|uev erriTeXeTv

(fut.). Auch dTröXXu|ni bildet ein sigmatisches Futurum: *dTToXecr|c

= dTToXeceic (§ 10 S. 77) Par. 50, 8 (160**). Zum Ganzen vgl. K.-Bl.

§228, 3b mit Anmerkung. Schweizer Perg.179. Win.-Schmiedel

§13,5. Reinhold 73. Dieterich 244. Moulton Class. rev. XV
(1901) 435; XVIII (1904) 111.

3. Die Futurbildung der verba liquida ist bewahrt: dTT^Xeiv

Petr.2 56 (b) 12 (c. 260=*). eirißaXei ebd. 43 (2) recto col. 4, 18; Tiapa-

ßaXei ebd. verso col. 4, 5 (246*). cufaßaXeTiai (Wilcken) Par. 63, 3, 73

= Petr.2 Einl. p. 24 (165*). cuMßaXoöviai Petr.^ 36 (c) 7 (c. 260*).

emßaXouvTai Par.|_64, 37 (11*). epoö^ev (zu ei'puu) Eud. 16, 17 (vor 165*).

evKXivT = eTKXivei ebd. 11, 8. Kpivoöci Grenf. I 1, 1, 26 (erot. Fragm.

nach 173*). cnepeiv Tebt. I 66, 60 (^121*). dTTOCTeXfu Petr.^ 42 H {!)

7 (c. 250*). dTTOcreXeiv ebd. 56 (c) 4 (c. 260*). dvaieXei (^aufgehen)

Eud. 7, 2; eiriieXoGciv ebd. 6, 32 (vor 165*). Vgl. Schweizer Perg. 179,4.

Nachraanson 159 Anm. 1.

An die Verba liquida schließt sich an eTraveXeiiai Par. 22. 8

(165*) zu diravaipecu vom Aor. eiXov gebildet. Ebenso eEeXei auf
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einer Inschrift von Lebadeia Dittenb. Syll.^ 540, 20 (II*;. Win.-

Schmiedel § 13, 5 weist die Form nach im N. T., Reinhold 73f. bei

den Vätern.

4. Ein mediales Futurum haben folgende verba activa:')

otKouuj: dKOuceiai P. Weil V 1 (vor. 161*).

ßaivuj: dTroßncexai Petr.^ 42 H (8f) 5 (c. 250*). eTßncö)aevov Tebt. I

24, 30 (IIT**). cufißnceiai ebd. 27, 77 (113*) usw.

TiviucKUj: biaTVOJcetai Petr.^ 43 F (c) 14 (252*); 43 (2j recto 4, 43

(246*). Amh. II 29, 3 (nach 250*) etc.

ei|ui: Belege für €QO\iu\ ^ 77 am Ende, Anm. 2; für ecei, ecri(i) § 20, 11

S. 129. TTapecxai Petr. II 14 (a) 19 (III*). TTpoceciai Leid. P 27

r. (n*). ececeai Petr. II 45 (1) 17 (c. 240*). eTrecönevoi Par. 5, 4, 11;

col. 11, 9 etc. (114*); P. Kairo Arch. I 64, 9 (123*) usw.

\a|aßdvuj: Belege für Xr)iiJO)uai —r- Xr|)LinJO)aai, Xd|uv|JO)aai § 44, 1 S. 194f.

ttitttuj: bittTTeceiTai Amh. II 33, 26 (157*). P. Reinach 18, 35 (108*).

tutx«vuj: TeuEecBai Lond. I p. 30, 19 (172*). TeuHerai Par. 36, 23

(163*). TeuHö^eOa Amh. II 35, 42 (132*). evieuEoiaevouc Par. 26,

17 (163*) usw.

Anmerkung 3. K\aü9ovTai Tebt. I 3, 7 (Epigramm, nach 100*), was die

Herausgeber mit KXaücovxai erklären, ist eher eine Präsensbildung auf 6 ' cf. irüGuu,

ßpiÖO) etc. Brugmann Grr. Gr.^ 296 f.).

§ 75. Sigmatischer Aorist,

1. Kurzen Vokal haben folgende Verba:

dpKeuj: enapKecai Artemis. 15 (III*).

eXauvuj: drreXdcavTO (ohne Augm.) Par. 37, 17 (163*). dEeXdcaviac

Par. 11, 14 (157*). -rrepiriXacav Tebt. 53, 18 (110*).

KüXeuj: eKdXecav Par. 51, 10 (160*). eveKdXecev Petr. II 47, 12 (192*).

lnetaKaXecac Tebt. I 23, 12 (119— 114*). TiapaKaXecaiuev (ohne Augm.)

Tebt. I 24, 46 (117*). TtapaKaXecavTec P. Kairo Arch. I 60,46 (123*).

irpocTTapeKdXeca Par. 64, 11 (164*). eicKaXecacöai Petr. II 12 (3) 10

(241*). TTapeKaXecd)Lir|v Leid. A 17 (c. 150*). TTpocKaXecd|Lievoc Par. 26,

25 (163*) usw.

öXXu^ii: TTpocttTTLuXecev Petr.^ 28 (e) verso (b) 18 (260*). dTToXecni

ebd. 36 (a) verso 28 (IE*).

öiavu^i: uJMOca Petr.^ 56 (d) 10 (c. 260*). ujjaocev Theb. Bk. XI 1. 17

(116*). o^öcni Rev. L. 56, 11 (258*). ö|nöcujci Tebt. I 37, 7 (73*).

önöcac Magd. 25, 7 (IIP). KaTO^ocüü^eea ebd. 26, 13 (III*).

1) Vgl. die Zusammenstellungen bei K.-Bl. E p. 24:4f.: Krüger Sprachl.

§ 39, 12.
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TTOveo): TTOvecai Magd. 11, 1 (HI*). — TTovr|cac Dittenb. inscr. gr.

or. I 194, 11 (42^).

CTTduu: ecTtacav Par. 40, 40 (156=*). arrocTTdcai Petr. II 9 (3) 1 (241*)

eKCTidcai Tebt. I 58, 29 (IIP). eEcTidcai § 53, 1 S. 225. crracdiuevoc

Par. 12, 15 (157*). emcTTaca^evri Magd. 24, 6 (III*). dciracduevoc

(mit prothetischem a) § 29, 1 S. 155.

(dTTo)cTepeuj: [dTTOc]Tepecai Magd. 8, 12 (IIP). Grenf. I 37, 8 (108*).

— dTiecTeprice Artemis. 2 (III*).

TeXeuj: bieTeXeca[^ev] Petr.^ 144 col. 4, 14 (c. 246*). eniTeXecai Lond. I

p. 9, 23 (162*). Leid. U 4, 5 (IP). eTnieXecuuci Grenf. I 21, 17

(176*). cuvreXecai Petr. II 4 (9) 10 (255*); 9 (3) 2 (24P). cuvieXecni

Petr.243 (2) recto col. 4, 33 (246*). edv — cuvTeXecuu^ai ebd. 42 H
(7) 7 (c. 250*). cuvieXecaiuevou Leid. U 2, 4 (IP). eTTicuvxeXecai

Magd. 2, 4 (EP).

Vgl. Schweizer Perg. 180, 2. Schmid Attic. lY 602; G. G.

A. 1895, 43. Win.-Schmiedel §13,3 (ecpöpeca, qpGovecdxuu). NacL-
manson 162. Reinhold 70. Zur Entstehung der Bildungen siehe

Wackernagel K. Z. 33, 35 ff.

2. Die verba liquida haben die alte Bildungsweise beibehalten.

Belegt sind: dYTeiXai: buiY'feiXav Petr. II 1, 12 (c. 260*). rrpoc-

riTTeiXev Petr.^ 28 (e) 13 (260*). -rrapriTTeiXa^ev Amh. H 30, 40 (E*).

TiapaYTei^nc Par. 46, 17 (153*). Grenf. I 40, 6 (IP^. irapaYTeiXin

Petr.2 25, 24 (240*). dvaTTeiXavioc Petr. II 8 (3) 1; Petr.- 20 verso 1,

2(267*). TTpocarreiXavToc Tebt. I 5, 40 (118*). irapaTTeiXai ebd. 14

5 (114*). Med. eTTrirreiXuj Lond. I p. 13, 8 (162*).

dvaieiXai (aufgehen): dvaieiXrii Eud. 14, 14/15 (vor 165*).

Yfi litt i: Y^M^v auf einer poetischen Grabinschrift aus der Zeit des

Euergetes II. (145—116*) Archiv I 219, 8.

evieiXai (evT6iXac9ai): eveteiXac Par. 32, 9 (162*). evTeiXdjuevoc

Grenf. II 14 (c) 6 (IIP). evieiXdMevoi Petr. II 42 (a) 8 (c. 250*).

KXivai: evKXeivavTOC Petr. II 37 (2*) 1. col. 7 (EP). eEcKXivav Par, 15,

22 (120*).

KpTvai: eKpivajuev Grenf. I 30, 5 (130*). eKpeiva^ev Tor. VI 35 (177

oder 165*). Kpivdvxuuv Petr.- 25, 3 (III*).

(dTTo)KTeivai: dTieKTeivav Magd. 4,5 (EI*) dTiOKTivai Par. 23, 6 (^165*).

Über dTTOKievai s. § 10 S. 70.

|uapTijpac9ai: e7T6|iiapTupd|ar|v Greuf. I 38, 15 (II—P).

lueivai: TTpocuTTO|ueivai Petr. E 9 (2) 7 (^241*). TTapa|ueivuj[civ IN'tr.- 2,

21 (237*).
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CKuXai: CKÜXavTtc l*ur. '61, IH (IßS*^); ecKuXav ebd. 27. ckuXujciv

Lond. I p. 34, 13 (16P). CKuXai Par. 64, 37 (c. 160*). Über die

Nebenform cKuXdcü vgl. Stammbildung § 86, 1.

CTteTpai: KatecTreipev Magd. 1, 18. -av 1, 8 (III*). KatecTreipaiuev

ebd. 5, 5 (IIP^).

CTcTXai (cxeiXacGai): dTTOcreiXai Petr. II 8 (2c) 2 (III*;; 9(2)9(241*);

10 (1) 21 (III*) und oft. ötvacreiXavTOC Petr. 11 13 (6) 6 (258*).

biacieiXavTec Par. 63, 13, 6 (165*). biecxeiXdiaeea Tor. IX 17 (119*).

biacieiXriTai Par. 38, 23 (160*). biacTeiXacBe Par. 61, 17 (156*) usw.

(dTTo)q)rivac9ai: direcprivaTO Par. 2 col. 2. 3ff. (II**).

Über fiXö|uriv statt fiXd)ar|v von dXXo)Liai s. unten § 76, 1.

Nicht -r\-, sondern -a- haben im Aorist folgende Verba liquida:

auf -aivuu: Xujuaivojuai — Xoi|aavd)aevoi Grenf. I 17, 15 (nach 146

oder 135*).

auf -laivuu: )lii aivuu — )LiidvavTec Par. 14, 29. Tor. III 30 (127*).

auf -aipuu: KaBaipuu — dvaKaGdpai Petr. II 4(9)5 (255*). Petr.^ 43

(2) verso col. 4, 2 (246*); 46 (5) 7 (III*).

X aipuu — einmal eTreixdpavxec Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 128, 4

(145*). Win.-Schmiedel § 13, 10 Note belegt dieselbe Form

bei den LXX.

Zwischen -rj- und -a- schwankt crmaivuu: a) cr||afivai

Par. 63, 11, 63 (165*). Grenf. I 30, 6 (103*). Bull. corr. heU. 21, 142,

20(88*). eTTicriiuflvai Tor. XIII 15 (137*). cruurjvov (nicht crjjariivov,

wie Letronne) Par. 64, 18 (c. 160*). crmrivac Par. 42, 3 (156*). crmr]-

vdvTuuv Tebt.I 61 (b) 38 (118*). cuvcrmnvdMevoi Petr.I 24(2) 2 (c. 250*).

b) cr||udvai Antiope-Pap. (Blaß) nach K.-Bl. II 535. ecrmavev

Tor. XIII 8 (137*). eTTicrmavdcGuucav Rev. L. 44, 1 (258*). Aristeas

(Wendland) 16 biecrmavav; 23 criiadvavra, aber 200 crmnvcxMevuuv. Zum
Ganzen vgl. K.-Bl. § 267, 1. G. Meyer 610. Mhs.-Schwyzer 182, 6

(nur ecri|ur|va). Schweizer 180, 3. Schmid Attic. IV 594. Schmidt
de los. eloc. 459ff. Win.-Schmiedel § 13, 12; Blaß § 16, 3 (im

N. T. nur -dva, -dpa). Reinhold 71 (-ava, -apa herrschen vor).

Dieterich Unt. 232. Hatzidakis Einl. 286.

3. Die Dentalstärame auf -Ziuu bilden noch regelmäßig ihren

Aorist auf -ca, nicht auf -Ha.

Beispiele (ohne Anspruch auf Vollzähligkeit):

dfXai^uu: eTiriTXdicav (poet.) Grabinschrift unter EuergetesII. (145— 116*)

Archiv I 220, 2,4.— dfopdZiuu: dtopdcai Par. 34,2 (157*). dfujpdcXai)

ebd. 40, 25 (156*); 55b col. 3, 65 (160*). iiTÖpacev Par. 15 b, 2 (143*).—
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dvaTKdruu: tTravaTKctcai Petr.II 12 (3) 14 (241*); 32 (l) 37 (c. 238^).

—

dTTapTiIuu: dTTapiic»;! Theb. Bk. XI 11; ;^I^ (116*). — dcTTdZ^oiaai:

dc7Tac(ju,ueGa Par. 32, 32 (162*). — dcnopiZioi: dcTTopicai P. Kairo

Arch. I 59, 8; 62, 7 (123*). Vgl. § 11 S. 84. — dcqpaXiZluj: dccpa-

XicacBai Tebt. I 53, 29 (110*). — dcpaviCuu: dqpavicai Petr.II 17 (l) 10
(III*). — ßidlofaai: Kaiaßidcac Petr.II 45 col. 1, 2 (III*). ßiacdue-

voc ebd. 8 (2*) 2 (m*). Par. 35, 15 (162*). dTToßiacd)Lievoc Petr. H 8 (l)

col. B 6 (III*) etc. — -feiuiluj: TefJicai Magd. 11, 12 (m*). — ba-
vei^uu: ebdveicev Petr.II 21 (d) 6 (III*) usw. — beEidlojaai: eEe-

beEiacdueOa Tebt. I 43, 11 (118*). — ejaTrupiluu: eve-rrupicav Petr.-

34 (a) 5 (c.240*).— e^qpaviZiuj: e^qpavicai P^tr. n 45 (l) 5 (c. 240*).

—

evexupdiuu: evexupacev (ohne Augm.) Petr.^ 26, 12 = Petr. 11 22, 13

(III*). — epTdZiouai: KaTep-facdceuu Tebt. I 105, 38 (103*). ep-fd-

cuüvxai Petr.2 p. 118, 19 (246*). epTdcecOai in Aoristfunktion § 79, 3. —
eepiliu: eepicai Tebt. I 72, 374 (114*). — Qvciälw: eucidcai

Par. 12, 6. 7 (157*); 26, 4 (163*); 29, 5 (l60*). — KaBi^uj: dvii-

KttGicac Rosettainscbr. 24 (196*). evKaeicac Par. 22, 9 (165*). irepie-

KdGicav P. Kairo Arch. I 62, 10 (123*). — KO}Jiilvj: eKO^lca^ev

Petr. II 12 verso (241*); 42 (b) 4 (c. 250*). Petr.^ 32 (g) verso 13

(c. 240*). eKo^icaxo Par. 22, 19 (165*). biaK6)nicai Petr.^ 42 (I) 4

(c. 250*). KO)aicd|aevoi Petr. II 37 (l*) 1. col. 14; K0|uicac6ai eb . 2

(1) 9 (260*) etc. — XoTiIofiai: direXoTicaTO Tebt. I 61 (b) 293
{'118*); 72, 112. 463. 467. (114*). dTToXoTicuJiuai Leid. A 31 (c. 150*).

diroXoTicaceai Petr. II 10 (2) 4 (vor 240*); 31, 7 (ni*). TtapaXoTica-

^evnc Lond. I p. 32, 10 (163*) etc. — vo^i^uu: vojaicac Tebt. I 50, 11

(112*). KaravouicavTa Grenf. I 11 col. 2, 2. 23 (157*) etc. — vocqpiluj:

vocqpicacBai Petr." 56 (c) 2 (c. 260*). — opKiIiu: öpKicai Rev. L. 56, 8

(258*). — TTOpiZiuj: TTÖpicov Grenf. H 14 (a) 11 (EI*). — ttotiJIiju:

TTOTicuuMev Petr. II 6, 6 (c. 250*). Troricai Tebt. I 72, 362 (114*). —
CKeudluu: eTTicKeudcaviec Par. 15, 18 (120*). KaiacKeuacauevou 63,

9, 4, 44 (165*). — CTTOubdIuu: knoubacac Grenf. I 32, 10 (102*).

CTTOubacov Petr. II 13, (l) 5 (258— 53*). — CTOxdZ^oinai: CTOxacdMevoi

Petr. I 40, 46 (156*). CTÖxacai Tebt. I 17, 5 (114*). — üßpirtu:

üßpicavxa Petr. II 17 (l) 19. 27 (III*). Über ußpiZlav s. § 76, 4a. —
cppovTiZluu: qppovTicac Petr.II 37 (ib) r. col. 15 (III*). cppovricaG*

Par. 63, 5, 149 (165*) etc. — cppvyavilvj: qppuTavicai Petr. II

6, 11 (255*). — xpY\\xaj\luj: xpn^aTicdvTiuv Petr.^ 25, 9 (240*). —
(KaTa)xujpi2a): Kaxaxujpicai Par. '2io, 36 (163*). Kaiaxujpicov

Zois 11,5 (150*); II 2, 6 (148*). KaTaxuupicctc Tebt. I 27, 28

(113*) u. V. a.

Anmerkung. In einem poetischen Stück (Grabinschrift dos Ilerodes

aus der Zeit des Euergetes IL, 145

—

IIG v. Chr.) erscheiuen neben einander die

(schon bei Homer) parallelen Bildungen ^Krep^iEev Archiv I 220 N 1 , 17 und
KTCpicavTi 221 Nr. 2, 19. Vgl. K.-Bl. II 46ü.
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Zum ganzen Abschnitt ist zu vergleichen Schweizer iHl. Xach-
manson lG3if.; zum Übergang in -Ea namentlich Win.-Schmiedel
§ 13, 4 (erraiEa, evucxaHa, ecxripiEa u. a.). Dieterich Unt. 233.

Reinhold 70 f. (npTraEa, eßdcraSa, ecKeuaEa). Im allg. Kretschmer
Entstehung 17 (mit viel zu weitgehenden Schlüssen auf dorischen Ein-

fluß). Hatzidakis Einl. 134— 137. Thumb Hell. 244.

§ 76. Asigmatischer Aorist.

1. Thematische Aoriste finden sich in ptolem. Zeit folgende:

dYttTeTv — dTüTecGai: Belege § 72, 9 S. 339. Über drafficai und

rjEa s. unten Nr. 4.

aicGeceai: akeujiaai Petr.' 56 (c) 3 (200=^). aicOujvTai Petr. II 13(1)
8 (259'^). aiceo^evri Magd. 35, 4 (HP). Tor. I 2, 9 (117»j. Zwar
läßt sich aic6dvo|uai nirgends nachweisen; doch ist dies kein ge-

nügender Grund, in obigen Formen das Präsens aiceo|uai (K.-Bl. 11

354) zu vermuten.

dXecGai: evaXeceai P. Kairo Arch.I60, 43 (123^). Win.-Schmiedel
(ecpa\ö)aevoc).

ßaXeiv — ßaXe'cBai: eveßaXov Petr.^ 20 (2) 4 (246^). KaiaßaXeTv

ebd. 64 (b) 8 (252=^). uTrepeßdXeto Petr.^ 30, 5 (IH^) usw.

TevecOai: die gewöhnliche Aoristform in unzähligen Fällen, die

nicht angeführt zu werden brauchen. Daneben ziemlich häufio-

Teviiörivai, vgl. § 78, 1 c. Die Form auf -d)ariv erscheint ganz ver-

einzelt in TÖ -fivdiaevov Wilck. Ostr. 1616, 6 (149/8 oder 138/7*),

häufig erst in röm. und byzant. Zeit. Schweizer Perg. 181. Nach-
manson 164. Crönert 237.

bpa^eiv: cuvebpa^ov Par. 11,5 (157''). cuvbpa.uövxujv Lond. I p. 61,

19 (261 oder 223^^).

eiTTeiv — eiTTüi: Belege §72,3 S. 331. Die a-Formen überwiegen

in allen Modi (eirra : eiTTov = 13 : 3). Mhs.-Schwyz. 184, 6.

Lautensach 1887, 14. Schweizer 182. JSTachmanson 164f.

Reinhold 78f.

eXeiv — eXecGai: eTTibieXei<v> Petr. 11 4 (6) 9 (255*). KaGeXeiv

Petr.2 43 (2) r. col. 3, 23 (246*). dcpeXTv Lond. I p. 28, 13 (161*).

dcpiXecav (dqpeiXov) ebd. p. 28, 15. dqpeXe Par. 53, 35 (163*).

TiepieXuj^ev Petr. H 4 (2) 10 (255*). dcpeiXeto Petr. E 32 (2^) 7 (c. 238*).

dcpeiXovTO Magd. 6, 5 (IIP). biiXovxo Grenf. I 39 col. 1, 8 (II—I*).

eEeXoO Petr.^ 36 (a) recto 21 (III*). TtepieXeceai Par. 12, 13 (157*) usw.

€XeeTv: eEfiXeov Petr. E 10 (2) 9 (c. 240*). eTreXBuj Par. 49, 35 (160*).

Leid. C 7 (162*). eXenic Petr. II 11 (1) 9 (EI*). eXOr) Par. 63, 6, 162
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(165^). e\0e Par. 51, 2-1 (160^). Leid. U 2, 17 (11^). eXGeiv

Petr. II 11 (1) 4 (EP); 13 (6) 10 (258^). eXGovxujv ebd. 4 (3) 5

(255*) usw. )aeTfiX9ai, euuc — fjXGr] (mit verscMepptem Aug-

ment) § 72, 13 S. 345; über (KaT)fiXeocav = (KaT)fiXeov vgl. § 71, 9

S. 323.

eveYKtti (eveYKttcGai) — eve-fxeiv. Im III. Jahrb. v. Chr. heiTSchen

durchaus Formen mit -a:

Belege: fjveYKa Petr.^ 42 H (7) 2 (c. 250*). dvriveTKa Sakk. 1, 2

(IIP). eicriveTKa Lond. I p. 61, 25 (261 oder 223*). eicrivexKav Strack,

Ptol. Inschr. Arch. I 205, 13 1. S. 1 (245—221*). eEnve-fKav (Witkowski)

Petr. II 45 (3) 24 (c. 246*). eicevefKac Magd. 33, 3 (m*). ^eieveve-fKd-

Tuucav Rev. L. 49, 15 (258*). elcevcTKavTa BU 1004 I 13 (m*). irpoc-

eve-fKavTec Petr.^ 53 (m) 11 (225*). dv6vevKd|uevov Petr.^46 (l) 11 (III*).

7rpoceveTKa|uevou (Faksimile) Petr. II 20 col. 4, 11 (252*) usw. Über

*TTpocevriKe und )ueTevrlK«i vgl. § 2 S. 19 und § 27 S. 152.

Im II.—I. Jahrh. y. Chr. schwankt der Infin. zwischen ^ai

und -eiv, während im übrigen nur a-Formen zu belegen sind.

Infin. auf -ai: evefKai Amh. II 30, 35 (II*). iHvljKai Par. 37, 22

(163*). ueTevefKüi Tebt.I 72, 375 (114*). TrpocevefKai ebd. 33, 21 (145*).

TTpocavevefKai ebd. 16, 22 (114*); 38, 8 (113*) etc.

auf -eiv: dvevcTKeiv Tebt.I 61 (b) 42 (118*); 30, 25 (115*^; 14,

11 (114*). dvevevKeiv Lond. I p. 18, 15 (161*). dTreve^Keiv Par. 49,

24 (c. 160*). Kaieve-fKeTv Par. 63, 4, 111 = Petr.^ Eml. p. 28 — nicht

KaxeveiKeiv, wie Witkowski gelesen bat — (165* i. TrpocaveveyKeiv

Grenf. I 11, 2, 8 (157*) usw. Über dveveKeiv, EevaiKeiv (^ eHeve(Y)Kerv)

(mit Ausfall des Nasals) vgl. § 43, 1 S. lOOf.

fjveYKtt — r|veYKd)ar|V (II—I*): eEriveYKav Par. 37, 40 (163*);

T
ebd. 45 eEeveYKavxec. jueinveKa (^sic) Lond. I p. 42, 129. 130, 131 (158*).

eHeveYKttVTOC Par. 35, 25 (163*); eveYKaviec ebd. 60 (b) 22 (150*). TTpoc-

avevEYKQC Tebt. I 32, 21 (c. 145*). Über ^eiriveKKa — juexriveKa —
|ur|TriveKa s. § 37 S. 183. Nichts beweist die sehr häufige 3. p. sing, wie

eErjveYKev Par. 35, 16. 17 (163*), und Konjunktive wie eiceveYKUUciv

Par. 62, 3, 7: 8, 13 (II**) etc. — Medium: dTrnvefKavTO Grenf. I 17,

10. 19 (nach 147 oder 136*); Par. 6, 14 (127*). Tebt. I 45, 23; 46, 19;

47, 19 (alle 113*). eEnve'YKavTO Par. 37, 18. 20 (163*). rrpoTiveYKd.unv

Tor. I 1, 21; ebd. 4, 36 TiporivefKaTO; 2, 4 -avTO; 7, 33 -d|nevoc (117*);

ebenso Lond. I p. 32, 11 (163*). rrpoceveYKd^evoc Par. 63, 1, 12; 5, 148
(165*) usw.

Diphthongische Formen wie ^veiKeiv, everfKciv fohlen ganz:

vgl. dazu § 2 S. 10 und Mhs.-Schwyz. ls:{, f) lauf attischen Steinen

^veiYKri, fiverfKav zwischen 37ü und 322 v. Chr.); G. Meyer 604.
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Wackernagel, Vermischte Beiträge 48. — Zum ganzen Abschnitt

ist noch zu vgl. Schweizer 182. Nachmanson 165. Reinhold 79.

Win. -Schmiedel § 13, 13 (r\ve^KU und riveTKOVj. Schmidt de

los. eloc. 456. Crönert 235 [das Zitat in der Note 9, Linie 5 ist zu

berichtigen in TrpoceveYKiv P. Grenf. II 112, 9 flll'')].

eüpeiv: Indikativformen § 72, 7 S. 337. eupeiv Par. 34, 6 (157*);

63, 4, 96 {1Gb'') und oft. eupoOca Magd. 33, 5 (IIP). eüpovTuuv

Par. 35, 10 (163*) usw. Nirgends a- Formen wie eüpainev, eüpäiuriv,

dergleichen Win. - Schmiedel § 13, 13 fürs N. T.; Schmidt,

Fleckeis. Jahrb. Suppl. 20, 456 bei losephus; Reinhold 79 bei den

Vätern; Crönert 234 auf späteren Papyri, bei Strabo und Synesius

nachweisen. Schmid Attic. III 40. Dagegen begegnet hart neben

eijpov einmal eüpricavxec worüber zu vgl. Lit. 4.

eaveiv: dTToGaveTv Par. 47, 11 (153*).

ibeiv: Indikativformen § 72, 3 S. 332. TrepubeTv Petr.^ 20 col. 1, 8

(246*). cuvibeTv Tebt. I 24, 57 (117*). ÜTrepibeiv Petr. II 32 (1) 31

(c. 238*). Lond. I p. 32, 24 (163*). eibuuci = ibiuci Petr. U 4 (6)

16 (255*). eibou (imperat. med. = ecce) Leid. C p. 118 col. 2, 15

(160*). eibuuv (= ibuuv) Leid. U 3, 11 (11*) etc. eqpibeiv (mit

Vulgäraspiration) s. § 45, Ib, S. 201.

iKecOai: Ka9i[K]ec9e Par. 63, 6, 189 = Petr.^ Einl. p. 34; dqpiKe'cBai

ebd. 12, 95 (165*).

XaßeTv — XaßecBai: eXdßo^ev Petr. II 32 (2a) 2 (c. 240*). Xdßni

Petr.' 25, 27 (IIP). Xaße Lond. I p. 27, 3 (161*). Leid. C p. 118

col. 2, 8 (160*). Par. 59, 16 (160*). bmXaßeiv Par. 63, 1, 8 (165*).

feTXaßeiv Rev. L. 29, 13 (258*). Petr. II 46 (c) 8 (200*). cuveT-

Xaßövxec Zois I col. 1, 17; II col. 1, 15 (150—148*). dviiXaßeceai

Par. 39, 11 (161*). emXaßo^evou ebd. 35, 20 (163*) usw. Über

scheinbares Xfivjjai vgl. den Schluß dieses § und § 79, 2.

XaxeTv: Herodesepigramm Arch. I 219, 3 (145—116*).

XiTTCiv — XiTTec6ai: uTreXiTTOfiev Petr.^ 36 (b) col. 3, 9 (252*). evKaia-

XiTTuuiaev Petr. II 4 (9) 12 (255*). d-TToXiTTOÖca Par. 22, 6 (165*).

KaiaXiTTÖviec Grenf. I 17, 5 (147—136*). eTXiTieTv Tebt. I 105,44

(103*). uTTeXiTTÖjariv Petr. II 11 (1) 6 (III*) usw. Nirgends eXeivpa,

wie später, z. B. KaTaXeTqjai Par. 21, 32 (616^); 21 bis 18 (592^).

Strabo hat den sigmatischen Aorist nur einmal p. 392, 6 Mein.

(7TapeXeiv|ja)uev). Crönert 234, 6 gibt Belege für eXeivjja v. I—VII^.

Win.-Schmiedel § 13, 10. Schmid Attic. IV 601. Schmidt de

los. eloc. 458. Dieter ich Unt. 238.
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)aa9eiv: luaGj-jc Petr.^ 67 (c) 9 (III '^j. [eTJiaaBeiv Akrosticli. vor Eud. 1

(vor 165^). fiaeuuv Herodesepigr. Arch. I 220, 21 (145—116*); ebd.

221, 16 luaGeiv, 19 jaaGujv.

öXecBai: otTTÖXriTai Petr.^ 54 a (3; 6 (III'').

TTaGeTv: edv TidGuu stehend in Testamentsformeln, z. B. Petr. I 10 (2)

15 (237 '^j oder e. rrdeTii, Petr.^ 13 (a) 28 (235*) und oft. TraGövioc

Tebt. I 44, 27 (114*) usw.

TTeceiv: rreceiv Petr. 11 13(4) 11 (258—54*j. eKTiecceiv (sie) Tebt. I

72,373 (114*). cuvTTecai = cuvirece ebd. 58, 57 (111*). eTTiTrecuüv

Petr. II 18 (2^) 14 (246*). -rrecövioc ebd. 13 (3) 4 (258—54*j. dvri-

Tiecöv Par. 30, 25 (162*) etc.

TTieiv: TTieiv Tebt. I 120, 13 (97 oder 64*). Nirgends das spätere rreiv,

wie z. B. BU 34 n 7. 17. 22 (röm. unb.).

TTuGecGai: TTuGecGai Petr. II 13 (6) 5 (252*). TTuGouevuuv Par. 37, 41

(163*) etc.

cxeiv — cxecGai: errecxov Petr. 11 20 col. 1, 15; ebd. 10/11 cuvecxev

(252*). ecxe Par. 22, 7 (c. 165*). ecxo^ev Petr. II 2 (3) 2 (c. 260*j.

TJTTÖcxuJciv Par. 35, 37 (163*). uttocxeTv Petr. II 12 (3) 16 (241*).

TrapemcxeTv Tebt. I 29, 16 (110*). eTTiKaxacxaiv ebd. 17, 8 (114*).

cxovToc Par. 12, 10 (157 *j. cxövxac Tebt. I 48, 2() (113*). irapd-

cxujfiai Petr. I 16 (2) 13 (230*). -rrapdcxnTai Rev. L. 43, 6 (258*).

ijTTecxeTO (zu ÜTTicxveo|uai) Par. 26, 27 (163*); 64, 13 (c. 165*).

i)TTOCxvou|uevoc Tebt. I 58, 19 (111*), Kontamination aus uttocxö-

^evoc und uTTicxvou|uevoc.

xeiaeiv: dirojieiuövTec Petr. 45 (2) 16 (c. 246*). TrepiTeinrii Lond. I

p. 32, 16 (163*). Nirgends dialektisches exaiuov.

Tuxeiv: eiuxev Petr.^ 53 (1) 15 (III*). Leid. G 15 (99*). cuviuxe Tebt. I

23, 14 (119—114*). Tuxuujaev Tor. VII 6 (177 oder 165*). evTuxeiv

Petr. II 20 col. 1, 15 (252*) usw. tuxövtuuc Fay. XII 15 (nach 103*).

qpuieiv: eEecpuiev Petr. II 32 (2a) 10 (c. 238*). biaqpÜTni Tebt. I 44,

28 (114*) etc.

ujcpeXov: (poet.) Tebt. I 2 (a) verso II 3; üjqjeXec ebd. 5 (Anthologie-

fragm. nach 100*).

Zum ganzen Abschnitt vgl. Lautensach 1887, 13f. Meisterh.-

Schwyz. 183. Schweizer 181— 183. Nachmansou 164— 165.

2. Von unthematischen Aoristen sind folgende belegt:

ßnvai: cuveßn Petr. II 45(2) 11 (246*); 20(3) 12 (252*). cuiiißni

ebd. 19 (2) a (III*). i\x^x\\ Petr.^ 26, 5 (III*). dTßni Rev. L. 5S. 8;

60, 16 (258*). Kttiaßo) Tebt. I 37, 22 (73*). dvaßnvai el)d. 12, 25
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(118^). efßnvai Amh. 11 51, 10 (112''). Kuiaßdc Petr. II 4 (6; 6;

ebd. 1 KaiaßdvTOC (255*). Trapaßdc Tor. V 15 (177 oder 165*).

dTToßdvTac Tebt. I 5,39 (lls») etc. Über ßf|cai s. unter Lit. 4.

Yvujvai: dveYVuuv Petr. II 38 (b) verso (242*). dvefvuü)aev Tebt. I 27,

97 (113*). dvafVuuTe ebd. 26, 2 (114*). cuvfvoüc Herodesepigramm

Arch. I 219, 1 (145—116*). KaxaTvövTec Tor. II 18 ri20*). bia-

Tvüuvai Magd. G, 14; 14, 12 (III*). dvTava]Tvüüvai Petr.^ 22 (a) 7 (235*).

biaYvOuvai P. Magd. Melanges Nicole p. 283, 10 (221*). biaTvoövai

Petr. II 8 (2 a) 13 (246*) ist entstanden durch falsche Analogie

nach der Gleichung bouc : boOvai = tvouc : TvoOvai. Crönert

251, 2 zitiert eTTiYvoövai aus den LXX.

boüvai — b6c0ai: Im Indikativ des aktiven Aorists sind nur

Ka- Formen gebräuchlich-, s. unten Nr. 3. Konjunktiv- und

Optativformen sind angeführt § 21, 1 und 2 S. 132f., § 71, 13

und 15 S. 325ff. Imp. böc Petr. II 15 (2) 2 (241*). Petr.^ 85, 1 (III*).

Tebt. I 12, 17 (118*). d-rröboc Petr.^ 42 C 13, 2 (III*). Par. 58, 7

(160*). ^erdboc Tebt. I 10, 6 (119*). dTTobÖTUJ Petr.I 12, 16 (241*).

Part, boüc Petr. II 13 (3) 6 (258*); 19 (P) 4 (IIP). bövToc Lond. I

p. 40, 61 (158*). embouc Tebt. I 27,12 (113*) etc. Infin.: boüvai

Petr.II 4(5) 2 (255*); 13(2) 4 (258—53*). Par. 9, 17 (107*). äno-

bouvai Petr. II 32 (1) 37 (c. 238*). Par. 8, 20 (129*). Grenf. II 14

(a) 18. 20 (270 oder 233*). emboOvai Tebt. I 25, 13 (117*). Nach

Analogie von fvujvai ist gebildet büuvai Ostr. 1152, 4 (Ende der

Ptolemäerzeit); ebenso später BU 36, 7; 38, 13 (unb. römisch).

Weitere Belege bei Crönert 251, 2 (I—IP). Vgl Dieterich

Unt. 232.

Medium. dTreböfariv Lond. I p. 46, 24 (146 -35*). dTreboxo

Petr.2 21 (g) 43 (226*); 67 (a) 9 (III*). Par. 5 15 (114*). dTtöbou

(zum Akzent K.-Bl. II 84 Anm. 2) Par. 58, 13 (160*). eTböceuu

Petr.2 19 (c) 25 (225*). dTiobö^evoc Par. 5 II 5 (114*). Im Infin.

dTTobuüceai Par. 40, 19 (156*) wird man wohl richtiger lautliche Ver-

wechslung (nach § 12 S. 98) annehmen (zumal der Papyrus auch

andere derartige Fehler zeigt) als Eindringen des starken Stammes buj-

(vgl. G. Meyer 573).

bpdvai: biabpdi Petr. II 29 (e) 4 (245*).

bOvai: buvtoc Eud. 14, 7. 12 (vor 165*).

etvai — ecGai: dcpuj Par. 50, 19 (160*). dcpfii Petr. II 13 (15) 2

(258—53*). dcpec Amh. II 37, 10 (196 oder 172*); Eud. 14, 13

(vor 165*). dcpeic Petr. II 18 (2^) 11 (246*). dqpeica Petr.^ 22 (d)

5 (226*). eHevtec Fay. XII 19 (nach 103*). dqpeivai Petr. II 20



Konjugation: Der ko- Aorist. 367

col. 4, 7 (252^). dcpivai = dcpeivai Par. 47, 15 (153^). Med. cuv-

TTpooö Amh. n 61, 13 (163^). biecGai Petr. II 19 (la) 8; 20 col. 1,

14 (252*). Bü 1012, 16 (170*). -rrpoecGai Petr. II 4 (8) 7 (255*).

Tebt. 16,5 (140—139*). irpoecTai (= TTpoecGai nach § 36 S. 179)

Lond. I p. 11,26 (162*).

eeivai — BecOai: Beivai Tebt. I 61 (b) 220 (^118*J. dvaGeivai Dittenb.

inscr. gr. or. I 194, 27 (42*). eTTieeivai Par. 33 col. 2, 3 (162*). Geini

(sie) Par. 15, 59 (120*). e'KGec Petr. II 13 (18^J 10 (258*). -rrpöcGec

Par. 53, 36 (160*). TrapeGeiiJucav = TiapaGeTUJcav (regressive Vokal-

assimilation oder festes Augment? s. § 26 S. 150 und § 72, 13 S. 345).

Geic Petr. II 10 (2) 9 (vor 240*) usw. Med. eGe^nv Par. 63, 11, 59

(165*). Tebt. I 42, 10 (114*). e'Geco (vgl. S. 328) P. Reinach 11, 9

(111*). eGeto Par. 13, 5 (157*). Tebt. I 42, 15 (114*). bieGero

formelhaft in Testamenten z. B. Petr. I 20 (2) 13 (225*) und oft.

TTapeGcTO Par. 35, 21; 37, 25 (163*). TrapeGevTO Par. 35, 31; 37, 46

(163*). bieGevTO Grenf. I 41, 1 (11*). cuveGovTo Petr. 11 45 col. 1, 7

[cf. Appendix p. 2] v. Jahr 246* — mit Übergang in die lu- Konju-

gation (vgl. den Optat. Goi^riv statt Gei|uriv etc., K.-Bl. 11 190.

Crönert 278, 5). KaxdGou Tebt. I 27, 69 (113*). -rrapaGecGiucav

Rev. L. 44, 5 (258*). Geinevric Petr.^ 21 (g) 42 {226''). TrapaGecGai

Tebt. I 72, 155 (114*) usw. recGai = GecGai s. § 36 S. 179.

TtpiacGai: eirpiaTO Grenf. II 15 (2) 6. 12 (139*); I 25 col. 1, 4 (114*).

BU 994 ni 4 (113*); 995 I 4 (109*) und oft in Kaufverträgen.

TTpidfievoc Petr. II 46 (c) 4 (200*); Petr.^ 48, 7 (III*) usw. — Da-

neben kommt uJvricacGai vor, z. B. Par. 40, 16 (156*); weitere Belege

§ 72, 1 S. 330. Vgl. dazu die Grammatikernotiz TipiacGai epeic,

ouxi uJvricacGai bei Schweizer 180.

CTfivai: eTTiCTiii Petr. II 31, 9 (III*). eKcriivai Lond. II p. 14, 27

(116—111*). KaxacTfivai Tebt. I 38, 7 (113*). TTpocinvai Par. 63,

3, 61 (165*). biavacTüc Petr. II 18 (2) 16 (246*). Kaiacidvioc

Par. 15, 5 (120*). cuvKaiactdc Par. 15, 34 (120*). cujUTrapacTävTec

Amh. n 41, 10 (II*) usw.

3. Der Ka-Aorist.

Im Indikativ Aor. akt. der Verba bibuj)Lii, \r\}ii, liGriui lassen sich in

den ptolem. Papyri nur Formen mit Kappa belegen sowohl im Sin-

gular als im Plural. Medialformen mit k fehlen,

bibujm: ebuuKa Petr. II 13 (^12) b (258*). dTteboKa (sie) Par. 30, 5

(162*). eTTebuuKa Par. 15, 20 (120*\ TrapebiuKa Magd. 33, 5 (III*).

ebujKac Vat F (Mai V 356) 10 (c. 160*). ebojKev Petr. II 21 (d) 9

(III*). Par.51,46; 40,26 (160*); 55,41 (159*); Tor.I 2, 11 (117*) etc.
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ebojKa^ev Magd. 13, G (III'^). Leid. E (3 {U))V). Grenf. I 17, V6 (147

oder 136*). eicebiuKaiaev Petr. II 12(3) 3 (24Pj. e7T€buüKa|Liev Lond. I

p. 28 verso 2 (16P). Par. 26, 5 (163*); 27, 5; 28, 4 (160*). laex-

ebuüKaiaev Par. 26, 25 (163*). TTapebuuKa^ev Petr.^ 42 G (3) 8 (252 *j.

Tebt. I 230 (II*'). ebuuKav Magd. 21, 2 (III*;; Petr.^ 32 (g) recto (a)

17 (240*); 36 (a) verso 25 (III*). dtTTebujKav Kanop. Dekr. 53 (236*).

Grenf. I 17, 14 (nach 147 oder 135*). CTrebujKav fVtr. II 30 (d) 6

(235*) usw.

inm: TTpoecpfiKtt Tebt. I 120,96 (97 oder 64*). dqpnKev Petr. II 18

(2^) 16 (246*). Petr.2 28 (e) verso (b) 4. 7. 11. 15 (260*). äcpfiKuv

Petr. II 32 (2*) 25 (III*) usw.

Ti6ri|Lii: KaieBriKev Artera. 9 (III*). e£eQY]Ka\xev Lond. I p. 53, S =
Wilck. Theb. Bk. II 11 ; III 1, 8 (131*). Tebt. I 24, 28 (117*).

Zum Ganzen vgl. G. Meyer 603 ff. Lautensach 1887, 12.

Meisterh.-Schwyz. 188 f. (auch auf attischen Inschriften sind von

330—30 V. Chr. nur Ka-Formen überliefert). Schniid Attic. IV 596

(bei Aristides und Aelian Schwanken, bei Philostr. nur Ka-). Schmidt

de los. eloc. 479f. (eGrjKav neben e'Becav). Schweizer 183f. Win.-

Schmiedel § 14, 8 (regelmäßig mit k, ebenso LXX). Nachmanson 166.

Reinhold 89 (ausschließlich K-Formeu). Crönert 240 [Note 2, Zeile 7

zwei falsche Zitate: statt dTreboiKav zu lesen eTrebuuKav und statt

eTTebuuKav P. Grenf 11 37, 13 (II*) vielmehr ebuuKaiuev P. Grenf I

37, 13 (II*)].

4. Schwund des starken Aorists.

Bei diesem für die Koivt'i charakteristischen Prozeß, dessen erste

Anfänge in den Doppelformen eTiTOV — ema, rivefKov — rivexKa

schon der klassischen Zeit angehören, sind zwei Stadien der Ent-

wicklung zu unterscheiden:^)

a) Die Endungen des starken Aorists werden durch die des

schwachen (sigmatischen) ersetzt: so in lueTfjXöai = laeieXGeiv (mit

festem Augment) Tor. I 5,27 (117*). Crönert 233 f. Im Satze *edv

bei ce cuvTTeciv tuji 'AviKr|Tuui, cuvTiecai Tebt. I 58, 56f. (111*) läßt

sich der Imperativ cuvirecai kaum als Medialform erklären, obwohl

ein Aor. med. von ttitttuj bei Polyän (nach Veitch, Greek verbs

irregulär and defective), einmal bei Polyb. VI 37 Anf. eKTTeca|Lievoic

als var. 1. (Win.-Schmiedel p. 112) vorkommt und Reinhold 79

1) Vgl. namentlich Dieterich ünt. 237 flf. K. -Bl. U 103 Anm. 4.

G. Meyer 612 f. Win.-Schmiedel § 13, 10 und 13. Schweizer 181 (mit

ausführlichen Literaturangaben). Nachmanson 166, 5. Reinhold 78 iF.
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aus dem Evangel. Petr. 18 eTiecavTO anführt: näher liegt, da aktives

cuvTiecTv unmittelbar vorhergeht, eine lautliche Erklärung, Wechsel

von e und ai (also = cuvTrece), wie er dem 2. Jahrh. v. Chr. Tnach

§ 14, 10 S. 107) keineswegs fremd und in diesem vulgär gehaltenen

Stück leicht erklärlich ist.

Die Endungen des sigmatischen Aorists verirren sich sogar in

den Präsensstamm, wodurch hybride Bildungen entstehen, wie

*ußpiCav Par. 40, 39 (15G^); 41, 28 (163^) und *vo^i2:avTa Par. 30,

20 (162^) [in den Dubletten Leid. D 1, 17; Lond. I p. 13, 20 und

Dresd. vo|uicavTa, also lautliche Vertauschung von c und t nach § 46 I

S. 204 nicht ausgeschlossen]. In der Verbindung buva|uevujv \iiv, ,uri

ßouXajuevuuv be Par. 63, 3, 123 (löö'^) — so deutlich im Faksimile,

während jetzt Petr.^ Einl. p. 28 ßouXo)LievuJV gelesen wird — könnte

der Gleichklang mit buva|uevuuv mitgewirkt haben; sicher aber steht

*ßo\d|uevoi Par. 48, 10 (153^^), zu dem Schweizer 182 auf einer

kleinasiatischen Inschrift die Parallele ßouXauevuj beibringt.^)

Über das Eindringen der Aoristenduug -av ins Perfekt (statt

^aciv) ist gehandelt § 71, 10 S. 323 f

b) Der schwache (sigmatische) Aorist tritt für den starken

ein. So erscheinen zu dyuj neben gewöhnlichem (XYaTeTv (s. oben)

zwei sigmatische Aoristformen: a^a-^^cax Par. 36, 12; Vat. E (Mai IV

445) 12 (163*^), durch falsche Analogie vom Infin. dTaxeTv abgeleitet,

und das auch im N. T. (Win.-Schmiedel § 13, 10; Blaß § 19, 1)

vorkommende dEai in der Verbindung edv T€ bidEr|{c9e} dvTiTTOiou-

luevoc Tebt. I 22, 16 (112=*). Zu fiHa K.-Bl. II 347; zu beiden Formen

spätere Belege bei Crönert 232, 2. —
Statt des geläufigen eß^v (s. oben S. 365 f.) findet sich der Aorist

eßrica (in intrans. Bedeutung) bei Revill.Mel. 291, 9/10 = Ricci, Archiv II

516 in der Koiijuuktivform cuve^ßricriie (99*),^) — Par. 37, 11 ff. (163*)

schreibt der Klausner Ptolemaios in dem ziemlich tiüchtig verfaßten

Brouillon einer Eingabe an den Strategen . . . oüBev eupov. eKiropeu-

1) Ahnliche Formen begegnen auf attischen Steinen der Kaiserzeit, Mhs.-
Schwj^z. 184, 7 (liXtriZia, riqpepa). Die Fälle mehren sich mit der Zeit, so daß

Reinhold 81 bei den apostol. Vätern deren eine Menge findet (dirdövriCKav,

^YPC^pc? ^KpaJav, ^ir€|uiTav u. v. a.). Ein Beispiel von Ägypten ist öqpeiXav P. Amh. IT

110, 18 (75''). Dieter ich Unt. 240 flf. handelt ausführlich von „der weittrageudeu

Bedeutung, welche diese Vermischung des Aorist- und Präsenssystcms für die

ganze spätere Sprachentwicklung hatte."

2) Sowohl Revillout („vous entreroz avec nous'*) als Ricci (,,vous voua

embarquorez avec nous") scheinen die Form als Futurum zu fassen; aber sie

steht pai-allell mit dem vorhergehenden cuvetopiLiiicriTe und wird gemeint^am regiert

von finalem uuc.

Muyaer, rapyrusgi-ainiiKilik. 24
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övTUüV be Tujv (puXaKiTuüv feEeiivaEav [Kai |ar|]6ev utottov eupricaviec

— also hart neben dem starken Aorist von eüpicKU) der sigmatische.

Die Lesart erregt Bedenken.^ Zweifellos aber gehört eüprica der

KOivri an. Vgl. Lobeck zu Phryn. 721. Win.-Schmiedel § 13, 10

(im N.T. neben eijpa und eupovj. Dietericb Unt.238. Reinhold 75.

— dvxeiXnipai Vat. D (Mai V 604) 12 (162''), was Crönert 266

(übrigens in der ungenau wiedergegebenen Lesart dvTiXfii|;ai!) als

Aorist = dvTiXaßeiv erklärt, wird in anderem Zusammenhang § 79, 2

zu besprechen sein. — Dagegen sei hier erwähnt ein dem klassischen

Sprachgebrauch unbekannter sigmatischer Aorist zu oiba, vom Futur,

eibncuu abgeleitet: eibficai Petr. II 15 (1) 10 (241^). Derselbe findet

sich zumeist bei Hippokrates und gehört seit Aristoteles der Koivri

an. K.-Bl. II 409. Schweizer 185. Win.-Schmiedel § 13, 10.

Crönert 271, 2.

§ 77. Perfekt.

1. Vom K-Perfekt sind folgende Bildungen hervorzuheben:

a) tiGtiilii hat regelmäßig xeOeixa (vgl. oben S. 79): ÜTToreBeiKa

Petr. II 46 (a) 4 (200^); Petr.^ 27 verso col. 1, 3 (III ^). eKieBeiKa

Par. 49, 4 (160^). dvaxeeeiKev Rosettastein 11 (196^). uTTOTeGeiKaiuev

Petr. n 38 (c) 4 (c. 228^). eKieeeiKuv Par. 29, 16 (160^). TrapaTeGeiKav

Tebt. I 72, 7 (114^). cuvTeGeiKiuc Petr. II 20 col. 3, 8 (252*). eKte-

GeiKevai Petr.- 125, 12 (III'*). — Lautensach 1887, 21 und Mhs.-

Schwz 189 finden das älteste attische Beispiel für xeGeiKa 69—62

V. Chr. (früher nur xeGriKa). Schweizer Perg. 184 zitiert ein Beispiel

für xeGriKtt auf einer pergamenischen Inschrift (241— 197''), sonst nur

xeGeiKtt; bei Nachmanson 159 einmal eirixeGeiKÖxuuv (nach 190*).

Crönert 278, 3. Das Ägyptische schreitet auch hier den übrigen

Idiomen merklich voraus.

Anmerkung 1. Höchst verdächtig erscheint die Lesart Teeri(Ka) . Tebt. I

120, 106 (97 oder 64"), abgesehen von der unsicheren Überlieferung, schon mit

Rücksicht auf die späte Abfassungszeit. Jedenfalls darf man hierin so wenig

als in äva[T^]eriKa B U 388 I 43 (Hp) die altattische Form, sondern falsche Ana-

logie zu Gricu) vermuten. Moulton Class. rev. XVIII (1904) 111.

b) Zu icxr||ui gehören zwei Perfektformen auf -xa: ecxiiKa,

meist intransitiv, einmal transitiv (?), und ecxaKa, nur transitiv gebraucht.

Belege. Intransitives €Cxr|Ka: TtapecxriKac Petr. II 20 col. 4,

15(252*). TTapecxriKev Petr.2 43 (3) 15 (240*). cuvecxr|Kev Par. 65, 9

(146—135*). evecxriKri (Konj.j Par. 62, 8, 8 (n*\) usw. Besonders

1) Witkowski Prodr. 35 schlägt vor eSexivaSav [-rrävTa? ouJBeva töttov

iT\ricavT€C im Vergleich mit der Dublette Par. 35, 11 Kai jurjOeva töttov -ttIXt]-

cdvTUJv], wo Letronne ebenfalls |iir|6ev ötottov tt[ ] liest.
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häufig erscheint das Partie. ecxriKuuc. Was das Verhältnis von ecrriKuuc :

ecTOJC betrifi"t, so haben sowohl das Simplex als die Komposita dqp-, Ka6-,

nap-, TTpo-, TipoTTap-, cuvicxriiui (mit der Ausnahme von TTpuuecTuuc (sie) im
poetisch gefärbten P. Leid. U 3, 8 (11*) und eqpecTUuc Strack, Ptol. Inschr.

Arch. m 138, 2 aus unbestimmt ptolem. Zeit) stets die vollen Formen

auf -Kuuc.-^) Von den 30 (mit Ausschluß von eveCTr|KU)C — dvecxuOc)

beobachteten Fällen kommen 13 auf das III., 17 auf das 11. Jahrh. v. Chr.

Dagegen gehen beim Part. perf. von evicxriiai in der Bedeutung „bevor-

stehend, gegenwärtig, schwebend", namentlich in der Verbindung mit etoc,

r\}JLepa, beide Formen evecTuuc und evecTr|KUJC neben einander her und

zwar im Verhältnis von 13 : 10.

evecTiuc im III*: evecxüucav (?) Petr. n 19 (2) 5 (m*).

n*: evecTU)TOC Lond. I p. 25, 15; 26, 13 (161*). Par. 15, 26

(120*). Fay. Xn 12 (nach 103*). Tebt. I 43, 4 (118*). evecTÖTOC

(sie) Lond. I p. 23, 25 (l61*). Tou evecxoc (indeklinabel, nach Dieterich

Unt. 207) Tebt. I 106, 14 (101*). evecTÜüxi Tebt. I 24, 17 (117*) —
aber Z. 56 evectriKÖTOc; ebd. 42, 9 (114*). evecxiLcr) Tor. XITT 21

(139*) — aber 23 evecxriKÖci.

I*: evecxujcric BU 1002, 13 (55*). evecxujxi Dittonb. inscr. gr. or. I

194, 14 (37*).

evecxTiKuuc im UV: evricxrjKÖxa (sie) Petr. II 4 (6) 6 (255*).

n*: evecxriKÖxoc Grenf.I 11, 1, 5 (157*) Tebt. I 24, 56

(117*). evecxTiKÖxa Leid. U 2, 5 (II*). Par. 64, 39 (160*). Tebt. I 7, 7

(114*). evecxtiKuTav Tor. I 4, 12; 8, 7 (117*). evecxiiKÖxuJV Theb.

Bk. xn 1 (n*). evecxriKÖci Tor. Xm 23 (139*).

Zu ditecxTiKÖxa = dqpecxrjKÖxa vgl. § 45, 2 S. 203; zu TrapecxeKÖxec

§ 10 S. 64.

Transitiv steht ecx^iKa im Ausdruck xov XÖYOV xuuv xct^KÜJv dn-
ecxriKa (über die Psilose S. 203). Crönert 260, der nicht mit Unrecht an

der Lesart zweifelt und an dTTe'cxaXKtt denkt, führt selbst Belege für transi-

tives ecxiiKtt aus den herkvilanensischeu Kollen, den LXX, losephus u. a. an.

ecxttKa bat transitive Bedeutung in KaÖecxaKÖxec Pai*. 62, 5, 4 (II*').

KttBecxaKevai (beweisen) Tor. I 5, 33 (117*). cuvecxaKÖxoc Leid. B 2, 8

(IG 1'^). TTapecxttKÖxac Tebt. I 5, 196 (118*). Vgl. Schweizer Perg. 184f.

(mit Literaturaugaben).

(•) Zu irmi erscheint eiKa, Belege § 12, 3 S. 331; zu e'xuj stets

ecxnKa (nicht eicx^Ka), s. ebd. S. 332 Aum. 3.

1) Von ,,überwiegendem Gebrauch des Partizipiums lcTUJC"(Nachnianson l&O)

kann demnach in der äg^^jtischen Koivr) nicht die Rede t*ein. Dies gilt wohl

vom N. T., wo kTuOc: dcxriKuüc = 40 : 15 (Wiu.-Schmiedel § 14, ö; Blaß § "23. 5)

und von den Vätern (Reinhold Ol). Auf attischen Inschr. kommen seit 400'

überhaupt nur noch b'orracn mit k vor. Lautensach 18S7, '20f. .Mhs.-

Schwyz. 18'.», 8.

24*
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(1) f^Kuü hat seiner Bedeutung entsprechend (analog mit oTba)

Perfektendungen angenommen in Formen wie TiKajuev Par. 48, 9 (IT);]*).

TlKate Gronf. 11 36, 18 (05''). fiKevai Par. 35, 30 (163''). KaGrjKuiTic

(vgl. S. 13) Lond. I p. 29, 5 (16Pj. tikötujv Tebt. I 121, 13 (94 oder

ei''). eTTavTiKOTUJV Amh. II 50, 5 (106''). tiköci Tebt. I 189 (P'). —
Dagegen 1. p. sg. nur tikuj, z. B. Dittenb. inscr. gr. or. I 186, 6 (62^)-^

195, 2 f^KUJi Ktti TTpocKeKuvriKa (33'') etc.; ebenso Ka9r|K€i Petr. II 22, 2

(IIP). TiKei Par. 49, 27 (c. 160"). KaBfiKev (imperf.) Petr.^ 44 i'l) 10

(258—53") und namentlich im Partie, überwiegend rjKovia Petr. 11

26 (7) 8 (252"). KaeriKOuciic Tebt. I 61 (b) 218 (118"). KaeriKOucav

Par. 26, 6 (163"). dvnKÖvTuuv Tebt. I 6, 9. 41 (140—39"); 32, 10

(145"). KttBriKÖvTUJV Par. 13, 17 (157"). toTc dvriKOuci Tebt. I 43, 26

(118"). KaGriKOvjcac Tor. I 8, 21 (117") usw. Win.-Schmiedel § 13, 2

(LXX und N. T. rjKa^ev, -aie, -aa). Schmidt de los. eloc. 470 (fiKe-

cav als plspf.). Crönert 210. Reinhold 73 (fiKac, f|Kaciv).

e) Den kurzen Charaktervokal behalten im Perf. folgende

Kontraeta auf -duj und -euj (K.-Bl. II 130f.):

aiveuu: eTiriveKevai Tebt. I 8, 18 (201").

TTOveuu: rreTTOveKevai Petr. II 14 (P) 3 (III") — nachWilhelm Append. 4 —
[auffallenderweise gibt Petr.^ p. 137 wieder Tre-rrovriKevai]; ebenso

Magd. 9, 3; dagegen ebd. 36, 3 TreTroviiicevai (IIP),

cirdoj: -rrepiecTraKevai Par. 15, 36 (120").

xeXeuj: erriTeTeXeKÖTec Amh. II 38, 10 (11").

Über eiXeqpev, eEeiXeqpöxi, TTapecxeKÖTec vgl. § 10 S. <)4.

Im übrigen sei auf das Verbalverzeichnis (§ 81) verwiesen.

2. Vom alten Wurzelperfekt sind folgende Formen belegt:

dKriKoa: S. 338.

XeYova: YeTOvev Par. 64, 44 (c. 160"). yeTovevai Petr. II 13 (7) 3

(258"). TrapaYeTOvuuc Petr.^ 41 verso 22 (IIP). e-rriYeTovÖTOc Lond. I

p. 30, 23 (172"). TTpoTerovoia Tor, I 4, 31 (117") und oft.

Anmerkung 2. Tejövai Tebt. I 60, 28 (118") ist wohl nichts anderes als

(haplologische?) Verstümmelung von yeYOv^vai.

eiuuea: S. 331; eXnXuea S. 338f.

ecrdvai: in irapacidvai = irapecidvai Leid. U 2, 11 (IP). Über ecTuuc

siehe vorige Nr.

oTba: oTbac S. 321. oi'baiuev Ostr. 1150, 6 (134"). oiöaciv Goodsp. 3, 7

(IIP). icOi S. 327. ibo) = eibu) Par. 44, 7 (153"). eibiu^ev Petr. II

11 (1) 7 (IIP), eibniai = eibiiTe (S. 107) Par. 43, 4 (154"). eibuuc

Petr. II 1, 7 (260"). cuveiboiujv Rev. L. 8, 1 (258"). eibevai Amh. II
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37, 15 (196 oder 172^). Th. Bk. IX 12 (130^) usw. K.-Bl. H 240, 3.

Schweizer 185. Reinhold 92.

XeXoiTTa: otTToXeXoiTTaiLiev Petr. II 42 (a) 5 (c. 250'*). diroXeXoiTroTOC

Loud. I p. 38, 9 (158=^). evKaxeXeXoiTrei Par. 46, 8 (153^;.

öXujXa: diroXuuXevai § 72, 9 S. 339.

TrecpeuTcx: eKTiecpeuTev Par. 50, 18 (160^*). KaxaTreqpeuYtJUC Petr. 11 8

(2^) 15 (240=*). KaraTTecpeuTma Magd. 33, 6 (111=*). Loud. II p. 14, 25

(116— IIP).

TTeqpriva: Tiecprivaiuev Tebt. I 43, 31 (118**).

Vom aspirierten Perfekttypiis sind folgende Exemplare er-

halten:

oifr]joxa — aYeiox« — dxe'oxcx — dxeuuxa: Belege § 72, 9 S. 338.

ßeßXoq)a: evßeßXoqpevai S. 340.

fexpacpa: gewöhnliche und sehr häufige Form in allen 3 Jahr-

hunderten. Für IIP vgl. Index Petr. IL Ferner feipaq^a Tebt. I

21, 2 (115^); 37, 17 (73*). TCTpa^ac Par. 31, 19 (163'*). TeTpacpev

Lond. I p. 10, 20 (162*). Bull. cor. hell. XXI p. 142, 4 (88*). Te-

Ypdqpaciv Tebt. I 6, 16 (140—139*). YeTP«(ptvai ebd. 61 (a) 110

(118*). biayeTPCicptvai Zois I 29 (115*). h\af4.ypaq>ac Tebt. I 100,

2. 13 (117*). bmTpeYa^pev (sie) Ostr. 1528 (ptol.). unoYeYpdqpaiuev

Par. 65, 16 (146 — 135*). TTapeTTiY6YP«90T0C Par. 33, 10 (102*).

Th. Bk. XII 6 (116*). KaiaYCYpacpav B U 1001, 4 56/5*) usw. —
Das in der klassischen Spruche beanstandete Perfekt Y^TPCtcpHKCi

(Lob eck zu Phryn. 764. K.-Bl. 11 393) tritt beim Simplex erst

im letzten Jahrhundert der Ptolemäerperiode auf: so fe^pd(pr\Ke\/

Tebt. I 12, 7 (118*). YCTpacpiiKevai ebd. 34, 10 (c. 100*). Bei

mehreren Compositis (ausgenommen biaYpdqpuj, wie Wilcken
Ostr. I 91 bemerkt) ist die Form schon früher gebräuchlich. So

dvaYe[YPa]cpri'<evai Rev. L. 27, 18; drroYeYpaqpriKOTec ebd 33, 15;

80, 12 (258*). evKCKXrmaTOYpaqpriKevai Leid. A 27 (unb. ptol., aber

nicht spät). Schon Dem. 56, '2H. 34 TrapacuYYCTP09ilKac. Vgl. noch

Schweizer 186. Reinhold 73 (YeYpdqpriKa, YtTpct(pnKa|uev).

bebeix«: uTTobebeixa|uev Par. 63, 184 (165*). uTTobebeixev ebd. 65, 10

(140—135*
. TTttpabebeixevai Tebt. I 79, 54 (nach 148*). irpoc-

uTTObebeixÖTUJv Tor. I i), 15 (117*j.

bebiTxa: drrobebrixev Petr.^ 27 recto 2 (III*).

ei'Xricpa: Belege § 72, 3 S. 3;)lf. Über dvieiXiiij^ai — TrpoceiXfm/ai

§ ^^% "^•

evrivox«: Belege § 72,9 S. 338.

ecKaqpa: tHecKucpoToc Tebt. 1 50, 26 (112— 111*).
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fiXXaxa: laeiriXXaxev Par. 22, 14 fl()5*). jaernXXaxuiac (Faksimile)

Par. IB, 16 (157 '^). cuvnXXaxÖTuc Par. 05, 13 (146—135*). Tebt. I

5, 212 (118"^). Über cuvnXdKxeiv vgl S. 16!).

fiqpa: irpocricpaiaev (gewähren, zuwenden) Lond. I p. 10, 11 (162^).

KEKOcpa: biaKEKOcpev Petr. II 4 (6) 11 (255''). biaKeKoqpÖTac (Wit-

kowski) Par. 64, 9 (c. 160"^). KeKocpÖTac Tebt. I 5. 205 (118^).

TTCTTOMcpa: Treiro^cpa Petr.^ 44 (3) 2 (246=*). Amh. II 38, 3; 41, 4 (11^).

TTeTTÖMcpaMev Tebt. I 20, 2 (113*); 22, 10 (112*); 35, 12 (111*).

TrerroiucpÖTec ebd. 22, 6 (112*) usw.

TTCTTOvea: TreTTOveuuc Tebt. I 27, 35 (113*).

TTe-rrpaxa (trans.): TrefTpaxev BU 1006, 2 (III*). rreTrpaxÖTuuv Tebt. 1

57, 7 (114*). biaTTeirpaxÖTec P.Kairo Arch. I 62, 13 (123*). i) —
Moeris p. 206 TTeTrpayujc ev tlu y 'A., TreTrpaxuuc "£. Hatzidakis
Einl. 201. Schweizer ls6.

xeraxa: TrpocTexaxev Lond. I p. 10, 22 (162*). TrpocTeiaxÖTuuv Amh. II

33, 16 (157*). TTpocTexaxuuTuuv (sie) Lond. I p. 28, 2 von unten

(161*). uTTOTeTaxctiaev ebd. p. 39, 55 (158*). evretaxevai Par. 65, 15

(146—135*). TTpocTeiaxaci Tebt. I 5, 6 (118*). TTpocieiaxaiaev ebd.

6, 41 (140—139*) usw.

xexeuxa (zu xuYxavoi): xexeuxuuc sehr oft, z. B. Petr. II 8 (2^) 16'

(246*); 32 (1) 39 (III*). Par. 35, 38; 37, 53 (165*); 12, 24; 13, 30

(157*); 15, 33 (120*). Tor. I 3, 15 (117*) etc. xexeuxuiai Lond. I

9, 25 (164*). Par. 8, 23 (129*). xexeuxöxec Petr. II 32 (2^) 12

(c. 238*). evxexeuxaciv Par. 63, 1, 23; 7, 6 (165*). evxexeuxöxi

Tor. XIII 23 (137*). evxexeuxöxec Amh. II 35, 5 (nach 157*).

Tebt. I 22, 3 (112*). xexeuxev Dittenb. inscr. gr. or. I 194, 31 (42*).

evxeuxav (ohne Redupi.) S. 341.

Dem attischen xexuxrjK« gegenüber verwirft Phryn. 395 (Lobeck)

die Form xexeuxa, die, ursprünglich von Herodot und Hippokrates

(K.-B1. II 556) gebraucht, zuerst von Aristoteles aufgenommen wurde

und als Stück des ionischen Sprachguts in die KOivr] sich vererbte.

Crönert 279. Nachmanson 160 Aum. 1. Schmidt de los. eloc. 468 f.

konstatiert bei losephus beide Formen, zwischen denen auch die

Attizisten schwanken (Schmid Att. I 86; IV 40. 600). Die dritte

von Phryn. 1. c. angeführte Form xe'xuxe hat z. B. auch Aristeas

1) biaTTeTTpöKÖTiuv Tebt. I 5, 192 (118=') muß wohl zu biaTrpdccu) gehören,

also = biaTreTTpaxÖToiv sein (nach § 36 S. 171 f.), da TTiirpäcKO) keinen Sinn gibt.

Vgl. den Kommentar zur Stelle p. 51. Auch Reinhold 73 hat in den Acta
Thomae 48 P ir^irpaKa (zu irpdccuu) entdeckt und vergleicht damit ireqpüXaKa
(statt ireqpüXaxa) bei den Vätern.
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(Wendland) 180: cuvtexuxe und einmal das N. T. (Win.-Schmiedel

§ 13, 2).

xeipacpa: bi[aT]eTpaq)evai (?) Zois I 27 (150*). K.-Bl. II 554 erklärt

die Form für „spät und zweifelhaft". Bei Crönert 279 Tetpoqpevai

auf einer herkul. Rolle,

xetpiqpa: cuvTeipiqpevai Tebt. I 24, 10 (117*).

ujpuxa: uTToipuxÖTac Tebt. I 13, 10 (118*).

3. Augmentformen des aktiven und mediopassiven Perfekt-

stammes sind belegt § 71, 1. 5. 8. 11; § 72, 4 c.

4. Medio-passives Perfekt. Von einer Aufzählung sämtlicher

vorkommenden Bildungen wird Abstand genommen und im einzelnen

auf das Verbalverzeichnis (% 81) verwiesen.

a) Verba auf -)ui.

Zu xiOriiui erscheint im medialen Sinn TeBeifiai: xeGeiiai Lond. 11

p. 5 col. 1, 10 (133*). Grenf. II 28, 11 (103*). irapaxeeeixai Th. Bk. E 9

(131*). xeOeicGe Ostr. 1256, 5 (136/5). xeGeicGai Tor. IV 13 (117*).

uTToxeeeTceai Th. Bk. XI 2 (116*). Lond. I p. 56, 1 (181/0*). em-

xeGeicBai Tebt. I 15, 11 (114*). 7Tapaxeeel^evuüv Tor. I 9, 9. 25 (117*).

Zur Entstehung der Form vgl. § 10 S. 79. Dieselbe fehlt ganz in

attischen (Mhs.-Schwyz. 190, 10) und pergamenischeu Inschriften

(Schweizer 188); auf den magnesischen findet Nachmanson 162

nur ein Beispiel (138*). Crönert 278, 6.

icxrijui bildet seit dem 2. Jahrh. v. Chr. (in passivem Sinn) e'cxajuai:

cuvecxaxai Par. 65, 20 (146—135*). KaBe'cxaxai Grrenf. II 37, 6

(c. 100*). KaGecxacGai Tebt. I 15, 14 (114*). KaxecxdcGai Rev.

Mel. 303, 6 hat Ricci Arch. II 519 in Kai ecxctcGai berichtigt.

cuvecxdcGai Par. 15, 64 (120*). ucpecxdcGai Rev. Mel. 303, 5 (II *\

Besonders häufig begegnet das Partizip: ecxa)aevou Ostr. 328, 3 (unb.

ptol.). ecxa,uevoic Rev. Mel. 303, 20 (II*). KaGecxauevoc Par. 62, 5, 6

(II*'); 35, 6; 37, 6 (163*). Th. Bk. XI 3 (116*). Tebt. I 10, 2

(119*). cuvecxa|Lievoc Dittenb. inscr. gr. or. I 111, 25 (nach 163*).

Par. 33, 14 (162*). Lond. I p. 11, 38. 49 (162*); p. 199 (161*). —
otTTOKaGecxanevoc Grenf. I 10, 15 (174*); 18, 16 (132*); 23, 11 (118*);

31, 7 (104*); II 29, 15 (102*) und oft. Vom Augmenttempus:

biecxd)ur|v Tebt. I 22, 4 (112*). — ecxauai ist auf attischen In-

schriften niclit vor dem 1. Jahrh. v. Chr. zu erweisen (Mhs.-Schwyz.

190, 9); in Pergaraon (Schweizer 188) fehlt es gänzlich; in Mag-

nesia (Nachmanson 162) findet sich nur einmal ^vecxdcGai (trausit.

138*). Crönert 263 gibt zahlreiche Belege a) für ecxa|uai =
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ecTiiKü (auf attischen Inschriften seit c. 100''); h) für ecranai sensu

passivo (ägypt. Papp.); c) für ecxaiaai sensu transitivo (Apollonius Cit.).

ir|)ni: eijuai s. § 72, 3 S. Sol.

bibuuni: beboTtti Petr. II 13 (14) 2 (258'^). Par. 9, 30 (129^). eT^e-

boTtti Par. 65, 19 (146—35*). beböcGai ebd. 25, 14 (163^;. -rrapa-

beböcGai Tebt. I 60 (a) 177 (HS''), irapabeboiuevouc Petr. 11 13 (3) 9;

beboiievnv ebd. (17) 13 (258— 53*) usw. bebecGuu Lond. II p. 9 (b) 2

(II *j kann nicht zu beiu gehören, sondern ist wohl aus beböcöuj

(oder bibecOuü?) verschrieben.

beiKVUjui: TTapabeberr|uevr|c Tebt. I 79, 16 (nach 148*). dirobeberf-

Heva ebd. 5, 2(J2 (118*). — vouc 27, 61 (113*) usw.

b) Bildungen mit oder ohne Signia.

a) Sigma nehmen an, und zwar nach der von K.-Bl. § 242 fürs

Attische aufgestellten Lautregel, folgende Verba (meist verba pura mit

Ausschluß der liquida):

eXKuu (eXKuuu): e]q)[e]XKuc)uevriv Leid. E 33 (162*). -vouc Lond. I

p. 25, 29 (161*j.

cTTduu: KaTecTTac^evTic Lond. Ip. 36, 8 (160—159*). Tebt. I 5, 134 (118*).

xeXeuu: cuvieieXecTai Petr. II 13 (16) 15 (258—53*). Petr.^ 32 verso

col. 2, 4 (c. 240*). cuveTeTeXecT[o Petr. 11 3 (b) 6 (c. 260*). cuv-

xeieXec^eva ebd. 9 (3) 5 (241*). -voi Par. 14, 46 (127*). -vouc

Amh. II 39, 7 (I*) usw.

Gegen die Regel, aber nach attischem Gebrauch, haben c:

YiTVuucKuu: dveYvuucxai Tor. XIII 27 (139*). biefvoucxai Tebt. I 17, 2

(114*). efvujc^evou Tebt. I 72, 200 (114*). e-fvuJiaeva ebd. S2, 2

(115*) ist wohl Schreibfehler (schwache Aussprache des c, § 46

S. 205), nicht beabsichtigte Form,

guuu: KaieEucGai Tebt. I 74, 52 (114—3*). xaieEucdaevou) ebd. 84, 16

(118^).

ceiuj: eTTicec6ic|uevujv Tebt. I 61 (a) 1 (118*). biaceicjuevujv (ohne

Redupi.) ebd. 43, 26 (118*).

XÖuu: Kextucjuevou Petr. II 18 (2*) 8 (246*). cuv[Ke]xuJC|Li6vov Tebt. I

50, 21 (112—111*) etc.

ß) Das Sigma fehlt in Fällen, die auch sonst Schwankungen zeigen:

KXeiuu: KeKXl^evac Petr. 11 13 (8) 1 (258—53*). KeKXei[nevoi Par. 51, 6

(160*). efKeKXeiiLievov ebd. 37, 48 (163*). dTTOKeKXei { kXei }
|aevr|v

Grenf. I 1, 16 (vor 173*). cuvK6KXei|aevoc Par. 11, 2 (157*). ev-

KeKXei[|uai ebd. 37, 4 (163*). Bei losephus nur KEKXeicjaai, Schmidt

470 f.

1
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Kpoüuu: £KKeKpou)uevriv BU 1007, 16 (218^). Über KeKpouc|uai K.-Bl. II

467. Mhs.-Schwyz. 185.

puüvvuiui: eppuj|uai Par. 43, 1/2 (154*). eppuuxai ebd. 63, 1, 1 (165*).

eppuü^eea Petr. II 11 (1) 1/2; (2) 2 (IH^^). eppuuMnv- Petr.^ 53 (q) 4

(IIP). eppuuMevoc Petr. II 11 (1) 9 (III*). eTreppuu^ievou Par. 63,

10, 43 (165=^). eppuj^evujc ebd. 42, 2 (156*) usw. Die im Briefstil

überaus häufigen Formen eppujcai, eppojcGe, eppoico, eppujcOai i s. Index

Petr. II und Tebt. I) sind nach keiner Seite hin beweisend. Vgl.

Schweizer 187.

CLuZ^uu: Belege für cecuu)aai, cecuucai etc. §21,5 S. 134. Vgh Mhs.-

Schwyz. 185. K.-Bl. II 544. Crönert 228.

Xpdo|uai: Kexpri^evojv Tebt. I 28, 10 (nach 114*). KaxaKexpriiaeöa

Petr. II 4 (3) 6 (225*). KaiaKexpr^evou Petr.- 39 col. 2, 15 (III*).

cuvKcxp'IMeöa Grenf. II 14 (b) 4 (264 oder 227*). — Schweizer
188 zitiert aus einem pergamen. Volksbeschluß (150*) Kexpilc|aevouc;

Schmid G. G. A. 1895, 43 hält ein Schreibverseheu für aus-

geschlossen.

Zum ganzen Abschnitt vgl.Mhs.-Schwyz. 185f Win.-Schmiedel

§ 13, 1.

Anmerkung '2. Eine Futurbildung vom Perfektstamm (Futurum exac-

tum) liegt vor in irapecxriEeTai Kosettainschr. 31) (196*) nach Dittenb. iuscr. gr.

er. Nr. 90 [Strack Dyn. d. Ptol. p. 234 liest irapacTriSeTai, worüber zu vgl. § 73

S. 353 Anm. 4]. In der Regel aber tritt Umschreibung durch das Part. ptrf. und
^cojuai dafür ein: so eco|uai Texeuxuuc Petr. 11 32 (1) 39 (c. 238*). ^couai ^cx^kuuc

Lond. I p. 38, 32 (158"). eco|Liai ßeßorieri^evoc Tor. III 50 (130"). Par. 14, 50 (127").

Fay. XI 34 (nach 115"). e. dvx6i\ri|a|aevoc ebd. XII 34 (103"). L xeTeuxma Par. 8, 23

(129"). ecei |ae cecuuiKiuc (sie) Petr.* 3() (a) recto 23 (III"). ecei KexapiC|u^voc Par. 42, 13

(156"). gcrj KexapiC|uevoc Tebt. I 56, IG (11"'). gcxai öia-rre-rTopeuiuevri Eud. 15, 21

(vor 165"). köjueea xexeuxöxec Petr. 11 32 (2'') 12 (c. 238") und oft. K.-Bl. § 229, 1.

Schweizer 188 Anm. 2.

§ 78. Passive Aorist- uud Futnrhilduii^-.

1. Die Bildung auf -ötiv.

a) Kurzen Vokal haben

aipeBfivai: dqpaipeöfivai Petr. II 13 (6) 16 (258— 53*). dvaipeGeica

Tebt. I 61 (b) 221; -cnc 243 (118*); 72, 151. 182 (114*).

boefivai: eboBn Petr. II 35 (a) col. 3, 1. 4 C2'2(j''). Lond. I p. 41, 125

(158*). eiceböGri ebd. p. 40, 69. boefi Petr. II 2 (1) 10 (260*).

boGiivai ebd. 4 (2) 7 (255*). boGfcvxoc obd. (5, 1 (255*)-, 17 (1) 3

(III*); 46 (c) 2 (200*). boGeicai Tebt. I 27, 58 (113*) usw. ebiüGn

Lond. I p. 2S, 16 (161*) ist vom fut. bvjcw mit langem Stammvokal

gebildet. Vgl. G. Meyer 573. Dieterich Unt. 232.
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eupeGfjvai: eupe9e[vTuüv Petr. II 13 (7) 12 (258—53*). eüpeGrivai

Tebt. I 72, 56 (114*).

cxe6fivai (zu e'x^): cuvcxeBevia Petr. II 32 (2^) 20 (c. 238*). kuto.-

CKeBevTa (v^l. i^ 36 S. 172) ebd. 45 (2) 4 u. ebd. 12 KaxacKeeevra

(24(5"j. KttTacxeOaici Tebt. I 53, 25 (llO*). cxe6r|co^evouc Amh. 11

31, 6 (112*) in der Verbindung bieTTe)Liiijd|U€9a xouc -nap iiuüuv eic

TOtc TOTTapxiac cxe9r|CO|uevouc ific eicaYUiTnc kann kaum passiven

Sinn haben, sondern eher medialen = „achten, sich annehmen".

K.-B1. II 434.

Dagegen heißt es regelmäßig ppGev Par. 63, 3, 85 (165*j. tö

priBev Par. 2, 10, 9 (sie! nicht, wie Letronne wiedergibt, b XexOeir) av),

geschr. IP'. pr|9evTuuv (Wilamowitz) Leid. U 4, 7 (II"). Über vulgäres

€ppe9Tiv vgl. K.-Bl. II 414f. (nur im Indikativ). Win.- Schmied. § 13, 3

(eppeGnv LXX). Reinhold 70.

b) -c- haben im Aor. pass. vor der Endung folgende vokalische

Stämme:

aibec9fivai: aibec9eic Fay. XII 9 (nach 103*).

dKOUcGfivai: eTTaKOuc9evToc Petr. II 38 (b) verso (240"). dKouc9fivai

Tor. I 7, 6 (116").

dpKec9f|vai: dpKec9eTca Par. 22, 20 (165*). dpKecGevrec Lond. I p. 36,

13(161—59*). Par. 38, 11 (160*). Tor. I 2, 18 (117*). Schmidt

de los. el. 464.

fvujc9fivai: dveTVUüc9ri Par. 15, 6 (121*). Tor. I 1, 11 (117*). dvT-

avaTVUJc9fi Petr. 11 17 (1) 6 (IIP). Tvujc9tivai Tebt. I 72, 193 (114*).

dvaYvuJc9evToc Grenf. 1 37, 15 (IP).

buvac9fivai; Belegstellen § 72, 2 S. 330; über die angeblich ionische

Herkunft der Form s. § 2 S. 19. Daneben erscheint auch bvvx]-

9fivai, s. unter d.

€\Kuc9fivai: d(peiXKuc9rmev Petr.^ 32 (d) 4 (246"). eXKuc9evTUJV Tor.

I 6, 11 (117*).

6puXric9evTUJV Par. 63, 9, 45 (165*) — eine ganz unorganische

Bildung. Vgl. oben S. 377 KexpriC|uevouc und unten xpiic9iivai.

KXeic9fivai; eKKXeicGeviac Magd. 12, 4 (IIP). Aber KeKXeijiiai, s.

S. 376.

]uvric9fivai: luvncxriTi = |uvric9riTi (vgl. § 36 S. 179) Lond. I p. 24

(XXXV) 4 = p. 26, 4 (161*). Über die Zwitterbildung dvaMvn-

c9a)M(ai) vgl. § 79, 1.

CTTac9fivai: eTriC7Tac9fivai Tebt. I 27, 13. 48 (113*); ebd. 4 eTTiCTracBr)-

co)aevujv. 7repiC7rac9ricovTai ebd. 43, 45 (118*) etc.
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TeXecGflvai: cuvieXecGfii Petr. II 4 (11) 4 (255— 54*). cuvTeXecGiirou

ebd. 9 (4) 3 (24P). cuvTeXecGiiceTai (das c vor 6 über der Linie) ebd.

4 (6) 18 (255*). eTTeTeXecGTi Par. 63, 6, 167; ebd. col. 1, 16 eTTixeXec-

eriTuu Tor. XIII 2 (139*). eTTiTeXecBriceceai Tebt. I 27, 69 (113*) usw.

XpricGfivai: KaxaxpricBeicric Petr. II 14 (3) 2 (III*).

XUJcBfivai (St. xoF nach W. Schulze K.-Z. 29, 365): dvaxwcGfii Petr.

II 13 (18*) 5. 13 (255—250*).

c) Ersatz des medialen Aorists durch den passiven im

Vei-gleich zum klassischen Sprachgebrauch (vgl. Hatzidakis Einl.

193f.; Nachmanson 168f.).

Yivo)nai hat überwiegend Y^vecGai (S. 362), daneben erscheint jedoch

häufig Yevr|Gfivai. Oft stehen beide Formen hart neben einander:

z. B. Petr. II 10 (2) 3 (240*) iTapaTevo|uevou, 7 TiapeTevriGri, 10 ye-

vo|uevou. Par. 42 (156*) 11 TrapaYevrjGeic, cuv coi '{evojJievoc. Par.

25 (165*) 9 t6 TtevGoc eirejeveTO, aber 22, 23 eTTiYevrjGevToc he toö

irevGouc, 26 toutou tevriGevioc , dagegen von derselben Hand 23,

20 Yevo|uevou be toü TievGouc. Weitere Belege für YcvriGfivai: eTevrj-

Gti Kanop. Dekr. 57. 58 (237*). revriGni Petr. II 13 (19) 13 —aber
14 TevecGai (258—53*). TraparevriBeic Petr.^ 25, 16 (240*). Tevn-

Gf) Eud. 415. 427 (vor 165*). TevriBeicnc Par. 63, 3, 69 (165*).

Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 129, 2 (II*). Tebt. I 61 (b) 222

(118*); 27, 25 (113*). -cd)V Par. 26, 12 (163*). TevriOevTuuv ebd.

16, 19 (141*). TevnÖriTuu Tebt. I 40, 23 (117*). TevnGnvai Par. 63,

3, 72 (165*). Leid. B 3, 15 (164*). Tebt. I 50, 16 (112— 111*).

TTapeievriGriv Tor. I 2, 2 (117*). — Grmev Tebt. I 43, 7 (118*) usw.

Die passive Form wird vom III. Jahrh. an immer mehr gebräuch-

lich; IIöhej)unkt im IL Jahrh., dann Rückgang, wie es scheint.

Schweizer 181 (mit Literatur). Schmid Attic. IV 603. Nach-

manson 168. Crönert 236f. Schmidt de los. eloc. 462.

Von dTroKpivo|Liai läßt sich nur dTTOKpiGnvai belegen: direKpi-

Griv Par. 34, 10 (157*). dTTfeKpiBricav 35, 30 (163*). dTTOKpiGevToc

15, 35 (120*). dTTOKpiGfjvai Leid. U 3, 11 (11*). eKpiGn steht für

dircKpiGri Grenf. I 37, 14 (108*). Der passive Aorist ist die eigentliche

Koivri-Form. Über attisches dTTOKpivacBai s. Mhs.-Schwyz. 194, 7;

im N. T. gewöhnlich dTTOKpiGfivai, s. Win.-Schmiod. i? 13, 9. Blaß 46;

bei den apostolischen Vätern beide Formen, Reinhold 77. Vgl. noch

Schmid Attic. IV 603.

Anmerk. 1. Umgekolirt erscheint zu iropeucuai einmal statt des klassi-

schen TTopeuGfjvai , das auch der Papyrussprache niclit fremd ist 'S. unten\ elc-

iTOpeucd|uevoi Par. 35, 30 (103").



380 Zweiter Hauptteil: Wortlehre.

d) Weitere Deponentia passiva auf" -9riv sind

a) Vokalische Stämme,

beriöfivai (bitten): berieevxuuv f-*etr. II 45 (1) 16 (246''). npocberiGevToc

Lond. I p. 0, 8 (162").

buvr|0fivai (über r|buvdc6riv obenj: buvriBüJci Rev. Mel. H03, 7 flP).

Futur buvrico)aai, s. § 81.

evavTiuüOfivai Par. 6;», 8, 22 (165"j.

eveu|uri0nvai: eveujuriOeic Tebt. I 27, 77 (113=^;.

Koivo\oTri9'1vai (cf. Polyb. X 42, 4): KoivoXoYr|BevTec im Brief eines

ägyptischen Nauarchen Dittenb. Syll. 921, 15 (IIP). KoivoKofriGi^i

Tebt. I 124, 10 (118^). — KoivoXoTnco^evov Goodsp. 4, 9 (152

oder 141'^).

juerajueXriBrivai: )aeTa^e\ri[6eic] Par. 70 p. 412 (191*).

|uvric6f]vai: s. oben S. 378. Daneben in Poesie |nvr|cd)Lievov Grab-

schrift des Herodes, Arch. I 221, 20 (145— 116^^).

voriBfivai: TTpovonOeic Par. 63, 1, 12 (165=*). Tebt. 1 6, 7 (140'*).

TTpovonOfi Leid. B 3, 8 (164=*). Tebt. I 27, 102 (113^). TTpovon-

envai Par. 39, 12 (16P). Tebt. I 43, 44 (118=\)-, 28, 17 (114=*); 27,

36 (113^^). TTpovonericecBai Tebt. I 27, 69 (113'>

TTeipaOfivai: TreipdBriTi Petr. II 11 (1) 4 (IIP). e-rreipaBriv Aristeas

(Weudland) 297. Fut. Treipdcoiuai Petr. II 16, 2 (250*). TTipdceiai

Par. 47, 14 (153*).

TTopeuBfivai: eiropeuOriv Magd. 24, 3 (IIP). Über iropeucacBai s. die

Anmerkung auf der vorigen Seite.

TTpo0u|UTiBfivai: TrpoBuMTi0eic Tebt. I 23, 11 (119—114*).

ß) Konsonantische Stämme.

aicxuvBrjvai: aicxuvBeic Par. 49, 28 (160*).

dvaxBfivai (ausfahren): dvaxBeviec Petr. II 45 (2) 22 (246*). Tebt.

I 43, 16 (118*).

KUüBujvicBfivai (bechern): cuvKUiBoivicBevTuuv P. Kairo Arch. I 60, 56

(123*).

opYicBfivai: öpYicBOu^ev Grenf I 1, 1, 24 fnach 173*).

opfaicBnvai: Ka0^p)uicBri|uev Petr. II 45 (2) 20 (246*).

Zum Ganzen vgl. die Zusammenstellungen beiK.-Bl.II 246. Krüger
Sprachl. § 39, 13.

e) Zu Xajußdvoj — e\ri(|u)cpBr|v — XiT(|u)(p0rico|uai, sowie zu qpepuu

— ^ve(Y)xBriv — nur evexBrico)aai, sind die Belegstellen gesammelt

§ 44, 1 S. 194 ff.

Alle übrigen Formen enthält das Verbalverzeichnis § 81.
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2. Die Bildung auf -r|V ist vertreten in folgenden Fällen:^)

a.T(e\f\va\: TrpocaTTe^evTuuv Rev. L. 56, 9 (258'*). irapaTfeXevxoc

Par. 15, 21. 28 (120^). Tor. I 2, 29 (117^); H 30 (116''). irpoc-

aTT^XevTec (= evroc) Tebt. I 38, 13 (113^) TTpocaTfeX^e'vToc ebd.

72, 443 (114=*). TTpoca-fTeXXevTUJV (sie) 43, 24 (118") [Einwirkung

des Präsensstamms]. irpocafreXeicnc 61 (b) 89 (118*). TrpocaTTe-

Xnvai 61 (a) 47 (118*). TTpocriTfeXn Aristeas fWendland) 173. Win.-

Schmied. § 13, 10. Crönert 231.

dWaTTivai: drrriXXdYTi Lond. I p. 61, 22 (261 oder 223*). dirriXXd-

Tncav Fay. XII 19 (nacb 103=*). Über dTTeXXd-friv vgl. § 10 S. 64.

Tpaqjfivai: eTre-fpdcpriv Petr. I 24 (2) 1 (268*;; II 21 (d) 5 (EI*).

eTTiTpaqpfivai 15 (3) 5 (241— 39*). dvaYpaqpfivai Dittenberg. inscr.

gr. or. I 50, 10 (240*). dTTOTpaqpevra Rev. L. 27, 9 (258*). cufTpa-

cpevTUJV Petr. II 21 (d) 6 (III*). Tpacpeicnc 12 (1) 1 (241*). Tpaq)ev

Petr. 2 21 (g) 8 (226*). biaTpacpfivai Amh. E 61, 4 (163*). Tpa(pn-

vai Lond. I p. 39, 37 (158*). Trapem-fpacpev Th. Bk. EI 2, 17 (131*)-

TTapeTTeTpdcpri Tebt. I 61 (b) 34 (118*). Tpacpnceiai Petr.- 21 (g) 32

(226*); bittTpacpricexai Par. 62, 4, 21 (E*'). cuvKaxaYpaqpricoiuevujv

ebd. eol. 6, 12 (11*') usw.

biaXe-fn'^ai: bieXenv Petr. II 9 (3) 4 (241*). Im Attischen nur

bieXexöriv, Mhs. - Schwyz. 187; auf den KOivr) - Inschriften beide

Formen (Schweizer Perg. 190. Dittenberger Syll. III p. 236),

doch überwiegt bieXeTTiv. Nachmanson 171.

eXißnvai: dTToeXißfivai Gizeh Mus. Arch. I 59, 9 (123*). dTToBXißevTec

Tor. I 2, 13 (117*).

TiXeKfivai: ejUTrXeKeic P. Reinach 7, 18 (c. 140*). eiaiiXeKevTec Tebt. I

39, 17 (114*). Vgl. cuveuXeKTicav Polyb. 21, 17. Der Vokal des

Präsensstamms ist ähnlich wie bei evipeTirivai (s. unten) in den

Aorist übergegangen, der ursprünglich in TrXaKfivai ablautete.

K.-Bl. E 522.

-rrXriTnvai: eTrXriTn Petr. 11.23 (1) 2 (IE*).

paYTlvai: eppdfri 1
vai } Petr. E 23 (1) 11 (El*). Karappa-frivai ebd.

Eini. p. 31, 4 (EP).

picpfjvai (zu piTTTuu): dTTopiqpevia Lond. I p. 61, 24 (261 oder 223*\

CTTapfivai Magd. 3, 5. 7 (IE*). Tebt. I 54, 7 (SÜ").

CTüXfjvai: dTTOCTa[XevTa Petr. E 33 (a) eol. A35; ebd. l(-> dTTOcra-

XevTuuv (IE*). dTTOCTaXfji Petr." 27 verso eol. 2, 6 (IE*). itxxciaXev-

1) über die große Neigung der koivi] zu solohen Bildungen vgl. Schniid
Attic. IV 594f. Schmidt de los. cloe. 4050'. Nachmanson 171. Schweizer
190f. Reiuhold 7üf.
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Toc Par. 2ö, 10 (163''). J.ond. 1 p. 10, 17 (162=^). KaTucTaXevTOC

Tebt. I 41, 21 (119''). ciaXfeVTUJV 24, 49 (117''). eEaTTOCTaXüuci

Tor. I 3, 43 (117»;. KaTaTTOCTaXricexai Par. G2, 3, 2 (Jl^') usw.

ccpaXfivai: d-rrocqpaXfivai Par. 63, 9, 34 (165*j.

Tpanrivai: eTnipairfii Magd. 27, 6 (IIP) evipa-nrivai Par. 49, 30 (153*j.

evTperrevToc 37, 24 (163") — Aufhebung des alten Ablauts und

Durchführung des Präsensstammes (wie im obigen e)LiTTX€KevT6C und

im Perf ecTpe|U|ueva, vgl. S. 19). eTpdTrr|cav Aristeas (Wendland)

186. 198. 202. 261.

(pavr\va\: cpavevTuuv Grenf. 11 14 (a) 7 (270 oder 233*J. cpavevxa

Dittenb. inscr. gr. or. I 187, 5 (r)8'').

(pGapnvai: Karacpeapfivai Petr. II 19 (Ib) 2; (2) 9 (III*). Kaiacpea-

pÜLiMev Magd. 11, 5 (IIP). KaxaqpGapevTa Par. 15, 29 (120*).

Xapnvai: cuvexdpriv Lond. I p. 48, 3 (IP). tx^PIM^v Amh. II 39, 8 (I*).

3. Ein Schwanken zwischen der -t]- und -Or)- Bildung ist zu be-

obachten in folgenden Fällen:

ßXacp6fjvai— ßXaßiivai [Moeris p. 193 ßXaqpGevxec 'A., ßXaßevxec "€.]:

ßXacpGevxi Petr. II 22, 9 (111^). ßXaßfjc 4 (7) 6 (255"). KaxaßXaßfi(i)

Rev.L.40,8;45,ll. 15(258"). Schweizer Perg.191. Crönert232, 5.

xaxOfjvai— xaffivai: KaxaxaxOevxac Rev. L. 44, 9 (258*). biaxax[6fji]

Par. 63, 179 (165"^). eTTi]xaxeevxi Par. Not. et extr. XVIII p. 414

oben (IP). TTpocxaTXÖri
{ n }

(sie) Lond. I p. 40, 76 (158*). — cuv-

exdmi Leid. B 2, 14; 3, 12 (164=^). xaTevxac P. Kairo Arch. I 60,

51 (123"). TTpocxaTeTci Tebt. I 72, 165 (114"). uTrexdTn Dittenb.

insc. gr. or. I 168, 31 (116— 81"). Kaxaxayriconevouc Kanop. Dekr.

27 (236"). — Attisch ist allein xaxefivai, Mhs.-Schwyz. 187, 5.

Über xaTnvai Schweizer 190f. Schmidt, Fleckeis. Jhrb. Suppl.

20, 465 (beide Formen neben einander). Win.-Schmied. § 13, 10.

Anmerkung. 2. Neben ßpexörico^evouc Tebt. I 124, 42 (118*) begegnet
einmal ebd. 106, 19 (101*) die Form ßpex'li in passivem Sinn: eäv bä i^ eirdiviui

f| f\ ÖTTOKdxau Y^i ßpexn*) d. h. entweder ßpexni = ßpaxfii (mit Präsensvokal olme
Umlaut) oder es ist ßpex<(0^fii einzusetzen. Vgl! oben S. 19. ^p^x^ kommt nur
transitiv vor, z. B. ßp^xo^ev (xriv ^f\v) Petr. 11 1.3 (5) 5 (258*); KaxaßpexuJV
Petr. 2 41 F (a) 7 (252*). Pass. ßpexoM^vriv Petr. 11 13 (5) 4 (258*); häufig

ßeßpe-fiuevoc (s. Verbalverzeichnis § 81).

§ 79. Hybride Verbalformeii. i)

Das Gebiet unorganischer Zwitterformen mit Kreuzungen der

Tempusstämme und Endungen ist in den ptolemäischen Papyri im

1) Vgl. die grundlegenden Ausführungen von Hatzi dakis Einl. 390—417.

Dieterich ünt. 216ff. 231ff'.
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Verhältnis zur Masse des überlieferten Materials klein, weitaus kleiner

als in der späteren Koivr) der römischen Kaiserzeit, ein Beweis dafür,

daß die Sprachentwicklung der drei letzten vorchristlichen Jahr-

hunderte trotz allmählicher Zersetzung der alten Elemente sich immer-

hin in gesetzmäßigen Bahnen bewegt. Es ist hier nicht die Rede

von zahlreichen Ansätzen zur Ausgleichung der alten Verbalsysteme

nach dem Prinzip der Analogie in Fällen wie Verschleppung des Aug-

ments, ßo\d,uevoc statt ßouXöuevoc, buvo|aai statt buvajuai, [pa.\\)e statt

Ypdvpov, ei'Xriqpav statt eiXriqpaciv, eXoöuai statt aipricouai, e^7TXeKevT0C,

evxpeTTevTOc, ecTpe|U)ueva statt eiuTiXaKevroc, evipaTrevioc, ecxpaiuueva,

fiKttfaev statt fiK0|uev, )ueTfiX6ai statt jueieXBeiv, üßpilav, vojuiZ^avTa u. a. m.

Nur wirkliche Entgleisungen von der Bahn folgerichtiger Entwicklung,

die als Solözismen gelten können, seien im folgenden genannt.

1. An den passiven Aoriststamm treten mediale Endungen: im

erotischen Fragment Grenf. I, 1 col. 1, 22: dva|uvTic9a)|u(ai) und

col. 2, 11: ÖTTuaceujLieBa. ^j Die mißbräuchliche Verwendung medialer

Formen statt aktiver ist auch sonst in der damaligen Volkssprache nicht

selten (vgl. § 80, 1 b) und bildet eine Stütze für die genannten Formen.")

2. Vom Perfekt aus entstanden durch Verbindung mit Aorist-

endungen Mißformen wie KexopriYnö^via (KexopriTHM^^ov beabsich-

tigt) Tebt. I 61 (b) 29s u. 301 (118=^) und TrpoceiXfujjai (Infinitiv

kontaminiert aus Perfektstamm und Endung des sigmatischen Aorists)

Par. ()3, 8, 11 (165'^) in der Verbindung Taüiriv t«P direTVUJKa i'biov

TrpoccpdTUJC TTpoceiXfiv|jai (Letronne TrpoceiXfiqpai, im Faksimile deutlich

\\i) qpiXov. Auch dvxeiXfjipai Vat. D (Mai V 604) 12 (162*) ist so

zu beurteilen.^)

Nicht minder abnorm erscheint eTTiKexcipo^vroc Tor. VII 7

(II*) — dem Sinne nach lediglich = eTTixeipouvioc. Peyron vergleicht

zur Stelle Formen von Theokrit, wie TreqpvjKUJ (XV 1), TreTTOiOo) (^V 2S\

TreTTÖvGuu (X 1), beboiKuu d 16; XV 58), eKXeXd0uu (I 63) u. ä., die

G. Meyer § 562 dem syrakusanischen Griechisch zuschreibt. Doch

sind dies immer noch organische, aus dem fertigen Perfektstamm

entwickelte Formen, wie etwa reöeXriKOuci P. Amh. II Nr. 130,

16 (TQP) oder xexeüxouev, von Schweizer 187 Anm. aus einer pergam.

1) Andere Erklärungsversuche sind wenig überzeugend, z. ß. die Teilung

ÖTTuäc euOiueea v. 0. Crusius, Philol. 55, 374. Vgl H. Ehrlich KZ. 38, 57.

2} Wenn in demselben Stück (col. 1 , 17) die seltsame Zwittertbrm ^tn-

laavoöc' öpQv = ^minaveTc' öpöv begegnet, so darf man darin schwerlich ein

neugebildetes Wort dTTi)uavduj vermuten.

3) Crönert 266 zitiert ungenau üvTiXfjijjai und faßt die Form als regel-

mäßigen vulgären Aorist dvxi-Xfmiai.
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Inschr. zitiert, während in erriKexeipoOvToc das Perfekt nur durch die

Reduplikation angedeutet ist.

Auch dveveTKÖci B U 1010, 5 ^219*?) kann als Zwitterbildung,

bestehend aus Aoriststamm und Perfektendung, verstanden werden, wenn

man darin nicht eine bloß orthographische Variante für dveveTKoOci

sehen will, s. § 18 S. 116f.^) Dagegen läßt sich bei KaTaxeBeTvai

Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 132, 14 (58— 55*) wegen der Un-

Yerstiindlichkeit des stark verstümmelten Textes schwer entscheiden,

ob ein abnorm reduplizierter Aorist akt. oder ein Aor. pass. = Karare-

Gfjvai anzunehmen ist.

3. Weniger überraschend und auch auf anderen Sprachgebieten

der Koivri (Polybius, Inschriften) beobachtet ist die Vermischung
des Aorist- und Futursystems. Vgl. namentlich Hatzidakis Einl.

190f. Schmid Attic. I 96; II 51f.; Phil. Wochenschr. 1899, 548.

Moulton Olass. rev. XVIII (1904) 111. Diese Erscheinung tritt vor

allem auf beim Inf. akt. der sigmatischen Bildung. „Dadurch, daß

dem Inf aor. auf -ai drei Infinitive auf -eiv gegenüberstanden (Präsens,

Futur, starker Aorist), kam man dahin, die Endung -eiv als Infinitiv-

endung schlechtbin zu fühlen, die nun die isolierte auf -ai verdrängt."

Dieterich Unt. 245. Darauf beruht zunächst die Verwechslung des

aktiven Infin. fut. mit dem Inf. aor., woran sich weiterhin in ana-

loger Weise dieselbe Konfusion beim medialen Futur und Aorist an-

geschlossen hat.

a) Aktiv.

Der Infin. fut. steht für den Inf. aor.

Magd. II 7 (IIP) Ypdnjai Mevdvbpuji— nx] eTTiTpe-rreiv xüui TTouupei

KUjXuceiv fi|uäc oiKoboiueTv.

Petr.' 53 (n) 8 fllP) ou luxtJuv e-mbeiHeiv (da ihm der Beweis

nicht gelang).

Grenf. II 14 (a) 3 (270 oder 233*) dvavKaiov (sie) ajw .... )uii6ev ce

evoxXrjceiv n^b' dSiuuceiv. Ebenda 21 ist vielleicht statt cuvxdHeic

zu lesen cuvxdHeiv = cuvxdEai; doch könnte mau auch an Ausfall

von ÖTTUJC vor edv denken. Par. 63, 2, 32 f = Petr.^ Einl. p. 20 (165*)

oTecOai beiv Tidvxac T£<JupTilceiv.

Tor. VIII 7 (II*) Mcibuupou eTTu<exeipoOvxoc (sie, vgl. oben Lit. 2)

IriiaiOTTpaKxiTceiv fi|uäc xd |ari KuGi'iKovxa.

Leid. U 4, 10 (II*) öuvacOai eTtixeXeciv. Über büva.uai c. inf.

fut. vgl. Schmid Attic. II 52.

1) Moulton Class. rev. XVIII (1904) 111'' bezeichnet die Form als „a very

natural perfect".
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Tebt. I 55, 2/3 (11*^ biefvujKa eEobeuceiv.

B U III 830, 18 (P) xpn ouv eToijudceiv Kai Trpoaipeiv.

Die Beispiele ließen sich zweifellos vermehren.

b) Medium.

a) Infin. fut. statt Infiu. aor.

Par. 63, 6, 172 = Petr.^ Einl. 32 (165^) Xo-ficecGai buvauevuui.

Grenf. I 30, 3 (103*) evieiaXiaeBa dcTtdcecGai u|uäc. Ebenda 37,

16 (IP^) eKpiBri (= diTeKpiGri) xP^cecOai.

Tebt. I 5, 8 (118*) epxdcecBai in Aoristfunktion.

P. Reinach 19, 16 (108*) iivdTKac|Liai . . . xriv eTii ce KatacpuTiiiv

Troir|cec9ai; dagegen im gleichen Formular 18, 23 ff. TTOiricacGai.

BU II 451, 8 (I—II 1') dvaTKaiuuc ecxa^ev dcTTdcecBai; III 811,

3 (98— 103P) dvaTKttiov . . . dcirdceceai. III 969 I 23 (142^) eGoc

ecTiv TÖv e'xovTtt . . . direpTdcecOai.

ß) Bei der Unsicherheit des Sprachgefühls konnte die umgekehrte

Erscheinung nicht ausbleiben: die Endung des Infin. aor. steht für

die des Fut. med. In mehreren amtlichen Aktenstücken begesnen

formelhaft eTieXeucacOai, TTOirjcacBai und xdEacGai neben korrektem

eireXeiJcecOai, TTOirjcecGai und rdEecGai.

eTreXeucaceai Grenf. E 25, 16; 26, 14; 28, 14 (103*); 30, 17 (102*);

33, 10 (100*). B U 998 II 7 (101*). Dagegen in derselben Formel

eTTeXeuceceai Grenf. I 11, 1, 20; 2, 19 (157*).

TTOirjcacGai für TTOirjcecGai P. Reinach. 7, 9. 21 (c. 140*).

TdgacGai (futural) Theb. Bk. II, 7 — aber TdEecGäi I 2, 7 (130*).

7Te[(pib]ncacGai (in futuralem Sinn) ist besprochen § 72 Anm. 8

S. 339.

§ 80. Zu den Genera verbi. ^)

Vorbemerkung: Die ausgeführte Lehre von den Genera verbi gehört in

die Syntax. Hier wird der Gegenstand nur mit Rücksicht auf die Formenlehre

kurz berührt.

1. Medium und Aktivum.

a) Übergang vom Medium ins Aktiv liegt vor in folgenden,

meist vereinzelt auftretenden Formen:

Karaßiacac Petr. 11 45 col. 1, 2 (246*). Sonst nur ßidZIoiuai: ßidCeiai

ebd. 18 (2*) 6 (246*). dTioßiarecGuu 22, 11 (III*). öv dTT6ßidJ:eT0

(statt evaTToßidZIeTo) 8 (2 b) 6 (246*). eiceßidlovTO Par. 36, 11 (163*).

(dTro)ßidcacGai s. oben S. 361.

be5ai = öeHacGai Goodsp. 3, 1 jaexd tö beEai (III*). betacöai häufig.

1) Krüger Sprach!. § 30, 12—14. Meisterh.-Schwyz. 15)2flF. Dioterioh
Unt. 204 f.

Mayser, rapyruaRraiuraatik. 2ö
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eXttTTÖuu steht für feXaTTuu eivai ]\Iagd. 2(), 12 (III'') in der Stelle

eiravaTKÖtcai auTov dTr[oTiveiv fnuiv] t6 bia[cpepov] tujv eXaxTouv-

Tuuv ib' xepaiuiuüv.

eTTeXeucovTEC Greiif. I 21, 21 (12{)*). eTreXeucöiaevoi § 81 s. v.

epTaZ;ovTOC (= xec) Leid. C p. 118 col. 1,21 (100'').— ep-faZiöiLievoc Petr.^

43(2) recto col. 4, 22 (246"). cuvepTotlnTai Petr.1144,24 fnacli 246'') usw.

eKTTopeuövTuuv Par. 37, 11 (161*) steht, wie es scheint, für gewöhn-

liches eKTTopeuo)uevuJV, doch ist transitive Bedeutung nicht ganz

ausgeschlossen.

Anmerkung. TrapaYivovxoc Petr. II 25 (i) 14 (226") ist falsch gelesen;

jetzt Petr.- p. 181 (a) 14 toO -rrapä Aiovucoöujpou. Lond. I p. 7, 8 (164*) ist

Yivöv Abkürzung = Yiv(ö|uev)ov. — eiriCKenjäTO) J'etr. I 25 (2) 3 (250") ist v.Wyse

zu Petr.''' 126, 3 in imcKe\\)ä}Jievoc berichtigt. lieinhold lOO belegt eTriCKeiTToucai

und ^cKÖTrrica aus den Vätern.

h) Medium statt Aktivum.

dvaiTiTTTOiuai Par. 51, 4 (160") — aber 5 dvairiTTTei. Das Aktivurn

häufig. Über cvjVTrecai (Imperat. akt.) vgl. § 76, 4 S. 368 f.

2. Medium und Passivum.

a) Deponentia passiva auf -Gtiv S. 379f., auf -rjv (biaXeirivai,

xpaTTTivai, cpavfivai) S. 381 f.

b) Deponentia mit passiver Aoristform in passiver Be-

deutung sind: aiTiaGfivai, ßiacBfivai, bexOflvai, epYacGfivai, XoTicGfivai,

XujuavGfivai, f.ieTaTTe|ucpGflvai, TrpaY|uaTeuGfjvai, (KaTa)xpr|cGfivai. Belege

im folgenden Verbalalphabet.

§ 81. Verbalverzeichnis in alphabetischer Ordnung.

Vorbemerkung. Unklassische, spätgriechiache und für die Koivf] charakte-

ristische Formen sind durch gesperrten Druck hervorgehoben. Absolute Voll-

zähligkeit des "Wortschatzes ist nicht angestrebt (vgl. dazu Stammbildung §§ 82

bis 90), doch wird auch auf geläufige Verba und regelmäßige Formen Rücksicht

genommen. Andere Kompositionen der Verba simplicia mit Präpositionen als

die jeweils in Klammer angemerkten kommen nicht vor.

dYTO'pc^UL) (persisches Wort): eYTcpt^eiv (mit Vokalschwächung),

dYY«peucac, dYYcpeuGevTOC S. 42.

ä-jjlWw (dv-, dir-, bi-, eic-, eir-, Trap-, irpoc-): Präs. häufig. fiYT^XXev

Petr. II 13 (14) 1 (253^). dvrivYeXXov Petr.^ 42 H (8f) 7 (c. 250").

äyjeKeiv S. 357. fiYT^i^ct, riYTei^dfiriv S. 359. d-miYT^^KOTec Lond. I

p. 30, 26 (172"). irapriTTeXKÖTec Tebt. I 14, 13 (114"). -rrpocTiTTeXGai

Petr.2 27 verso coh 2, 1 (IIP). Tebt. I 61 (b) 216 (118"); 72, 143

(114"). TtapriYTeXGai ebd. 12, 24 (118"). eirriYTe^MaÖa (= ^leGa) 58,32

(111"). eirriYTe^MevuJV Lond. I p. 13, 12 (162"). Trpocr|YTe^M*(ev)ujv

Tebt. I 74, 4. 11 (114") etc. nYTeXnv S. 381.
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dTvoe'uu (TTpo-): nTVoriKOTUJV Tebt. 1 43, 25 (118*). TiTVorjcGai Theb.

Bk. I 1, 22; IV 2, 20 (130^^). riTvötiTai 27. irpoTiTVOTmevujv Tebt. I

23, 12 (119 oder IW).
ttYvujui: KttieaEa S. 330. KaTd[EaTe] Tebt. I 1, 18 (AntHologiefragment,

nach 100"^). KdxaTluai (poet.j S. 333.

äjopälw (cuv-): cuvaYOpaZieTuucav Amh. II 29, 15 fnach 250*). r\f6-

paca S. 360. riTopaKevai Petr.^ 132, 5 (IE*). Amh. H 30 (1) 8 (U*).

riTUJpaKa (sie) Par. 59, 6 (160*). »ixopa { c } KÖiac (Schreibfehler)

Tebt. I 5, 99 (118*). riTopacMtvac Tebt. I 5, 79. 80 (118*). cuv-

riYopac)Lievov P. Kairo Arch. 1180,6 (IIP). dTopacxöc Petr. II 20

col. 2, 5. 8 (252*); 30 (a) 12. 19 (235*); 31, 8. Petr.^ 100 (b) 2, 12.

20. 29. 32 etc. (IIP); 103, 5 dlP).

dTOpeuuu (dv-, an-, bi-, Tipoc-, cuv-) bia-fopeüei Petr. II 32 (1) 26 (III*).

biayopeuGucric 2 (1) 9 (260*). Magd. 3, 4 (IIPj. biaxopeueiv Grenf.

I 37 verso (11*^). TrpocaTopeu6|U6vov Leid. U 2, 14 (II*). dvato-
peOcai Ditteuberg. I. 0. I 50, 9 (240*). Daneben dvemai Petr.

II 32 (3) 3 (238*). cuveiTravToc Tebt. I 42, 8 (114*) gehört ebenfalls

zu cuvaYopeuuu. bir|Yopeu)uevoic Tebt. I 105, 30 (103*).

ciYUJ (dv-, dn-, bi-, eic-, eE-, err-, Kar-, luex-, Ttap-, rrpo-, irpoc-, cuv-,

UTT-; dvttTT-, dvieH-, b\eE-, eicav-, errav-, e-mcuv-, irapeic-, Trpocav-,

cuvcTT-): Präs. überall. UTtfiYev Petr. II 45 (1) 22 (246*). KaifiYov

Magd. 5, 22 (III*). eTiavriYOfiev Par. 63, 1, 6 (165*). eicfiYev Tor.

I 3, 26 (117*). dgei Petr.2 41 verso 8 (III*); 43 (2) verso col. 4, 8

(246*;. TTpocdEeiv Petr. II 37 (2 c) verso 3 (III*). Tebt. I 58, 20

(111*). fiYöYOV, r|YCCYO|ur|V S. 339. dYctY^icai, dHai S. 369. dYrjYOXCi.

dYeiox«, dYeox«, dYeuuxoi S. 338. fJYlLiai Petr. II 4 (7) 2 (255*).

emiYMevuJi Petr. I 13 (2) 8 und p. 42, 2. 8 (237*); 27 (3) 5 (226*).

TrpocTiYluevoc Petr. II 13 (18*) 8 (238*). biriYiuevouc (Faksimile)

Par. 42, 4 (156*). eEriY^evoc Tebt. I 15, 13. 22 (114*). TrponxOai

Par. 64, 10 (c. 160*). 7TporiYMe0a Tebt. I 43, 27 (118*) etc. diriixenv

Petr.2 36 (a) verso 27 (IIP), dxefjvai Tebt. I 14, 8 (114*); 28, 11;

74, 6 (113*). biegaxOnvai Tor. I 2, 30 (117*). dxericecBai Tebt. I 27, 75

(113*). cuvaxencofitvouc Par. 8, 22 (129*).

dYUJVidu): dYUJVioi Par. 44, 7 (153*). dYUJVia)|uev Petr.^ 53 (1) 16 (111*).

dvaYUJviaToc Tebt. I 58, 51 (111*).

aibeo|uai: aibecGeic S. 378.

aiveuu: eirriveKevai S. 123 und 372.

aipeuu (dv-, dqp-, bi-, et-, KaB-, irap-, irepi-, rrpo-, uqp-; dviav-, dirobi-,

eirav-, tTTibi-, Kuiabi-, \met-; irpouvTav-): fipeito, TipoiipoÜLUiv S. 123.

eiraveXeiiai 0.357. eiXov, eiXö|unv S. 3IU. e'ipiiKa (i^pHKa), ei'pninai
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S. 127. mpeenvai S. 377. dviavaipeTta Tebt. I 61 (b) 220 (118^).

dcpaipeToc, eEmpeioc § 84, 10. übiaipeToc BU 993 III 2 (127*);

1000 I 5 (98=^). aipecic — biaipnceuuc S. 66.

ai'puu (ötTT-, eTT-, CUV-, ÜTTEp-): dpaci 8akk. 152 (IIP). tipKÖxuuv, rip-

ILievoc S. 335. dpentuucav Petr. II 13 (16) 13 (258^). dpefivai Petr.^ 67

(a) 7 (IIPj. dTTapGevTac 46 (3) 11 (IIP).

aicedvo)aai: Präs. nicht belegt. aicGecOai S. 362. dveiraicOriToc Dittenb.

inser. gr. or. I 194, 13 (42*).

aicxuvo): ficxuvxai Par. 49,25 (c. 160*). aicxuvOnvai S. 380.

aireuü (dir-, err-, Ttap-): eTraiTuj Lond. I p. 33, 4 (163*). TrapaiTeTcBai

Petr. II 38 (c) 48 (228*). dirniTouv Magd. 1, 10 (III*). nxricaTO

Petr. n 12 (2) 4 (241*). dTTriurmevoc Magd. 17, 13; 25, 4 flll*).

r|Tr|[)aevouc ebd. 17,7 (III*). dTrrjTimevac Tebt. 15,66 (118*). aliT]-

eeic Rev. L. 20, 9 (258*). diTaiTrieüjci Petr.^ 43 (2) recto col. 1, 6

(246*). dTTttiTriericovTai Tebt. I 72, 355 (114*).

aiTido|Liai (Kar-): Impf. KarnTiiI) Par. 64, 2 (c. 160*). aiTidceTai fakt.

Sinn) Tebt. I 35, 12. 19 (111*). KaraiTiaeevroc (passiv. Sinn) Tebt. I 61

(a) 22 (118*); 64 (a) 84 (116—115*).

dKOuuu (bi-, eiT-, Trap-, litt-]: eKouoiiiev (mit Lautschwäcbung) S. 56.

erraKouei Petr. II 14 (2) 21 (III*). uiraKouei 4 (13) 7 (255*). dKou-

cexai S. 358. riKOuca^ev Grenf. II 36, 15 (95*). uirriKOucav — uTTr|KOu-

ca|uev Tebt. I 24, 26. 28 (117*). biaKOucavxa — biaKoOcai Grenf. 111

(1) 8; (2) 8 (157*). eTTdKOucov Par. 51, 25 (160*); Leid. U 2, 20 (H*).

dKr|Koevai S. 338. dKOucBfivai S. 378.

dXicKOnai:d\icKriTaiPetr.II44,27(III*). Rev.L.76, 6 (258*). d\a)S.133.

dXXdccuu (dir-, bi-, ^er-, Trap-, cuv-; dviiKax-): Vereinfachung des

Doppellambda S. 212. lueiaXXdEavTOC Lond. I p. 38, 8 (158*). luexriX-

Xaxa S. 374. rjXXaYlnevoi Tebt. I 124, 31 (nach 118*). TTapaXa[T|u]evou

(Crönei-t) ebd. 5, 86 (118*). dXXaYfivai S. 381. äixeWäj^v S. 64.

äXXo)nai: evaXecBai S. 362.

dvaTKdZiaj (eH-, in-, cuv-): eiravaTKacai S. 361. cuvavdKacov (mit Nasal-

schwund durch Dissimilation) S. 191. r|vaYKdc9ai, iiva-fKacBriv S. 342

Anm. 12. dvaYKacGri Lond. I p. 13, 26 (162*). eEavaYKac6f|vai Magd.

28,9(111*). eTTavaYKaceni Tebt. 150,39 (112—11*). dvaYKacenco^eea

Petr. n 13 (5) 8 (258—53*). dvaYKacerjceTai Par. Q2, 35 (11*^).

dvaiva)Liai (poet.) für gewöhnliches dvaivo|aai S. 355 Anm. 5.

dvaXiCKUL) — gewöhnlich dvriXicKU) (eic-, irpo-): Belege für Präs.

akt. und pass., dvrjXujcuj, dvriXujKa, dviiXuuxai, dv)iXuj|uevoc, dvr|XuJ-

ef|vai, dvrjXujBricecBai, dvriXuj)ua, eTTavriXuj)ua (selten dvdXuu)aa),

dvrjXuuTiKÖc S. 345f.
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dvbpiro^ai: dvbpiZ:ecee Petr. 11 40 (a) 13 (260*).

dvTduu (diT-, KttT-, CUV-): Fut. fehlt, dvxricov (poetiscli) S. 32. dirriVTrica,

dirrivTriKa S. 341. cuvrivirjcev BU 1004 I 4 (III*). cuvavTricav[Tec

Petr. 11 45 col. 2, 25 (246'*;. KaxavtricavTOC Tebt. I 59, 3 (9!»*).

dvTiöo|uai: Dep. pass. evaviiuuGfivai S. 380.

ctTTTuu (dv-, ev-, eqp-, upoc-, cuv-; TTpocev-): cuvdTTXOVTOc Petr. 11 45

(2) 15 (246^). cuvdTTTOucai Grenf. U 28, 9 (103*). eqpdTTTecBai

Amh. II 35, 39 (132*). ecpav^ecGai Amh. II 35, 27 (132*). Tebt.

I 27, 55 (113*). cuvdijjavTec P. Kairo Arch. I 59, 16 (123*). dipa-

cBai Leid. U 4, 21 (II*). irpocricpa^ev S. 374. dvrjcperi Tebt. I 1, 14

(Antbologiefragm. nach 100*j.

dpecKUü: dpecTÖc [Herod., Xen. Mem. lU 11, 10] Amh. H 48, 8 (106*).

Grenf. II 24, 14 (105*).

dpKeuu: dpKeicGai Par. 15, 60 (120*). eTrapKccai S.358. dpKec9nvai S. 378.

dpjuöZ^uu (cuv-) — dpiaÖTTuu: Präs. S. 350. cuvap)Lioc0evTOC Tor. XI 9

(177 oder 165*).

dpoxpiduu: dpoxpidv S. 349.

äp-ndlw: biap-ndZleTai Lond. I p. 25, 21 (161*). biapirdcIeTai S. 209.

fipiraKev Tebt. I 120, 119 (97 oder 64*).

dpriZ^uu (dTT-, kot-): KaTapTic6|Lie0a, dTtapiicri (Aor.), KairipTicaTO,

KaTripiicGri , KarapTiciiiöc, Belege S. 20f. Das Wort gehört zum

ionischen Sprachgut.

ctpxuj (ev-, UTT-; TipouTT-, TrpocuTT-): uTTdpxuü sehr häufig. TrpouTrdpxuj S.54.

irpocuTrdpxouciv Petr. 11 35 (2*) col. 3, 11 (225*). evapxojLtfevou Tebt.

I 24, 36 (117*); ebd. 34 evapHacGai. uirfipEev Petr. II 39 (h) 1 (III*).

dcirdloiaai: dcrrdcecGai (in Aoristfunktion) S. 385. dc7Tacuu)neGa S. 361.

dcTTOpeuu lind dcTTopiltu (beide iutrans.): Belege S. 84.

dcToxfeUj: KaTacToxnicaiaev (sie, ohue Augment) S. 336.

dccpaXiluu: dc(pa\icac6aiS.361. dc(paXicGfivaiTebt.I13,20; 28,18(114*).

dcxoXeuu (KttT-, im-): dcxo\ou)aevoc Amh. II 35, 9 (132*). ÜTracxoXoO-

ILievoc Dittenb. inscr. gi-. or. 179, 10 (95"). dcxoXnGeic Par. 49, 25 (160*).

auHdvuu — auEiu: nur Präs. belegt, § S6, 6.

dcpaviluu: dcpavicai S. 361.

ßabiz:uu: ßaiileiv (sie) Par. 51,3 (160*).

ßaivuu (dva-, dTTO-, bia-, eic-, Kaxa-, jaexa-, irapa-, Trpoc-, cuv-; irpoc-

Kaia-, cuvava-, cuvev-): ßaive (Imperat.) in transit. Bedeutung Herodes-

epigr. Arch. I 220, 6 (145—116*). ßncoiaai H. 358. cßnv S. 365f.

cuve|Lißr|criTe (Konj. aor. intrans.) S. 369. ßeßrjKÖTi Petr. II 42 (c) 5

(c. 250*). dvaße'ßnKev 9 (3) 8 (241*). Petr.- 43 (3) 19 (246*).

KaxaßeßriKc'vai l*ar. 34, 1 (157*). TiapaßeßnKev 46, 12 (153*). cu)n-
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ßeßriKe 63, 4, 100 (165'';. eKßeßniKÖTOc Tebt. I 78, 7 (110—108'').

ßaröc Th. Bk. XIl 10 (116'*).

ßdXXuu (dtva-, bia-, tf-, e)a-, ctti-, Kaia-, irapa-, Trepi-, cvjjl-, uirep-; biava-,

rrapeiu-): ßaXuj, ßaXoö|uai S. 357. ßaXeiv, ßaXecÖai S. 362. ßeßXrjKevai.

Petr.2 42 H (8f) 9 (c. 250^). efßeßXnKaci Magd. 12, 8 (IIP), tu-

ßeßXriKav Par. 34, 21 (157*); 47, 9 {Ibo"). eTTißeßXriKevai (iiitr.)

Bull. cor. hell. XXI p. 142, 11 fSS*). TrapaßeßXriKTicav S. 324.

eußeßXfjcGai Par. 34, 8 (157'*). Tebt. I 37, 7 (73'*). e)aßeßXri|aevov Par.

34, 15 (157'*). eTTißeßXriiatvouc Par. 63, 5, 136 (165^). -rrepießeßXn-

lativ, TTepießXrm»iv S. 340. dvaßXrieflvaiPetr. II 37 (Ib) recto lOHIP).

ETTißXrieevToc Tebt. I 61 (a) 33 (HS--*). tTTißXnefii BU 1002, 15 (55*).

ßaTTTiCuu: ßaTTTiZ:uu)aeea Par. 47, 13 (157'*).

ßapuvuu: ßeßapu)Li|uevoi Tebt. I 23, 5 (c. 115=*).

ßid^uj (dTTO-, eic-, ij-, Kata-): aktiv nur Kaxaßidcac, sonst med.

ßidZ;o)uai, eßia26|uriv S. 385. diroßmcacOai S. 361. diroßeßidcGai

Petr.^' 125, 16. 19 (IIP), eicßeßiac^evuuv Par. 15, 32 (120=*). dTto-

ßiacGüuci (pass.) Petr.^ 27 verso col. 2, 5 (IIP).

ßißpuucKUJ (Kttia-, rrepi-): Belege S. 33.

ßiöuu: dvaßeßiuJKa Weil V 11 (vor (161*).

ßXdTTTUj: KtttaßXdiiJrii Rev. L. 46, 4 (258=*). Petr. II 22, 8. 10 (IH*).

eßXa|U|uevoc S. 340. ßXaqpöfivai — ßXaßfjvai S. 382.

ßXeiTuu (e^-, 6TTI-): e^ßXevjjavTa Petr. II 20 col. 2, 4 (252*). Par.

39, 10. Lond. I p. 13, 21 (162*). Tor. I 3, 7 (117*). eußXeu-

cavxec S. 115. emßXevjjac Par. 51, 39 (160*). evßeßXoqpevai S. 340.

ßoriöeuj (e-rri-): eTTißeßor|8riKÖTUuv Tebt. I 15, 46 (114*). Häufig part.

perf. pass. ßeßori9rmevoc (adiutus), z. B. Tor. III 50 (130*). Par.

14, 50 (127*). Fay. XI 34 (nach 115*) etc.

ßöcKuu: ßeßocKTiKÖTec Magd. 6, 13; KaxaßeßocKriKÖxa 38, 4 (III*).

ßouXonai (ßöXo^ai): ßouXei S. 328. ßouXrii (Konj.) Par. 46, 22 (153*).

ßoXo)uevou 40, 18. 21. 24 (156*). ßoXd|uevoi — ßouXa^evujv

S. 369. r|ßouX6|uriv (eißouXö|unv) S. 330. ßeßouXr^eea Tebt. I 19, 8

(114*). ßeßouXnfaevou 22, 8 (112*).

ßpexuu (ey-, Kttxa-): Präs. akt. und pass., ßpex^vai {= ßpaxnvai?),

ßpexOncofiai S. 382 Anm. 2. eTßeßpeTlneva Petr.^ 43 (2) r. col. 3, 25

(246*). ßeßpeT^evric Tebt. I 24, 31 (117*); 61 (a) 176 (118*); 71, 2

(114*). ßeßpexOai 71, 6 (114'*).

Yaiaeuu: yn^ev (poet.) S. 359. Ya^exn Tebt. I 104, 17 (92*).

Teivo)aai: Nebenform zu Yivo|uai S. 165.

Yeixviduu: Teixvnjucric Tebt. I 105, 19 (103*). Teifviujvxtjuv Par. 38, 9

(161*). Lond. I p. 36, 11 (160—59*) etc. S. 21.
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•(eixilvj: yeiiiiZ^riTai Magd. 11, 9 (IIP), -fe.uicai S. 361.

Yripduj (Nebenform zu -(^päcKoS): KaTayripäv Par. 39, 15 (161*).

Yivoinai (nie in Urkunden "fiYVOinai S. 165) [d-rro-, ev-, etti-, Kaxa-,

TTapa-, Ttepi-, irpo-, Tipoc-, cuv-; emTrapa-]: Fut. nicl^t belegt, -feve-

cBaiS. 362. Yevii9f|vai S. 379. Y^TOvaS. 372. -fCTevriiuai sehr häufig,

z. B. TTapa-reTevricBai Petr.^ 25, 22 (240^). YeTevrmevov Petr. I 15, 18

(237^). Tebt. I 28, 3 (114^). TeTevriMevr|c 78, 2 (110—8^); 85, 1

(113*"). eTTiYeTevrmevov Petr. II 32 (2*) 17 (238''). -rrpocYeYevrnnevoic

Tebt. 161 (b)65 (118'') usw.

YivujcKUJ (in Urkunden nie yitvuuckuu S. 164f.) [dva-, diro-, bia-, eTTi-,

Kara-, cuv-; dvxava-, eirava-, -rrapava-]: Yvojcexai S. 358. efviuv,

YvJJvai, YVoOvai S. 366. eJ-rrefvoiKa Petr.II 11 (2) 6 (IIP). dneYVuuKa

Par. 63, 8, 10 (165*^). bieYvuuKa Tebt. I 55, 2 (IP^). eTreYvuuKÖTec

Tebt. I 124, 5 (nach IIS''). efvojciuai, eYvuj<(c)>)ueva S. 37(3. YvuucGfivai

S. 378. YVuucTOC (poet.) Herodesepigramm Arch. I 219, 6; ebd.

221, 11 YvuJToici (145— 116''). euKttTdYvuucToc (leicht erkennbar)

Tor. I 8, 11 (117^).

YOYYuZiuu (ionisch): Präs. S. 21.

Ypdqpuu (dva-, dvri-, diro-, bm-, eic-, ev-, erri-, Kara-, Trapa-, Tiepi-,

TTpo-, cuv-, UTT0-; dvTibitt-, dTTobia-, lueieTn-, TtapeTTi-, TTpoeiri-, Ttpocbia-,

TTpocTTapa-, cuYKaia-, cuvutto-): Präs. gewöhnlich. YP^H^eiv Tebt.

1 24, 26 (117") etc. efpavpa Petr. II 4(2) 7 (255^); (13) 1 (253*).

e'Ypaiyac 9 (3) 1 (241"). efpa^jc ebd. Einl. p. 31, 5 v. unten

(IIP) etc. YPOiM^ov — yp&\\te S. 327. eYpdv|;aTO Petr. I 27 (2) 3 (227*);

28 (1) 3. 8 (225"); II 21 (c) 7 (IIP). dTreYpaH^avTo Rev. L. Frgm.

2 (d); dTTOYpavydcöuucav 2i), 1 (258") etc. Y^TPacpa — YCTpatpiK«

S. 373. ijejpä(pr]v S. 320f. tYeYpdqpeic etc. S. 322. dTTOY6Ypa<p0cii

Rev. L. 27, 16 (258"). cuYYeTpacpeai Petr. II 29 (b) 6 (242"). em-

YEYpdqpeai Par. 63, 7, 8 (165"). YeYpaqpÖw Rev. L. 104, 2 (258").

TrpofeYpamueva Petr. II 25 (g) 17 (22ß^). TrpoYeTpaMlnevriv 46 (a) 5

(200"). -nc 18 (1) 6 (246"). YeTpa^Meviuv Tebt. I 24, 59 (117*);

-vrjc 32,2 (145"). Y^TpaM^voc S. 213. YpacpHvai, YPa^PHCo.uai S. 381.

YpttTTTÖc Dittenb. inscr. gr. or. I 51, 23 (239"). Petr.- 21 (g) 41 {226").

Par. 63, 40 (165"). Leid. B 1, 13 (164*). ^vYpaTTXoc Magd. 18, 5 (IIP).

Leid. A 29/30 (c. 150"). P. Reinach 18, 31 (108"). emYpaTTreov Petr.^

Einl. p. 28, 119 = Par. 63 (165"). — Parasyntheta: eYK^nMCtTO-

Ypacpfeuj, TTapacuYYpcfptw, UTTO|uvrmaTOYpaq)euj, xeipOYPCtqpeuj, qjeubo-

Ypacpe'uj, vgl. Stammbildung § 86, 2.

bdKVLu: (XTTobebrix^v S. 37)).
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baveiZ^uu (eTTi-): ebdveica 8.301. bebaveiKa Petr. 1 V.) (2) 2 (237*). be-

baveiKtvai Rev. L. 78, 1. 3 (258''). Tor. XIII 8 (139*) etc. beba-

veic)nevoc Amli. 11 47, 7; -vn 46, 4. 12 (113*) u. oft.

beiKvu)ui — beiKvuuu (diro-, ev-, em-, Tiapa-, utto-; ttpocutto-): beiKvuiai—
beiKVuuD, beiKvuiaai (nicht beiKVuo)aai) S. 351 f. beiHuu P]u(l. Akrost. 1

(vor 105*) etc. eTrebeiSa Tebt. I 50, 20 (112*). uapabeiHaTuu 105, 25

(103*). TTapabeTHai 79, 58 (nach 148*). dTTobeiEuuciv Ol (b) 272.

275 (118*) etc. eTnbeiKVuc[ac] (?) Greiif. II 37, 7 (11—I*). bebeixa

S. 373. diTobebeiTfiai S. 369. eTTibeixOni Tebt. I 104, 24 (92*). dTTO-

bixOevT . . . l'etr.^ p. 125 col. 4, 2 (246*). dvaTTÖbeiKTOc (aktiv =
ohne Beweis) Par. 15, 62 (120*). Tor. I 6, 3 (117*).

beiXaivüu: bebiXavrai (3. p. sing.) Tebt. 158,27 (111*).

be2idZ;o)Liai: eSebe5iacd|ue6a S. 361.

beHiöo)uai: ebeEioOv[To S. 349.

bexoMcci (dva-, dtro-, et-, £v-, em-, irapa-, TTpoc-, utto-; irpoceic-,

TTpocem-): TTpocTexo)aai S. 176. evbexeTai Petr. II 45 (3) 8 (246*).

evbexo|Lievajc 15 (3) 4 (241*). beHoMevuuv 13 (18^) 14 (258—53*).

beSacBai 45 (2) 19 (246*) etc. begai (Inf. aor. act.) S. 385. iyheUxQai

Petr.2 44 (2) verso col. 3, 9 (246*). eTÖebeKiai Par. 9, 20 (107*).

dvabebexOai Tebt. I 99, 38 (nach 148*). dvabebeTfieea 98, 27 (nach

112*). e7Tib6b6T(|uevoc) 64 (a) 54 (116—115*). TipoceicbebeTiuevou

Goodsp. 7, 8 (119—118*); 13 Trpoceicbeb£x9ai etc. irpocbexOrii (passiv)

Petr.2 2Ö, 33 (III*). Trapabexefivai Tebt. I 214 (11*^). eföexOnTuui

33, 7 (112*). -rrapabexericeTai Par. 62, 5, 9. 17 (^II*\).

beut) (ermangle): Kontraktion im Präsens S. 346. edv bei S. 325 Anm. 2.

beövTuuc Par. 63, 6, 167. 189 (165*). Dresd. II verso 11 (162*).

bencei Petr.2 36Xa) verso 18 (III*).

beojaai (bitte) [etti-, irpoc-]: beoiuai sehr oft. e7rebeö|Li66a Lond. I p. 30, 22

(172*). TTpocbebenceai Tebt. I 23, 6 (119 oder 114*). beriOnvai (akt.

Sinn) S. 380. dupocberiTOc Tebt. I 19, 5 (114*); 23, 9 (119*).

biaXeYO|aai: bieXeyilv S. 381.

biacaqpeuu (rrpoc-): irpocbiecdopeic Par. 42, 4/5 (156*). bica9ficai (sie)

S. 149. bmcecacpri^evTic Petr. H 38 (b) 3 (242*).

bibdcKiu: bibdEeic Lond. I p. 48, 6 (II*). bibaxeriTO) Tebt. I 12, 453

(114*).

bibpdcKuu (bia-, cuvaTTO-): bmbpdvai S. 366. cuvairobebpaKOJC S. 342.

bibuu)ai (dva-, drro-, eic-, ey-, ev-, etri-, laeia-, rrapa-, Tipo-, Tipoc-;

dvia-rro-, TrpoeY-, TTpocairo-, cuvairo-, cuveic-, cuvem-): Unthematisches

Präsens akt. und pass., dirobibojci (Plur.) S. 354. Konjunkt. und

Optat. S. 325 f. bdjcouci Petr.- 36 (a) verso 16 (III*). d-rrobukei
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Lond. I p. 25, 30 (16P). ctVTaTrobuJcouciv Par. 34, 22 (157'^) etc.

eboiKtt, ebuuKac etc. (lauter K-Formen) S. 367f. boövai, daneben

bujvai (Analogie zu YVUJvai), böc, bouc; dTTebö|Liriv, d-rröbou, octto-

bujcöai (lautliche Verwechslung mit dcTToböcBai) S. 366. Konj. ba)(i),

boT S. 325. Opt. bot, bÖTi, boiTicav S. 326. beboiKac Weil I 36 (b)

vor 16P. eneröboKa = eTTibebuuKa Lond. I p. 38, 2 und direTiu-

buuKa = dTTebebuuKa p. 41, 100 (158'') sind vulgär entstellte Formen.

dTTobebujKafaev Petr. 11 13 (15) 3 (258—53*). f-ieiabeboJKaxe 38 (b) 4

(242*^). bebuuKttv— bebuuKaciv S. 323. bebuuKei, eTTibebuuKei|Liev S. 333f.

ebeKUJKricav (vulgär entstellt) S. 324. bebo|aai S. 376. boOfivai,

ebuuöri S. 377. exboTOC Grenf. I 1, 1, 7 (nach 173*). dvaTTÖboTOC

Tebt. I 105, 20 (103*); 106, 2. 24 (101*).

bioiKeuj s. oiKeuü.

biCTdZ;uj: bicxaZ^ö^ievov Par. 63, 2, 57 (165*). dbicracToc Tebt.

1124,26 (118*). Philod. Crönert 228.

bitÜKO): efbiöEr] (Aor. conj.) = ef^itJuSrii Leid. U 4, 18 (11*).

boKeuu: boK€T Petr. 11 4 (5) 2 (255*); 12 (1) 13 (241*). boKni 17 (1)

24 (III*). Leid. G 16 (99*) etc. ebÖKei Petr. II 4 (3) 4 (255*).

böHexe Tebt. I 25, 5. 10 (117*). Über (meist poetisches) boKr|CUJ s.

K.-Bl. II 403. beböxeai Strack, Ptol. Inschr. Arch. I 204, 11, 4

(245—21*). Dittenb. inscr. gi-. or. I 194, 26 (42*).

boKi)adaj (Nebenform zu boKi|ud2ujj: boKijurjcric § 86, 1. boKi|uacTric

§86, 22 c.

boKÖuu: beboKuu^evoc Grenf. II 35, 6 (98*). Amh. II 51, 13. 23 {8S'').

APAM: s. Tpexuu.

bpduu: bpdv Petr. I 1 (B) 3 (c. 245*). bpdceic Petr. II 9 (1) 2 (241*).

bpLiccuj(?): bpuHd|uevov, unbekanntes Primitivum, s. § 82 B.

büva|uai: regelmäßiges Präsens, daneben bvjvo|iiai S. I')55. Imperf. fehlt.

buvr|co|uai (nicht buvriericonai) Magd. 28, 11 (III*). Grenf I 1,2,5

(erot. Fragm. nach 173*). buvrjcerai Par. 63, 4, 97 (165*). buvnco-

juevouc ebd. col. 5, 138 usw. Crönert 237. iibuvdc0n|ii6v S. 330;

daneben buvriOuJci S.380. bebüvrifiai Par. 45, 3 (153*). bebuvficBai Pctr.^

25, 15 (in*) nach Wilcken Add. et Corr. XIV.

buvuü (poet.) [cuYKara-]: Präs. S. 350. bücoviai Eud. 6, 32 (vor 165*).

buvToc S. 366.

buuu (trans.) [ij-, ev-]: eEebucav Par. 6,14 (^126*). P. Iveinach 17,6

U
(110-9*). Fay. XII 18 (nach 103*). er^ucav (sie) Petr.^ 28 (e) 18

(260*). eT^ebuKÖiec Magd. 6, 13 (IIP). eJvebebuKCi Petr.^ 22 (d) 4

(III*) nach Wilcken Add. et Corr. Xlll.
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tduj: eäv Tebt. I o, Ol. 135. 149 (118=^). edc0uucav 61 (b) 2:33 (118»j.

edcaviec Petr. II 45 (3) 14 (240'^). eaGri Petr.^ Einl. p. 32, 162

= Par. 63 (165'*).

€TTuduu (bi-, KttT-; Tipocbi-): TTpocbiefTudv Par 62^ 3, 5 (IP'j. Schwund

des Nasals in biefuficai S. 190. Augmentation S. 343 f. TTpocbieffuri-

cujciv Par. 62, 6, S (IP^).

eYbiKGUj: eY^eöiKr|Kevai S. 343.

eyeipu^: bicTtpÖTi (ohne Augment) S. 336.

exx^ip^^- evexeipnca S. 343.

eBeXuj: nur in literarischen Stücken. Vgl. 6e\uj.

eöiZim (e6uu): eiuuBa, ei9ic|uai S. 331.

elbov: s. öpduLj.

ei\eu) (ev-, irepi-): Belege für Perf. akt. und pass. S. 337.

€1^1 (ev-, e'H-, e'-TT-, jaer-, irdp-, Tiepi-, rrpöc-, cuv-, ütt-; cujUTidp-, cu)a-

TTpöc-): Präsens und Imperf. {r\\x\\v, riiaeGa) S. 356; eco)aai, e'cei

(ecri) etc. S. 358. övtujc Par. 63, 5, 138 (165'*).

el^i (ctTT-, ei'c-, e'TT-, Kdi-, Ttpöc-): Präs. direic, eiciaci, ivai, Trpocivai

(Analogiebildung zu i'iuev, ite, i'Oi) S. 355.

eiira — eiTTOv: s. Xe^uu-

ei'pTUJ (dv-, bi-): bieipTOVioc — dveipTou|uevuJV S. 348.

€ipuu (epo), ei'priKa, eipri|Liai, eppri9r|v): s. \i^\M.

€i'uu9a: s. e6iZ!uj.

eXauvo) (d-rr-, eE-, Trepi-): dTreXauvecGai (pass.) Tor. I 3, 32 (117^).

riXaca, djTeXdcavTO (ohne Augment) S. 358.

eXcTXUJ (bi-, eH-): eEeXeiHevTUJV (= ovtujv) Tebt. I 25, 14 (117*).

eXeTXÖiJuci Rev. L. 33, 17 (258=*). eXeixOeic Petr.^ 20 verso col. 1, 8

(246=*). eXeTXÖni Amh. 11 33, 34 (nach 157'*). eEeXeixOni Par. 61,

13 (156'*). eXexGevxec (mit Schwund des Nasals) S. 100.

€A0- (rjXBov, riXBa, eXriXu9a, eXeucojiai): s. epxojuai.

€Xkuj (dcp-, bi-, eqp- , Ttap-, cuv-): eXKrirai Petr. II 13 (6) 17 (255*).

ecpeXKexai 32 (1) 16 (c. 238=*). eXKeiv Tebt. I 5, 179 (118=*). eXKovrec

Magd. 11, 4 (in*). bieXKO^evuuv Par. 63, 11, 58 (165=*). irapeXKO-

^evujv 33, 7 (162"). Lond. I p. 19, 8 (161=*). eqp6XK0^evuJv Tebt.

I 27, 63 (113=*) etc. TiapeiXKuce S. 331. eXKucai Petr.^ 14 (1 c) 3 (IIP).

eXKucac 13 (6) 15 (255**). TrapeiXKUKÖTuuv, i^XKUKa S. 332. eqpeXKuc-

\xi\r\v, cuveXKucBai (ohne Augm.) S. 336. dcpeiXKiJc9r|)aev S. 378.

€^TrobiZ;uj: e^irobilö^evoi Tebt. 141, 16.38 (119=*). e)LiTTeTTobic)uevoi S.341f.

e^Trobic9rivai Tebt. I 48, 27 (nach HS**). dve^Tröbicxoc Tor. V 23

(177 oder 165'*). Tebt. I 6, 48 (140=*); 43, 40 (11.^=*); 50, 43 (112*).

€)UTToXduj: e|UTToXuu|uevou Rev. L. 29, 14 (258'*).
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e)UTTupiIuj: eveTTupicav, e|UTTeTrupic)aevujv S. 343.

e|ucpaviz;uu: eiuqpaviCei Petr. II 17 (1) 23 (HP). eveqpaviZ^oiaev S. 343.

eiuqpavicai S. 361,

evavTiöo|uai: s. dvTiöo|uai.

evbriiaeuj: evebr'iiuei S. 343.

evexupd^uu: evexupdZiovTec (Faksim., Letronne evexupdSovxec) Par.37,43

(163^). evex^pccev (ohne Augm.) S. 336. rivexupacuevouc S. 343.

evexupacericexai Par. 62, 4, 19 (IP').

ev9u)aeo)uai: evTe9u)ufic9ai S. 343. ev9u|Liri9eic S. 380.

evo\\ew (iTap-): TTapevoxXiIJ|Liev (Konj.) Par. 33 col. 2 (162*). evoxXrjcuu

Petr. II 13 (ß) 19; evoxXr|c[avT€C 9 (258— 53^). TraprjvuuxXnKauev,

ilvuuxXricai S. 342. evöxXrjxai (ohne Augm.) S. 336. evoxXri9evTi

Petr. II 25 (b) 17 (226*). TTapevoxXn9iiceTai Tebt. I 43, 45 (118*).

drrapevöxXriToc 41, 24 (119*). Tor. I 8, 23 (117*).

eEeidlai: eHeidcuu S. 357. eHrixacfievoc, eEriTdcGn S. 342.

erraiveuj: s. aive'uu.

eTri|ueXo)uai: s. lueXuu.

eTTiopKeuj: eqpiopKOuvxi S. 201.

eiricxaiLiai: nur Präsens zu belegen, z. B. eTricxac9ai Petr. II 25 (d) 5;

(g) 19 (226*). Tebt. I 104, 40 (92*) und oft.

eTTixeipe'uu: Zwitterbildung eiTiKexeipoövxoc S. 383.

epTdIo|uai (drr-, ev-, iE-, Kax-, cuv-): akt. cuvepTdcIovxoc neben

gew. epTaZ;ö|Lievoc S. 386. iE^pjäZeTo S. 332. epTdxai, KaxepTw-
)ue9a, epTvic (?) S. 357. epYdcec9ai fAoristfunktion) S. 385.

KaxepYacdc9uji, epxdcuuvxai S. 361. e\'pYac|uai S. 332. epYacöfivai

(pass.) Petr. II 37 (P) recto 15 (III*). epTacGeicnc Petr.^ 43 (2)

verso col. 2, 14 (246*). KaxepTacBeicai Tebt. I 154 (112—111*).

dKaxepYacxoc 61 (b) 32 (118*).

epeibuü (dTT-, UTT-): drrripeiciuevoc S. 339 Anm. 7.

epeuvduu (h\-): nirgends epauvduu in ptol. Zeit, S. 113.

epuBpiduu: tipu9piaKe Tebt. I 37, 10 (73 *\

e'pxo|uat (ttTT-, bi-, eic-, eH-, eTx-, Kax-, |U6x-, Ttap-, Trpo-, irpoc-, utt-;

bieH-, £TTeic-, drreE-, KaxeE-, TTpocTrepi-): epxo|Liai Par. 51, 17 (160*).

bieHe'pxexai Eud. 128. 132. 1:55. 139 (vor 165*). epx6Me9a Petr. II

23 (1) 6 (III*). epxovxai Par. 34, 18 (157*). ^pxecOai 12, 5 (157*);

15, 21 (120*). epxö^evoc Petr. II 32 (2*) 24 (c. 240*). eTrepxoiuevuji

Tor. I 5, 36 (117*). epxoMevuuv Tebt. I 24, 71 (117*) und oft.

eTTnPXexo 27, 34 (113*). Vgl. Reinhold 97. eTreXeucecGai Gronf. I

11, 1, 20; 2, 19 (157*). Tor. IV 18 (117*). Tebt. I 164, 24 dl*').

P. Reinach 11, 13 (111*) etc. eiceXeücecGai Grenf. I 27, 3, 2 (109*).
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laeTeXevjcexai Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 12H, 4 (145*); eiceXeu-

coiueviüv ebd. 138, 28 (unb. ptol.). eHeXeucöiuevov Dresd. II verso

(Wessely 281) 12 (162^). Einmal eneXeucovTec Grenf. I 21, 21

(126=^). Crönert 231. eTTeXeucac0ai (hybride Fonnj § 79, 3

S. 385. f|Xeov S. 362f. fiXeocav S. 323. MerfiXBai, r\\er\ (mit

verschlepptem Augment) S. 345. eXriXiiöa S. 338f'. direXriXBe (syn-

kopiert) S. 147.

epuüTduu: ^puuTricev Par. 15, 34 (120*).

exaZ^u): s. IHtolIm.

iroxjjiälw. fiTOi)uaKÖTOC (Faksimile, Letr. eToi)uaKÖTOc) Par. 32, 30

(11)2'*). eTOi)LidKa^ev (ohne Augm.) Grenf*. II 14 (b) 1 (2G4 oder

227*). fiTOi|uac)uevujv ebd. 1. 5.

euboKeuj: riuboKricac S. 344f. euboKrjcdcric Tor. XIII 11 (139*).

euboKi|ueuj: ei)boKi|Liou^evuuv Tebt. I 25, 16 (117*) [Passiv un-

klassisch, Diod., Plut.]. euboKiiLiriKOTa S. 345.

eübuu: KaOeubouciv Par. 34, 19 (157*). KaBeubic Tebt. I 2 (d) verso 18

(Anthologiefragm., nach 100*).

euepT€Teuu: euepTfexriKa, euepTexriiuevoc S. 345.

eupiCKUü (dqp-, iE-, irpoceE-): eupicKo^iev Petr. 11 12 (1) 10 (241*).

Lond. I p. 10, 20 (162*). Tebt. I 30, 26 (115*). tö eupicKov Rev.

L. 48, 16 (258*) xoO eupicKovxoc Par. 62, 6, 9 (II*') etc. riüpiCKev

und eupicKO)Liev S. 335f. eijpov, eüprjKa, e\jpf|c6ai S. 337. eüpricav-

rec (?) S. 370. eupeGfivai S. 378.

eucuvOeieuu: eucuvOerriiKevai (sie) S. 345.

eucppdvo|uai: Analogiebildung zum Aorist von euqppaivuj § 86, 6.

euxapicTeuj: euxapicTr|ceic (so Petr.^ statt euxapicxriBeic) Petr. II 2

(4) 6 (c. 260*). (eTT)euxapicTOuv S. 345.

euxoiuai: irpoceuxovxo S. 337.

euxpriCTeuu: euxpricxriKOJC S. 345.

ecpa)a)uiz;uj (zu ecpa|U|uoc): ecpTimuicBai S. 343.

e'xiw (dvT-, dir-, ev-, ctt-, Kai-, Ttap-, irepi-, Tipo-, TTpoc-, cuv-, utt-;

bittKax-, eTKOT-, eTTiKax-, TiapaKax-, TrapeTt-, cuva-rr-): Präs. allgemein,

eixov, ei'xocav S. 331. eEuu, eEo|uai:^) eHeic Par. 64, 40 (c. 164*).

Lond. I p. 48, 8 (II*j. Tebt. I 23, 13 (119 oder 114*). eHei Eud. 281

(vor 165*). iLifeGeHei Par. 62, 6, 11 (11*0- eHo)uev Petr. II 5 (c) 2 (c. 250*).

1) Moeris p. L'OT -rrapacxricoiuai 'A., irapeEoiLiai "6.; p. 188 dvacxncoiuai 'A.,

dv^£eTai"€. Auch auf attischen Inschriften (seit dem 5. Jahrh.) nur fEuu. Lauten-
sach 1887, 16. Mhs.-Schwyz. 180, 6. Schweizer 179, 5. Kachmanson 159

Anm. 1. Win.-Schmiedel § 15 p. 127 (N. T. nur gSiu). Crönert 256 (Belege

für beide Formen aus den voll. herc).
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Tebt. I 56, 14 (Ipf). TrapeSo^ev Rev. L. bl , 9; Petr. II 13 (5) 8

(258*). dcpe'Eouciv Eud. 22!) (vor 165*). TrapeEerai Petr. II 14 (P) 2

(III *j usw. ecxov, ecxofjrjv S. 365. ecxriKa (nicht eicxnKa), ecxnMai

S. 332 f. ecx^Kav, ecxnKaciv S. 324. ecxriKri (3. p. s. Plspf.) S. 322.

cxeGfjvai, cxeOrico)Liai S. 378. irpoceKTeov Tor. I 1, 35; 8, 4 (117*).

eijjuu: evyfjcai Petr.^ 140 (d) 3 (IIP).

Iduu: euuc av l<b Petr. I 16 (1) 16 (230*); edv efüj tGix (mit falschem

Iota) 15, 19 (237*). hwKhvjo. Lond. I p. 32, 3 (163*). Iiuctic

Tebt. I 104, 20 (92*). l^c^x Artem. 17 (III*). Poet. Grabschrift

Arch. I 220, 20 (145—116*). Inv, etuüv, llr\v S. 347. Perf. dva-

ßeßiujKtt, nicht dvelriKa.

leuYiZ^uj: eleuTiciueöa Grenf. I, 1, 1, 1 (nach 173*).

reuTvuMi: dvaleuEdvTuuv Tebt. I Q2, 43 (119*); 63, 42 (116*).

r\^io\xa\: fiTouuevouc Tebt. I 5, 45 (118*); 112 introd. (112*). fiYTi-

cdfievoi Par. 63, 6, 188; fiPlcricGe (geschr. fiYnoiecGe) ebd. col. 3, 76 =
Petr.2 Eijj|_ p_ 24, 76 (165*). irrncai Tebt. I 27, 79 (113*).

fiKuu (dv-, Ka9-, TTpoc-; eirav-): t^kuu, riKeic, riKei, TiKajuev, f^KaTe,

fiKevai, KttBriKuiric, f]KÖT(juv, fiKÖci etc. neben gew. KaBriKoucric

dvrjKOuci etc. S. 372.

fijuai (Kd9-; -rrapaKdO-, rrpoKaG-, irpocKdG-): Simplex f^iuevoc (poet.),

KaGrmevoc, rrpocKaGeT (Konj.), KaGÜJViai S. 354f. (Trap)eKdGriTO S. 342.

GdTTTuu: Gdipai Artem. 5 (IIP). Par. 22, 17 (165*). TeGa|u,uevuuv

Par. 6, 13 (127*).

Gau^dZ:lJu: Gau^dZieiv Tebt. I 27, 34 (113*). iQa\}\x6lo\x^v Par. 63, 2, 34

(165*). Gau^iacTÖc Petr. II 45 (3) 15 (246*).

9edo|Liai: TeGeajuevov Petr. II 13 (5) 4 (258— 53*). xeGria^ai (sie)

Par. 51, 38 (160*).

G e X uu : Präsens S. 350f. fjGeXov S. 330. t e G e X n k o u c i (Zwitterform) S. 383.

G6piZ:aj: Gepilujv Tebt. I 117, 40. 44 (99*). Gepicai S. 361. dGe'picxoc

Tebt. I 61 (b) 370 (118*).

öeuupeoiaai: xeGeoipiicGai Tebt. I 72, 375 (114*). GeujpficGai (ohne

Redupi.) S. 341.

GriTUJ (poet.): e'GriTe Grabschrift Arch. I 220, 8 von unten (145— 116*).

GXißuu (diTO-, eK-): 9Xißo|uevajv — GXißou.uevuuv S. 34>i. GXißuuueGa

(Konj.) Petr. II 4 (1) 7 (255*). GXiii^avTec Tebt. I 124, 17 (nach

118*). leGXi^f-iai Petr. II 4 (7) 4; TeGXimaevoi 3 (255—53*). diro-

GXißnvai S. 381.

Gvri(i)cKaj: über das i irpocYeTp. S. 122 f. arroGaveTv S. 364. TeGviiKÖiec

Par. 66, 35 (IIP). TeGvnicoTUJV Petr." 114, 4, 15 (IH*). Tebt.I 121, 128

(94 oder 61*). TeGvnKei<v> (Plpf.) S. 321.
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epauuu: e<p>aucTd Tebt. I 3, 4 (Eijigramm, nach 100*).

epuXeuu: über ein \ vgl. S. 212. 0pu\nceevTUJv S. 378.

Gucidluj: 6ucidcai S. 361.

ibpuuj: ibpucaxo — eibpucaxo S. 334. ibpu|aevoc Strack, Ptol. Inschr.

Arch. III 127, 3 (c. 190^j.

irdvuu: KaOiIdvei Par. 51, 21 (IGO*).

'itw^) (dTTOKttG-, TrepiKttG-): xaGicac 8.3(51. TrepieKuBicav, diroKeKaeicTai

(Inf. Perf.) S. 179 und 342.

iTi|ui (dv-, dcp-, bi-, eE-, ecp-, KaO-, irap-, irpo-, Trpoc-, üqp-; erracp-,

Kaxairpo-, irapacp-, rrpoeqp-, cuvTipo-): Präsens S. 354. KaxaTiporicecBai

Tebt. I 27, 61 (113*). fiKa, fjKev, fiKav S. 368. dqpeivai, dqpo), ctcpec,

dcpeic, TTpooO, biecOai S. 36()f. eka, ei)Liai, ei'Griv S. 331. dqpeGfivai

Petr. II 13 (19) 8 (258— 53*). TxpoeOflvai Par. 25, 12; Lond. I

p. 10, 18 (162*). dcpeGevxoc Petr. II 37 (1^) r. 11 (IIP). TTpoeGticoiaevuuv

Tebt. I 27, 82 (113*). irapeGricexai 25,4 ril7*i, in der Kopie 10

TTapaGricexai (vgl. S. 60 und S. 151).

iKveo|uai (d(p-, KaG-): KaGi[K]ecGe Petr.^ Einl. p. 34, 189 --= Par. 63.

dcpiKecGai Par. 63, 12, 95 (165*).

ijuaxiZ^uu: ijuaxieT S. 356.

icxdvuu: dvGicxdvuü S. 353.

icxduu: KttGeicxd, KaGeicxujci S. 353.

icxriiai (dcp-, ev-, eE-, KaG-, |ueG-, Trap-, Trepi-, Trpo-, cuv-, ucp-; diroKaG-,

biav-, TTapaKttG-, irpoTrüp-, TtpocKaG-, cuTKaG-, cujairap-) Präs. und

Imperf. akt. und med. S. 353. dirocxricecGai Tor. IX 11 (119*).

TTpocxricecGai Tebt. I 27, 54 (113*). cxfjcai Dittenb. inser. gr. or. I

194, 27 (42*). dTTOCxficai Amb. II 40, 17 (11*). Kaxacxricr|xai Petr.^

p. 125, 7 (246*). uTTOcxncacGai Tebt. I 61 (b) 412 (118*). cxnvai

S. 367. ecxriKa (intr.), dTrecxriKa (transitiv und intransitiv), ecxriKuuc

— ecxouc, ecxaKtt (trans.) S. 370f. ecxdvai, rrapacxdvai S. 372.

ecxajuai (passiv), biecxd)ariv S. 375. cuvecxdGri Petr. II 2 (4) 4

(260*). eTTicxaGfii faufgebalten werden) 20 col. 2, 6 (252
*J.

cxaGevxa

Ostr. 1022, 2 (ptol.). xuüi cxaGevxi xokuui Grenf. I 31, 1 (104—3*).

eTTicxaGfivai Tebt. I 61 (b) 358 (118*). KaxacxaGevxac 13, 22 (114*).

KaxacxaGOuci 27, 44 (113*) etc. cucxaGricecGai Petr. II 10 (1) 5 (IIP).

KaxacxaGricö|ueva Par. Q2, 4, 2 (II*'); 13 cucxaGricexai. dixoKaxa]-

cxaGncexai Tebt. I 61 (b) 321, womit wechselt diTOKaxacxiicovxai

1) Über das Verhältnis von Kdernuai und KaGiZuu vgl. Hatzidakis Einl. 207:

„Lucians Solöcista lehrt, daß man zu seiner Zeit KäGicov und KdöiTCO nicht mehr-

zu unterscheiden wußte, nicht etwa wegen des Itazismus, sondern weil die

Synonyma sich vermengt haben."
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(passiv) 315 (118*). TrapecxriEeTai S. 377 Anm. 2. (crriKuu, irapa-

CTnEexai? S. 353 Anm. 4). dTroKaiacTaTea Tebt.I 61 (b) 221 (118^).

CTttTÖc Grenf. I 14, 6 (150 oder 139 ^j.

icxiJUJ: icxueiv Magd. 22, 1 (III*). u[TTe]picxueiv Petr.^ 32 (c) 12 =
Petr. n 18 (1) 12 (246^). kxuovtac Petr.^ 43 (2) r. col. 4, 13

(246=^). eicxuov S. 334.

Tcxuj: 'i'cxeie Petr. II 49 (a) 2 (eleg. Fragm. IIP), cuveicxouevmv

Grenf. II 14 (a) 13 (270 oder 233^).

KaBaipuj: dvaKaGäpai S. 360. Kaöapeujci Petr.- 56 (c) 12 (c. 260*).

dKdeapToc Petr. II 4 (3) 8 (255*).

Kd9ri|uai: s. fi|uai.

KttGeubm: s. evbvj.

Ka9iZ;(ju: s. iTuj.

Kaiuu — Kduj (dva-, Kaia-, uno-): Kaiouai neben Küo.uai S. 104f. KaiaKau-

cai Amb. II 30, 36 (II*). KaxeKaucev Magd. 33, 4 (III*). KaiaKau-

care Tebt. I 1, 18 (Anthologiefragm. nacb 100*). dvaKCKauKe Ostr.

Reinacb 1, 13 (I*). KaxaKeKauKtv Tebt. I 1, 16; 2 (a) verso 7 (An-

tbologiefragm. nacb 100*). KaiaKeKaöcBai Magd. 33 verso (III*).

uTTOKttucTTic (Hcizer) Leid. S col. III 30; YII ^ (164*); T 5 (160*).

KaXeuu (dva-, ef-, eic-, ek-, etti-, juera-, Tiapa-, Tipoc-; irpocTrapa-, cuveT-):

KttXecai, KttXecacOai S. 358. eyKeKXriKa Petr. II 12 (2) 11 (241*); efKeKXii-

Ka)uev 13. TiapaKeKXriKuuc Tebt. I 12, 21 (118*) etc. rrpocKeKXii.ueGa

58, 5 (lll*j. TTpoceKeKXriTo Tor. XIII 19 (139*) etc. lueiaKXrieiiic

Par. 63, 8, 9 (165*). TrpocKXneevToc Tebt.I 49, 15 (113*). e'TKXri-

Toc (angeklagt) 27, 42 (113*). e'KKXnxoc Rev. L. 21, 10. 15 (258*).

cuTKXriTOC (n, Senat) Tebt. I 33, 4 (112*).

KtttriYopeuj: KaTr|TÖpr|cev S. 343. dKarriYÖpriTOC Tebt. 15, 47 (118*); 61

(b) 238 (118*); 72, 175 (114*). Strack, Ptol. Inschr. Arch.III 133, 40

(58—55*).

KeTjuai (dvTi-, d-rrö-, bid-, e'-f-, e'K-, erri-, Katd-, .ueid-, Tiapd-, rrepi-,

Tipö-, TTpöc-, cüf-, UTTÜ-; TTpoavd-, TTpoEK-, TTpouTTO-): nur das Präsens

(in beschränkter Anwendung) belegt, S. 354.

KiTpuccuu (ef-? £TTi-, TTpo-, UTTO-) : TTpoKripuHo)Liev Rev. L. 54, 1 (258*).

fcveKnpuEa)uev Petr.^ 41 verso 2 (III*j. TrpoKiipuxOev Rev. L. 53, 4;

-Gni 55, 16; -GevToc 57, 13; 59, 15; -BeiciJuv 57, 8; 59. 9 (25S*).

KixpnMi: s. xpctuJ-

KXaiuj — kXuuj: KXdyuJ (Entfaltung eines inlautenden f nach

S. 167 f.) — KXaoucac S. 105.

KXauSuj (poet. Nebenform = KXaiiu): KXauGoviai Tebt. I 3 (Epigramm)

7 (I*').



400 Zweiter Hauptteil: Wortlehre.

KXduu: KXacTÖc (kraushaarig; Petr. 1 19, 7 (225^). Tebt. I 32, 23

ri45''j. P. Kairo Arch. I ü5, 26 (123^). Leid. N 2, 6 (103^).

uTTÖKXacToc (Deminutivbildimg, nicht zu ÜTTOKXduj) s. § 88, 7.

KXeiuu (otTTO-, if-, eK-, cvf-): cuvcKXeica Par. 36, 15 (163*). KXeicavToc

Lond. I p. 34, 16 (161^). KXeicai Petr. 11 13 (8) 4 (258—53*). Zur

Orthographie dnoKXricavTec vgl. S. 128. KeKXeiKa Petr. II 13 (8) 2

(25S—53*). KeKXeiiaai S. 376. eKKXeiceeviac S. 378.

kXivuü: 6vkXivT = e-fKXivel S. 357. cKXiva S. 359. evKeVXeiKev = efKe'KXi-

Kev Eud. 249. 258 (vor 165*). RXiBevia Tebt. I 3, 4 (Epigramm, I*').

kXuIuu: KttTüKeKXuKev Tebt. I 49, 8 (113*). KaiaKeKXuKaci Magd. 28, 11;

KttTaKeKXuKÖTac 8 (III*). KaxaKeKXucBai Tebt. I 56, 6 (U*^). Kata-

KXuceflvai 54, 9 (86*). 7TepiKXu<c>Toc (poet.) P. Kairo Arch. I 60, 34

(123*).

KOivoXo'f eo|uai: Dep. Pass. KoivoXoYilöfivai S. 380.

KoXdTTTuu (eT-, TTpocev-): TrpocevKoXdiTTecBai — evKoXXaiTTuuiuevujv

(sie) S. 218.

K0|uiZ;uu (dva-, eK-, rrapa-, rrpoc-, cuv-): eKÖjJLilov Magd. 11, 3 (IIP).

(TTapa)KO)Liieiv S. 356. eKÖjaica, eKoiuicd|uriv S. 361. TrapaKeKoiuiKOTec

Lond. I p. 30, 25 (172*). eKKeKÖ^ucxai Petr. II 32 (1) 25 (c. 238*).

KeKO^ic^ieGa Par. 27, 20 (160*). KeKomc^evou Petr. II 2 (1) 11 (260*).

KeKO|uic|uevai Par. 26, 7 (163*). dvaK0)uic9evTuuv Par. 38, 26 (160*).

KÖTTTLu: bieKOipav Tebt. I 47, 16 (103*). biaKÖii/avTec Gizeh. Mus.

Arch. I 6'2, 6 (123*). KÖHJaie Tebt. I 1, 18 (Anthologiefragm. nach

100*). KeKocpa S. 374.

Kpivuj (ttTTO-, bia-, ETTi-, cuY") : cKpivov Grenf. I 40, 6 (11*^). Kpivoöci

S. 357. e'Kpiva S. 359. cuTKCKpicBai Tebt. I 72, 264 (114*). cut-

KeKpi^eva Grenf. I 11 (1) 9; (2) 3. 8 (157*). cuTKeKpe^eva (Vokal-

assimilation) Tebt. I 5, 54 (118*). biaKCKpi^evov Tor. I 7, 34 (117*).

eKpien Grenf. 1 37, 15 (11*^). erriKpiefii Rev. L. 28, 7 (258*). bmKpiefivai

Par. 46, 15 (153*). KpiGnco^ai Petr. I 16 (2) 11 (230*). biaKpiGri-

co)Lievouc Magd. 1, 15 (III*). dTroKpivo|uai (antworten) bildet im

Aor. nur dTTOKpiöfivai S. 379.

Kpouuu (eK-, CUT-): eKKpo^u>eTai (S. 116) Tebt. I 189 (I*'). eKKpoucav-

rec 46, 16 (113*). cuTKpoucdvruuv 230 (11*^). P. Kairo Arch. I 60, 38

(123*). eKKeKpoujuevrjv S. 377.

KpuTTTiü: KeKpu|U|uevr|c Tor. I 6, 14 (117*).

KTdo)Liai (dva-, e-rri-, Trpoc-; -rrpoceTTi-): dvaKtuuiuevouc Par. 63, 4, 127

(165*). KTdceai Tebt. I 5 242 (118*). KeKiimevoi, eKinvio S. 340.

ibioKiriTOC Tebt. I 5, 111 (118*).

Kxeivuu: drroKTeivai S. 359. drroKTevai (?) S. 70.
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KTepiZ;uj(KTepei^m): eKiepeigev, KxepicavTi S. 361 Anm.

ktiZIuj: eKTiKuuc S. 340.

Kuveui: TTpocKuvfjcai Par. 49, 34 (160*). rrpocKuvricric 51, 36 (160*).

TTpocKEKuvriKa Dittenb. inscr. gr. or. I 184, 5 (74*). •

KU7TTUU (dva-, CK-, bia-): biajKuijjaca Magd. 24, 3 (IIP). eKKUii;ai Petr. 11

1, 16 (260*). dvaKui|jai Par. 47, 23 (153*).

Kupuu (TTpoc-, CUY-): nicht Kupeuj S. 348.

KUj9ujviJo)Liai: cuYKuuBoivicefivai S. 380.

KuuXuuu (eTTi-, Kttia-): KuuXüeiv Tebt. I 105, 31 (103*). eTTiKUjXu)iTai

Petr. II 6, 10 (255*). KaTaKUjXuo^eGa 4 (11) 6 (255*). KuuXuöuevoc

Tebt. I 5, 224 (118*). eTTiKuuXucuuci Rev. L. 30, 7 (258*).

\ay\ävM: XaxeTv S. 364.

XaKiiruj (poet.): eXaKTi^ov B U 1007, 7 (243 oder 218*).

Xajußdvuu (dva-, dvii-, dTTO-, eY-, tTTi-, bia-, Kara-, Ttapa-, Tiepi-, rrpo-,

TTpoc-, cuX-, UTTO-; TTpocava-, cu|UTT6pi-, cuveY-, cuvcTTi-): Präsens

überall, z. B. Xafißdveiv Petr. II 8 (1) col. A 2; 11 (1) 7 (III*).

Tebt. I 5, 56, 60 (118*). Xa^ßdvei Par. 23, 1() (165*). Lond. I

p. 28, 8 (161*) usw. dvTiXa|ußavö|Lievoc Grenf. I 30, 7 (103*). dvri-

Xaßavo|uevou (mit Nasalschwund) S. 190. eXa|ußdvecav, uTreXaiu-

ßdvocav S. 323. Xr^joiuai, Xr||ui|J0|uai, Xd|ui|jo|Liai S. 194. Xaßeiv,

XaßecÖai S. 364. eiXricpa S.331f. eiXriqpav— elXricpaci S. 323. eiXiicpiüc,

eXriqpuuc S. 340. eHeiXriqpr) (3. p. sg. Plpf.) S. 322. eTXe9ev, eHeiXecpöii

S. 64. dvT-, TTpoc€iXflipai (Zwitterbildung, Infin.) S. 383. eiXr||Li|Liai

S. 332. Xr|qp6fivai — Xri)U(pBf|vai, Xri99ricec9ai, Xr|)Ltqp6r|cec9ai,

dveTriXri(|u)TrTOc, dveTTiXrnuToc, dvti-, e'Y-, £TTi-, Trapd-, TTp6cXr|(|u)i|)ic

S. 194f.

Xav9dv(ju (bia-, im-): biaXav9dvuj Par. 61, 4, 11 (156*). eTTiXeXfic0ai

Par. 32, 11 (162*).

XeYW I (sammle): tTTiXeEdvTuuv P. Kairo Arch. I 60, 35 (123*); ebd. 49

eTTiXeHaiuevuuv, tTTiXeXeYiaevujv S. 332. eTriXeKioc Par. 63, 1, 21 (165*).

XeYuu II (sage, zähle) [dva-, dvTi-, dTTO-, TTpo-, cuX-; TTpoava-]: dvaXe-

YÖ)Lievoi Eud. 77 (vor 165*). epeiv S. 357. eiTra, cTttov S. 331. eipriKa,

ei'priiaai neben XeXeYMCti S.332. eiprjKric (plqpf.) S.322, pr|0fivai S.378.

Xex9eic Eud. 16, 20 (vor 165*). Xex9e(ri Par. 2 col. 1, 4. 6 (vor 160*).

eXexöri Aristeas 300. dTTÖpprjTOC Tebt. I 5, 27 (118*). piiTuJc Par.

()-3, 2, 6)2 (165*). Vgl. auch biaXeYO|uai und dYopeüuu.

XeiTToi (dva(V)-, dTTo-, bia-, eY-, fev-, 6tti-, Kara-, Trapa-, Trepi-, ütto-"

eYKaxa-): KaxaXeiipuu Petr. II 2 (b) 1 (260*). XeupöiiieBa !)> (<>) 22

(258^—-53*). XiTTcTv, XiTrec9ai (nirgends eXeivpa) S. 364. XeXoma, tv-

KateXeXoiTrei S. 373. ÜTToX6Xei|Li|Li[evouc Petr. II 29 (e) 1 (242*). oTToXe-

Maysor, Pai)yrusgriiiinnii.tilc. 2b
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Xei|Li|U£vouc Par. ß:j, 1, 24 (165^;. Ka.TaXeXei)a)aevTi Grenf. I 1, 1, 4

(nach 173*). otTToXeXeTcpeai 17, 6 (nach 147 oder 130*). evXeicpGri —
KaiaXeicpeevTa Petr. II 13 (1) 7; (19) 11 (258—53*). iJTToXei9etvTec

25 (b) 6 (226*). irepiXeicpericeTai Par. 63, 168 (105*;. dbidXeiTTToc

Tebt. I 27, 45 (113*). Über die Nebenform XiinTrdvuu s. unten.

XeTTUü: Xeirei Par. 12, 15 (157*).

XijUTTdvuj (Nebenform zu Xemuj): KaxaXiiuTrdvuj Petr. I 14, 0; 15, 17

(237*). Grenf. 11,3 (nach 173*j. Weitaus häufiger ist jedoch

KataXeiTTUL), namentlich in Testamenten, z. B. Petr. I 11, 9 (220*);

16 (1) 15 (237*); 17 (2) 9. 13 (235*); 19, 25. 26; 20 (1) 2 (225*);

21, 6 (237*). dTToXeiTTUJ 17 (1) 23 (235*) u. oft.

XoYiZ:o|Liai (dva-, dvxi-, d-rro-, bia-, 6^-. Kaia-, irapa-, irpoc-, cuX-, \jtto-;

TTpocaiTO-) : dTToXoTioujLievoc S. 356. duoXoTicacBai S. 83, cuvXeXoTic-

(^eval) Tebt. I 82, 3 (115*). dTToXoTicefivai (pass.) 99, 42 (nach

148*). XoTicOticeTai Par. 02, 4, 1; 0, (II*').

Xoeuj (Nebenform zu Xouuj): eT^oriBevta Petr. II 25 (a) 12; (b) 13

(220*). Die frühere Auffassung = t^\o{^)vißi\ia (Heilbronner

Gymnasialprogramm 1898, X) ist aufzugeben, namentlich wegen der

schlagenden Parallelstelle Polyb. III 88, 1. — Xouo|aevric Magd.

33, 2 (IIP).

Xu|uaivo^ai: Xoi|uavd^evoi (sie) S. 111. XeXu|adv9ai Petr.^27, 3 (III*).

Xu^avenvai (pass.) Par. 6, 20 (127*).

Xuireuj: XeXunriKuuc Par. 61 (b) 13 (156*). XuirriGeiric (ed. Xuiuiieeirjc)

64, 38 (105*).

XtJUJ (dva-, diTO-, bia-, ey-, em-, Kaia-, cuv-; e-rrava-, cuTKaxa-, cuvbia-):

biaXuuj (intr. ,komme um^ Par. 12, 23 (157*). Leid. E 13 (162*);

im gleichen Sinn biaXuö|uevai tuj \\\x<b Par. 27, 13; 2>^, 12; 2Q, 9

(160*). biaXuuj|uai 38, 27 (100*). biXouovTai = biaXuovxai S. 149.

dvaXuceiv (ausziehen) 15, 30 (120*). KaiaXucuj (einkehren) 49, 36

(160*); 40, 38 (156*). drieXuca 49, 19 (100*) etc. dnoXeXuKÖTec

63, 13, 2 (165*). eyXeXuKav S. 324. dTToXeXucOai Lond. I p. 30, 26

(172*). cuvXeXucBai Tor. IV 9 (117*). biaXuGfivai Par. 22, 21 (165*).

dTTeXuetiMev Tebt. I 43, 21 (118*).

ILiaivo^ai: ^aivecBai, juaivojam Grenf. I 1, 13. 20. 22 (nach 173*).

Tebt. I 2 (d) verso 14 (Anthologiefragm. I*). eTri|uavoOc(a) =
eTTijuaveica (Zwitterform) S. 383 Note 2.

luavGdvuu: ^lavGdvm Lond. I p. 48, 1 (II*). juaGeTv S. 365. lueiaaGriKuuc

(edd. ^e^laGeuKaJc) Par. 63, 8, 2 (105*).

lnapTupeuu bezeuge (diro-, Kaia-, Tipoc-): luaprupeT Petr. II 21 (d) 2;

-pu) 12 (III*). TTpoceiuapTupouv Amh. II 30, 24; -ei 29 (11*). Kaxa-
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laapTupoövTai Tor. I 5, 33 (177''^). TTpoc|ue)LiapTupi-|Kevai Tebt. I 99, 39

(nach 148''J. (xtto-, Trpoc|aapTupriOfivai Magd. Is, 4 (III "^j. Leid. A 37

(c. 150^).

|aapTupo|uai rufe zu Zeugen an (bia-, e-rri-): luapTupouai Petr. II 46

(a) 1 (200*). bia|uapTupö|uevoc 37 (l'O 5 (IIP). e7Ti)uapTupo|uevou

Lond. I p. 61, 17 (261 oder 223"^). eTreMapiupö^nv Petr.^ 65 (b) 17

(IIP). erreiLiapTupÖMeea Petr. II 32 (2*) 22 (III*). eTre^apiupdiariv S. 359.

laeGucKuu (poet.): |ue)ue6uc|ae9a Tebt. I 1, 15 (Anthologiefragm. I*).

l^eGuuj: )ue6ijuuv Tebt. I 2 (d) verso 20 (Anthologiefragm. P). Ostrac.

Reinach 1, 1 (II—P).

)LieiYVU|Ui: Präsens fehlt. ejueiHa, ejueixOr], d|ueiKT0C, cumueiKTOC, d)ueiEia,

eTTi|ueiEic — fehlerhaft cuvjuiHai, )ae|uiY|U6voi S. 91.

)ne\\uj: |ue'\\ovTec irpocTevecBai Petr. II 40 (a) 17 (260*). fiiueWov S. 380.

)ne\uj (eTTi-, lueia-): eTn|neXo|uai (eTn|ue\oiJ)uevoc unsicher) S.347f eTri)Lie)Lie-

Xrixai Grenf. II 36, 13 (95 *j. ^eTa^eXriOeic S. 380.

ILie'vuu (bia-, e|u-, Kaxa-, Trapa-, utto-; ttpocutto-): |ueTvai S. 359. ÜTTO)ie)Lie-

vriKe Rosettastein 11 (196*).

ILiecibiouu s. § 86, 4.

iniaivm: luidvavrec S. 360. maveOuci (Faksimile) Par. 51, 28 (160*).

|Lii|ueo)iiai: d|ui|ur|Toc Dittenb. inscr. or. I 195 (33*).

)ai)uvricKuu (dva-, utto-): \jTTO|ai|uvricKeiv (ohne i -rrpocYeTp.) S. 123 f.

dvajuvricac Petr. II 20 col. 3, 10 (252*). u7T0|uvricavTa Lond. I p. 20, 23

(16P). |uvricd)Lievov (poet.) Herodesepigr. Arch. I 221, 20 (145 bis

116*). uejuvrmevov (oben erwähnt) Par. 63, 8, 19 (165*). -vric

Tor. XIII 1 (139*). ^e^ivficeai Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 129, 17

(IP). luvrjcTriTi = |uvric0iiTi S. 179. dva)Livi-|c6üj)a(ai) (^Zwitter-

form) S. 383. dei^vricioc Dittenb. inscr. or. I 139, 21 (127—117*);

168, 13 (114*); (194, 32 (42*).

ILiicYUJ (eiTi-, cu|u-): ionische Nebenform. Belege für juicTuu (|ueicYUj) S. 91.

ve)Lia): Kaiaveiurii (abweiden) Petr. II 22, 8 (IIP). Karaveiuovia Petr.^

32 (g) r. (b) 4 (c. 240*). Kataveveiiinceai (verteilt sein) Tebt. 1 72, 305

(114*). KaTavevedurmeviic) 61 (a) 188; aber KaTave|U)i|Lievi-|c (ohne

Redupi.) 67, 18. 23 (US''). dKaTave|u»iT0C ßö, 75 ^121*).

N€Q(?) poet. (spinnen): viicav Herodesepigr. Arch. I 220, 14 (145

bis 116*).

voeuu (dTTO-, ev-, ein-, Kaia-, Kpo-, irpoc-, cuv-; TTpocem-): voüjv (küi

qppovüuv) formelhaft in Testamenten, oft Petr. I und II (HI*), voouviac

Par. 63, 11, 61 (165"); col. (>, U>2 Karavoiiuci. Pass. voeicBuu Eml. 142

(vor 165*). Med. TTpovoeicBai Tebt. I 40. 12 (117*); 27, 67 (113*).

TTpovoeiiai 43, ;)5 (US*). TrpovoeicOe Par. 63, 6, 185 (165*). cuv-
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voeTcGai 63, 11, 74 (165''). TTpocemvocuiLievou Tebt. I 27, 80 fli:5*).

vofjcai 24, 72 (11 7"^). eTTivoiicacOuv Par. 22, 21 (165*). irpovoricov

36, 23 (163*1 TTpocvoricac Magd. 35, 3 (IIP) etc. äirovevoriuevouc

36, 15 (163=^). TTpovorienvai, TTpovonnceceai S. 380.

V0|uilui (Kara-): Präsens allgemein. vo)Liicai S. 361. vo}iiluvTu

(Zwitterform?) S. 369.

vocqpilu): vocqpeioöiuai S. 356. vocqpicacöai S. 361. vevoccpicOai

Rev. L. 27, 10 (258'').

Heviluu: eEevicenv Par. 64, 6 (c. 160*).

5uuj: KaieEucBai, KaTeEuc()Lievou) S. 34.

oi'tuu (nie oTtvu)ui): ävuTUJ, dvuYeTe, uEei S. 110. dvoiEuu Petr.^42 A2
(257*). nvujiga S. 342. dvoiHai Petr. II 13 (10) 4 (258—53*). Petr.^

p. 133 verso col. 2, 23 (246*). dvoiHaviec Par. 6, 11 (127*).

dveuj(i)T|Lievoc S. 337. dvoixOflvai Petr. II 13 (0) 4; dvoixOrixujcav

(16) 6 (258—53*). dvcixOriTuu Petr.^ 44 (3) 3 (c. 246*).

oiba (cuv-): oibac S. 321. oibaiuev, eibil), eibuuc, eibevai S. 372. i'cGi

S. 327. eibncai S. 370.

oiKeuu (bi-, ev-, Kai-, cuv-; efbi- luexabi-): Augment S. 342 Anm. 11.

dbioiKriTOC Petr.^71, IT (249*). oiKecic neben gewöhnl. oi'Kricic S. 66.

oiKiIoj: evoJiKeicxai Petr. II 8 (2c) 5 (246*). Über KaroiKicac (ohne

Augment) s. S. 137.

oiKobo)ueuo (ev-, Kar-, rrepi-, Tipoc-): Augment S. 335 und 337. okobo-

lanOev Petr. II 13 (4) 5 (258—53*). -eevxac 14 (3) 3 (HI*).

oiKOvoiueuu: Augment S. 335. oiKOVojuricuüvxai Petr. II 8 (3) 8 (267*).

oiKovofarieni 38 (c) 61 (228*). Tebt. I 27, 9. 23 (113*). oikovo-

^nencexai Par. 62, 4, 3 (11*^.

oiKxipuu: ujKxeipexo = diiKxipexo S. 94.

oTo)aai: oi)uai, oi(o))Lievuuv, uj|uriv (ö)ariv) S. 350. Augment S. 335 und 337.

oi'xoiLiai: ujixö|ur|v—ujxovxo S. 335.

öXXu|ui (dir-; Traparr-, TTpocair-): d7ToX(X)uei, dTTÖXXujuai S. 352. diroXecric

= d-rroXeceic S.77. dirujXecev S. 358. dTröXrixai S. 365. dTiöXujXa S. 339.

öiLiaXiZ^uj: ib|uaXic|Lievr| — ö)uaXic)uevri S. 336. ofiaXicOrj Petr. II 13 (18*)

5. 13 (258—53*).

6|uvütju (selten ö|uvu]ui) [Kax-, cuv-]: 6|uvuuj (einmal Ö)lxvu)ui), ö)Livuo|uev etc.

S. 351 f. öjavouei S. 118. ujiuoca S. 358. 6)auj|uoKa, öüuj|UÖKe)uev

(Perf.) S. 322.

6vo|udZ;uu (eE-, irpo-): eHovo)LiaIö)Lievoi Tebt. I 28, 17 (114*). Trpouuvo-

ILiacfievov Lond. I p. 38, 21 (158*).

orrxdvin: öirxdvexai Par. 49, 33 (c. 160*). orrxavoiaevtjuv Tebt. I

24, 5 (114*).
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ÖTXväla) (poetisch ^=^ öttuuu): örruaceujiueea (Zwitterbildung = öiruac-

eiuiLiev) S. 383.

opduu (eqp-, irap-, irepi-, rrpo-, cuv-, uTtep-): TTpoopuj)uai rmed.) Leid. D 1,

15 (162''). cuveopd)|uev S. 330. eibov S. 332. Tba),,ibeiv, ibou Tecce)

S. 364. euupaKtt (nicht eöpaKa) S. 337. uj|U)uevoi eiciv Petr. II 5 (a) 6

= Petr.2 42 B (5) 6 (255*) nach Wilcken, Add. et Corr. XV. napo-

qpBevTac Par. 63, 2, 48: 6(p9f|vai ebd. col. 11, 56 (165'*). rrapopa-

0Tico)Lievuuv Tebt. I 27, 16 (113'^).

öpTi^oiuai: 6pTicea)|uev S. 380.

opOöu) (bi-, KttT-; errav-, Tipocbi-): eTTavuup9ujcev Petr. I 10, 1 (klassisches

rhetor. Fragment III"'). TrpocbiujpGuJcaTO Rosettastein 34 (196*). biop-

Guucni Tebt. I 23, 12 (nach 119 oder 114*). biuupeuufievoc 27, 41 (113*).

öpiZluj: öpiZ^uuv Eud. 142; opi^lovToc 320 (vor 165*). bitupicjuevoc Tebt. I

105, 33 (103*).

öpKiIuj: eEopKiIovTi Rev. L. 56, 12; öpKicai 8 (258*).

opiuduu (immer intrans.) [eH-; cuveH-]: 6p)uOu|uev Par. 63, 10, 42 (165*).

eEopfjricovTec Tebt. I 24, 47 (117*). ujp)ur|cav 230 (11*0- op^rjcai

48, 24 (113*). iLp^riKevai 38, 23 (113*).

öpfieuj landen: rrpocopuficai Leid. U 2, 7 (II*).

öpiAiliX) (Kttia-, TTpoc-): KaGuupjuicGr|,uev S. 336.

öpuccuu: öpuHei Petr. II Einl. p. 31 unten (III*). uTiopöEai Petr.- 42

F (a) 5 (252*). öpugaci 46 (3) 10 (III*). uTTiupuxÖTac S.375. öpu-

XGe'vTa (nicht opuTevta) Petr. II 36 (1) 10 (III*).

oupeuu: opoOca = oupoöca S. 116.

Ö9eiXiju (ev-, rrpo-, -rrpoc-): oqpeiXuu, ujcpeiXev — 6cpeiXou)iievoc,

ujcpeiXei S.348. oqpeiXriceiv Grenf.II 16,6 (137*). ujcpeXov(poet.) S.365.

TTpococpeiXncnic Petr.- 48, 12 (III*). Theb. Bk. XI 8 (116*). ujcpeiXncni

(mit festem Augment) S. 345. [TipocJujqpeiXTiKev P. Reinach 31,7 (c. 10! t*).

TrpocuuqpeiXriTai Par. 26, 45 (163*). ö(peiXriGr|cö)ueva Par. 62, 4, 20 (11*').

öqpXicKdvuj: ujqpXficGai Rev. Mel. 322, 2 v. oben dl*).

TTaXiTpaxilXiZiuj: TraXirpaxriXioOci S. 356.

7Tapaxeip£UJ: Trapexip'icav S. 343.

TTttpoiveuu: eTrapuuivnca S. 342. Trapoivricac Petr. II 32 (2^) 6 (c 240*).

TTdccuu (poet.): emTracGfi Tebt. I 1, 19 (Anthologiefragm. nach 100*).

Trdcxuj: irdcxeiv Petr. II 9 (3) 10 (241—39*). -rraGeiv S. 365. TreTTOvGwc

S. 374.

TTaidccuu: ävTiTTaidccoviec Par. 40, 41 (156*). TraidEai 50, 8 (160*).

TTauuu (dva-, Kara-): dvaiTaücei Tebt. I 105, 23 (103*); 108, 6 (93 oder

60*). dvaTTaucdTuu 105, 38 (103*); 106, 22 (101*). dvaTiaOcai 105,

44 (103*). TTaucoMai Par. 51. 27 (160*).
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Treieuu (äva-, cu)a-): otveTreicev Magd. 14, 4 (III*). cuveTTeica|.iev Theb.

Bk. XII 13 (116'^) etc. TTCTTeiKa Tebt. I 36, 8 (IP^). -rreTreiKaiLiev Lond. I

p. 51 (XV) 5 = Theb. Bk. I 1, 17 (131 '^). -rreTreiKav Tebt. I 36, 11

(IP). TreTTeiciaai Petr. II 11 (1) 4 (IIP). cuvTremceai Grenf. II 33,

8 (100«^).

Treivduu: TTivoviec = -rreivujvTec Par. 23, 18 (160*). ttivOuv = -rrei-

vüuv 47, 23 (153*).

Tieipdo^ai: TTeipdco|uai, erreipderiv S. 380. [Treipdceic Vat. A. 22 (172*) ist

wohl in TieipaGeic zu ändern]. KaTüTreTreipaiuai fV) Par. 49, 7 (c. 160*).

TTeTTeipa|Lievoic Aristeas (Wendland) 2()4.

TieiUTTUü: (dva-, arro-, bia-, ^era-, cuv-; eirava-): bieTre^TTÖ)ae6a Tebt. I 24,

8 (117*). dvaneiaipai Petr. II 32 (2*) 26; (2^') 10 (c. 240*). Par. 14,

33 (127*) etc. biaTTe^i|iafievr|c Petr. II 45 col. 2, 1 (246*). jaexa-

ne^HfacQai 10 (1*) 8 (III ^). ^exaTTemjjdiaevoc Par. 42, 6 (156*); 14,

37 (127*) etc. TreTTOiaqpa S. 374. ireiaqpeeicric Par. 63, 2, 62 (165*).

|LieTaTTe)a(p6evTuuv Tebt. I 27, 30 (113*) etc. dTTÖTreinTTTOC Petr. II 15

(1) 8 (241*).

-rreToiLiai: TreTTTfjcGai Ashniol. PI. XVI 47 (III*).

TTriYvu|ui: KaxaTrfiEai Petr.- 43 (2) r. col. 4, 12 (246*).

7Ti)a7Tpr|)ui: tjUTTpricavTa (geschr. e|UTrpr|cavTo) Tebt. I 61 (b) 289

(118*).

ttivuj: Tteivouci Tebt. I 208 (95 oder 62*). TTieiv (nie TieTv) S. 365.

TTiTTpdcKou (eirava-): Präs. fehlt. Tre-rrpaKa Par. 58, 4 (165*). B U 1002,

7, 9 u. oft (55*). TreTTpaKÖTOJV Tor. I 3, 27 (117*). TreTipaKevai

Grenf. II 16, 3 (137*^). Über biaTrerrpaKÖTUDv s. Trpdccuu. TreTTpaiai

Petr. 2 67 (b) 12 (IIP). TrerrpavTai Rev. L. 22, 1 (258*); ebda. 2, 1

TTeTTpanevuuv; -voic Petr.^ 67 (a) 3 (III*). -vric BU 998 II 3

(101*) usw. TTpaBevToc Rev. L. 29, 19 (258=^). -rrpaeevTa Petr. II 46

(c) 6 (200*). eTTttvaTTpaGev Petr.^ 43 (2) recto col. 3, 4 (246*). eir-

avairpaencovrai Par. 62, 3, 12; 6, 9 (11*'); -cerai Theb. Bk. I 1, 24

(131*) etc. dirpaToc Tebt. I 5, 9 (118*).

TTITTTIU (dva-, dvTl-, dTTO-, CK-, ETTl-, TipO-, TTpOC-, CU|U-, UTTEp-, U7T0-) : TipOC-

TTiTTTei Petr. II Einl. p. 36; -ovta 38 (c) 3 (228*). eKTreiTTTOMev Tebt. I

50, 27 (112*) etc. dvarriTTToiuai S. 386. TTecoö)uai S. 358. eirecov

S. 365. cuvTTecai = cuvirece (Imperat.) S. 368. TieTTTUJKe Petr. II

34 (b) 28 (m*); 39 (f) 15. -rreTTTUJKoc 13 (3) 3; (4) 6 (258—53*).

dTTOTTeiTTuuKaiuev Par. 47, 27 (c. 15 *). dvTmeiTTUJKe Leid. U 3, 6 (II*) etc.

TrXeKO) (e)u-, em-; irapeiu-): irapeiLnrXeKOVTa Tor. I 8, 28 (117*). eiTiTTe-

TTXeTMtvov Tebt. I 5, 140. 156. 211 etc. (118*). e^TtXeKeic (mit

Präsensvokal im Aor. IL) S. 19 und 381.
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TrXeuu (dva-, Kata-, Trapa-, cu|u-; cuvek-): Präsens S. 346. dvaTrXevicavToc

Petr. n 20 col. 3, 2 (252*); 4 KaiaTrXeücac. irapaTrXeucavTec 45 col. 2, 2

(24ß*) etc. KaTaTTeTTXeuKÖTuuv Petr. II 38 (b) 2 (246*).

TrXriccuu (ctti-, Kaia-): TrXr|ccö)nevai Tebt. I 3, 8 (Epigramm P). Kaxa-

TTXriTTeceai Petr. II 45 col. 3, 18 (246*). Über cc ~ tt vgl. § 52 S. 222 ff.

euXriYri S. 381. dveTTiTrXriKToc (ungerügt) Lond. I p. 34, 27 (161*).

ttXuOiju: ttXujtoc (lonismus) s. S. 23.

TTOieiu (ek-, e,u-, irepi-, cu|a-): iroeuu, ttoiicuu etc. S. 108f. TTorjcric =
TToiriceic S. 77. TToicr|c, iroicduevoi , TieTToiKa uev, TTeTToi|nevoc

S. 83.

TToXuuupeoi: TToXuujpricr|i Petr. II 3 (a) 3 (c. 260*). TreTroXuuupriiue-

voc S. 344.

TTOveuu (eK-, e|u-, Kaxa-): Trovecai— Trovricac S. 359. TreiroveKevai —

•

TieTTOvriKevai S. 372. eKTteTTOvrmevov Par. 63, 9, 32 (165*).

TTOViilo): KaT€TT0VTic6r| Petr. II 40 (a) 26 (260*).

TTopeituu (dva-, bia-, eic-, ek-, ein-, Kaia-, laeta-, trapa-, Trpoc-) : eKTTopeu-

övTUJv (intr.) S. 386. MetaTTOpeueceai Petr. II 9 (2) 5 (241*).

eiCTropeucd)uevoi S. 379 Anm. TTeTröpeuxai Petr.- 44 (2) verso

col. 3, 18 (246*). Par. 44, 2 (153*) biaTT6TTopeu|iievTi Eud. 352 (vor

165*). etropeueriv S. 380.

TTopiZiuu: TTÖpicov S. 361.

TT0TiZ:uj: TTOTiIoMev Petr. I 29 (A) 1 (III*). 7T0TiZ:eceai Petr. II 13 (11)

2 (258—53*). Tebt. I 50, 4 (112*) etc. TioTieiv S. 356. TToticai

S. 361. dTTÖTicToc Tebt. I 71, 8—9 Note (114*).

TTpaYMateuoiaai: TreTTpaTinaTeuiLievric Tebt. I 61 (b) 37 (118*). Ttpa-

YuaieuGeicric (pass.) 72, 448 (114*). dTrpaTiiidTeuTOc Par. 83, 15 (162*).

irpdccuu (bia-, eic-; Ttpoceic-): irpaccuu ~ TrpdxTUJ S. 223. irpaSeiai (ein-

treiben) Rev. L.60, 23; 61, 17; 62, 20 (258*). irpaEovrai ebd. 103, 5.

TTpdSai (handeln) Petr. II 13 (6) 13 (258—53*); 9 (3) 7 (241*). eicrrpaEai

(eintreiben) Magd. 17, 7 (III*). Treirpaxa, biaTTeTrpaKÖTuuv S. 374.

TTeTTpaKTtti Tebt. I 23, 8 (119 oder 114*). TteTTpdxeai 24, 74 (117*).

biaTTerrpaTMevoi Par. 38, 11 (160*). TrpaxOfivai 14, 43 (127*). Tipa-

xenceiai Petr. II 14 (1*) 10 (III*) etc.

TTpiacGai: eTTpiaio, Trpid)aevoc S. 367.

7Tpo6u)aeonai: TTpoOu,uou|uevoc Tebt. I 4<), 10 (117*). TipoGuun-

eeic S. 380.

irpocebpeüuu: TTpocebpeüete Par. 63, 5, 138 (165*). Trpocebpeuövxujv

Tebt. I 48, 9 (nach 113*). rrpocebpeucov 27, 95 (113*). irpocebpeöcai

58,53(111*). TTpocribpeuev— rrpocebpeuKÖTOC S. 343. TTpoc[e]bpeuKevai

Tebt. I 24, 30 (117*).
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TTpocTaTfeuu: irpocTaTÜJV Tebt. I 20, ö (11;}*}. ixpocTaTiicai Petr. II

IH (19) 4. 7. (258—53*). üTTpocTarriToc Rev. Mel. 321, 3 (II*).

TruvBdvo|uai: TTuvOdvo)uai Par. (33, 11, Gl (105*). TTuv9av6)ae9a Arali.

II 33, 15 (nach 157*). TTUveavo)Li€vujv Par. 35, 29 (103*;. eiiuv-

eavö^T^v Petr. II 20 (3) 5 (252*). eTruvedveto Leid. U 3, 17 (II*) etc.

TTeucöiaeea Petr.^p. 112 = Petr. 11 10, 13 (III*) [nicht TreucöiaecGa:].

-rrueecBai S. 305.

(e)a)TTupiZ;uj : eveirüpicav, fefuneTTupiciaevojv S. 343.

TTuuXeuu (rrapa-; feirava-): TruuXeTv Tebt. I 5, 231 (118*). erravaTriJuXeiv

Petr.2 43 (2) recto col. 3, 3; verso col. 3, 10 (240*). eTravaTToiXeiceai

Par. 62, 6, 22 (II*'). ttoXövtoc = ttuüXoövtoc (lautliche Verwechs-

lung) S. 116. TTapaTTuuXricavTa Tebt. I 38, 4 (113*).

pabioupTeuu: über das mangelnde i TrpocYeTp. S. 120. pabioupT1|uevac

(ursprünglich, wie es scheint, p(e)pabioupTr||uevac) S. 344.

pa9u|ueuj: paOujufjcai Leid. U 4, 21 (II*™).

peo) (ttTTO-, bia-): dTio-peiv, bia-peiv statt dTToppeiv, biappeiv S. 212.

Kaxappufivai Magd. 24, 5 (IIP), puiöc Petr.^ 42 H (7j 3 (c. 250*).

pr|Yvu)ui: KaxepriSev— KaiappaYrivai, eppaTn S. 213.

piTTTOJ (diro-, eK-, eTTi-): eTTipiTrieiv— eTrippiTTieiv S. 212. eEeppivjjev Lond. I

p. 61, 13 (III*). piv|javTa Tebt. I 48, 23 (113*). eppeifiai = eppi|a)aai

Petr. II 19 (2) 3 (240*). dTieppTcpeai Magd. 29, 11 (III*). dTio-

picpevra = diroppiqjevTa S. 212 und 381.

pujvvu|ui (eiTi-; dve-rri-): eppujiaai, eppoicai, eppuuxai, eppa))LieGa, eppujc6e,

eppujco, eppuj)U€voc, eTreppujiuevou, eppOucöai, eppd),ur|v S. 377.

ceiuu (bia-, em-): biaceieiv Tebt. I 41, 10 (nach 119*). Leid. I 20

(99*). biacieiv Leid. G 19 (99*). biaceiecBai H 24 (99*). bia-

ceiÖMevoc Tor. V 7 (177 oder 165*). Par. 39, 8 (102*). Leid. G 15

(99*) etc. biaceicai Par. 15, 37 (120*). ceceiKevai 11, 30 (157*).

eTTiceceic|uevuuv, biaceic)Lievujv (ohne Redupi.) S. 341.

criiLiaivuu (em-, cuv-): cruuaivexai Lond. I p. 10, 13 (102*). cri)Liaivö)Lie-

voc 9. ecr||uaivec Tebt. I 19, 4 (114*). crmfivai, cr|)urivac0ai— cri|udvai,

cmudvacGai S. 360. cecii|ur|Kevai (?) Tebt. I 79,48 (nach 148*),

eine unerhörte Form, die auf ein analoges Verb, contract. zurück-

zugehen scheint, crmavöevioc Amh. II 31, 8 (112*). -tuuv Tor. I 9, 12

(117*). Tebt. I Ol (b) 266 (118*); 72, 152 (114*). -ti P. Reinach

7, 10 (c. 140*).

CKdiTTuu: eKCKdipavia Tebt. I 50, 23; eKCKavpai 40 (112*). eEecKaqpö-

Toc S. 373.

CK€bdvvu)ui: KaxecKebace Magd. 33, 4 (III*).

CKe'7T0|uai s. das folg. Wort.
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CKCTTTOiaai (ev-, e-rn-): eTTicKe7TÖ|uevoi, wie es scheint, für tTTicKeTTTÖ-

|uevoi S. 351. Über cKeTTTO|uai '^ CKOTieuj, CKOTTOÖ)uai im Präsens ebenda.

Aor. ecKevj;d]ur|v: e-mcKenjacBai Tebt. 1 28, 6 (c. 114*). eTTicKeijjriTai 24, 25

(117=^). eTTiCKenJuuvTai Par. 8, 19 (129*); 14, 39 (127*). eTncKen;d-

uevoc Petr. II 37 col. 1 verso 4 (III*); Par. 25, 16 (163*) und oft.

errecKeV^eea Tebt. I 24, 39 (117*). errecKen^evai Par. 62, 2, 10 (II*»).

emcKecperico^evouc Tebt. I 61 (b) 214 (118*); 72, 140. 469 (114*).

CKeudluü (bia-, em-, Kaxa-, rrapa-): CKeväleiv Tebt. I 5, 60 (118*). em-

CKeua^o)iievuuv Petr. II 20 col. 2, 7 (252*). cKeudcai, CKeudcacGai S. 361.

biecKeuacMeva Tebt. I 24, 32 (117*). emcKeuacefii Petr.^ p. 111 (7)

c. 250* = Petr. 11 13 (18*) 19, wo fälschlich eTtiCKeudceai steht.

eTricKeuacGaici Petr. II 13 (2) 12 (258—53*). KaxacKeuacGricovTai Tebt.

133, 8 (112*).

CKuXduu, seltene Nebenform zum folgenden Wort: CKuXricac Par. 35,

15 (163*); 19 TTpocecKÜ\r|cev; 22 ecKuXr|cev.

ckuXXuü: CKuXXecBai Par. 63, 1, 25 (165*). Leid. H 6 (99*); 13 ckuX-

X6|uevoc. Aor. ecKuXa S. 360.

C|Lid(ju: c)ar|cac6ai (sich seifen) Magd. 33, 3 (III*).

CTTapdccuLj: ecTtdpaccev Petr. II 17 (4) 6 (III*).

cirduu (dTTO-, ck-, e-rri-, Kaxa-, Tiepi-; TtpoceTTi-): dTrecTra Petr. II 18 (2) 12

(246*). TTepiCTidcei S. 357. ecTiaca, cTtacdiuevoc S. 359. dcTtacdiaevoc

(mit prothetischem a) S. 155. -rrepiecTraKevai S. 372. KaxecTrac)aevnc

S.376. eTTiCTTac0fivai, TrepiCTTacGrjcovxai S. 378. dTrepicixacxoc Grenf.

I 11, 2, 4 (157*); Theb. Bk. XII 6 (116*). P. Reinach 18, 40 (108*).

CTTeipuu (Kaxa-): CTTepuu S. 357. ecneipa S. 360. ecTrapKÖxec Rev. L. 43, 7

(258*). KttxecTTapKevai Magd. 1, 18 (III*). Kaxecirapiuevov Rev. L. 41, 6

(258*). Magd. 7, 8 (IIP), -vnc Petr. II 30 (d) 5 (nach 235*). kirdpeai

Tebt. I 60 (a) 169 (118*) u. oft. CTTapnvai S. 381.

CTTOubdZIaj: eciroubaca S. 361.

cxeXXuu (dva-, dTio-, bia-, eiTi-, Kaxa-, rrapa-, utto-; dirobia-, biaTto-,

eSaTTO-, eicaiTO-, eEeiri-, KaxaiTO-, TrapcTTi-, irpobia-, TtpoceTTi-, cuvaTTO-):

dTTOCxeXOu S. 357. dTTOcxeiXai, dTTOCxeiXacBai S. 360. dTiecxaXKa (nicht

dqpecxaXKtt) S. 202. dTrecxaXxai Tebt. I 123, 9 (I**). biecxdXfaeOa Par.

26, 22 (162*). TTpobiecxdX^eGa Par. 26, 22 (162*). aTTecxdXBai 35, 31

(163*). eTTecxaXxo 65, (') (14()— 133*) etc. cxaXfivai, cxaXiicecGai S.381.

cxepeuL): dTTOcxepe'uü — cxepo|uai S. 348. dTTOCxepe'cai neben dTTO-

cxepfjcai S. 359. cxepiiOiivai l*ar. 15, 10. Tor. II 5 (120"). cxepiiBi'icov-

xai Par. 62, 8, 20 (IP"). cxepecic neben cxtpiicic S. ()5 (.^i).

cxiZ^uu: ecxiYiLtevoc Par. 10, S (145*).

cxoxdZlo|aai: cxoxdcacBai S. 361.
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CTpeqpuJ (dva-, eiri-): eTTiCTpeipac fintr. = sich bej^eljen, /.urückkehi-en)

Par. 35, 17. 23 (163^). -avioc 37, 13. 28 ^63=^). -aviec 20.

eTTeicTpevpai Leid. C p. 118 col. 1, 9 (160''j. dvecTpa)a|Lievujv Strack,

Ptül. Inschr. Arch. III 132, 9 (58—55''). ecTpemueva fniit Präsens-

vokal) Eud. 281 (vor IGö"). Vgl. S. 19. dvecipafUMevaic Tc-bt. I

25, 1(3 (117 '^^

CTpuuvvuuu (Kttia-, CUV-): Präsens CTpuuvvuuu, nicht CTpu)vvu|Lii S. 352.

cuvcTpuucac Petr.2 43 (2) r. col. 4, 15 (24(3^^).

cuKOcpavxeuu: cuK0(pavTri8uj|uev Tehfc. I 43, 2G (118^) dcuKoqpuv-

rnioc Tebt. (51 (b) 237 (118^); 124, 26 (nach IIB''); 72, 175 (114^^).

cuvriTopdcai = cuvriYOpfjcai („Advokatenpraxis üben") Amh. 33, 20.

32 (157'') — aber 31. 34 cuvriYopncavTec (im gleichen Sinn).

cuvoqji^uu (denom. zu cuvovpic): cuvuji|;ic|aevr| S. 343.

cqpdXXuu: dTTOcqpaXflvai S. 382.

cxilix): d-n-ecxicGriv Petr.^ 53 (r) 6 (HI'').

cxoXdZ^uj: cxoXalov . . . Petr. 11 4 (8) 5 (255*). ecxoXaKtvai Par. 32, 7

(162").

cuu(i)Z;uj (dva-, bia-): biacuuiIecBai— Iwlovca, ecuuica, cmcai, cecujiKuuc

— biacecojKuTa, cec(ju|uai, cecuucai, biacecüjc9ai, cujBfivai, cuü9rico)uai

S. 134.

TAA s. TAH.

rdccuj (ttTTO-, bia-, ev-, ein-, Kara-, rrapa-, Tipoc-, cuv-, utto-; rrpocev-, rrpoc-

Kaxa-, TTpocuTTO-): idHexai Petr. II 46 (c.) 12 (200"). tdHai 13 (5) 5

(258—53"). -rrpocTdEai 8 (3) 3 (c. 260"); 13 (18^) 9 (258"). Tebt.

I 43, 32 (118"). 6 OiXiTTTToc eTrexaEav (= Hev) Par. 23, 6 (165").

npocuTTOTdEavTa Tebt. I 38, 26 (123") etc. xexaxa S. 374. xexaKxai

Grenf.II 15 (3) 1 (139"). Par. 15 (b) p.225,3 v. unt. (121"). xexaxMe-

voc Rev. L. 18, 8; 19, 6. 7. 15; 32, 11 (258"). Grenf. II 14 (a) 3 (IH").

Tebt. I 5, 162ff. (118") u. oft. xexeT^evoc (mit Lautschwächung

oder möglicherweise Vokalassimilation) S. 57. uTiexexaKxo Tor. I 4, 24

(117"). xaxOnvai — xaT^ivai, xaTr|co)uevouc S. 382. diröxaKxoc

Petr.2 107 (d) col. 1, 32 (III"). Tebt. I 42, 12 (114"); 106, 15 (101").

xeivuu (ev-, e-rri-, Kaxa-, lipo-, UTiep-): evxeivecBe Petr. II 40 (a) 28 (260").

viixepxeivoucav Par. 63, 72 (165"). irpoxeivoiuevov ebd. col. 6, 1.

emxexaKevai Tebt. I 8, 17 (201"). emxexaKÖxoc 19, 6 (114"). evxa-

enic Petr. II 4 (13) 3 (255"). Kaxaxa^evxoc Par. 63, 2. 50 (165").

eTTixaeevxoc Lond. I p. 29, 4 (161").

xeXeuj (bia-, eiTi-, cuv-; eTTicuv-): biaxeXuJ (Praes.) Lond. I p. 30, 4 (172").

eTTixeXeiv Leid. U 4, 18 (E"). eTTixeXeixuu Tebt. I 106, 21 (101").

eTTixeXoOvxa Leid. B 3, 4 (164"). biexeXoOvxo Lond. I p. 34, 20 (161»).
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Fut. gewöhnlich teXecuu, vereinzelt reXo) S. 357. ein-, cuvieXecai,

-Te\ecac6ai S. 359. erriTeTeXeKÖTec S. 372. cuvTeieXecTai, cuveieTeXecTO

S. 376. TeXecBfivai, xeXecGricecBai S. 379. cuvxeXecxoc Petr. II 37 (2^)

verso 3 (IIP). dcuvxeXecToc Einl. p. 30 (IIP): Petr.2-44 (2) verso II

26 (IIP) nach Wilcken Add. et corr. XVII. imixeXecTOc Magd. 2,4
(IIP). imreXecta = fmii. Leid. U 3, 8 (11^), vgl. S. 83.

TeXXuu aufgehen von einem Gestirn (dva-, ein-; eirava-, -rrpoava-,

cuvava-): eTTiTeXXuuv Eud. 6, 8 (vor 165*). erravaTeXXei 15, 6. 10.

dvareXXei 7, 1; 17, 12. TrpoavateXXov (Blaß) 17, 14. dvareXep] 7, 2.

eiTiTeXoöciv G, 32/33. dvaxeiXrii S. 359. dvaxexaXKÖTUJV 14, 18.

xeXXuu vollenden (ev-; TTpocev-): 7TpocevxeXXo|uai Tebt. I 59, 52 (111*).

evexeiXac, evxeiXacBai S. 359. evxexaXxai Tebt. I 37, 11 (73*).

evxexdX^eea Grenf. I 30, 3 (103*).

xe|Ltvuu (ttTTO-, Ttepi-): TTepixe|uvec6ai (Beschneidung) Lond. I p. 32, 12

(163=*). xefieiv (Aor.) S. 365. xex^riKa Petr. II 4 (1) Ö (255*). tcxiliti-

Mevoi 13 (18*) 9 (258—53*).

[xexpaivuj]: xexpr||uevoc Grenf. II 15, 2, 1 (139*). Lond. 11 p. 3, 4 v. oben

(IP) [nicht, wie Kenyon will, xexpa)U|uevoc]. P. Kairo Arch. I 65, 25

(123*). Auch Grenf. I 12, 29 (nach 148*) ist xexp(Tmevoc) zu lesen.

Teuxuu: exeuEev (poet.) Weil VI 2, 9 (vor 162*) [Weil ohne Not

e9r|Kev]. Über xexeux« vgl. xuyxo^vuu.

xriKuu: cuvxrjKexujcav liev. L. 50, 17 (258").

TiGriiui (dva-, dvxi-, b\a-, eic-, ck-, e-rri-, xaxa-, |aexa-, irapa-, irpoc-, cuv-

UTrep-, ÜTTO-; exKaxa-, rrpocK-, rrpocava-, TipoceK-): Präsens und Iinperf.

S. 352f. eTTiGricexe Petr. II 49 (a) 9 (IIP). Gncouci 13 (1) 10 (258

bis 53*). Gnco^ai Magd. 32, 6 (IIP). GncecGai Par. 13, 9 (157*).

e'GriKa, eGriKajuev S. 368. GeTvai, ck-, irpöcGec, Geirii, 9eic; eGejuriv,

e'Geco, bieGexo, bieGevxo, cuveGovxo, KaxdGou etc. S. 367. bieGevxoc

für biaGevxoc (festes Augment) S. 345. xeBeiKa (einmaliges xeGrjKa

unsicher) S. 370. xeGei^ai S. 375. eicxeOnvai Petr. II 8 (2c) 7 (246*).

xeGfivai Magd. 12, 4 (IIP). dvaxeGni Petr. II 4 (9) letzte Z. (255*).

GKxeGevxoc Par. 15, 58 (120*). exeGeicav (mit festem Augment)

S. 345. xeGncexai Par. 62, 2, 3 (IP*). KaxaxeGncovxai Tebt. I 27, 58

(lle3*). dbidGexoc (ohne Testament) Grenf. I 17, 5 (147 oder 136*).

Tivdccuu: eHexivaEav Par. ?>!, 12. eKxivaEdvxuüv 35, 11 (beide 163*).

xivuj (dTTO-, eK-; -rrpocaTTO-): dTTOxivuu (ungenau dTTOxeivuj) S. 94.

dTTOxeicuj, xeicexai (vereinzelt fälschlich diro-, eKxicuu), exeica (selten

fälschlich dTrexica), e'Kxeicic (neben e'Kxicic), Teica|Lievöc vgl. § 11

S. 91. Lautensachl8S7, 14. Mhs. Schwyz. 180, 6. G.Meyer 181.

[xixpuucKuu] : xexpou
{

|Lir|
}
iLitvoc Magd. 33, 7 (IIP).
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TAH-: fcTexXriTO (in Prosa!) Par. (ü'>, 9, :U (U):^). V^rl. S. 26.

TpeTTUJ (dva-, ev-, em-, irpo-): tvipeiToiaai (schäme mich) Par. 47, 4 (153^).

TTpoxpeviJavTOC Tebt. I 61 (b) ;-372 (IIS"-^). -lac 72, 874 (114») etc.

TTpoTpev|ja|uevou Par. 63, 6, 165 (165*). dvaTeTpa)ii|aeviic ebd. col. 9, 37.

evTpaTTfjvai — evipe-rrevroc (mit f^räsensvokal) S. 19 und 3!-i2.

Tpeqpuu: xpeqpeiv Tebt. ] 5, 1H2 (ll^'M. biexpecpoiueBa Par. 22, 23

(16Ö'') etc. biaxexpacpevai S. 375.

jplXüj (dixo-, Kttxa-, CUV-, ütto-): Kaxaxpexuj Par. 50, 18 (160*). d-rroxpe-

Xeic Greuf. I 1, 1, 23 (nacli 173''). Kaxaxpexovxa Par. 44, 6 fl53*).

Kaxexpexev 23, S (165'^). cuvebpaiaov S. 362. cuvbp€bpa)ar|Kevai

Tebt. I 48, 20 (113'M. vixohehpu}jir]}iivac Tebt. 1 24, 67 (117»j.

xpißuj (bia-, CUV-; cuvbia-): cuvbiaxpi{X
}
ßovxoc S. 187/8. cuvexpi-

[ßö^eea Petr. II 4 (3) 5 (255'^). cuvxpüpavxec Tebt. I 45, 21; 47, 13

(113"') cuvxexpi9evai S. 375.

xuTXavuu (ev-, ctti-, cuv-): xuTXävuü Lond. I p. 34, 10 (16P) Tebt. I

16, 2(114=^). xuTXaveiLond. Ip. 31, 28 (172=^ etc. xuxxavoi S. 183.

xuxdvuu (ohne NasaP S. 191. exuYXavev Petr. ^ 32 (g) verso 16

(c. 240'^). Par. 15, 40 (120^). xeuEecGai S. 358. xuxeTv S. 365.

xuxövxuuc Fay. XII 15 (nach 103*). xexeux« S. 374.

(d7To)xuTraviIuj (xuiuTTaviluu) : dTTOXUTravicGuJci Par. 11 verso 5 (157*).

Über den Nasalschwnnd vgl. S. ITO.

ußpiZ^o): üßpiZlav (Zwitterbildung) S. 369. üßpicavxa Petr. 11 17 (1) 19.

27 (236*). üßpiKev Lond. II p. 4 (a) v. 177*. ußpiKÖxec Magd. 6,

11 (III*). ußpiKÖxoc Leid. A 27 (c. 150*). ußpiCMevoc Magd. 6, 11

(IILO. Tebt. I 16, 7 (114*).

ÜTiaivuu: Präsens häufig, uiaivuu (mit Schwund des intervokalischen y),

iJYaivr)C (y für yi) S. 164. uTiT«ivuu (Entfaltung eines spirant. y)

S. 168. Imperf. uTiaivov Lond. I p. 30, 4 (172*). Par. 32, 5 (152*).

B U 1009, 2 (II*). Tebt. I 59, 2 (99 *j.

uTTicxveo|uai: s. uTTOCXvou|aevoc (Kontamination aus Präs. und Aor.)

Tebt. I 58, 19 (111*). unecxexo S. 365.

cpaivuj (drro-, ütto-): djrecpaivev Petr. II 30 (f) c. 235*. Tebt. 123, 3

(119 oder 114*). direcpaivec Par. 63, 12, 85 (165*). d-rrecpaivexo

Par. 2 col. 2. 7. 9. 10; diroqpaivoixo col. 7. 8. 13 (II*'). dTieqprivaxo

S. 360. Tiecprivaiuev (intr.) S. 373. qpavfivai S. 382.

qpdcKuu (diTO-, Kaxa-j: Präsens S. 355. d-rrecpacKev Par. 2 col. 3. 8. 11. 12.

13f.; KaxaqpdcKoi col. 12 (II*'). eqpdcKOcav S. 323. Vgl. cpr\}Jii.

qpeibo^iai: cpeicecBe Par. 63, 5, 133 = Petr.^ Einl. p. 30 (165*).

TTe[q)ib]ricac9ai S. 339.

cpepviZ^uu: qpepvieiv S. 356.
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qpe'puu (dva-, dtTro-, bia-, eic-, ek-, eTTi-, luexa-, Tiepi-, TTpo-, irpoc-;

Ttapeic-, Tipocava-, cujairepi-, cuvava-, cuveic-): Präsens gewöhnlich.

TTpocavoicoj Petr.- 69 (a) 10 (III'^). dvoicouci Par. 62, 2, 16; 8, 9

(11'*'). Statt TTpocoicuuciv Petr. II 4 (6) 15 (255^*) ist trpocoicouciv zu

lesen. Vgl. Schweizer 180, 7. Nachmanson 158. fiveTKa,

r|veYKd|uriv — eve^Keiv S. 363. dveveKeiv (mit Nasalschwund) S. 190.

dveveYKOci (Zwitterbildung') S. 384. luriiriveKa, laeTriveKKa S. 183.

TTpocevr|Ke, iLieievTiKai S.19. Nirgends eveiKCiv. evrivox«, evr|vexöci

(Lautschwächung) S. 95. evrivcKtai, evrivcKio — evrjveTKTai (nur III*),

dvjiveYMCvric, dvrjvexöcxi (haplologische Verkürzung) und umge-

kehrt cu|aTTepi€V
I

ev } r|veT|Li£vric (dittographisch verlängert); evexOvj-

vai — eveTXÖnvai, aber nur evex0iico|uai 196 f. TrpocaveveKxO»]

S. 169. juexriveBiicav (Schwund der Aspirata) S. 166. baiveK-

Beviec = bievexöeviec S. 107.

<peuYin (dfTO-, bia-, ek-, Kara-): qpufeiv S. 365. TrecpeuT« S. 373.

(prmi: Präs. akt. u. med., Imperf. akt. S. 355, Infin. u. Partie, durch

cpdcKeiv und cpdcKUJV (neben (pd|uevoc) ersetzt. (pri<^cou^civ Rev. L.

20, 8 (258^). ecpTicev Petr.^ 53 (q) 11 (IIP), ecpncav Petr. U 20 (3)

9 (252*). Par. 37, 43 (160=*). Tebt. I 15, 10 (114=*). cpricac Tor.

I 3, 32; 4, 10; 5, 3 etc. (117*). cpncavToc Petr. II 20 (4) 7 (252*).

(pncavxec Par. 35, 30 (163*). Aristeas (Wendland) 197. 252. 254

ecpricev; 249. 255. 260 qpiicac. Schweizer 181. Nachmanson
164 d.

q)9dvuj: TrpoqpGdcavtoc Lond. I p. 34, 16 (161*).

cpBeipuu fbia-, Kara-; TrapaKaia-): ecpGap|uevriv Leid. B 1, 17 (164*).

KaiaqpGapiuevou (ohne Augment) Petr. II 32 (2^) 8 (238*). KaTecpGapiai

19 (2) 6 (IIP). KatacpGapfivai S. 382.

(piXoTi|aeo|uai: eqpiXoxifiOÖ Petr.^ 42 H (8f) 3 (c. 250*).

cppovTiZiuu: q)povTieiv S. 356. cppovxicai S. 361. TieqppovTiKevai Tebt.

I 23, 9 (119 oder 114*).

(ppuYaviCuu: irapacppuYavieiv S. 356. qppuYavicai S. 361.

cpuXuccuu (bia-, TTapa-): TrapaqpuXdHacGe l*ar. 61, 17 (156*). bia-

9uXaxGevToc Tebt. I 25, 3. 9 (117*).

cpüuj: qpuoiaevuüv btvbpuuv Grenf. II 28, 8 (103*). cpüci = qpucei (trans.)

Par. 50, 12 (160*).

Xaipuj (eTTi-, cuy-): eirexaipov Petr.- 21 (g) 2(i (22()°'). eTieixdpav-

xec S. 360, gew. xaPHvai S. 382.

Xapdccuj: xap[d]Sav[T€c Rev. L. 44, 1 (258*).

Xapi2o)aai: xctpiei •— XO^Pi^i S. 129. x^picicai S. 328. KexapiCMe'voc

Par. 42, 14 (156*) etc.



414 Zweiter Hauptteil: Wortlehre.

XeipiZuj (bia-, Trpo-, cu'f-): cuvxeipioOci S. 35t). KexeipiKÖci Tebt. I 76, 3

(112''). Kexeipicjaeva 27, 41 (113'';. -n-poKexeipicjaevou 24, 42 (117*) etc.

Vgl. S. 24.

Xeuu (KOTa-, Kapa-; CTreK-): Kaie'xeev Maf^d. 24. 9 (IIP). eTreKxuOevxec

Tebt. 139,24 (114'').

XopriYeuu (feTTi-, irpoc-): Kexopr|fr||aeva S. 344. Kexöpr|"fn^t"^T«

(Zwitterform) S. 383. xopnflönvai Rev. L.41,2ö (258*). irpocxoprifriöri-

ceiai Tebt. I 27, 57 (113*); 72, 1556 (114*). [Über eTTixoprrfüjci, von

Crönert hergestellt aus errixporicujci, s. S. 108 Anm.]

XÖuü (dva-, eTTi-, cut-): cuvexujcev Tebt. 150,12 (112*J. Kexuuciaevoc,

xexOucOai S. 376. dvaxoicöfivai S. 379.

XpduJ (^KixpimO [cuv-] leihe, borge: KexP^xac Par. 44, 3 (153*)

KexpriKe Tebt. I 120, 43. 88 (97 oder 64*). eKexpni xei) 112, 44 (112*)

expncd|ur|v (entlehnte) Petr. I 29, 9 (III*). expncaTo Magd. 16, 4 (III*)

cuvKexprmeea Grenf. II 14 (h) 4 (264 oder 227*).

Xpdo|uai (dTTO-, Kata-, Tipoc-): xp^cOai — xP^icGai S.347. xP^JUjueGa Petr

11 13 (18*) 19 (258*). xpu^vB' ujc Lond. I p. 36, 16 (160—59*) etc,

expricaro Petr.^ II 42 H (8f} 8 (c. 250*). xPncdcGuu Petr. ü 13 (16)

12 (258*)- xpncujviai 5 (b) 4 (255*). diroxpricaceai 13 (3) 8 (258*)

(16) 4. xPTlcd)Lievoi Tebt. I 45, 20; 47, 13 (113*) etc. Kexprif-iai S. 377

KaiaxpricGeicric (passiv) S. 379. xP^^^'^'^o^ P^i'- 63, 2. 53 (165*). Tipoc-

Xpncxeov Tor. 14, 15 (117*;.

XPniLiaTiIuj (ef-, Kata-; TTpocKara-) : evxpri|ua<(T^iZ;eiv Petr. II 13 (18*) 16

(255—53*). xPnMaTieTv S. 356. xP^MCtxicai S. 361. Kexpri)adTicTa<(i>

Leid. E 15 (162*). KexpriMCXTicGai Tebt. I 68, 92 (117—116*). Kexpn-

MttTic^evn Petr. II 2 (2) 1 (260*J etc.

Xpwjilüj: xpuuTiZ;ecGai Grenf. I 1, 1,23 (nach 173*); xpuuTicGr|CO|uai 15,

XUjpeuJ (eTTi-, TTapa-, Tipoc-, cuy-; TrepicuY-): Kexu^PHMevov ecriv Petr. 11 32

(1) 13 (c. 238*). eTTiKexujpncGai Tor. XIII 23 (139*). TrapaKex^pn-

lafevoc Grenf. n 25, 14. 19 (103*). TrpocxujpiiGevTOC (refl. sich weiter

begeben) Par. 30, 17 (162*). cuTXuupnGnceTai Tor. TOI 21 (139*).

Xujpiluü (em-, Kaxa-, -rrpoc-; TtpocKaxa-): xujpicai S. 361. Kaiaxtupicai —
eiTixujpicavTOC (Analogiebildung, nicht = eTiixujpiicavTOc) S. 84.

KaxaKexujpiKevai ßev. L. 22, 7. 10 (258*j. TTpocKaiaKexiAJpiciuevou

Lond. I p. 11, 30 (162*). x^J^PicGevioc juou (als ich mich entfernte,

weg begab) Par. 22, 14 (165*j; 26, 29 (163*); 15, 25 (120*). Vgl. das

vorige Wort. xujpicGeic Amh. II 40, 3 (11*). rrpocxujpicGevToc Leid. D
1, 15 (162*). xuJpicGncovxai Tebt. I 19, 10 (114*).

Hjduj: cu|uv|jüuvTac Petr. 11 32 (2*) 9 (c. 238*)- cvv\\)Y\cavTi 18. cuv-

vpiicavxec Tebt. I 13, 15 (114*); 48, 31 (113*).



Stammbildung : Primitiva. 415

\\)vXvj: ipöHai Petr. II Einl. p. 30 (III*).

ibGeuj (dv-, irap-, irpo-; irpocaTT-): TrpoujGüuv Petr. II 18 (2*) 13 (246*).

TTpocaTTOJcaro P. Magd. Melanges Nicol. p. 283, 7 (221*). Trapubcac

Petr. II Einl. p. 31, 5 (246=^). dvujcai Lond. I p. 34; 21 (164*).

ibveo|uai (-npoc-): d)vrico[|uevuji Theb. Bk. I 1, 16 (131*). eajvr|caTO,

euuvTiTai, euuvnceai, euuvriTO S. 330. ujvr|cac9ai Par. 40, 16 (156*).

B. STAMMBILDUNG.

Vorbemerkung. Die gewöhnlichen, in allen Epochen der griechischen

Sprache verbreiteten Bildungstypen werden nur insoweit berücksichtigt,

als neue, vorher unbelegte Exemplare der betreffenden Bildung in den

Papyri, Inschriften und Ostraka vorkommen. Dagegen werden diejenigen

Typen, die nach bisher gemachten Erfahrungen für die Sprache der Koivr)

besonders charakteristisch sind, nach Möglichkeit vollständig registriert.

Wörter, die sonst in vorchristlicher Zeit nur durch die LXX und den

Aristeasbrief [Wendland ^)] belegt sind, werden als Neubildungen ge-

führt. Wörter, die auch bei Polybius (Schweighäuser, lexic. Polyb.)

vorkommen, sind durch (^) bezeichnet.

Die Neubildungen sind gesperrt gedruckt; in kleinem Druck werden

andere, aus früherer Zeit belegte, in den ptolemäischen Texten ebenfalls

vorkommende Vertreter des betreffenden Typus beigefügt. In Methode

und Auswahl dienten als Vorbild namentlich die Sammlungen von

W. Schmid Attic. IV 685—712.

§ 82. Primitiva.

Folgende Primitiva, die in klassischer Prosa nicht belegt sind,

erscheinen zum erstenmal in den ptolem. Papyri:

A. Substantiva.

dßaH (ein Möbelstück) Lond. II p. 12, 29 (11*). — Cratinus bei PoUux

10, 105. Athen. X 435 D. Über die vielleicht semitische Ab-

stammung vgl. S. 41.

Tepbioc Weber [Hesych. yepbioc' uqpdvTrjc]* Tebt. I 116, 48 (II*').

Das Wort ist später in Ägypten nicht selten, z. B. in röm. Zeit

Ostr. 1155. 1156. Die Belegstellen für das xeXoc Ycpbiuuv (Weber-

steuer), das in Theben erhoben wurde, sind gesammelt von Wilcken
Ostr. II 72 f.

1) Der Index verborum von Wendland liat mir gute Dienste geleistet. —
Außer Polybius, Septuaginta und Aristeasbrief wird besonders der Wort-

schatz der pergamcnisclien und nui guesischen Inschriltou (Perg. Älagu.)

zur Vergleicliuug herangezogen.
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beica Nässe, Schlamm [Suid. x] u-fpacia Kai Küirpoc] Tebt. 1 75, 74

(112^); 105, 6. 27. 60 (lOS**); 106, 26 (101'';. Bü I 14 col. 3, 13

TiapacpepovTec beicav (255^).

eu|uri(V) seheint im Sinne von Gu)aöc zu stehen Lond. I (XLll) p. 31,

27 (172*^) in der Verbindung dr|biIo|uai Bujuriv.

KeOTXov(?) in Rechnungen neben Gemüsearten erwähnt (vermutlich

= ceOTXov, S. 224) Tebt. I 112 introd. (112'*); 190 (T-). ceöiXov

wird von Moeris p. 210, 11 als hellenistische Nebenform zu ceuxXiov

bezeichnet. Auch ein dorisch redender Arzt bei Alexis fragm. 143,

6 k gebraucht das Wort fnach v. Her wer den, Append. lex.

suppl. 195).

öpoc (Wächter = homerischem oupoc?) ist höchst zweifelhaft in der

noch nicht endgültig erklärten Stelle Petr. I 29, 13 ff. (UV): fivuJCKe

be Kai ÖTi übujp EKacTOC tuuv öpoiv (? ) xriv a^TieXov qpuTeuo|Lievr|v

irpÖTepov beiv qpaciv, [o]u [be üjTidpxeiv. Petr.^ p. 149 wird jetzt

vorgeschlagen xOuv öp<(uuvT)>uuv zu lesen. Eine mehr geistreiche als

überzeugende Konjektur macht Wilamowitz, Reden und Vorträge

S. 245.

üvic Pflugschar Petr. 11 39 (h) 7. 15 (IIP). Über die von Plutarch

vorgeschlagene Ableitung vgl. oben S. 214 Anm. 5.

B. Ein bisher unbekanntes Verbum primitivum bpuccuj

scheint zugrunde zu liegen in bpu£d)uevov xfic y^c dTTÖ tujv öpiuuv

Grenf. I 11, 2, 14 (157*), vielleicht im Sinne von bpu(pdccu) (Lycophron)

= abzäunen, schützen. Oder steckt verstümmeltes xpuTduj darin?

Weit reichlicher sind naturgemäß Neubildungen durch Ableitung

und Zusammensetzung.

I. ABLEITUNG.

§ 83. Abgeleitete Substantiva.

1. Neutra auf -aiov.

IIP biaxövaiov Querbalken Petr. 114(11)6.

III—11" ^K6qpä\aiov [LXX, Aristeas] '). irpocKeqpdiXaiov. '^ cu|nßöXaiov.

2. Masculin.-vokal. Stämme auf -de und -fjc.

n* Kdc Lond. 11 p. 11, 5 und Kacnc Tebt. I 181 (IP^; 38, 22 (113*)

= Decke, an Stelle der von Xenoph. Cyr. VIII 3, 6. 7. 8 gebrauchten

Form Kacdc für das (semitische) Fremdwort. Vgl. oben S. 41.

ni

—

I* ßoppäc sehr häufig, S. 252.

1) Tebt. I 24, 52; 67, 2 etc. ist statt emKeqpaXaiou getrennt zu lesen eui

KeqpaXaiou; ebenso 119, 6 statt KaTaKeqpä\(aiov) vielmehr Kaxct Keq)ä\(aiov).
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3. Femininale D-Stämme auf -de oder -c.

IIP Tip o CT de Hesycli. TTpoctdc Trpöcxujov) Dittenb. inscr. gr. or. 151

(Ptolemais) 23.

in* dvaöevbpdc Petr. I 29, 7. '^toköc Petr.- 112 (d) I 9 XHvüüv TOKdbuuv;

ebenso (g) 4. 24 u. (e) verso col. 1, 26 (III*). HI—11* icxdc Petr.^ 136

III 22; 142, 16 (III*). Par. 57, 2, 12 (157*). XoTrdc (ein Eß- oder Trink-

geschirr, z. B. Ar. eq. 1029; vesp. 511) Petr.^ 140 (b) 2 (III*); Xo-rrdboc

(nicht = \omdc, wie Crönert Wcbsch. f. kl. Ph. 1903, 486 meint) Tebt. E
112, 50 (112*). III—I* eiKdc, rerpdc, rpiaKÖc — Zahlsubstantiva zur

Bezeichnung der Monatstage. 11* '^KoiXdc BU 993 III 8; 995 HI 4 (11*0-

Statt qpXidöec Par. 66, 33 wird jetzt Petr.- Append. col. 11 33 qpuTdbec

gelesen.

4. Femininale A-Stämme auf -eict.

a) Parallelbildungen zu Verben auf -euoi.

a) Ohne Variante auf -la:

III—P XoTe(i)a (XoTeuuü) Kollekte Petr. H 39 (c) 6. 8. 10. 12. 13. 15

(IIP). Lond. I p. 46, 7 (146 oder 135^). Leid. M 2, 4; Par. 5

col 27, 6; 39, 8 (114^). Tebt. I 58, 55 (111=*). Grenf. II 38, 15

(81"^) usw. Weitere Belegstellen bei Deißmann, Bibelstudien I

139f. W. Otto, Tempel und Priester I p. 359. Zu XoTea vgl. S. 67.

III—IP '^ Kap TT eia (KapTTeuuu) Petr.^ 53 (p) 5 (in*). Lond. I p. 46,

19. 21 (146 oder 135*). Leid. P p. 83 (H*). Par. 5, 39,9 (114*).

Tebt. I 5, 66. 68 (118*); 6, 23. 24 (140—139*).

Xaxaveia (Xaxaveuuj) Gemüsebau [los., LXX] Tebt. I 60, 39 (118*^;

86, 43. 50 (IP^.

TrpoqpriTeia [LXX] Pariser Holztafel bei Wilcken Ostr. I p. 65 A
u. B; Londoner Holztafel ebd. p. 66 (IIP). Tebt. I 5, 65. 79. 80

(118*); 6,21.34 (140*); 88,2 (115*).

II* eTTiCKOTTeia (eTTiCKOTTeuuu Phryn. 591 Lob.) Tebt. I 5, 189 (118*).

eTTiCTaieia (eTTicTareijuj) Tebt. I passim.

TTapaXoTeia (TTapaXoYeuo|nai) Amh. II 33, 13 (nach 157*).

TTpaKTopeia (ein TrpaKTOpeuuj vorauszusetzen) Amh. II 31, 7 (112*).

Tebt. 1 27, 106; 45, 9; 128 (IP^-

II—I* "Kupieia (zu Kupieuuj) Tor. I 4, 30; 7, 16. 31 (117*). Leid.

G 14; II 13 (99*). Über Kupeia s. oben S. 92.

I* dveTTiCTa0|ueia Dispens von militärischer Einquartierung, Reskript

des M. Antonius (42*) — zu eTTicraOiueuu) mit privativem dv-,

Hermes 32, 509. [Polyb. 15, 24, 2 dveTTicTd9)LieuToc.]

^ecpobeia (ecpobeuou) Tebt. 196,2.3 (95 oder &2''^; 120,28 ^97 oder

64*); 257 (P')-

Mayser, rapyrusgrammatik. '2 t
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ß) Formen, die Bildungen auf -ia neben sich haben:

III—IP "eEobeia Kanop. Dekr. 60 (237"). Rosettastein 42 (196*).

— eEobia bei Herod. 5, 56 und Polyb. 8, 26, 1.

vaureia Beruf eines Schiffsmannes Kev. L. 85,6 (258"). Rosettadekr.

17 (196"^). Vgl. Dittenb. inscr. gr. or. I p. 153. — vauiia = See-

krankheit bei Arist. (vgl. Phryn. 194 Lob.).

II* dcuuTeia (dcujTeuo)aai Arist., Ael.) Fay. 12, 24 (nach 103*). —
dcujTia PI., Arist.

opqpaveia (öpqpaveuuu) Par. 39, 11 (161*). — öpcpavia Pind., PL, Pol.

b) Titel und Ämter- oder auch Tätigkeits-, Massen-

bezeichnungen, von nominalen a-, i-, o- und eu-Stämmen abgeleitet.

III—11* dvTiYpaqpeia (Amt des '^ dvTiTpacpeuc) Petr.^ 56 (i:)j 8 (c. 260*).

Tebt. 1 5, 85 (118*).

II* dpxiqpuXaKixeia (dpxicpuXaKixric) Tebt. I 27, 21. 39. 68; 43, 10;

138 (11*^. 121, 3 (94—61*) etc.

bibacKa\e(i)a Eud. 24, 4 (vor 165*) — abnorme Nebenform zum

gewöhnlichen bibacKaXia. Vgl. oben S. 67.

eiTiKOupeia (statt '^ eiriKOupia falsch gebildet, emKOupeua) nicht belegt)

Par. 63, 9, 39 (165*).

KaXajaeia — Koucpeia Faschinenarbeit beim Kanalbau Tebt. 15, 199

(118*). — Tfiv oijcav KttXaniav Lond. II p. 183 (CLXIE) "2,^ (88^).

KUJ|LioTpa)Li|uaTeia (KU)|uoTpa|UMaTeuc) Tebt. I 9, 4 (119*j; geschr.

KUJ|uoYpa|U)LiaTr|ac Grenf. I 22, 6 (118*).

Xecujveia (Amt des Xecujvic, vgl. S. 38) Amh. 11.35,26 (132*).

^XiGeia Vorrat an Steinen Dittenb. inscr. gr. or. I 132 (Alexandria)

8 (142*). Delische Inschrift (250*) Bull. corr. helL XXVII p. 75,

90 Xi9eiav xfiv eic inv cxodv. Xi6ia Strab. 9, 5, 16 v. 1.

TTapacxicxeia (Amt des "" irrapacxicxric) Tor. VIII 14. 20 (119*).

xoTTOYpamuaxeia (xoTTOTpa|U)Liaxeuc) Rev. Mel. 303, 3 (c. 130*). Grenf.

I 22, 3 (geschr. xoTTOTpaia^axriac). Tebt. I 24, m-, 25, 15 (117*).

I* XeixoupTna (= XeixoupTeia) Grenf. I 35, 2 (99*) neben dem ge-

wöhnlichen XeixoupYia. Nicht wohl Itazismus. Vgl. oben S. 74.

c) Eine Sonderstellung nimmt ein:

II* ""crmeia Kompagnie Par. 23, 5 (165*); geschr. crmea Loud. I

p. 38, 23; 39, 45; 40, 66 (158*). Vat. F 9. 13 (158*). Die Schreibung

cr||ue(i)a, die auch gute Polybiushandschriften neben crmaia bieten,

bestätigt sich als die ursprüngliche Form, crmaia ist übrigens nicht

durch lautliche Vertauschung von ei > ai (vgl. S. 107 Anm.) ent-

standen, sondern spätere vulgäre Nebenform (e'YTeioc, auXeia : e'YTaioc,
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auXaia = cri)ueia : cr||uaia).^) Glaser de rat. 75£F. Dittenb., Syll.^224

Note 58.

IIP ctvöpeia (nicht dvbpia) Petr. I 10, 34 (c. 220»).

11" ä\ieia Fischerei Pathyr. Pap. Ricci Arch. II 519, 9 (c. 130*) — früher

belegt bei Arist. pol. 1, 8. — iepaxeia [Arist. polit. 7, 8] Rosettastein 52

(196*) — neben iepareüiju. irpoceöpeia Tebt. I 24, 39 (117*), die richtige

Form, wie Thuk. I 126, 8; während Eur. Or. 93 des Metrums wegen
Trpoceöpia hat. '^crpaTeia (militia) Lond. I p. 38, 12. 19 (160"j. '^cuv-

ebpeia Tebt. I 72, 155. 171 (114*); ebd. 43,30 (118*) cuvebp
| uu ] la ; 61

(b) 223 (118*) cuve[6]pe[iac u. 234 cuv€Öp[€i]av. Pol. 18, 37, 2 (mscr.) cuv-

ebpia; ebenso Aristeas (Wendland) 303.

I* ''ciTOÖeia Dittenb. inscr. gr. or. I 194, 10. 14 (42*). Das Wort hat im
Gegensatz zu anderen von Adjektiven auf -er^c abgeleiteten Substantiven,

wie 'ivbem, eÖK\eia etc. ein langes a. Herodian 11 454, 23 ff. K.-Bl.

II 277 Anm. 3.

5. Femininale A-Stämme auf -eiä.

a) Meist Nomina abstracta aus S-Stämmen:

IIP eKxeveia (LXX, N. T.) Petr.^ 144 IV 17 (c. 246*). Über eKxevia

s. unten S. 427.

IP dr) b 6 la (richtig von drjbric gebildet) Par. 48, 8 (153*). Da aber

schon im Attischen die Form ^dr|bia stehend ist (K.-Bl. II 276),

auch Par. 11, 23 (157*) dribia begegnet, wird man wohl besser in

jenem vereinzelten Falle eine orthographische Abweichung (ei für i)

annehmen und dr|beia betonen.

''cuvepieia (zu cuvepTnO Par. 63, 6, 163 (165*); 30, 16 (162*). Dresd.17.

Leid. D 1, 14. Lond. I p. 29, 4 (161*). — cuvepTia (zu cuvepTÖc

Dem., Din., Pol., auch die voll, herc, worüber zu vgl. Crönert 32.

IQ— II* '^dccpdXeia. '^ßorjOeia. äjbeia. ^eiriia^Xeia.

II* ^luqpdveia. '^^v^pYeia [Aristeas]. evx^peia Dittenb. inscr. or. I 175, 9

(105/4*). '^jucTaXo^^peia [Aristeas] Dittenb. inscr. or. I 168, 58 (116—81*),

nach Glaser 73 |H6Ya\oiLiepeia zu betonen; vgl. Schweizer Perg. 54.

-rrepicp^peia Eud. 348 (vor 165*); ^Yieia (s. S. 92).

b) Ausnahmsweise wird ein weibliches Nomen agentis auf

-eid zu einem maskulinen a- Stamm gebildet.

II* eüepTeteia (zu eüepTeiric) Wohltäterin Leid. U2, 9f. (11*0-

6. Neutra auf -eiov (-eiov).

a) Ohne Variante auf -lov:

III* TTo\ri|uieTov oder 7Tü\ei)Liierov (Bedeutung unsicher, vielleicht

= TTuuXrmieiov, WarenhausV) J'etr. II V) (15) 3 (258—53*). Vgl.

Tebt. I 5, 46.

1) Hier sei auch auget'ülirt das einzige in den l'apj'ri auf -aia auslautende

Substantiv cupMaia Petr.- 138 1 10 (III"); Sakkakini 100 (III"), ein Abführ- oder

Brechmittel; nach 11 erod. II 125 eine Rettigart. Vgl. ebd. 11 88. Ar. Pax. 1253

nebst Schol.; Diod. 1, 64. Weiteres im Thes. gr. s. verbo.
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ciTOTToeiov Lond. I p. 49, li^ (IIV — nicht t).

III—IP \1vu9avTeT0v Magd. 36,2 (III^). Tebt. 15,538 (118'').

11" dvuuTepeiov (Bedeutung zweifelhaft) P. Gizeh. Mus. Arch. I 64,

13 (123'^).

lepaKeTov Habiclitfutterstätte Tebt. I 5, 70 (IIS"^).

iracTTepiLieiov allerlei Sämereien Tebt. I 11, 9 (119'').

CTTOvbeiov [LXX, Aristeas 33; Philo, Plut., Poll.] Opferschale Lond. I

p. 27, 5 geschr. cirovbfia (161").

b) Mit Variante auf -lov:

IIP erriTÖveiov (erriTÖvriov) Wirbel zum Aufziehen der Saiten

Sakkakhii 125 (IIP). Die Nebenform eiTiTÖviov Schol. PI. rep. VII

357; Athen. X456D; bildlich Plut. educ. lib. 5.

III—IP ißiOTacpeiov Holztafel von Paris bei Wilcken Ostr. I

p. 65 A. B; ebenso Londoner und Berliner Tafehi ebd. p. 66f. —
ißiOTttcpiov (oder ißioToicpiov?) Tebt. I 88, 53 (114"). ißrioiacpiou

(sie) P. Tebt. I 87, 100 (115").

III" ^TPCi|H|naTe1ov. rpocpeiov Petr.^ 2, 22 (237*) nach Wilcken Add. et

Corr. XII. TuXeiov Rev. L. 94, lU; 102, 5 (258").

III— IP '^ ßaXaveiov. ''iepeiov. '^ cri)LieTov. cKacpeiov (Grabscheit).

'^xaiLiieTov (nicht Tafieiov S. 92).

III—I" >^iTopeiov(Kpief|c), ein Beförderungsmittel, Petr. II 39 (d) 19. 21 (III").

Tebt.15, 196 (118"); 112, 72 (112"); 121, 50 (94 oder 61"); 195; 208 (I").

II" ÖYTeTov [Aristeas]. '^dpxeiov. ^bibacKaXeiov. eYMayeiov (geschr.

eTMöTfiov) Par. 52, 7; 53, 43; 54, 10. 21. 40. 60. 73. 80. 83 (163"). epT«-
Xeiov. KöirriXeiov. Kepaf-ieiov. Kpöveiov (wohl orthographische Vari-

ante zu Kpöviov) Grenf. I 11, 2. 16; (2) 15 (157"). |ueXdveeiov (Schwarz-

kümmel), stehende Form der Papyri statt |ue\dvOiov: so Tebt. I 66, 44

(121"); 08, 52 (117—116"); 69, 25 (114"). Einmal durch Kontraktion

lueXdvenv (oder neXavOriv? vgl. S. 154) Leid. C p. 93 col. 4, 9 (160").

Nicand. Ther. 43 |ueXav6iou mit langem x. irpecßeTov (Soph., PI.) S. 29.

XaXKCiov Kessel Leid. S 2, 16; 3, 2. 26 neben xa'^Kiov, zugleich ein Maß
in der Größe des juexpriTric (Leemans I p. 109, 116). Über die Tempel-

namen auf -leiov vgl. oben S. 92.

7, Masculin. Nomina agentis auf -euc.^)

III" KO Treue Arbeiter, der die Früchte in der Ölfabrik zerschneidet,

Rev. L. 45, 5 (259") — bei Lukian „Meißel".

ÖTTxaveuc Brater, in einem unedierten Berliner Pap. bei Wilcken

Ostr. I 693.

CTißeuc Walker [Hesych. 6 TrXuiric cteißeuc. Schol. Ap. Rh. II 30

CTißeTc Ol KvacpeTc] Petr.^ 59 (a) col. 2, 4 (IIP).

1) Merkwürdigerweise erscheint keine neue Werkzeugsbezeichnung auf -eüc,

ein Typus, der doch sonst in der hellenistischen Sprache sich verbreitet

(W. Schmidt Berl. philol. Wchschr. 1904, 391).
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II* eyboxeuc Zwischenhändler, Dittenb. inscr. or. I 140,8 (146—116*).

Vgl. Strack, Dyn. d. Ptol. Nr. 115.

eXecpavTeuc Arbeiter in Elfenbein (?) Par. 5 col. 43, 1. 3 (114*).

HI—I" ^dvTiYpaqpeüc. ßaXaveüc. ^jpa^ixarevQ (über iepo-, ku^iho-,

TOTTOYpctiuiuaTeüc s. Komposita § 87, 1). eica^uiTeüc. iepeOc. Koupeuc.
TTopö|neOc. CKUT6ÜC. x^Xhcüc.

n* ^dTUJYeüc (Leitseil) Lond. II p 12, 28 (11*). äXxevc (nicht öiXeeüc vgl. S. 82).

ßaqpeüc Färber oft. YvaqpeOc (S. 169/70). eica^feKevc [Herod., Diod., Ael.,

Plut.] Par. 40, 2 (156"); 41, 3 (158*).]

8. Femininale A-Stämme: Oxytona auf -r) oder -d.

Neubildungen aus Verbalstämmen, selten von einem verbum sim-

plex, meist von einem verbum compositum: das Nomen ist teils nach

Analogie schon vorhandener, von einem verbum simplex abgeleiteter

Substantiva, teils direkt von zusammengesetzten oder denomiuativen

Verben gebildet.

Simplex: III'' ßpox^l Bewässerung [LXX Regen] Petr.- 43 (2) r.

col. 2, 13 (246*).

Komposita: III'^ eTTiKataßoXri Magd. 31, 9 (III*).

eTTiTiiLiri (= Buße) Petr.^ 20 col. 2, 5 toc eTTixi^idc (246*).

'^KataTpacpri [D.H., Plut.] Rev. L. 34, 4 (258*). Zur Bedeutung

(„Übereignen durch Umschreiben auf den Namen eines andern")

vgl. Gradenwitz, Einf. i. d. Papyrusk. 104. P. M. Meyer,

Arch. III 89.

III—I* eTTiYOvri Nachwuchs, zweite Generation Petr. I sehr oft (s.

Index). Lond. II p. 15, 4 (111*). Par. 63, 5, 136 (165*). B U 994

n 12 (113*); 996 ü 10 (107*). Grenf. II 18, 3. 4 (126*). Tebt. I

sehr oft (11*0- Leid. 10 (89*) usw.

III—II* TTpoceuxn jüdische Synagoge [N.T., Philo] Magd. 35, 5 (lU*).

Dittenb. inscr. or. I 129 (146—116*); 90 (146—110*). P. Tebt. I

86, 17. 18. 29 (II*f).

II* dvTibiaxpaqpri (dvxibiaYpdcpuu) Ostr. 1509 (144*); 1518 (139*);

1533 (118*),

''dvTiTTapaTuuYri Gegenunternehmen Par. 63,5, 135 (165*). Leid.B2, 21

(104*).

'^dTTOCKeun Par. 03, 3, 90/91; col. 7, 7 (165*).

dTTOxri Quittung Leid. F vcrso (127*). Tebt. I 11, 14 (119*).

'^biacToXri [LXX, Aristeas] Amh. II 40, 25 (II*). Tebt. I 24, 45

(117*j; 27, 20 (113'^); 34, 13 (100*). Grenf. 11 37, .^ (II*). Be-

deutung: „Spezifizierte Rechnung". VVilcken Ostr. I (538.

biacqpaTn [LXX] P. Kairo Arch. I 02, (123").

^biaxpoTTri Tebt. I 27, 104 (113").
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^bielafuj-^r] gerichtliche Entscheidung Amh. II 35, 41 (132*). Grenf. I 11

col. 2, 24 (157'0. Tebt. I 14, 6 (lU'^). Glaser 34.

KttiaXicpri (= KaraXoiqpri oder KataXeicpri, s. S. 111) Strack, Ptol. Inschr.

Arch. III 129, 10 (IP) = Dittenberg. I. or. II 737.

''Katapxn Eud. 4, 27 (vor 165").

KttTacTTopd Tebt. I 67, 74 (118''). P. Reinach 18, 17. 32 (108''); lü,

13. 19 (108'').

KaToxn, 116U in der Bedeutung klösterliche Zurückgezogenheit. Beleg-

stellen S. 22 f.

)LieTeTTiTpa9r| [los., N.T.] Tebt. I 113, 4. 5 (114—13"). S. unten

eiTiYpaqpri.

oiKoboiari Grenf. I 21, 17 (126"). Lob. Phryn. 490. 421.

'^TTapaboxri Tebt. I 79, 41 (148").

TTapacuTTpctcpr) Tor. VIII 35 (119").

TTpocoxri [Aristeas Wendland 62] Par. (53, 2, 42 (165"). Theb. Bk.

VIII 16 (130"). Tebt. I 27, 78 (113").

cu|a7Tepicpopd Par. 63, 2. 44 (165").

11

—

I" TtapaluTr) (Bedeutung zweifelhaft, nach Crönert etwa „außer-

ordentlicher Gespanndienst") Tebt. I 121, 52. 58. 83 (94 oder 61");

262 (II"0; 180—190 (II—I").

Vgl. auch Subst. comp, (mit einer Präposition) § 87, 4. Über xopio-

vo|Liri vgl. Subst. comp, aus zwei nominalen Bestandteilen § 87, la.

in* ^biaboxr] = biäöoxoi Petr. IL 40 (a) 15 (260*). '^eKTpoirri. ^^EaYUJYil.

diTaXXaTn Petr.- 37 (b) verso col. 4, 13 (257"); 67 (a) 10 (III*). ^exoxn.
'^TTCipaßoAr) Petr. ^ 'J3 verso II 2 (,111"). '^irapaKoiuibti Rev. L. 48, 11;

55, 12 (258"). TrpocaYuuTn [Aristeas]. Tayr) (= xüEic) Xiöuuv Petr. 11 4

(2) 3 (258— 53").

m—11" ^dtXXaYn. ^dvaßoXn. ^biaYpaqpr] Steueraufteilung Petr. 11 46 (c)

20 (200"). Leid. M 2, 12 (H4a). Tebt. I oft. evroXri Petr. II 25 (a) 6

(258"). Par. 65, 18 (II"). '^^TTiYpacpri Steuerauflage [Wilcken Ostr. I

§ 46] auf vielen ptolemäischen Ostraka, wie 1489 (III"). 295. 703. 709.

712. 722. 733. 735. 737. 1253. 1355— 56. 1619. 1621. 1622 (11"). ^^TTiToXri

(vom Aufgang eines Gestirns) kanop. Dekr. 38 (237"). Eud. 3. 378. 494

(vor 165"). ^Kaxacpopd Petr. ^ 144 IV 20 r^Mou irepi Karaqpopav övtoc

(c. 246"). UTTOYpotcpr), namentlich von Beamtenunterschriften, Petr. ^ 7, 14;

25, 3 (in"). Tor. I p. 7, 33 (117").

II" ^ÖYi^Tn (der Bedeutung nach neu = Fuhre, Ladung) Ostr. 705 dxüpou

(XYUJYilv |uiav (II"). ^ävajwjr]. ^ ävaboxr]. ^dvaqpopd. dvaijjuxii

(Erholung) Lond. I p. 80, 19 (163"). ^^dTrapxn Tor. I 7, 10 (117"), nach

Wilcken Ostr. I 345 f. eine Erbschaftsteuer. dirocToXn [Aristeas 15]

Tebt. I 112, 6 (11-2"). dcpri (Xüxvuuv) Tebt. I 88, 13 (115—114") [Herod.,

LXX, Aristeas]. YPöM^n Eud. 187 (vor 165"). öiaXoYn Rechnung

[nur Arist. pol. 2, 8] Amh. II 33, 23 (157"), zu aktivem biaXeYeiv, wie Fay.

XI 26 (nach 115"). biarpocpri Tebt. I 52, 16 (114"). ""tfboxr] Lond. IE

p. 4 (a) 4 (,177"); efboKY] Par. 63, 3, 86 (165"). Vgl. oben S. 171. »^eYXoYn
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[Aristeas] Tebt. I 5, 166 (118*;. '"KaraßoXri [IL Maccab., Aristeas] =
Bezahlung Grenf. 11 19, 15 (118»); 22, 13 (110»). P. Reinach 7, 9 (c. 140»).

TTapaTpacpri Tebt. I 188 (II»0- irepKpopd. cuvaTu^T^I Strack, Ptol.

Inschr. Arch. III 129, 1 (II»). ^cpGopd. XOH-
11—I» öoxn Tebt. I 112. 89 (112»); 115, 8 (115»); 120, 4." 55 (97 oder 64»);

131 (100»). eicboxn Tebt. I 123, 4. 11. 15 (I'*^); 159 (112»). Eur.

Elect. 396.

I» Trpocöoxn [Epicur] Tebt. 209 i76»).

9. Feminiuale A-Stämme: Paroxytoua und Proparoxy-
t ona.

a) Paroxytona auf - r).

€VTu\r| („-d wrapper or rüg") Lond. II p. 11, 15 (II'').

11^ KpOTuuvri [Hesych. KpoTuuvri tö £TTiTivö|uevov toTc bevbpoic, ludXicta

Tf] eXaia] auf einem Ostrakon, das Wilckeu Theb. Bk. 59 ver-

öffentlicht (135^).

in» TTTicdvri (Gerstentrank) Petr. ^ 140 (d) 8. 5. 6. Dafür Ticdvr] Oxy. IV 51

(um Chr. Geb.).

b) Ein Proparoxytonon auf -a ist

III '^ MotKeia, femin. Ethnikon zu MaKebuuv, Magd. 21, 1 u. verso 2

(III ^): 'Hbiciri NiKocvopoc MdKexa. Die Herausgeber (Bull. corr.

hell. 1903, 184) zitieren die Glosse des Steph. Byz. 428 XeTexai

Kai MaKernc dpceviKÜuc Kai MaKeiic jvvx] Kai MdKecca eTTiöeTiKUJC,

ibc 'HpaKXeibr|C, Kai MdKerra bid tt küi bi' evöc. Das Wort steht

schon (wie es scheint, als Maskulinum) Petr. I 13 (1) 7 (237*) Kara-

XeiTTuu id UTtdpxovia (fehlt ein Eigenname) TTuppou MaKerai. Vgl.

Petr.2 Eml. p. 4 und Nro. 4 (2) 23 (237=^). S. Henr. Steph. Thes.

gr. s. V. MaKebövec.

10a. Masculine A-Stämme auf -i-jc und -ac [die Bildungen

auf -Tr|C unter Nr. 22].

IIP dpxujvrjc Hauptpächter Rev. L. 10, 10; 11, 14; 13, 4. 7; 14, 2.

9; 34, 15. 18 (258"»). [Andocid. I 133 Konjektur.]

'^iXdpxnc. GTTiXdpxnc, Xißudpxnc. Belege S. 93 und 257.

in

—

I* iTTirdpxric Belege S. 25(3 f.

III—II'' TTTepoqpopac (nur plur. Trtepoqpöpai), ein ägyptischer Priester-

staud, Kanop. Dekr. 4 (238^^); Rosettainschr. 7.(196'^). P. Grenf. I

44, 2, 3 (n*). Zu vergleichen sind analoge Bildungen ßaKipocpöpac,

caficpöpac, TeTTiYocpöpac (Ar. eq. 1331), nuepobpouac, Teixofudxac.

Vgl. Dittenberger zu den genannten Inschriften u. \\ . Otto, Priester

und Tempel I 86 ff. Hesych. schreibt fälschlich irrepocpöpor KaXoöv-

xai be oOtujc Kai tojv ev Aitutttlu iepeiuv iivec. Vgl. S. '2ö(j.

Torrdpxrit [LXX]. Belege S. 257.
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IP Grißotpxnc, luepibdpxric, Belege S. 256f.

i)aaTiOTTUjX)-|c Lond. I p. 34, )V2 (101''). i)aaciOTTUjXric (vgl. S. 209)

Par. 36, S (163-).

KpoiußuoTTuOXric Zwiebelhändler Par. 5, 20, 8 (114*) hergestellt von

Wilcken Ostr. I 691. Zu |uß vgl. S. 169 Anra.

laupTOTTuuXric Agypt. Insclir. Journal des Savants Aug. Is79, 474

(Kum.)

TTavTOTTUüXric Trödler Ostr. 347. 348 (136^).

P dXoTTUj(Xric) [CrönertJ Tebt. I 120, 16 (97 oder 64 ^^j.

oBoviOTTuuXric Leinwandhändler Leid. K 13 (99") — nach Wilcken.

TeTapxoTTuuXnc Tebt. I 180 (92 oder 59*).

in* ßupcob^vjjric Gerber Petr. 11 32 (1) 3 (c. 238"). beKaxuüvric (Anaxilaos

bei Poll. 9, 29) Dittenb. inscr. or. I 55, 19 (240").

III—11" TeiwiueTpric Petr. 11 1, 2 (c. 260"); 11 (2) 3; 36 (1) 8 (III"). Tebt. I

58, 10 (lila). Kujjudpxiic i.Xen. Anab. IV 5, 24), vojLiäpxnc (Herod. 2,

177) Belege S. 257.

11" IXaiOTTuuXnc (Dem. 25, 47) Tebt. I. 38, 3 (113").

II—I" ><Te\mvr|C Grenf. 11 15, 3, 2 (139"); 34, 1 (99"); 35, 14 (98"). BU 994

III 10 (113"). Tebt. I 140 (72").

10b. Spitznamen auf -lac (vgl. Lobeck pathol. proleg. 488ff.

Schmid Attic. IV 691, i).

IIP ^eTLUTT[iac Petr.^ 5 (b) 12 (238^). Poll. 2, 43: eupufaeiujTTOC ö

Kai jueTuuTTiac 6vo)LiaIö)Lievoc.

TexpaTUUviac vierschrötig Petr.^ 12, 21 (235''); ebenso zu ergänzen

8, 12 (238"^); 17 (b) 7 (III ''^). Hesych. Texpaviiac" xexpdYUJVoc Kai

icxupöc.

III" epuGpiac (Arist. categor. 8) Petr.* 13 (a) 26 (235") nacb Add. et Corr. IX;

17 (b) 7 (IE"). Auch e<e>puepiou Petr. I 20, 20 = Petr. ^ 1 col. 2, 20

(237") gehört zu fepu0p{ac. icxupiac Petr. II 10 (1) 10 (240"). c\iliac

Petr.- 14, 7 (-235"). Cratin. bei Phot: cxi^iac 6 xexavöc xai icxvöc. Vgl.

Dikaearch bei Cleui. TTpoxpeTtT. Xöy. : cxi^Üac Xetttöc irap' 'AttikoTc. Dem-
nach übersetzt Fr. Bechtel, Einstämm. männl. Personenuamen p. 16 nach

dem Vorgang von Fick (Curt. Stud. 9, 183) cxi^iac = „ein Mann wie ein

Span", also spindeldürr.

11. Femininale A-Stämme auf -ia.

a) angeschlossen an nominale 0-Stämme:
IIP dßpoxicx Regeamangel kanop. Dekr. 15 (238**).

beKuxapxia Pap. Gizeh Mus. Arch. II 81, 8. 9 (IIP).

lepoTToia (s. S. 110) Petr. II 11 (2) 2 (IIP).

vixpia Natrcngrube Petr.^ p. 60, 10 (c. 260^). Strabo XVH 23

p. 803.

oivoXoTia (vgl. cixoXofia, cpopoXoTia) Ostr. 711 (III'"*) == „Eintreiben

von Weinlieferungen" nach Wilcken Ostr. I p. 268 f.
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TTtiXoTTOiia (s. S. 110) Petr. II 12 (4) 3 (241^).

TiXiveouXKia Petr. II 14 (2) 13 (Wilcken) = Petr.^ 46 (2) 13, wo
jetzt TiXivGoXKia gelesen wird.

Tpi^nvia Rev. L. "i^ 1; 34, 21 (258^).

ni—II'' dviTTTTia (zur Bedeutung vgl. Wilcken Ostr. I 344) Petr. IL

39e (3) 15; (6) 9; (8) "^.^ (YR^). Tebt. I 99, 56. 57 (148^).

bixo,ur|via [Plut. Dion 23] Vollmond Rev. L. 56, 18 (258''). Eud. 19,

2 (vor 165^). Leid. U 11 2 (II^"*), geschrieben bexo^evia.

(popoXoTia Rev. L. 33, 13. 20 (258^). "^BU 1010, 3 (219=^). Rosetta-

Inschrift 12 (196^). Par. Xot. et extr. XYIÜ, 2 S. 413, 4 (ü^^.

Lond. n p. 14, 14 (116—111=^1. Tebt. I 24, 55 (117^); 27, 46 (113=^);

29, 12 (llOM etc.

XeipoTpacpia Rev. L. 36, 10; 37, 13. 20 (258^). Petr. II 27, 1 (EI^)

Par. ^'2, 4, 12 (Ü^O- Tebt. I 27, 32. 53 (E^) etc.

uj|uaXia in der adverbiellen Verbindung ecp' ibuaXiav = ,,im gleicben

Verhältnis '^ Petr.- 43 (2) verso col. 4, 6 u. 7 (246^). Ebenso Dittenb.

Syll.2 540, 8 Inschr. v, Lebadeia (175— 164=*). Das uu ist durch

falsche Analogie von dvuj|aaXia hereingekommen.

II* d|uvricTia Par. 63, 3. 79 (165=^). [Hesych. falsch djuvricTcia].

dvTibiKia Tor. I 6, 9 (117*).

ETTacppobicia Par. 30, l'^. Leid. D 1, 11. 24 (162*).

"'eüxpriCTia 'Aristeas 136 euxpncToc] Par. 63, 6, 191 (165*).

KttKOiKovoiuia (Philo KaKOiKOvö)nocj Tor. I 6, 14 (117^).

Xu x via Kandelaber (v. Xuxvoc abgeleitet) Lond. II p. 11, 17 (II*). Leid.

T 1, 7 (c. 160^). Das Wort ist übrigens nicht spezifisch alexan-

drinisch, sondern auch in Kleinasien, z. B. C. I. G. 2825, 14. 61 (Di-

dym.) V. Jahr 243*; 3071, 8 (Lyd.); bei losephus (W. Schmidt
de los. eloc. 529) und von Attizisten gebraucht (Luc. asin. 40).

Schmid Att. IV 686.

jLiicoTTOvripia [IL Macc, Aristeas 280| Lojid. I p. 34, 30 (161*).

veKpia Totenstätte Par. 22, \h (165*). Tor. I 1, 20 (117*).

ciTa-fojTia Tebt. I 57, 12 (114=0-

ciToXoTia Tebt. I 24, 63 (117*); 5, 85 (118*).

cuvopia Nachbarschaft Dittenberg. inscr. or. I 16S, 18 (116—81*).

TijaoTpaqpia Rev. Mel. 324, 1 (II*).

ToX^npia Tor. VIII 66 (119*).

cpiXauTia Par. ''l^ 10 (163*).

XepcoKorria (zu x^PCOköttoc) Aufreißen (d. h. PÜügen) trockenen

Landes Tebt. I 105, 20. 33. 35. 57 (113*K

XuüfaaTOTpctqpia Tebt. I 2;)7 (114*).
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I" dcTpaieucia fzu dcTpaieuTOc) Kai dXeiToupfncia (zu dXeixoup-

THTOc) im Reskript des M. Antonius auf Papyrus (42^) ed. Braudis,

Hermes 32, 509. dXeiTOupTTlcia auch bei Strabo XIII p. 595.

XaoTpacpia Tebt. I 103, 1 (94 oder 61^); 121, Ol; 189 (I-^'j.

cuvaXXaY|uaTOTpa(pia Tebt. I 140 (72"^).

XII" ""ÖLvvbpia Petr. II 9 (-J) 6 (241»). ^äi|Ji|uaxia |Aeschin.j Petr. II 4 (4)

3 (255*). dpToXaßia Petr. II 14 (1") 4 (-iöO"); 13 '6) 5; (18") 10 r255»);

20 (4) 1-2 (252»). öboTTOiia Grenf. II 14 (b) 6 (264 oder 227»). troXu-

ujpia P. Gizeh Mus. Arch. 11 81, 15 (Zeno bei Sext. Empir.). cxeqpavri-

qpopia Kanop. Dekr. 40 (237»). cuvapxia Petr. II 45 (3) 21 (lU»). '^cuv-

oiKia (in.sula) Petr. ^^ 65 (b) 9 (III»); 73, 7 (III»). ^xopHTia [Aristeas]

Petr. II 13 (5) 10 (258—53»).

m—II» '^^aibioupYva Magd. 35, 11 (III»). Tor. I 6, 3 (117»).

ni—I» ^'AeiToupTia [LXX, Aristeas] Par. 66, 13 (lU»). Lond. I p. 7, 17

(164»); p. 20, 28; 2^, 18 (161»); 46, 9; 47, 42 (146-135»). Par. 33, 19

(162»). Tebt. I 5, 181; 124, 40 (118»); 32, 4 (145»). Weitere Belege

S. 128.

II» ''ayopavonia [Arist.] Grenf. I 10, 7 (174»;. Leid. N 2, 5 (103»j. '^ÖKOi-

pia [Dem.] Par. 63, 12. 94 (165»). äKXobr]tx[a Tebt. I 50, 9 (112—111»).

^d|LieiEia (aiueiKTOc) S. 91. ^öcuXia Strack, Ptol. Inschriften Arch. II 555

Nr. 38, 7 (II—la); Fay. p. 48, 6. 18 (spätptol.). ßavaucia Par. 49, 3

(c. 160"). ''öiKaioXoTia Tor. I 9, 4 (117»). ^eybrinici (^'erreisen) BU
1011 n 1 (II»). eOYnpia Dittenberg. inscr. or. I 168, 55 (116— 81»).

Arist. rhet. 1, 5 p. 1361b, 26 eiiyvipia 6'ecTi ßpabürric Ynpi^c juex' öXuTTiac.

'^eüriiuepia II. und III. Maccab., Aristeas] Par. 30, 29; Leid. D 24 (162»).

Würzburger Sosylosfragm. ed. Wilcken, Hermes 41, 106 col. II 7 (II») im
Sinn von „Erfolg". euOubiKia Tor. I 6, 13 (117»). ^Oeujpia (Visitation)

Tebt. I 33, 6 (112»). xicrinepia Eud. 37. 47 (vor 165»). ><KaxoiKia

(Ansiedlung). Kcbpia Cedernbarz [Herod. 2, 87) Tebt. I 88, 13 (115—114»).

KXr|povo|Liia. KoiXia Unterleib Leid. U II 16 (11»™). '^koivoXoyici

[Hippocr.] Fay. XH 15 (nach 103»). CKeuwpia [Dem.] Tor. I 6, 14 (117»).

xpiKU|Liia [poet.] S. 34. qpiXavOpujxria Gnadenerlaß [LXX, Aristeas]

Leid. H 19 (c. 100»). xiXiapxia [Xen. Cyr. W 1, 4] Tebt. I 137 (11»^.

b) an A-Stämme angeschlossen:

III* Xivujvia (analog zu cixujvia, xeXoivia gebildet) Petr. II 28 (5) 9;

(8) 21; (9) 31.

ciTOMexpia Petr.2 87 (a) r. 17 (IIP); 140 (b) 4; 141, 15.

m—IP voMapxia (vo^dpxnc) Petr. I 16 (2) 6 (230^); 22 (2) 4 (257*).

Petr. II oft. Petr.2 43 (2) r. col. 8, 10 (246^). Tebt. I 24, 63

(113^) etc.

"cixapxia Amh. U 29, 22 (nach 250=^). Vat. F (Mai V 356) 9. 14

(160^). Rev. Mel. 330. 331 (IP). Nirgends findet sich die yon

Dindorf Thes. gr. geforderte Form ciiapKia.

xoTxapxia (xoTrdpxnc) [LXX, los.] Rev. L. 87, 4 (258*). BU 995

III 2 (109*); IV 3. Leid. N 2, 5 (103*). P. Kairo Arch. I 63, 1

(123*). Tebt. I 24, 62 (117--^) usw.
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II* eü9u|LieTpia (analog zu Y^uJ^etpia — Teuuiuerpric) Tebt. I 12, 6. 18;

83,8; 84,2; 85, 1 (IP^-

Gnßapxia (Gnßdpxnc) Theb. Bk. HI 2, 13; IV 2, 6 (130*).

lepujvia (Bedeutung?) Tebt. I 119, 32 (105*).

Kiu)uapxia (Kuj|udpxiic) Tebt. I 24, 63 (117*).

Xaapxia Tebt. I 60, 29; 61 (a) 111; 62, 258; 93, 193 (11*^.

III* i-rT-rrapxicc (iTTTrdpxic).

n» cuKoq)avTia Par. 15, 67 (120*). xeXuuvia Par. 61, 9 (156»).

c) an S-Stämme angeschlossen:

n* auTOKpacia (= aÜTOKparia Herrschsucht Tor. YIII 68 (119*).

Zu T > c vgl. § 47 S. 209.

CKievia (cKievric) Par. 63, 1, 12 (165*). Vgl. oben S. 419 eKxeveia.

evTuxia [HI. Macc, Aristeas 1] (analog zu d-, eÜTuxia gebildet, der

Bedeutung nach = evieuHic) Lond. I p. 34, 26 (161*). Tebt. I 61

(b) 26 (118*).

ni—n* d.pL€kia [Aristeas 248 dM^\eia] BU 1003, 9 (III»). Tebt. I 61 (a) 176.

179 (118''); 60, 57 (121»); 07, 71; 68, 84 (117»). Vgl. K.-Bl. II 276. Anm. 1.

G. Meyer 183. Scbmid Att. IV 685. Schweizer Perg. 54. Crönert 31.

II» ^örjöia (schon im Attischen regelmäßig, z. B. auch Alkiphr. (Schepers)

IV 7, 8; 14, 1) Par. 11, 23 (157»). Über die Variaute är\be\a (oder richtiger

är|&eia) s. oben Nr. 5. auGaöia (aüOdbric) [Aeschyl. , Soph., Eur. , Ar.]

Grenf. II 31, 9 (145»). Tebt. I 16, 10 (114»). Crönert 32 auGaöia linguae

pedestris auctoribus sine dubio reddenda est. Polyb. 16, 22, 1 und 38, 1, 6

bietet der rezipierte Text Ti\v aüGdbeiav.

d) an einen K-Stamm angeschlossen:

n* cpuXttKia (zu qpuXaH oder möglicherweise zu vulgärem qpüXaKoc)

Tebt. I 27, 38 (113*) und sein Kompositum YtvriMctToqpuXaKia

(neben YevrnuaxocpuXaE) Tebt. I 27, 4. 13. 48.

e) an einen i-Stamm hat sich angeschlossen Kovia Tor. I 8, 17 (117»).

f) an einen p- Stamm hat sich angeschlossen '^TToXuxeipioi (iroXOxeip

Arist. polit. 3, 10; übrigens auch TToXuxeipoc Heracl. Alleg. 25 p. 88) Par. 14, 24

(127»). Tor. III 26 (127»).

g) Postverbale Bildungen auf -la, angeschlossen a) an con-

tracta:

III* övriXacia (övriXaieuj oder ovriXairic?) Petr.- 61 (i) 4 (226*) her-

gestellt von Wilckeu Add. et Corr. XVllI.

II* eu9nvia (eüöriveuu) Rosettainschrift 13 (196*). Über eü6eveia bei

Aelian s. Schmid Att. III 241; IV 685.

irapacxpaTriTia (Täuschung) Lond. I p. 20, 25 (161*) hergestellt von

Witkowski Prodr. iV2. TrapacTpaniYeuu D.H., Plut.

III» ^dvTiXoYia Petr. II 17 (3) 7 (III»). eüXoTia (eüXoT^iu'i Ditteub. iuscr. or.

I 74 (247—221»).
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n '^KaKoXoYtci Tebt. I 24, 77 (117'j. KaKoxexvia (KaKorexviiUj P. Reinach

16, 26 (lOi)"); 23, 20 (105") etc.

II I yeiTvia {fenvi&w) Belege oben S. 21.

ß) an barytona:

III—IP ""-npocaf-^eXia (Analogiebildung) Petr.- 51, 6 (IIP). Grenf.

I 17, 13 (147 oder 136*). Tebt. I 16, 21; 38, 8; 43, 16; 138 (JP^).

P. Reinach 17, 12 (109^).

IP '^emcTiiaacia Tebt. 123,6 (119 oder lU'').

II—P KuujLiacia Tor. I 8, 21 (117=^). Leid. T 1, 9 (e. 160*). Dittenb.

inscr. or. I 194, 25 (37*).

II» eiKttcia Tebt. I 60, 53; 61 (a) 186, 198. 204; 61 (b) 374 (118"); 72, 376

(114*). evexupacia Par. 35, 30 (163"). Gucia. '^KaxepYctcia [Arist.,

LXX, Aristeas] Tebt. I 61 (b) 129 (118"); 66, 9 (121"). ><övo)Ltacia.

'^TTpocxacia [Aristeas] Par. 63, 4, 13 (16.f)"). Theb. Bk. 11 6 (131").

h) Substantivierte Adjektiva auf* -ia:

III—IP eYßccTripia (sc. x^P^) Landungsstelle Petr. II 4 (1) 2. 11

(255*); 23 (1) 6. 8; 37 (1*) 1. col. 9 (IIP). Petr.- 39 col. 1, 13;

col. 2, 10 (IIP). Tebt. I 33, 9. 11 (IP).

II" ^eubia (sc. niuepa) poet. S. 28. Trpo9ec|uia (sc. fm^pa) Termin Tor. I 7,

26 (117"). Vgl. Plat. leg. 12, 954 DE.

i) Der Bildung wie der Bedeutung nach unklar ist:

vpeXXivia (Halskette?) Par. 9, 14 (117*). Über truTia vgl. S. 102

Anna. 1.

12. Deminutivbildungen.

a) auf -ibiov:

m* epibiov [Luc] Petr. II 32 (1) 10 = Petr.- 36 (d) 10 (c. 238*)

nach Wilcken Add. et Corr. XIV.

TTepixpaxriXibiov Halsband P. Magd, in Melanges Nicole p. 282, 5

(221*).

III" Kuüiöiov Petr. 11 32 (1) 9. 28 (c. 238") — bei PL, Ar, Arist. ohne i adscr.,

vgl. § 21 S. 132. xoipi6iov Magd. 4, 5 (III").

11" äbeXqpi&iov Par. 39, 6 (161") — nicht db^Xqpiov wie die Herausgeber.

Zuüibiov (S. 131). iinaxibiov Par. 10, 22 (145").

b) auf -lov oder -iov:

in* dirXoibiov (zu dTrXoic, einfaches Kleidchen) Petr. I 12 ^ II Einl.

22, 20 (c. 238*).

Ka9öp|uiov Teil eines Halsbandes P. Magd., publ. v. Jouguet und

Lefebure in Melanges Nicole p. 2S2, 5 (221*).

KÖTTpiov (Dünger) P. Sakkakini 66 eYßoXn KOTTpiuuv (HP).

Koqpiviov Petr.^ 53 (m) 6 (225*).

poTTdXiov Petr.2 28 (e) 8 (c.260*). Vgl. Dittenb. Syll.2588, 146 (Delos).
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ni—IP pacpdviov Petr.2 137 I 11; 139 (b) I 7; 140 (V) 1; (d) 2 (IE'').

Leid. C p. 93, 4, 4; aber 15 pairdviov (164*).

ciecpdviov (eine Ehrengabe) Petr.^ 142, 19 (IIP). Par. 42, 12 (156*).

Ostr. 1530, 4 (121*).

'

.

III—P eTTicTÖXiov Goodsp. 3, 11 (IIP). Par. 44,4; 45,3.4 (153*).

Tebt. I 12, 15 (118*); 34, 3 (100*); 253 (94 oder 63*). Zu eTTicxöXiv

vgl. S. 260.

II* dpßia (vielleicbt =^ 6p(ö)ßia) s. oben S. 61.

l^vpiiov (Süppchen) Tebt. I 112, 75 (112*).

XaYdviov (Kuchen) — neben XdtYavov — Leid. C p. 93, 4, 2 (164*).

Über eine andere Auffassung s. § 25 S. 147.

'^TTiXiov Tebt. 1230 (IP^).

ceßiTiov = ceßibiov (Hesych. «ßic" ttuEic) Par. 10,22 (145*); 60 (b)

26 (160*).

CKOiKiov (zu KÖiE) Körbchen Leid. C p. 93, 4, 17 (164*). Tebt. 145,

41 (113*). Vgl. §46 IIa, S. 204.

\puu|uiov (kleiner Bissen) Tebt. 133,14 (112*).

TTiTTdKiov (Blättchen) Tebt. I 112 introd. (112*); 120, 126 (97

oder 64*).

I* CTa9)Liiov (ein Maß) Tebt. I 117, 17 (99*) ausgeschrieben; in dem-

selben Pap. u. 116 oft abgekürzt.

XapTiov Grenf. II 38, 5 (81*).

HI* evuuiöiov (haplologisch verkürzt aus evuuTiöiov?), s. § 21 S. 131 und § 36

S. 176. cxoivvov. qpapindKiov (Plato) Petr.^H (8f) 25 (c. 250*). cpopxiov.

III— II* GuYÖTpiov Lond. I p. 32, 6 (163*). Ictiov. '*Kepä|uiov. ''öGöviov
(Belege S. 42).

II* KiGiLviov (S. 184). XriKÜGiov Tebt. I 221 (c. 112*). luöpiov. xeXuüviov
(toö oiKou) ,,schildkröteufürmige Hülle des Riegels" Tebt. I 46, 17 (113*).

Später Oxy. I 113, 3 (II"). Crönert, Wchsclir. f. kl. Phil. l'J03, 459.

Vgl. auch van Herwerden, Lex. snppl p. yi)7: x^XiOviov tö liri xoic

KXeicl Xeyöiuevov c-rraviujc h^ irapü toic traXaioic eiprm^vov. Theognostus
Can. 124, 15. Auf einer delischen Insclir. (250") Bull. corr. hell. XXVH
p. 6'.t KXeic Kai xeXuOviov; p. 70 KXeiböc Kai xeXuuviou.

I* ccpupibiov Tebt. I 120, 77 (97 oder 64*). crrupiöiov Ar. Ach. 428. 445.

c) auf -dpiov:

IIP öipdpiov [N. T.] Petr.2 138 I 11 (lU*).

XiTuuvdpiov (Lucill. 47) Petr.^ 32 (g) recto (a) 18 (c. 240*).

IP ''ciTdpiov Par. 32, 10 (162*). Lond. I p. 13,26; 43,5 (160*).

III-II" '^TTaibdpiov Petr. 11 4 (2) 11 ft". (255*). Par. 10, 22 (145*); 49, 31

(lOO") etc.

11* \oT«piov Tubt. I 20, 8 (113*). oivdpiov Par. 70 p. 414.

d) auf -dciov: Kopüciov Par. 24, 8 (164*).



430 Zweiter Hauptteil: Wortlehre.

e) auf -tcKoc, -icKr): ''veavicKOC Par. 60 (b) 4. 10 (150»). ^iraibicKn
Artem. 12 (III»). Petr. I 12, 'J. 11 = Petr. II Einl. p. 22 (c. 2;^8»). Grenf. I

43, 3 (11").

f) auf -ic:

IP TTepicxepic (Witkowski) Par. 50, 18 (160*): TTepiciepiö', nicht

irepiCTepia.

ni— II» Oupic Petr.- 48, 18 (III»). Lond. I p. 25, 5 (161»).

g) auf -ibeuc:

in* irepicTepibeTc Petr.^ 53 (m) 4 (225*); synkopiert irepiCTpiöeTc

Grenf. II 14 (b) 4 (227*), junge Tauben. Vgl. K.-Bl. II 280 (denbeuc,

XaYibeuc).

13. Nomina auf -lov oder -iov ohne deminutive Be-
deutung von verschiedenartigen Stämmen abgeleitet.

Über Akzent und Quantität ist oft keine Sicherheit zu en-eichen.

Manche sind als substantivierte Adjektiva zu betrachten,

a) Mit Varianten auf -eiov (vgl. oben 6):

IIP otTToboxiov Rev. L. 31, 1. 19; 32, 2; 54, 18 (258*). Petr.^ 36 (b)

col. 2, 12 (252*). — LXX dTToboxeiov.

iTTTTOxpöqpiov Petr.^ 62 (b) 3 (IIP). Strabo iTTTTOipocpeTov.

XaXKuupuxiov Petr. II 9 (2) 3 (c. 242*). Petr.^ 130, 2 (IIP). Strabo

XaXKuupuxeTov.

III-IP Tpacpiov Petr.2 53 (s) 5 (EI*). Tor. Xül 9 (137*). Buttm.

4 (134*). Plut. TpaqpeTov.

eXaioupTiov Rev. L. 44, 4; 45, 13; 49, 16; 50, 23; 55, 20; 58. 6;

60, 12 (258*). Petr. II 27 (2) 15 (236*). Ostr. 1608 (III-). Lond. E
p. 4, 7 (n*). Theb. Bk. X* 2 (134*). Bei Arist. schwankt die Über-

lieferung zwischen -eiov und -lov.

uTToböxiov Petr. II 4, 4 (252*); 9 (5) 7 (241*). — Aristeas 89. 91

und Strabo utroboxeTov.

II* dpTOKÖ7Ti(o)v (Bäckerei) Dittenb. inscr. or. I 177, 19 (113—112*).

Geopon. dproKOTreiov.

ißiOTaqpiov (oder -rdqpiov?) — ißioiaqpeiov s. oben 6.

n» xaXKiov Kessel Par. 34, 7 (157»); ein Hohlmaß Leid. S 2, 9. 10; 3, 18.

24. 34; 5, 2. 9; 6, 30 (c. 160»). xaXKeiov s. oben 6 Ende.

b) Ohne Variante auf -eiov:

ni* dTUüTiov (Fuhre, Transport) Petr.^ 28 (e) verso 13 (260*); 41

verso 3. 7 (IIP). [Xen. Cyr. VI 1, 54 v. 1. für dTuunMOV.]

aÜTOLipTiov(?) Petr. 11 Einl. p. 31, 1 v. unten (IIP).

ei c ob 10 V Einkommen (LXX) Petr. II IG, 4 (c. 250*).

OeiaeXiov (Grundstein) s. §67 S. 289.
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öbiov '= ecpöbiov) Grenf. II 14 ^b) 4 (227^). Wilcken Ostr. 1390.

TTepibe'Eiov Armband (LXX) Petr. II Einl. p. 22, 24 (c. 238*).

ceuxXiov {= ceötXov Mangold, nur der Form nach deminutiv)

Sakkakini 3, 20 (IIP). Vgl. S. 224 und 416.

ciTOfaeipiov (N.T.) Petr. II 33 col. B 15 (EI'*).

CKeuoqpuXoiKiov Petr. II 5 (al.

"cxpaTriTiov Feldberruzelt Petr. 1110(2)11 (vor 240=^).

XepOTpacpiov Petr.- 120, 2 (IIP).

XoproßöXiov Heulager Petr. II 14, 3 (IIP). Rev. Mel. 392. Da-

neben xoptößoXov, worüber zu vgl. § 87 b ß.

III—11' eTTOiKiov Nebengebäude, Landhaus Petr. 1127 (1)4 (236'').

Petr.- 4:3 (2) r. col. 3, 35; 4, 5 (246'^); 65 (a) 4 (240='). Lond. H
p. 14, 13 (116=^).

erriuviov (Wilcken Ostr. I 216) Petr.^ 117 (j); 121 (b) col. 2, 5 (IE'').

Par. 67, 16 (IP). Ostr. (Theb.) 1506 (144'^).

KpoKobiXoTdcpiov (-Taqpiov?; Grenf. II 14 (d) 3 (IIP). Tebt. I 88,

4. 10 (llö--^).

TeXojviov (N. T.) Zollstätte Rev. L. 9, 5 (258=^). Petr. II 11 (2) 3

(IIP). Par. 62, 8, 3 (IP^- Rev. Mel. 131 (ü«).

III— I KaiaYuJYiov Zuschlagszalilung für Transport Petr.^ 67 (a)

Z. 3 V. unten (IIP). Par. id2, 5, 17 (IP^). Tebt. I 35, 8 (111»)

[dagegen 6 KaiaxujYiou]; 121, 8 (94 oder 61^).

IP dTopavö)uiov Tor. VIII 6 (119*).

TeiupTiov Saat Par. 63, 2, 48 (165*). Tebt. 172,370 (114*). 149

(116*).

buL)beKaTr|)u6piov Zwölftel Eud. 358. 364 (vor 165*).

tTrdpbiov ager irrigatus Amb. 1136,9 (c. 135*).

e-rrapoupiov (sc. xeXoc, Arurensteuer) Ostr. 332. 352. 1532 (Theben);

350 (Hermonthis); 1234 (Koptos) IP.

fmiapidßiov P. Reinach 9^,9 (112*).

BpuoTTUjXiov (geschriel)en öpoiOTTÖXiov) Par. 40, 13 (156*). Vgl. S. 111.

ibpOüiov (oder ibpuuiov?) Schweißtuch (?) Lond. II p. 11, 18. 19 (IP).

Über ibpoiuuv vgl. S. 137 und S. 112.

ciTuuviov Grenf. I 42, 9 (IP). Lond. I p. 40, 74 (158*). Theb. Bk.

VI17; VII 3 (131*).

cuvoiKiciov (cuvoiKCCiov) conubium, Belege § 11 S. 81.

ü<bpo>böxiov Tebt. I 84, 13 (HS*).

ÜTTepßöXiov Überschuß Par. 6:i, 8, 8 (IP'). Tebt. I 61 (b) 408. 418

(118*); 72,418 (114*).
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ÜTTOjavrmaTOT pacpiov (oder --fpctcpiovy) Tebt. 1 58, 12 (lll"j.

XnvoßöcKiov Grenf. 142, 14 (II''*).

Anmerkung. Ob lauücTiov (ein Gefäß?) Grenf. I 14, 5 (II'j eine Deniinutiv-

bildung ist oder nicht, kann nicht ausgemacht werden.

11—I" TTacTocpöpiov (LXX, los.) Tempelzelle Par. 11, G. 21 2;"). 27

(157"j; 37, 4 (163^); 40, 29 (150''). Bü 093 IH 10 (127'*). Grenf.

II 34, 3 (99»); 35, 8 (98''). Del. Inschr. Dittenb. Syll.^ 559, 4

(nach 167'').

ÜTTOTTÖbiov (substantiviertes Adjektiv) Tebt. 145,38 (113*).

IIP öiocKOÜpiov (S. 11) i*||uiK\r)piov Magd. 1, 6 (III®). \ii\pwyi(x'i\ov

(Arist. oecon. 2, 1) Petr.- 121 (bj col. 1, 1 (^IIP). "vjj^Xiov (Herod.) Petr.

II 33 col. A 16 (HI»).

III—II» ''dcppobiciov Petr.* 42 H (7) 2 (c. 250»). Tebt. I 6, 29. 37 (140").

ßußXiov (S. 102). iKcpöpiov Petr. II 2 (1) 10 (260»; u. oft (s. Index).

Grenf. I 11 (2) 5 (157») etc. ejuiröpiov (Pol., Strabo eiuTTopeiov) S. 93.

evvömov Weidegeld Rev. L. ' frgm. 4 (m) 8; 6 (c) 3; 14 (d) 7 (258»).

Dittenb. inscr. or. I 55, 14 (240»). Ostr. 319. 324. 325. l.")10 (144») etc.

evoiKiov (Hausmiete) Petr. II 8 (3) 10 (267»); (2; a 12 (246); 33 col. A 5

(HI»). Tebt. I 112 introd. (112»). '^eqpöbiov Petr. Hö (b) 4 (255»). Tebt.

I 116, 58 (11»'"); 121, 31. 39. 45 (H—1») etc. '^Heviov Petr. II 10 (1) 13. 19

(nach 240»). Grenf. TI 14 (b) verso (227»). Tebt. I 33, 11 (112»). '^övpuj-

vtov [Aristeas., N. T., attische und pergam. Inschriften] Petr. H 13 (7) 10;

(17) 6 (258—53»); 33 (a) 27 (IH»). Petr.-p. 156 col. 2, 1 (c. 250»). Sakkakini

43 (HI»). Par. 62, 5, 3 (II»'). Theb. Bk. YI 8, 10. 18; VH 3 (131»j. Ustr.

714 (unb. ptol.).

H» döiKiov (= dbiKrma) Par. 14, 44 (127»). Tor. III 44; lY 15 (117»). Leid. F
15 (127»). Par. 14, 44 (127»). 6iaiTÜXiov (Arist.) Torzoll Tebt. I 8, 19

(200»). ^Wüxviov (ionisch) vgl. S. 22. öpiov Grenf. I 11, 2. 14. 15. 18

(157»); II 15, 2, 3 (139»).

n

—

I» diTOCTäciov in der Yerbindung d-rroCTaciou cufTPO^PH B^' 1002 II 16

(56^). Grenf. I 11 col. 1, 20 (157»), wie im attischen dirocTaciou öiKr] (Dem.).

I» Köpiov Koriander (Nie. Alex. Ther.) Tebt. I 190 (I»').

14. Femininale D-Stämme auf -ic, alle von Nomina abgeleitet

(außer dem nicht weiter ableitbaren cqppaYic).

ni'* d|ucpi6Tripic Dittenb. inscr. or. 151,28 (239'').

'"eqpaTTTic Überkleid über den Panzer Magd. 13, 6 (III*™).

XttTOMic Petr. II 4 (6) 2. 11 (255") hat Wilcken als Substantiv er-

kannt = „Steinbrucharbeit'^ — bisher als Eigenname aufgefaßt.

TTpocaTUJfic (zweifelhafte Lesart Arist. polit. 5, 9, 3) Petr.- 107 (a) 2;

(d) col. 1, 1 (IIP).

tpiTUJvic (Bedeutung unbekannt). Das Wort kommt vor unter Ge-

schenken, die für den König bestimmt sind, Petr. II 16, 7 (c. 250*)

und, wie es scheint, auch Petr.^ 42 H (7) 3 in puTÖv xpiT . . . aus

derselben Feder.

in—II" TpiaKovT(a)eTr|pic vgl. S. 317.
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I^ e(pn,uep(c (los.) Tagebuch Par. 62,8,9 (11^^).

ÖKxae.Tripic Eud. 13, 12; 14,4 (vor 165'').

'n:oTa)ao(puXaK[ic] Flußwachtschiff Amh. II 32, 13 (IP). Vgl. Rev.

Arch. 1865, 436. Wilcken Ostr. 1282.

CTiXaTXvic (Pap. cqpXavTvibiic plur.) Eingeweide Leid. C p. 93, 4,

3. 13 (160«). Vgl. § 38 S. 184.

Terpaeiripic Eud. 3,31 (vor 165*).

in* TTopeiaic (geschr. irpoGiuic) Petr.- 37 (b) verso col. 3, 14 (257*). ''cuviupic
Petr. II 25 (a) 7; (c) 6; (e) 9 (226*). xpieTripic Dittenb. inscr. or. I 51,

27 (239*1.

in—n* YOTTU^ic S. 21.

III—I* aX^upic Petr. II 30 (b) 7. 8. 10 (235*). Tebt. I passim. CTrupic —
cq)upic S. 173.

II* KaTTtT\{c Fay. XII 23 (nach 103*). '^ccppaTic. cpu\aKic (Wachtschiff)

Par. 63, 22 (165*); bei PL allg. = Wächterin.

15. Nomina auf -)aa, alle von Verben abgeleitet.

III'^ dvdcTafaa (Bedeutung?) Petr.^ 114, 2. 3 (HP). Vielleicht gibt

7rapacTd^aTa ('columnarum genus' v. Herwerden) in einer Lebadeia-

inschrift Bull. corr. hell. XX p. 324 den Schlüssel zur Erkläruno-

des im Zusammenhang unverständlichen Wortes?

dTToccppdTic^a Rev. L. 31, 17. 19; 40, 2. 5; 84, 5 (258'*). Petr.-

p. 54, 38 (IIP).

bidXriia^a Petr.^ 42 F (b) 2 (202''); (c) 4; 44 (4) 3 (246''); p. 290

col. 2, 11 (221").

bidxuJMa Petr. II 29 (e) 1. 9; r. 1, 15 (242"). Petr.^ 43 (2) r. col. 4, 7

(246") ; verso col. 4, 6.

eTKtttdXeiMna [LXX] Petr. II 4 (11) 2 (255").

''cKGe^a — e'xöe^a s. § 10 S. 65.

eTTavnXuuHa Petr. II 33 col. B 1. 3 (IIP).

'^KoiXuu^a Petr. II 13 (18") 13 (258").

\6fevfia Rev. L. 3, 5; 12, 13; 56, 15 (258").

-rrapdTTaiTMa (? von Pferden) Petr.^ 54 (a) 1 col. 11 3. 7 (IIP).

'^-nr€pi2:uj^a Rev. L. 94, 7 (258").

TTp6c9e|ua S. 65.

Tapixeu^a Petr. I 28 (2) 9 (235").

T6xviTeu)ua [Aristeas 78] Dittenb. inscr. or. I 51, 11 (239*).

III—IP dnÖTTpaiua (Afterpacht) Rev. L. 18, 16 (258"). Par. &2, 3,

17 (Ipi).

dqpeupe|ua (Fehlbetrag) S. 65.

e7TiT6vr|)ua Rev. L. 17, 2. 4. 11. 12; 19, 4; 34, 14. 15; 41, 11; bb, 10.

14; 57, 17. 20; 59, 19. 23 (258"). Petr. U 2 (1) 19 (260"). Tebt.

Mayser, Papyrusgranimiitik. 28
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I 27, 66 (113'0; 61 (b) 352. 360 (118"); 66, 62 (121"j; 12, 343. 356

(114»). Ostr. 1027 (ptol.) usw.

^KaraXu^ia Herberge [Aristeas, LXX] Petr.^ 21 (d) 14 (226"^). Par.

34, 5 (157"). Moeris 241 KaiafuJTiov 'A., KaiaXuiua "G.

TTepixoJiaa Par. 66, 22. 57 (IIP). Grenf. I 27, 3, 2 (109«); II 23 (a)

2, 8 (107'^). Tebt. I 61 (b) 167. 170 (118'') etc.

Trpö5o)Lia (vorläufige Gabe) Petr.^ 45 (4) 3; 91, 3 (IIP). Theb. Bk.

VI 14; VII 10 (13P). Tebt. I 42, 15 (114*). Weitere Stellen: BIJ

n 5, 20 7Tpobuu)uaTOC, 35 TTpoTuuiaaioc (86—87^); 636, 20 ev TTpo-

bu)i)naTi (20—21P); 607, 18 eK irpoboMaTOC (162—163i';. 0. Glaser

de rat. 81.

TTpocdTTeXMa Petr. II 13 (18^) 12 (258''). Petr.^ Add. et Corr. p. X
Z. 1 (IIP). Tebt. I 18, 12; 19, 11; 24, 31; 39, 35; 71, 2; 73, 2;

78, 16 (alle IP^).

III—I* dvriXuu|ua [dvdXoina Thuc, PL, Dem., Aescbin. al.] § 72, S. 346.

Yevriiua § 49 S. 214. Über eTrrfevriiLia s. oben, über 7TpocYevTi)Lia unten.

IP deerniaa [LXX] Tebt. I 124, 19 (118^).

dcpe^a |LXX] Tebt. I 226 QI^'). Crönert 284.

bieTTvJtma Zoisp. (c. 150^). Par. 62, 2, 10 (IP'). Rev. Mel. 303, 21

(c. 130''). Tebt. I 5,
12 '(118"). Theb. Bk. Xl'" (116").

^eXdccuu^a Tebt. I 97, 2 (118"). Glaser 53.

evbuiaa [LXX] Kleid Fay. XII 20 (nach 103").

eTTiXeTItta Bittschrift Grenf. I 37, 15 (n"^.

KaxdTvwc.ua Tebt. I 5, 4; 124, 24 (118").

"Kevuuiaa Amh. ü 48, 8 (106"). Tebt. I 241 (Behälter).

XadpxTi^a Tebt. I 64 (a) 145 (116").

XeuKUJiLia der Staar im Auge Grenf. I 33, 14 (103"); weiß getünchte

Tafel Leid. G 20; H 19 (100").

irapdTTTuuiaa Versehen Tebt. I 5, 91 (118").

irepicTeXiaa Ostr. Theb. 1535 (11"): bebuuKac uTiep ou -feuupYeic KXi)pou

'Epieuuc ... ToTc cuvcTpaTiojxaic auioO eic t6 TTep[icT]eX)aa cuv TTXd-

Tuuvi TUJ cuYTGvei etc.

nXeövaclaa [LXX] Tebt. I 78, 7 (HO"); 81, 27 (IP^)-

TTpocTevriiua Par. 62, 4, 15 (11"').

ceTciaa [LXX] Tebt. I 41, 22 (119").

qjdYridua) ißiuüv [Suidas cpdpmcf ßpuj|ua] P. Reinach 40, 4 (c. 114").^)

1) Unbedingt sicher erscheint Keinachs Ergänzung nicht; man könnte auch

an einen Plur. zu einem Neutr. qpdToc denken. Oder liegt vielleicht eine Infinitiv-

form wie im neugr. tö cpaji (das Essen) vor?
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"Xtt^öciua Cop. 7. Clrenf. U 23 (a) col. 2, 7 (107^) in neuer Bedeu-

tung ^ „verödeter, freigelassener Platz."

''Xöprac^a Futter Tebt. I 244 (115^).

II—P '^bidTTTUj^a Tebt. I 188 (II^O; 1^1; ^7 (94 oder 61^).

Ge^a § 10 S. 65.

P eprivuujaa Beschwerde [Eur. Hei. 173 Oprivriiua] Tebt. I 140 (72").

TTpocKuvri.ua Dittb. inscr. or. I 185 (69=^); 186 (62^); 188 (89^); 189

(89''j; 190 (5Pj. 191 (59^).

in* ^äjr]i.io. (Dorismus) S. 6. ä\eiu,ua Strack, Ptol. Inschr. Arch. I -204

Xr. 13, 14 (245— 221»). ""beifjJLa Petr. 11 8 (2») 8 (246",. öiÖKO^na
Kanalemschnitt [Hippokr. = Wunde] S. 21. ööjLia (Fl. def. 415 B, LXX, Ari-

steas) Petr.- 42 C 1, 4 (255»). e\\ir\}JLa Petr. ^ 122 (d) 7 (lEE»). ^ZieO-fua.

''Gö^a (halbpoetisch; Aristeas) Petr. 11 45 col. 3, 3 (III "). ^KrjpuTua.
'^KpT.ua Petr. II 22, 2. Petr.- 36 (a) verso 20 (III »). ^oiKriiua Zimmer
Petr. II 8, 1 col. Bü (2 c); 12 (246"); 17 (;5) 2 (III") etc. öxüpujua; S. 96

Anm. 2. '^^eöiua Petr. II 37 (2") verso 8 (III"). cxö.uuj.ua (früher poetisch)

S. 30. ccppotYiCjua. xpiripdpxiMct Steuer für die Trierarchie Rev. L. 94, 3. 6

(258") — in ariderem Sinn Dem. 50, 44. Vgl. Wilcken Ostr. I 401.

Xeipuu|Lia (poet.) S. 30.

III—II" ^c(|uäpTri|Lia. dv äXuJiLia S.346. '^dEiotfia. '^bidYpotmLia. &idqppaY|na
Petr.- 48, 6(111"). Par. 66, 72 (11»). öiKaiuu|Lia. öiöpOu^iLia Par. 62, 1, 7 (11"').

'^eYKÄ.r] |ua. ^eTTixaYlua. öpaiaa |Xen. Cyr. III 3, 66; Axist. eth. 10, 3,7]

Goodsp.3, 5 (III"^. Par. 51, 38 (160"). '^irapdöeiYM«. TrpÖYpa.ujaa. ^cuvdX-
\aYMCt. ''xdYMa [LXX, Aristeas]. ''xiinrma. ÜTtööriua, ijTTÖ^vr|,ua S. 65f.

III—I" e'KpriYMö — eKXP*lTM« S. 1G6. öqpei\r||Lia. '^ cüvxaY.uct. ^xüJ|ua.

II" dYvöriiLia. dvÖTrauiLia (poet.) S. 27.
'*
Yvu.'piC|aa Akrost. vor dem

Eud. (vor 165"). ''öidcxriiua [LXX, Aristeas] S. 66. €Kirxuu|ua [Hip-

pokr.] S. 22. diTibeiYlna. 6u|Liia|ua. |ueXixuu|ua Honiggebäck (Ba-

trach. 39) Leid. C p. 93 col. 4, 16 (160"). ^)uexpri|ua Lond. I p. 38, 26

(158"). '^TrapdYYC^MC- ^iroXixeuiLia [II. Macc, Aristeas] = Gemeinde
(xiLv Kpnxüüv) Strack, PtoL Inschr. Arch. III 129, 3. 18 (II"). ''n-xüjua

(was der Bank anfällt) Lond. I p. 47, 37 (146—135"). xpija.ua zerriebene

Sesarafrucht (poet. Wort) S. 80. -'xöXKUJ^a BU 993 TU 12 (127").

I" ^bairdvri.ua ßU 1001 I 13 (56"). Glaser 53: non invenitur ante Poly-

bium nisi uno Xenophontis loco (Cyr. VIII 1, 3) et apud Aristotelem.

I(). Substantiva auf -)nri (-|Lir|).

11=' GpoiabecuTi (= Gpuobecfiri) Leid.S 2, 18fi". (164='). Vgl. S. 61 und 111.

TTacTTep^n allerlei Samen Tebt. I 9, 12. 17 (119=^).

III" beciuii (Akzent nach Herodian I 324, 11; II 426, 6 L., andere akzentu-

ieren auch 6^C|nri): Petr. ^ 41 verso 4 öeciiniv; ebd. 8 öecjudc ( H»); ebenso

Petr. n 25 (c) 4; (g~) 11 (226"). öecfnOuv ;J9 (d) 12 (IE").

17. Sul)stantiva auf -fjöc.

111" KaiaXoxiciuöc Petr.- 93 r. col. 7. 24 (III*). S. unten Xoxicliöc.

TTapacqppaYicfioc Rev. L. 26, 7; 51, 3. 8 (258*).

TTapaqppuYaviCMÖc Petr. II 14 (Id) 2; 37 1. col. 3; 6, 11 (^255").

Pctr.=^ 41 r. 4 (IIP'); 43 (2) r. col. 3, 26 (246*); p. 290 col. 1. 2 (^221 ')•

Vgl. Tebt. I 180.

28*
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III—ir^ bei-fnaTicinöc P. Gi/eh Mus. Arch. II 81, 3 (IIPj. Ilosetta-

insclirift 30 (196^). Tebt. I 5, 247 (118*). Zur Bedeutung Lee-

maiis vol. I p. 87.

TTOTic^öc [LXX] BU 1003, 12 (IIP). Petr. II 9 (4) 3 (241=^). Tel)t.

I 50, 16. 17. 29 (112''); 106, 21 (101").

CToXicMoc [LXX, Aristeas 96] Kanop. Dekr. 4. 60 (237'^). Rosetta-

stein (196=^). Tebt. I 5, 247 (118^').

HJUTMÖc [LXX] Trockenplatz Petr. II 32, 7 (c. 240^). Dittenb. inscr.

or. I 176, 10 (113/2^)..

IP ctTopacuöc [LXX] Theb. Bk. I 14 (131=^).

''otTToXoTic^öc Tebt. I 30, 25 (115'^; 61 (a) 164; (b) 216. 347 (118-'^);

72, 2. 142. 293. 337 (114*) etc.

dpoc^öc Tebt. I 49, 10 (113*).

TeviciLiöc Tebt. I 67, 5. 64 (113"); 68, 5. 70 (117*); 70, 5. 62

(111=^).

biaceic^öc Drangsalierung Tebt. I 43, 36 (118*). Par. 61, 9 (146*);

63, 5, 134 (165*). Tor. I 5, 1 (117*).

biacKopTTiCMÖc [LXX] Tebt. I 24, 55 (117*).

bieXKuc^öc Tebt. I 25, 2. 9 (117*).

biCTac)Liöc (v. 1. bei Theopbr. neben bicxaYiuöc] Par. 63, 3, 83 [Rev.

Mel. 255] (165*).

6TriCTT0ubac|uöc Grenf. II 23, 18 (108*).

epeYl^oc [Hesycb. ö Kua)Lioc ö biaKeKO|U|uevoc] Tebt. I 9, 10. 18; 11, 8

(119*). Vgl. S. 263.

KaxapTic^öc Tebt. I 33, 12 (112*).

KaiaxLupiciuöc Protokoll, Registratur Amh. II 35, 37 (132*).

XoxiCMoc Tebt. I 93, 2. 17. 28. 34. 38. 53. 53. 58 (112*), hergestellt

von Crönert. Vgl. oben KaTaXoxiC|Liöc = Eintragung in die Kat-

oikenlisten, Wilcken Arch. I 126.

TTnxic^öc EUenmaß Tebt. I 164, 23 (11*0-

TTpobiaXoTiCMOC Tebt. I 89, 2 (113*).

TrpocXoTic^öc Zuschlag Tebt. I 124, 29 (US*); 174 (112*); 238

(116*).

TTpoxeipic^öc Amh. 39, 1 (Arch. II 517) 11*^-

CKuX^öc Tebt. I 16, 5 (114*); 41, 7 (nach 119*): 48, 22 (113*).

cuviraiTluöc Tor. I 6, 15 (117*).

C9paTic|uöc Amh. II 41, 13 (II*).

cxoiviC)uöc Ausmessen mit dem cxoiviov Tebt. I 12, 7; 61 (b) 333—8.

340 (118*).

XUJ^aTiciaoc Tebt. I 106, 21 (101*).
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n—P ^iMaxic^öc BU 993 m 11 (127^). Tebt. 1 104, 16 (92'*).

Gen. 21, 8 (I^).

paßbic^iöc Dreschen Tebt. I 119, 46 (105—101^); 229 (97 oder 62^).

1" dTTOTpoTTiacfiöc Tebt. I 140 (72*).

ni* ''bpuiuöc (poet.) S. 28. KaTOKXuciuöc. Kau0|uöc [Theophr.] Petr.- 139

(a) col. I 4 (III"). TexpaYUJviciuöc (Arist. phys. 1, 2) Magd. 29, 6 (III*).

in—II» '<6la\oTlC^öc [LXX, Aristeas] Rev. L. 16, 1. 15. 16; 17, 17; 18, 7.

13; 20, 5. 8. 34, 9 (258*). Tebt. I 27, 35 (113*); 72, 252. 457. 468 (114*).

^eGic^öc (Arist., LXX, Aristeas) Magd. 11, 6 (III») Tebt. I 6, 40 (140—
139*); 40, 22. 25 (117*); 50, 4. 25 (112—11*). ''xPn^aTlC^öc (LXX,
Aristeas) ^ Unter- oder Beischrift eines Beamten, z. B. Lond. I p 9 (XX)

22; p. 10 (XVII) 11. 18 (162*) und oft.

n* ^irripeac^öc (Arist.) Tebt. I 28, 4 (114*). XaxavlC^öc (Thuc. 3, 111)

Tebt. I 117, 73 (100*). >^ |Liepic|nöc Lond. 11 p. 7, 12; 8, 30 (II*). Tebt. I

29, 15 (110*); 58, 38 (III*). '^xeipiCMÖc S. 24.

18. Substantiva abstracta auf -cic.

IIP ^dvaKOtGapcic Petr. 11 23 (1) 5 (IIP).

dvaMexpticic Rev. L. 27, 2 (258'»). Petr. JI 12 (4) 4 (241*).

dTreTbocic locatio Petr. II 13 (3) 6; (4) 2 (258—53*).

dTToee'aicic Kanop. Dekr. 56 (238*).

dqpevpricic Abkochen Petr. II 34 (b) 3 (III*).

dqpiiauucic (== dtrocpiiauucic? Verschließen, Verpacken der Salben)

Petr. II 34 (b) 3 (III*). Vgl. S. 246 Anm. 1.

biaxiiuTicic Rev. L. 55, 24 (258*).

böpujcic Petr. 2 46 (3) 7 (IH*). Das Verbum bopöuu CIA II 1054, 58.

e'TXucic Petr. II 40 (b) 7 (277*).

eKeeuucic Kanop. Dekr.|53 (238*).

eTTiXÖTeucic Rev. L. 19, 2 (258*).

KttiLidpujcic Petr." 48, 2 (IIP').

irdKxuucic (Poll. 1, 84) term. techn. beim Schiffsbau Petr." 46 (1) 2.

6 = Petr. II 14 (1*) 1 (III*).

TTapdKaucic Heizung Petr. II 25 (a) 13; (b) 16; (c) 1; (e) 7 (226").

''cu^TTxujcic (xüJv Bupujv) Petr.^ 48, 5 (III*). s. Add. et Corr. X.

cuvxi^ncic Rev. L. 24, 11 (258*). Petr.^ 70 (a) col. 2, 1. 7. 10; 71,

20 (EI*).

Xpicic Petr. II 25 (a) 13 (226*).

111—11* e'YXri'+'ic— eTXr||uvjJic conducHo, Belege S. 195.

uapdGecic Verstärkung Petr.^ 44 (2) r. col. 2, 12 (c. 246*). Rosetta-

stein 22 (196*).

II* ""dvdxacic [Aristeas] Par. 40, 27 (156*).

"dTidvxTicic [LXX, Aristeas] Tebt. I 43, 7 (118*). Strack, Ttol. In-

schr. Arch. III 129, 24; 133, 38 (IP).
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'^dTTOKaTdcTacic
|
Aristeas, Perg., Magii.] I'ar. i)?>, i), 41 fl05*j. Leid.

B 3, 15 (164=^).

biUMiceuucic Tebt. I 72, 450 (IW).

bidTTpacic Tebt. I 8, 15 (nach 200-^).

bidcucic Tebt. I 41, 30 (119'').

biacpöpncic Tebt. 1 64 (b) 16 (llö'^); 72, 239 (114").

eTÖioiKncic Tebt. I 27, 37 (113^).

e'TKXncic Tor. I 6, 24(117'').

eicbocic [Aristeas 28. 33] Loud. I p. 39, 30 (IbS'^)- p. 41, 113. 115.

^eTTiTvuJcic [LXX, Aristeas] Tor. XIII 16 (139^). Tebt. I 24, 33; 28,

II (114^0-

Kttxdxpncic Tebt. I 61 (b) 305 (118^); 72, 315 (114-).

KaxeTTuncic Tebt. I 148 (113—111^).

KpdTncic Tor. I 7, 16 (117«). Par. 15, 60 (120=*).

''TTapdXriv|Jic— TTapdXr||Lii|Jic, Belege S. 195.

Trapaxiiupncic Grenf. I 27, 1, 2 (109-). Tebt. I 30, 12 (115''); 31, 3.

7 (113^).

TTapevGecic Par. 62, 1, 10 (II").

irpoKiipuHic Versteigerung BU 992 I 10 (162^).

TTpÖKincic Tor. I 9, 5 (117=*).

TTpocTiMncic Tebt. I 5, 63 (118=^).

CTupiuucic (ägyptisches Wort) S. 38.

cuYYevecic Eud. 86 (vor 165^).

''cunTTXripujcic [LXX, Aristeas] Tebt. I 61 (b) 382 (118^); 72, 385

(114^); 112, 7. 61. 105 (112^). Grenf. 11 33, 7 (100^).

II—I* Koviacic [Aristeas 90] Überstreichen Strack, Ptol. Inschr. Arch.

III 129, 11 (11=*). Tebt. I 241 (74^).

P XuTpuucic Tebt. I 120, 41 (97 oder 64^).

TTapaiacic Tebt. I 37, 8 (73=*).

TTpocqpujvricic Grenf. I 35, 6 (99=*).

IIP ä-rroKäeapcic Rev. L. .39, 10 (258^). äqpifcic [Aristeas 173] Petr. II 13

(18") 6 (258— 53"). eTiicxccic Petr. II 20 col. 3, 12 (252"). öpacic Ka-

nop. Dekr. 56 (237") von der Erscheinung des Sonnengottes; in der Be-

deutung „Gesichtssinn" bei Menand., Arist. , Aristeas 142. Plut. '^^ücic

Rev. L. 47, 1; 58, 8; 60, 16 (258").

ni—11" '^aipecic— aipr)cic, s. S. 66. ^airricic. '^dvdKpicic. ''dqpecic.

^biäQecic. bioiKTicic [Aristeas]. ?KT(e)icic S. 91. ''evreusic (Bitt-

schrift). ^cüvTa^ic [Aristeas].

III—I" '^d-rröbeiSic [III. IV. Macc, Aristeas]. öericic. bieyTÜricic [Dem. 24,

73] Petr. ^ 58 (c) col. 1, 1 (III"). Rev. Mel. ;}22 tll"). böcic. ^rnrncic.

ILieTpricic. luiceincic. Trapevjpectc Ausrede, Ausflucht [Dem. 18, 37

gefälschte Urkunde; Aristeas; in pergamen. Inschr. III"] Rev. L. 14, 7;

47, 3; 49, 7; 50, 6. 16; 54, 7; 74, 7 (258"). Par. 63, 1, 15; 8, 16 (165").
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Grenf. I 17, 10 (147 oder 136»). Tebt. I 5, 61. 84. 187ff.: 43, 39 >;il8»j etc.

'^TTpäSic (nur vom Eintreiben des Geldes) Rev. L., Petr. I oft. Lond. 11

p. 16, 11 (111»). Trpacic. crepecic— cxepricic [Axisteas] S. 65f. '"riuricic.

II—I» ^d|acpicßr]Tricic. ^dvaveujcic. '^ävatrXripuucic. '^ävecic [LXX,
Aristeas]. dtvTavaipecic Tebt. I 61 (b) 347 (118»); 72, 337 (114») [Arist.

top. 8, 3]. ävTiXrmjic— dvTiXrmvyic S. 195. "^dTTÖbocic. '^dTröXucic
[III. Macc, Aristeas). dpiOuricic [Herod. 2, 143, Strabo] Tebt. I 112. 92

(112»). d9riY1cic. ßeßaiuucic. ^'ßoüXricic [Aristeas]. ^evecic. öecic
^in der neuen Bedeutung ,Geldkatze' = tuüvri) Par. 9, 9 (145»). bidYvuj-
cic. '^öiaipecic, über biaipricic S. 66. ^6id\r|HJic [11. Maccab., Aristeas].

öidcxacic. bidq)av)cic — bidqpucic (unter lonismen S. 21). biecic
[Hippokr., Arist.] Grenf. 1 17, 21 (nach 147 oder 135»). ^ 6 löpöujcic [Aristeas].

eiCTTpaSic. eK06cic (Bekanntmachung). eKKpoucic Abzug Tebt. I 121,

133. 135 (94 oder 61»). [Xen. Cyneg. 10, 12 = Heraustreiben]. eKxucic.
''eEaipecic Abladeort, Warenlager [Hjperid b.Poll. 9, 34]Tebt. I 5, 26 i'llS»).

^e-rraüEricic. "eiri-fvujcic [LXX, Aristeas]. ^€TTi6eiEic. '^eTTiöocic

[Aristeas 51]. '^eTTiGecic [Aristeas]. ettiXucic Aussöhnung [Aeschyl.

Sept. 124] Grenf. H 26, 27; 30, 31; 31, 19 iTI— I"). erriTrXriEic. '^eiri-

CKei^ic [LXX, Aristeas]. ^'eiTiCTacic [Aristeas]. ^^-rriTacic. ''ecpecic

Grenf. I 17, 26 '147 oder 136»). KÖGapcic. '^KOTÖßacic. KaTaqf>pö-
vi-jcic [IL Maccab., Aristeas]. '^Kpicic [Aristeas]. Kupujcic Bü 992 I 10.

\nv|iic. '^oiKrjcic— o'iKecic S. 66. "-rrepicTacic L^mgebung, Nachbar-
schaft Tebt. I 14, 19 (114»); 27, 6. 50 (113»); 60, 4 (118»); 84, 6, 86; 151.

222 (II»0- 'TTXripujcic. ^irpöOecic [LXX, Magn., Aristeas]. irpöcXrivyic.

''TTpöcpacic. "cÜTKpicic. "cüXXriviJic Eosettastein 17(196»). '^cuvdX-
XaEic Tebt. I 61 (b) 89. 91 (118»). '^ÜTTÖCTacic [Arist.] Tebt. I 61 (b)

194 (118»); 12, 111 (114»). uTTOcxecic Tebt. I 10, 7 (119»). ""(päcic

(astronom. term. techn. und = Ausspruch) Par. 15, 68 (120») qpdcci Kevfii.

Tebt. I 119, 42 (105—01»); 191 (I»M.

19. Substantiva auf -cuvi-|.

IIP lepeuücuvri Kanop. Dekr. 23 (237*). Zur Bildung vgl S. 15.

II» '^euTvujuocüvri Par. G3, 3, 84 (165»). Leid. B 1, 7 ilG4»).

20. Substantiva auf -iiip.

II* Hucxrip Schabeisen Par. 36, 17 ('163*).

c(paipa)(Trip) [LXX] lederner Riemen Lond. II p. 12, 22 (II*).

Xprixrip (Bedeutung? = Kprixrip? oder ,Benätzer'?) Grenf. I 21, 10

(126*) Touc be y (XoiTTOuc) oi'kouc küi xP^Tiipac.

II—I xiXujtrip Futtersack S. 179 und 2SS.

ni» inuKTi'ip Nase (poet.) S. 29. n^uKxVip Kühlgefäß Petr. I 12, 21 240»).

Petr.- 139 (a) I 5 (Hl»).

21. Substantiva auf -xripiov.

III" beiKxnpiov (Bedeutung unsicher; vielleiclit ein Ort, wo Waren
ausgestellt sind, vgl. E. M. 261, 9) Petr.^ 142, 27 (III*).

ecprmepeuxripiov Haftlokal Petr. II 10 (2) 13 (c. 240*).

iTtujxripiov Kelter Rev. L. 49, 6. 13; 51, 1. 2 (258*).

Xnicxiip[io]v Häuberbaude Petr.^ 28 (e) 6 (260*). Über Xnicxnpioi (?)

vffl. oben S. 27.
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XofeuTripiov, Rev. L. 11, 13 (258*).

IP eYXoTiCTripiov Kanzlei der Steuerberechner, Lond. I p. 41, 111

(158^) TÖ ^TXoTicxripiov. Vgl. ägypt. Inschrift C. I. G. III p. 302.

erriXoTripiov, wohl abgekürzt aus eniXoTicTripiov, Lond. 1 p. 42, 133

(158 '^).

Z^uücrripiov (= lojcirip) Lond. II p. 11, 8 (152— 141*j. Sophokles

Lexic. zitiert aus Mauric. Goth. II 2, 12 p. 303 Z^uucidpiov.

Karaxurripia ägyptisches Fest bei der Nilüberschwemmung Eud. 3,

75 (vor 165'').

KXoiCTripiov gesponnener Faden (geschr. KXuucTr|pei<^a/) Ostr. 1525

(124/3-). Vgl. Wilcken Ostr. I 225f.

III* öeciumTripiov. biKacTi'ipiov. '^Kpixripiov. Xo-ficxnpiov Rechnnngs-

kammer) Petr. II 10, 35 (III" .

III—11" '^^pYacxripiov. TTOxripiov [Aristeas].

II" oiKTiTnpiov (poet.) S. 29. TTpuTripiov (Her. TTpr|Tripiov) Rev. L. Append. I

col. 3, 15 (II").

Ein neues Masculin. auf -xripioc ist xP^ctripioc (Bedeutung

unsicher) Petr.^ G (a) 22 (237'^), womit zu vergleichen ist xap\cir\-

pioc P. Reinach 9, 32 (112^); 15, 28 (109*); 16, 37 (109*). Wilcken
(G. G. A. 1895, 136) erblickt im erstgenannten Wort eine Gaubezeich-

nung. S. Reinach zur Stelle.

22. Masculin. A-Stämme auf -ty]c.

a) Paroxytona auf -irjc.

IIP epTobiLUKxnc [LXX; Philo 11 86, 38] Frohnvogt Petr. II EinL

p. 6 u. Nr. 4 (1) 2 (255*). Wilcken Ostr. I 690.

CTaG)uobÖTric Lond. I p. 61, 6 (261 oder 223*).

ÜTTobuTTic Panzerhemd [LXX] Magd. 13, 6 (III*'").

III

—

II* xoXxuTr|c (xoaxvJTrjC?) Belegstellen § 39 S. 186; vgl. auch

S. 39.

n* ^dTTOCTdinc Amh. II 30, 34 (II*j. Rev. Mel. 295, 12 = Archiv II

518, 12 (131/0*).

dpxuTTripexric Par. 10, 19 (145*).

ßabicrriXdTTic Tebt. I 262 (11*0-

evbiKTTic (= evbeiKxric) [LXX] Par. 45, 4 (153*).

epioüqpdvrric Tebt. I 5, 239 (118*).

laxpOKauTric, „Spezialarzt für Brennen", hergestellt v. Wilcken
Ostr. I 377 (aus iaipOKXriTric) Lond. I p. 48, 7 [nicht wohl iaxpo-

xaucTric].

leponjdXxric Tempelsäuger [los.] Dittenberg. inscr. or. II 737 (II*).

W. Otto I 90.
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KuujueTeTai (für Kuu)Lir|YeTai) = KUJ|uapxoi Dittenb. inscr. or. I 97, 10

(nach 193^).

Xivo9dvTTic (unrein komponiert statt \1vou9dvTr1c oder XivucpdvTric)

Par. 53, 14. 30 (16?,^).

jaexacxicTnc Ostr. 1, 5 (ptoL). Bedeutung unsicher; vgl. Tiapa-

cxiciric.

oivoTTÖiric [N. T.] Leid. U IV 21 (IP""), hergestellt von Wilcken,

Melanges Nicole p. 584.

öpKUJ)aÖTr|C Eidesleister Grenf. I 11 col. 2, 17 (157*): von Phot. lex.

wie 6pKiCTr|C statt öpKuurric verworfen.

"trapacxicTTic Aufschlitzer der zur Mumifizierimg bestimmten Leichen

Tor. Vin 2. 5; IX 6 (119*). XIV 3. Zur Sache vgl. Peyron Pap.

gl-. I p. I L. 21 u. W. Otto I 105ff.

caupriTTic Tebt. I 57, 4 (114*); 211 (nach 99*). Nach W. Otto,

Priester und Tempel I 111 eine Art Tierwärter, nicht wohl Krokodil-

pfleger, sondern Pfleger einer anderen Saurierart. Vgl. Diels,

Indog. Forsch. XV (1903) Ifi".

tavuqpdvTric Tebt. I 5, 171 (118*).

iiTTOKaucTTic Heizcr Leid. S III 80; VII 8; T 5 (160*).

cpptvaTtdiric (poetisch) s. Anhang zm* Stammbildung nach § 90.

III" beciLiiUTric Petr. 11 13 (3) 9 (258—53"). KiuMriTric Petr. 11 6, 6 (255»).

jULicxric Petr. I 21, 23 (237"). övriXdxric [Dem. 42, 7] Petr. 11 Einl. p. 32,

12 (in»); 25 (f) 1; (i) 11 (226"). Petr.- 61 (i) 4 (225"). P. Reinach y^ 5

(112"). ce|Liiba\ixr|c (apxoc) aus feinem Weizenmehl bereitetes Brot

[Hippokr. p. 356, 18 oi öe ce|uiöaXTxai icxupöxaxoi ttüvxujv xoüxujv xüjv

äpxujv] Petr. H 25 (b) 8. 20; (e) 3; ig) 6 (226").

ni

—

I" dirriXiujxric Ost (lonismus, S. 16). ''^TTicxctxric. ^ipfäTr\c [Ari-

steas 231] Petr. 11 32 (1) 8 (c. 238"); 33" col A 21; auch 19 (2) 4 ist statt

^Pfdvriv vielmehr ^p-fäxriv herzustellen (IH"). Petr.- 142, 21 (III"). Tebt. I

145 (113—1"). 252 (95 oder 62"); 121 introd. und 51 (94 oder 61 "V inrri-

p^xTic [Aristeas].

IT" '*t5iuuxr|C [Aristeas] Rosettainschr. 52 (196"). TT\«vVTxric Eud. col. 7.

Xdpxnc Tebt. I 112, 25. 61. 81. 118 (112").

II—1" TrpoqprjxTic Par. 5, 3, 1 (114"). Tebt. I 6, 3 (140"); 214 (,U»^);

140 (72").

b) Nomina auf -(xric.

cpiXoxexviTric, Ehrentitel in einer Inschrift der dionysischen

Künstler zu l'tolemais, Dittenb. inscr. or. I 51, 73 (239*). Über die

vermutliche Bedeutung des Wortes „Patron des Technitenthiasos" vgl.

Dittenb. i. 0. 150 Note 2 und ')! Note 19. Im allgemeinen vgl. Lüders,

die dionysischen Künstler.

Xepcixnc Petr. 11 32 (2*) 8. 14 (c. 240*).

in

—

II* dpxitpuXaKiTnc, Belege unter den Zusammensetzungen §87,2.
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cpuXaKiTTic B U 1007, 14 (243^;. Petr. II 14 (2; 10; 32 (2''j

5; (2'^) 23 (c: 240=^). Petr.^ 28 (e) 12 (260'*). Dittenb. inscr. br. I

85, 4 (221—05^); 9G, 4 (205—181^); 130, G (140—116=^). B U 1012,

9 (170^). Par. 03, 142 (105") etc.

11* evuTTVioKpixric Par. 54, 78 (163*).

Oiaceixric (= Giaciiric) [Poll. 6, 8; delische Inschr., Moeris p. 186

OiacujTai bid toö uj 'A., Giaciiai "€.] Dittenb. i. o. I 97, 11 (c. 190*).

Biacixac auch auf einer Inschrift von Thera (164— 159*) Dittenb.

I. c. II 735, 23 f. cuveiacixric [Ar. Plut. 508 cuvOiacuürnc] Greiif.

I 31, 5. 15 (104—3'^). Ziebarth Rhein. Mus. LV 514.

Kafar|XiTr|c Kamelwärter Oxy. IV 710 (aj 4 (111*"). Ebenso (nicht

Ka|uriXeiTr|c) ist zu ergänzen Goodsp. 30 col. 3, 17; 7, 27; 8, 8. 9;

12, 22-, 30, 23; 35, 18 (191— 192 n. Vgl. B U II 544, 3 Ka^r|\ei-

Tuuv fZeit des Antoninus). Arist. h. a. 9, 47, 1. Strab. XVI p. 748

Ka)Lir|\TTai.

KevTpiTTic (KdXa^oc) Stachelrohr Tebt. I Ol (b) 426 (118^); 72, 435

(114=^); 152 (112=*).

KuuiLiiiric (sonst Kuj|uriTric, s. ob.) — zu KULt)LiiovV — Par. 34, 3 (157*).

XaoKpixnc Tebt. I 5, 210. 219 (118*). Tor. I 7, 3 (117*).

III" ^^xexviTric [Aristeas].

III—n* ^rpa-rre^iTric [Aristeas].

Über Femininalbildungen auf -itic s. § 84, 8^.

c) Oxytona auf -xric.

III* emexpriiric Petr. II 30 (e) 3 (235*); 9 (2) 8; (3) 6 (241—39*).

KOViaxiTC Kaikaustreicher [Poll. 1, 125 Komödientitel des Amphis]

Petr. 2 p. 290 col. 1, 7 (221*). Sakkakini 151. 153 (III*). Goodsp.

30 col. 42. 17 (191— 192P).

ni—II* "bioiKTixric Rev. L. 23, 3; 38, 3; 86, 0. 7 (258*). Petr. II oft.

Par. 02, 3, 2; 8, 13 (II *i). Tebt. I passim.

eTXoTicxnc [LXX] Rev. L. 18, 9; 37, 12 (258*). Tebt. I 72, 449.

452 (114*); 124, 19 (118*).

XoTeuxnc Rev. L. 9, 2; 10, 1; 11, 10; 12, 12. 14; 13, 2; 10, 11; 52,

27 (258*). Petr.2 q-
(y^ ,3. 112 (f.) 1. 4. 9; 125, 11. 15 (III*).

Pariser Holztafel bei Wilcken Ostr. I 05 A und B (III*). Fay. XI 29

(nach 115*).

II* ßaciXicxric Dittenb. i. o. I 130, = Strack, Dyn. d. Ptol. Anhang

Nr. 108 (140—116*), Mitglied eines Kultvereins. Vgl. W. Otto

1. c. I 126ff.

eMcpavicxnc [Aristeas 107] Tor. I 8, 12. 32 (172*).

evxacpiacxnc [LXX] Par. 7, (100*). Später Oxyr. III 470, 9 (röm.).
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epeuvriTiic Par. 60 (b) 15 (c. 150^).

KttXXuvxric Par. 36, 25 (163'*). Lond. I p. 34, 6 (161^).

KopbttKiCTric (Kordaxtänzer) Tebt. I 231 QP^).

KUJ)ao)aic6uuTric Tebt. I 183 (IP^), ein Beamter bei der Verpachtung

der königlichen Domänen.

TTopeutric (=TTopeneuc) Ostr. (Theb.) 1351, 2; 1354. 1504. 1507.

1508 (c. 144^).

TTpuuTOCToXicTnc (Priestertitel) Grenf. I 44, 2, 2. 6. 11 (U**). C. I. G.

m 4945. 4946. Vgl. W. Otto I 86.

ijTTobioiKTiTric Leid. B 2, l4 (1(34"); D 1, 1 (160*). L 1, 12. Grenf.

II 23, 2 (108"). Par. 27, 1 (160"); 29, 9; 63, 7, 20 (165») etc.

cpiXoßaciXicxric Par. 15, 4 (120"). Grenf. I 30 verso (103*). Amh.

II 39 verso (II"). Näheres bei Ziebarth, Griech. Vereinswesen

S. 62: „eine staatliche Korporation, vielleicht eine Truppenahteilung

(Leibwache?).^' Vgl. Wilcken Arch. II 123.

II—I" ""ßeßaiujTTic „Hintermann der Bürgen" Wilcken Ostr. I 554.

BU 995 III 9 (109"); 996 III 9 (107"); 997 H 10 (103"). Tor. I 6,

10 (117"j. Grenf. 11 15, 2, 10 (139"); I 33, 4 (103"). Par. 5, 2, 4

(114"). Amh. n 51, 28 (88").

TTpoTTUjXnxric BU 996 III 9 (107"); 997 II 10 (103"); 9:t8 I 11 (lOO"»).

Par. 5 col. 2 (114") = Leid. M 2, 6; N 2, 12 (99").' Grenf. II 15, 2,

10 (139"); I 36, 8 (99—88"). Amh. II 51, 28 (88").

''xeipicTric, Belege S. 24.

I" dvTXninc Tebt. 1241 (74").

apxevxacpiacTnc Leid. H 10. 22 (99"). W. Otto I 109.

€Trapbeuxric Tebt. I 108 introd. (93 oder 60'); 120, 137 (97 oder 64"^;

209 (76").

Xifiva(cxric) Tebt. I 209 (76"). Wilcken Ostr. I 508 Note 2 er-

wähnt Xijuvacxfic Kai Kaxaciropeuc in einem unedierten Par. Pap.

(wohl aus röm. Zeit?). Wie es scheint, bedeutet das Wort einen

mit der Nilbewässerung beschäftigten Beamten. Das Amt Xiuva-

cxeia BUI91, 5 (171i').

<piXo7TUTicxr|c (poetisch), s. Anhang über dichterische Neubildungen

am Schluß der Starambildung nach § 90.

III-^ ßabicxric Paßgänger v. Esel [Euv. Med. 1182] Grenf. II 14 (b) 5 (•227*).

baveicrnc Petr.'' ö3 (j) 9 (IIP). 6oKi)aacTric [Aristeas 252] Leid. Q 4

(260—59»). Petr." 50, 2 (III'). '^^TTun'rnc Rev. L. 11, 15; 20, 7 (258').

KiGapicrnc. KoWußicxnc Geldwechnler [Lya. b. Poll. 7, 33; N. T.; von

Phryn. 440 (Lobeck) gegenüber dpYvipaMO'ß^c verworfen; doch auch bei

Menand.] Petr.'-ö9 (a) col. 1, 7 <III"). '"öpxncxi'ic — ''cuXitiktiic Dittenb.

inscr.or.I 52, 43.45.64 (239"). cuvaYUJvicxncDitteub.inscr.or.I 51, 56 ^239»).
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111—11" ^laeTpriTric [LXX, Perg., Aristeaü]. xPIM^fiCTric [Aristeas] (ein

liichteramt, vgl. Mitteis Reichsrecht und Volksrecht 47 ft". und 0.

Gradenwitz Arch. III 22 ff.) Petr. II 8 (2b) 2 (246«); 38 (c) recto 3;

verso 47 (228"). Fay. XI 25 (nach 115»); XU 27 (103"). Tebt. I 5, 214. 218

(118*); 24, 35 (117";; 29, 1 aiO"j. Par. 14, 35 (127"j. Tor. III 36; IV 11

(117») etc.

II» äp^ecTY\c [Akzent nach Spitzner zu II. 11, 306; ebenso Herodian I 7'J, 1;

II 74, 3y L.] Eud. 482 (vor 165»). eepa-rreuTric. '"iraXaiCTnc Par. 5, 24

8 (114»). ''irpecßeuTnc 10, 2 (145"). Tapixeuxnc (Herod. 2, 89) 5, 3, 9;

col. 18, 1; col. 26, 10; col. 2Ü, 5 (114"j; 61 verso ^56"). Fay. XIII 4 (c. 170»).

Tor. I 8, 14. 23. 33 (117»j. Leid. P 23 rechts (II»;. W. Otto I 105 ff.

II— I" riTTTiTric Flickschneider [von den Attizisten gegen ÖKecrric ''Alkiphr.

II 24, 1) verworfen, vgl. Phi-yn. 91 (Lobeck); doch in guten Mss. Xen. Cyr.

I 6, 16J Tebt. I 11--', 48 (112»); 90, 24 (I"').

Unbestimmt ptolemäisch eir]f)-]Tr\c Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 138, 18.

Anmerkung. Femininale Substautiva auf — ttic sind überaus

selten: z. B. oiKeiörric Par. 63, 8, 22 (165"). öciörnc 30, 15 (162»); Dresd.

I 7. Neubildungen kommen nicht vor. Im Sinne von eAeuOepiöxric steht Par.

49, 7 (c. 160») fe\eu0epia.

23. Maskulin. Substantiva auf -töc.

III» öxexoc Petr. II 6, 9 (c. 250"). ilictöc 49 (a) 16 (klass. Stück III»).

in_Ia feviauTÖc Belege S. 200; >^icTÖc Gewebe Rev. L. 90, 4; 94, 2. 5 (258»).

Tebt. I 117, 53. 70 icxou mcGöc (99").

II» dXotiTÖc (Xen. oec. 18, 5) Tebt. I 48, 17 (113»j.

I» TpÜYlToc Lesezeit [Herodian I 219, 29—220, 1 rpÜTriToc 6 Kaipöc jnovo-fevüüc,

TpuTnTÖc 6e Tö TpuYuu^evov] Tebt. I 120, 120. 124. 140 (97 oder 64»).

Alkiphr. (Schepers) 11 12.

24. Femininale Bildungen auf -rpa, -rpia, -9pa.

a) Nomina agentis auf ^xpa:

II» eöcxpa eine Gerstenart [Ar. eq. 1332 der Ort, wo Schweine abgesengt

werden] Tebt. I 9, 13; 11, 9 (119"). Vgl. E. M. djucpiKaucxic- f\ öpeivf)

KpiOr), r|v riiueic eücxpav KaXoüiuev. Hesych. eiicxpa . . . ö cxdxuc, öxav pLX]

TTeireipoc uiv dTroqpXoxicOri. Vgl. van Herwerden Append. lex. suppl. p. 94.

Sücxpa Striegel [Phryn. 299 (Lobeck) Eücxpav (U)'-) Xe-fe, dXXd cxXeY-ri6a]

Lond. II p. 12, 25 (E"). Par. 10, 11 (145»j.

b) auf -rpia:

II'' ßeßaiuuTpia Grenf I 33, 49 (103**); verbunden gewöbnlicb mit

TTpOTTUüXriTpia (Vorverkäuferinj BIT 994 III G (113''). Cop. 10/11

(100"). Grenf II 23 (a) 2, 11 (107^).

c) auf -9pa:

IIP biaßdepa [LXX, Aristeas] Schiffsleiter Petr. II 18 (8) 3 (25<S—53=^).

e).iß\r|9pa (oder zu eußXrjGpov?) Ladung Petr.- 129 (a) 13; abgekürzt

20; (b) col. 2, 3. 6 parallel neben qpöpeipov (IIP).

25. Neutrale Substantive auf -xpov.

IIP e-fKoifiriTpov Petr.-' 9, 20 (c. 240=^;.

Gepicipov Sommerkleid [LXX, Alkiphr. (Schepers) IV 12, 1; Theokr.

15, 69 Gepicxpiov] Petr. I 12, 18. 20 = II Einl. p. 22 (c. 238^). In
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der neuesten Ausgabe desselben Stückes Petr.^ Xr. 9, 19 bietet

Kenyon die Lesart GepicTou, die demnach neben zweimaligem

BepicTpou stünde. Gepicrov bisher mehrfach bezweifelt, vgl. Thes.

gr. s. V. Bepicxpov.

III—P (popexpov Trägerlohn Petr. II 21 (2) 19 (236=*): 30 (a) 13

(235*); 33 col. A 3; 39 (g) 8 (HI*). Petr.^ p. 313, 21; p. 129 (a) 21;

(b) col. 2, 4. 8 (IIP). Par. 60 (b) 18 (c. 150=*). Theb. Bk. X^ 5 (130=*).

Fay. XVIII (b) 6 (P).

P fi7Tr|Tpov Flickerlohn Tebt. I 120 introd. (97 oder 64*) fJTrriTpa

XITUJVOC.

ücpavxpov Weberlohn Tebt. 1117, 37.47.49.54. 57 (99*), jedesmal

der Plural üqpavrpa. ^)

26. Nomina agentis auf -Tuup.

IIP buriTopec (Wehegötter von buduu) liest Wessely Artem. 7: utt(ö)

ToO 'Ocep[dTTi]oc Kai tujv bur|TÖ<(p)>ujv (IIP).

n* dvTiX)i|UTrTUjp [LXX dvTiXriTTTuup] Lond. I p. 38, 18 (158*).

IIP K\riTUjp [Dem. 34, 15 — aber in 2 cocld. KXriri'ipujv] Petr.- 21 (g) 34 (226*).

\riicTUjp (poet.) S. 29.

III—I TrpdKTiup [in Athen ein Finanzamt, Dem. 25, 28] Petr. 11 13 (17) 2

(258—53»); 17 (1) 8. 15; 22, 15 (HI»). Magd. 41, 5 (III»"). Tebt. I 21, 3

(115»). 34, 8 (100»). 35, 8 (111»). 76, 11 (112»). 100, 12 (116»). 120, 60.

91 (97 oder 64») etc.

II» äXdcTuup (poet.) S. 27.

27. Substantiva auf -uuv, -ujvoc mit lokaler Bedeutung.

III—^P d|UTTe\uuv [Theokr. 25, 157 djuireXemv, früher nicht belegt]

Rev. L. 25, 2; 26, 17; 33, 11. 13. 19; 36, 12. 15; 37, 10 (258*).

Petr. II oft (s. Index). Lond. II p. 14, 11 (116—111*). BU 993

III 10 (127*). Grenf. II 28, 7. 9. 12. 14 (103*). Tebt. I 5, 99 (118*).

24,43 (117*); 80,22.32 (IP^; 120, 133 (97 oder 64*) u. oft.

III—IP TTepicrepiLv Taubenschlag [Plat. irepiCTepeiuv] Petr.- 69

verso 2. 5. 6; 119 col. 1, 4. 6 (IIP). Grenf. I 21, 9. 11. 17 (126*).

Tebt. I 62, 49 (119*); 79, 71 (148*); 84, 9 (118*); 86, 15 (IP^-

Ostr. 1228, 3. 6 (unb. ptol.).

<poiviKUJV Palmenland, Petr. II 39 (i) 14—21; 43 (b) öfters (IIP).

Petr.2 68 q^-^ 3 (^mafy ^^^^^ jj 3^^ 3 (^112*).

1) Daß in diesen beidiMi Fällen lUldungen auf -rpov mit dem hier häufigen

Plural vorliegen (vgl. öibaKTpa, Opdirrpa, KÖ|LUCTpa, iiiivuTpa\ haben die Heraus-
geber zu Oxy. IV 736, 7 richtig erkannt an Formen wie öXecrpa 736, 8. 31. 34.

72. 76; 739, 6; rinriTpa 7.T6, 11; K^pKicxpa 77, KÖXXtixpa 91; ciTOTTÖiiTpa 739, 4

(um Chr. Geb.). Als ähnliche Bildungen seien notiert: larpa Colli tz Dialekt-

inachr. 3339. 3340. Kcipxpa (ttökoiv) Scherlohn Lond. I (CXXXI) p. 173, 11

(78— 79p). qpOXaKxpov Oxy. III 502, 43 (164p). Goodsp. 10, 10 (180«').
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IP dccpaXuuv (sicherer Platz? SchrankV) Grenf. 1 14, 8 (150 oder 159''j.

eXaiuuv Ölland Tebt. 181,30; 82,8.22.26 (115«^); 87,43 (IP^.

ißiuuv Ibispflegestätte (= ißiuuv xpocpr)), hergestellt von Crönert
(Wehschr. f. kl. Phil. 1903, 484) Tebt. 1 62, 23; 64, 10. 11 ( 116^;

121, 78 (94—61'»). So wohl schon Petr.^ 68 (b) 4 xöv ißi(a)va),

geschr. IIP*.

Xrivuuv Kelterplatz Lond. II p. 14, 13 (116—111=»).

P KOiTuuv Schlafgemach [von Phryn. 252 Lob. als vulgär verworfen]

Tebt. I 120, 14 (97 oder 64*»).

Anmerkung. Einem besonderen Bildungstypus gehört an das vei--

einzelte koivuuv (= Koivuuvöc), das Poll. 8, 134 als ZevocpuuvTOC i'biov

bezeichnet. Es ist erhalten Eev. L. 10, 10 (258'») KOivOuvec = Genossen,

Teilhaber; so zu ergänzen 11, 15; 14, 10. 16; aber in demselben Sinne

Koivujvoi 18, 2. Das Wort findet sich in der Tat früher bei Xenoph.

Cyr. VU 35; VIII 1, 16. 36. 40; außerdem bei Find. pyth. 3, 28 als v. L

neben KOivdvi. Schmid, Wochenschr. f. kl. Phil. 1899, 541ff.; 1901, 602.

Radermacher, Eh. M. LVII 48, 1. K.-BL I 506 u. 519 Anmerk.

28. Einsam stehende Bildungen.

a) Ganz allein steht als maskulin. Substaut. auf -vöc:

II—!» beKttvöc Aufseher über 10, Tebt. I 27, 31 (IP^) beKavoc

qpuXttKiTUJV (decuriones) ; ebd. 251 (P"). Vgl. dazu das dunkle

bexavia Dittenb. inscr. or. 11 615, 3 dcpiepuuBri 6 TTupYoc jueid rfic

bcKaviac (260—68^) [aus Arabien] und Revue arch. Quatrieme

Serie II 1903 p. 167 n. 189 dve6penjd)ur|v dvireXujv beKaviav. Marc.

Diacon. vita Porphyr. (Teubn.) 35, 9; 36, 17. Auch Arrian und

Aen. Tact. haben das Wort.

b) Ein vereinzeltes Femininum auf -öpa ist:

IP Ti)aiöpa (= Tijuri?) Lond. I p. 26, 17 (161'»). Vgl. ionisches rrXriGuüpTi.

c) äpjLioXid (äpinoXed) Mundvorrat (poet.) vgl. S. 27.

Ergebnisse, a) Von postnominalen Bildungen stehen voran

die im wesentlichen an vokalische Stämme angegliederten Abstrakta

auf -ia (48 Neubildungen und zwar 33 von 0-, 10 von A-, 3 von S-,

2 von K- Stämmen abgeleitet). Weit seltener werden von konsonan-

tischen Stämmen Nomina auf -eia gebildet (3). Die Suffixe -|uovr|,

-Trjc (feminin.) sind gänzlich abgestorben; ebenso nahezu -cuv)i. In

ganz vereinzelten Fällen begegnet die femininale Bildung auf -de

und die neutrale auf -aiov.

b) Unter den postverbalen Ableitungen sind -)uöc und -r\ (-d)

an Verba barytona, -eia an Verba auf -euuu gebunden: auf -juöc
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kommen 32, auf -r\ i-d) 25, auf -eia 28 neue Exemplare; die letzt-

genannten zerfallen in solche ohne (12) und in solche mit Variante

auf -ia (9) und in Amterbezeichnungen (6), denen scheinbar nominale

(A-, I-, Eu-) Stämme, tatsächlich aber gleichfalls Verbalformen auf -euiu

zugrunde liegen, wenn auch nur vorgestellte, nicht tatsächlich ge-

brauchte. Am üppigsten wuchern die bei allen Verbalstämmen mög-
lichen Bildungen auf -|ua und -cic, die je 45 neue Exemplare auf-

zuweisen haben. Der zu allen Zeiten seltene Typus -)ar| ist mit

2 Neubildungen vertreten. Über den ionischen Charakter mancher

Bildungen auf -|ua vgl. oben S. 24.

c) Noch lauge nicht so zahlreich wie in nachchristlicher Zeit

und im Neugriechischen sind die Deminutiva: 18 neue auf -iov

(-lovj, 2 auf -ibiov, o auf -dpiov, je 1 auf -ic und -ibeOc, zu-

sammen 25. Dagegen nehmen neutrale Bildungen auf -iov und -lov

ohne deminutiven Sinn einen immer weiteren Raum ein: im ganzen

40 Neubildungen, darunter viele substantivierte Adjektive, manche

mit Varianten auf -eiov (8), das selbst wiederum 9 eigene Exemplare,

größtenteils Komposita, getrieben hat. Ebenso finden sich 11 früher

nicht belegte Substantive auf -ic ohne deminutive Bedeutung; doch sind

dies meist ursprünglich Adjektiva mit zu ergänzendem femininischen

(lattungsbegriff. Das Suffix -rripiov hat in 6 Neubildungen lokale Be-

deutung, in o Fällen scheint es auf ein substantiviertes Adjektiv zurück-

zugehen, in 1 Fall Weiterbildung eines Nom. agentis auf -xrip zu sein.

Zur Bezeichnung eines Ortes dient außerdem das Suffix -luv,

-üJvoc, das 8 neue Exemplare aufweist.

d) Nomina agentis sind besonders zahlreich auf -iric, und

zwar auf -irjc 20, auf -iTi]c 11, auf -iiic 24 neue Wörter; seltener

auf -evjc (5), auf -irip (4) und auf -Tuup (2). Weibliche Parallel-

bildungen lauten auf -tpia und -Gpa (je 2 Fälle), denen als neutrale

Form 5 Bildungen auf -rpov zur Seite stehen.

e) So ziemlich ohne Vorgang sind die einsam stehenden Bildungen

auf -vöc und -öpa.

§ 84. Abgeleitete Adjektiva.

1. auf -o.ioc, -laToc.

a) von 0- Stämmen abgeleitet:

III'^ dfivaioc Rev. L. 97, 7 (258") — wohl zu u^ivöc (Lamm) |Ar.

av. 1559. Theokr. 5, 144. Ael. NA Sb, 291, Parallelbildung zu
' 7 1 O

dfiveioc [Theokr. 24, Gl].

III" ücTepaioc.
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b) von feminiiialen A- Stämmen:

IIP bujpeaioc Pariser Holztafel bei Wilcken Ostr. I p. 65 A; dagegen

B buupaiac; Londoner und Berliner Tafeln ebd. p. 66 f. buupeaiac.

''-rrepiKecpaXaia (substantiviert = Helm, Kopfbinde) Petr.^ 140 (a)

n (IIP).

P KaraYöioc (vulg. KaxctTeioc, z. B. LXX) BU 999 I 7 (99*).

III— I dYopaioc. ^ öva^KOiToc.
11" ''ÖKinaioc Tebt. I 24, 56 (117"). ''^yToioc (vulgär statt ^yy^'oc, nach

Glaser de rat. 80 ionisch) Zois T 2.5; II 25 (150—148"). Grenf. I 12, 18

(148"). Pap. Kairo Arch. I 64, 3. 7 (123"). Tor. I 5, 37; 7, 31 (117").

Lond. II p. 13, 8 (116—111"). ceXrivaToc [Orakel bei Herod.] Eud. 3, 26

(vor 165"). Über ceXrivieToc s. nächste Nummer.
Nach Analogie von crabiaToc, öpYuiaToc u. ä. entwickelten sich früh auch

von Stämmen ohne auslautendes i Formen auf -laioc: in den Papyri findet

sich das schon aus Aeschyl. belegte |D.riviaToc Rev. Mel. 302, 4 (II").

Wilcken Ostr. I 641. Notices et extr. XVUI 2 p. 420; später oft, wie

BU II 362 I 21 (214P); IV 20; 474 verso 2 (11?) ; 552, 4 (263?); 529, 6 (216»);

534, 5 (215P) etc. K.-Bl. II 292 Anm. 3. Glaser 77 ff.

2. auf -e(i)oc, -leToc.

a) auf -e(i)oc:

IP e7TiKaXd|ueioc auf dem Halme stebend Tebt. I 115 (IP^).

laecÖTCOC (über den Ausfall des intervokaliscben i vgl. § 10 S. 68)

Leid. U 3, 14 (IP). Polyb. jaecÖTaioc.

irpaKTopeioc (Pap. 7TpaKT<(op)eiuuv) Tebt. 172,463 (114*).

III" ävöpeioc = einem Mann gehörig (xituOv) Petr. I 12, 18 = 11 Einl. p. 22

(238"). ^aü\€ioc (aüXeia Güpa) BU 1007, 16 (243 oder 218"). ><ßac{-

Xeioc (YpaiLiwaT€Üc) Petr. II 23 (2) 1 — sonst immer ßaciXiKÖc. '^Y'Jvai-

keToc Petr. I 12, 18 = II Einl. p. 22 (238"). öiirXeiov, falsch aufgelöstes

bi-n-Xeov, vgl. S. 71. ^iriYeioc Petr. n8 (2c) 10 (246"). xoipeioc Magd.

4, 8 xriv Ti|uriv t[ujv xoi]peiuuv (III").

II" xaüpeoc Lond. II p. 11, 8 (152—141"). xnve(i)oc S. 68, geschrieben X'ivria

Par. 54, 14 (163").

b) auf -leioc:

Analog der Bildung auf -mioc (vorige Nummer) hat sich bei

Maß-, Zeit- und Wertangaben ein Suffix -leToc (oder -ieioc?) entwickelt.

Hierher gehören:

IP ctpraßieToc (oder dpxaßieioc?) Tebt. I 5, 59 (118*^); 61 (b) 55

(118^^); 119, 11 (lOö--^) dpxaßina.

jLirivieioc (cf. Nr. 1) Par. 62, 8, 11 (IP') |uiivieioic; Eud. 348 |ar|vir|av

(vor 165*). Goodsp. 1, 7 ^nvieioc (119—118*).

luvaieioc [Lob. Phryn. 552] Par. 10, 10 (145*).

ceXrivieToc (cf. Nr. 1) Leid. C p. 118, 1, 15 ceXr|veir|oic (IP). Griaser

de rat. 7 7 ff.

cxaxripieToc Leid. C p. 118, 2, 12 cxaxiipeuiouc (IP).
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3. auf -IIP öc:

III"' bepiaairipöc (bep|uaTi-|pd sc. djvr) Hautabgabe) Petr. II 32, 1

unterste Zeile (c. 240^). Petr.^ 32 (d) 3 (246=*).

III—IP' ruTripöc {lvT^pä Bierabgabe] Petr.^ 32 (e) 4 (c. 240''); p. 289

col. 1, 7 (22r'^)- p. 307, 5; p. 311, 2. Z. v. unt. (EP). Par. 63, 8, 98

(165^). Tebt. 140,4 (117-).

Tapixripöc [Athen. 137 F] in der Verbindung Kpeüuv xaXixripuJv (sie)

Petr.'^ 58 (a) 2 (III''); in anderer Bedeutung (Beamter, der bei der

ßalsamierung beschäftigt ist?) Fay. XV 4 (112^); so wohl auch

schon Petr.2 117 (h) col. 2, 3. 23 (in^").

ni—P xapTY]p6c (xapTr]p6. Abgabe für xapTvic) Petr.- 115, 3. 7 (III").

II'' 66ovir|pöc (öGoviripd Steuer für oGövia) Ostr. 1499,2 (Theb.) 11*.

Wilcken Ostr. I 266 ff.

III'' XuTTiipöc Petr. n 13 (19) 13 (258—53»).

II" ixSuripöc [Ar. fragm. 449. LXX] — ixOuripä Fiscbsteuer Par. 63, 4, 98

(165*). ''.uoxeripöc Tebt. I 24, 57 (117»).

4. auf -rjc (S-Stämme):

m» ^^dcivric Tpoet.) S. 31.

n» ><(ixavric (eüpa) Par. 6, 18 (126»). ^bavjjiXnc (poet.) S. 31. ^^dKxevric.

ei)|uapric (poet.) S. 31. '^öXocxepnc (ionisch) S. 23.

5. auf -i)uoc und -ci)uoc:

IIP bopuucifaoc (vgl. böpuucic S. 437) Petr.^ 46 (3) 6 (IIP) djXevOuv

bopuucijuujv.

7tXijci)lioc (bisher zweifelhaft) P. Sakkakini 59 f. 94 TiXucijua = Wäsche

(IH'').

IP dTTttiTrici^oc Tebt. I 61 (b) 191 (118^); 64 (b) 2 (116«). 72, 107.

218 (114'').

d(peci^oc Tebt. 1224 (108=').

böci^oc Tebt. 15, 176 (118").

eibioiKricifiOC Theb. Bank 19 (131").

KaTaYuuYiiuoc Tebt. 135,5 (111").

^TTpdEiMOc Tebt. 172,294 (114").

XeipwTULJTiMOC Lond. II p. 6 (133").

III" dTiÜTiMOC Rev. L. 44, 11. 17 (258»). ''öökijugc Petr. 114^8)6 (•255»V

KdpiTi^oc Rev. L. 55, 20 (258»). ^|aövl^oc Petr. I 21, 20 (^237»).

III— II» ^^ßöXiiuoc (Herod.) S. 22. ^pYÖciMoc [LXX, Aristeas] Petr.- 99, 11

(III»). Par. 60 (b) 25 (c. 150»): ^pYdci|uov tujv öpxiuv (Bäckerlohn?). irpiuiiLioc

(nicht TTpLU|noc), Belege S. 136.

II» Kaxöxiuoc (mit K\f|poc, den Koloiiiyton gehörig') Tebt. I 27, 07 i^llS»"!;

60, 102 (118»'); Ol (b) 253; 64 (b) 6; 70, 05 i^Ul"). 72, 226 {IW). Isaios 2, 28

:= in Besitz genommen; LXX besessen; Luk. begeistert. Xö^iMOC (Herod.)

S. 23. '* |ud XI MO c Tebt. 1 häutig. öviJi|uoc (poet.) S. 32. ctriSpiuoc oft Tebt. I.

I» TpuüEiiuoc (rpuOEuiuoc), üupiiaoc (poet.) S. 32.

Maysor, Pjipyrusgranimutik. 29
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G. auf -ivoc (-ivöc).

in* KoXoKuvTivoc, Belege S. 101.

CTUTTTTeiVOC S. 94.

''TriXivoc (von xfiXic Bockshorn) Petr. II 34 (b) 9 (IIP).

iictXivoc Petr.2 42 H (7) 3 (c. 250"^).

qpoiviKivoc fiiupov) Petr. II 34 (b) 7 (IIP).

III—P KvriKivoc Rev. L. 40, 10; 49, 18; 53, 15. 22; 55, 8 (258'').

Tebt. I 122, 11 (96 oder 63'»).

11" ÖXupivoc Vat. D (Mai t. V p. 603) 7 (162").

TTaTTupivoc Leid. U 2, 6 fll").

UTTOKÖKKIVOC (Pap. UTTOKKlVOc) S. 246.

XdXKivoc Tebt. 1119, 51 (105— lOl'»).

in» ßüccivoc S. 40. '^^lueivöc Petr. 11 45 col. 2, 21 (III»). XiGivoc Petr.*

42 G (1) 1 (c. 250"). Kanop. Dekr. 74 (237») etc. |uupcivoc [Aristeasl

Petr. n 34 (b) 10 (IH»). irriXivöc [Dem. 4, 26] Petr.^ 48, 9 (DI»); ebd'

-rrXivöivoc. ^öbivoc Petr. II 34 (b) 6. Zur Bezeichnung der Herkunft

CoOcivoc (v. Susa) Petr.^ 127 col. 2, 11 (HI»).

ni—n» ''dXrieivöc S. 92. '^dvepuOTnvoc. nupiKivoc [II. 6, 39] S. 40f.

cricd^ivoc Rev. L. 40, 10. 15; 49, 18; 51, 13; 53, 7. 14. 27 etc. Petr.* 84, 5

(HP). Leid. B 1, 12; 2, 15; C p. 93, 4, 15 (164"). Ostr. Louvre bei Rev.

Mel. 144 {11-).

n» dvOivöc (oder ctvOivoc?) S. 92. bepiudrivoc Tebt. I 112 introd. (112»).

^eapivöc — Oepivöc Eud. col. 2 u. 3 (vor 165»). tcruuepivöc — lueöo-

TTUipivöc ebd. öfter. |uecriiußpivöc (poet.) S. 25. '^luoXüßöivoc S. 101.

irepucivöc Rev. Mel. 303, 11 (c. 130»). uOpivoc (v. Weizen) Amh. H 43, 9

(173»). Tebt. 129, 15 (nach 110»). ^x^iMepivöc Eud. 44. 46 (vor 165»).

Par. 62, 4, 5 (II»')-

Anmerkung, eübivouc .steht für eubieivoüc S. 92. iraOivoi Tebt. I 234

(114») ist unverständlich.

7. auf -IOC.

III* ijjaKabicxioc Petr. II 35 (a) col. 3, 5 (226^»), wie es scheint,

Farbenbezeichnung für ein Pferd (v. ipaKdc) getröpfelt, gesprenkelt,

der Bildung nach übrigens unerklärt. Vgl. vjjaKdbicca unter 8.

IP efKOi|uriTpioc (zu eTKoi|Lir|Tpov, vgl. oben S. 444) geschrieben

eYKOiiarixpiv (ö9öviov) Par. 53, 8 (163'').

6ec)uo(pöpioc (zu 6ec)Liocp6poc) gesetzgeberisch Tor. XIII 5 (139*).

II—P TTttpöpioc benachbart Dittenb. i. o. I (Syene) 168, 57 (116—81^)
— sicher zu öpoc, vgl. cuvopia ebd. 18, nicht zu öpoc.

in» Oirepöpioc jenseits der Grenze Petr. II 5 (b) 3 (255»). qpaXiöc Farben-

bezeichnung für ein Pferd Petr. II :^5 (a) col. 1,1; (d) 2 (226») — nach

Procop. bist. p. 355 mit einem weißen Flecken an der Stime. Vgl. Callim.

frg. 176.

n» eYKÜKXioc oft. ^viaöcioc Akrost. vor Eud. (vor 165»). evuütnoc [Theokr.,

LXX] Par. 03, 36 (165»). In der Verbindung epia ^vtüXti Lond. II p. 11,

15 (H») ist kaum ?pioc als Nebenform zu epeoOc, sondern eher orthogra-
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phisches Tcrsehen für epeä anzunehmen. Möglicherweise liegt epeioc [LXXj
zugrunde.

Über ^TieWuxviov und ähnliche substantivierte Adjektiva dieser Bil-

dung ist § 83, 13 S. 430 ff. zu vergleichen.

7^. auf -ibioc.

lü" ^eci6loc [Arist. polit. 5, 6; eth. 5, 4] Magd. 30, 3 (m»). Vgl. Lobeck
zu Phryn. 122 f. Auch das bisher nur dort erwähnte Verbum |ueci&iöu»

hat sich in ptol. Pap. gefunden; vgl. unten § 86, 4.

8. Femininbildungen: a) auf L icca.

IIP laeXavocTraXotKicca maulwurfschwarz (Pferdefarbe) Petr. II 35

(a) col. 1, 9 (226^).

ipaKttbicca gesprenkelt (vgl. vor. Nr.) ebd. col. 1, 7.

Anmerkung. In substantivischer Verwendung findet sich das ionische)

Suffix nur in Titeln wie ßaciXicca, iepicca, worüber zu vergleichen § 58, 8

S. 25.Ö.

b) auf -IT IC.

III^ GuupaKiTic (^uüvn) Petr. I U, 12 = Petr.- 6 (a) 28 (225*). Vgl.

Addenda et Corr. IX.

HuXiTic Petr. E 3't (a) 7 (IIP).

IP d)aTre\iTic {^r\, Erde zum Belegen der Weinstöcke) Tebt. I 5, 93

(118^); 82, 4 und oft. Rosettainschrift 15. 30 (196*). Rev. Mel.

(tessera) 73.

xpocpiTic (alimentaria) Tor. XIII 9 (139*). Tebt. I 51, 8 (113*) cu-f-

Ypaqpfiv TpoqpiTiv.

C. auf -luJTic: viichLtic (t>i), früher nur bei Dichtern, S. 31.

9. Adjektiva auf -köc.

a) ohne Bildungsvokal.

III—II* GnXuKÖc Petr. II Einl. p. 23, 13. Petr.- 93 r. col. 7, 12

(III*).

bj auf -aKÖc.

II* iXittKÖc in der Verbindung rpixoiviKov iXiaKiJuv Tebt. I öfters, vgl.

Index, ist noch nicht erklärt.

lU

—

II" TpißoKÖc (abgetragen) Petr.- 9, 19 Kenyon (c 240°) Oepicxou (sic)

xpißaKOö. Tebt. I 230 (II''') xpißoKolc i.uaxioic.

c) auf -iKÖc.

III* dXiKÖc (attisch üXuköc) s. S. 102.

dviiXiuTiKÖc S. ))4().

ßaXibiKÖc, bisher unerklärtes Beiwort zur Bezeichnung einer beson-

deren Sorte von Nüssen (Kdpua) l*etr. - 142, 12 (III*) neben XaX-

KlblKtt, TTovTiKd.

29*
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boKi)aacTiKüc (tö boKiiuacTiKov Abgabe für den boKijuacTric) Leid. Q 12

(260'') von Wilcken hergestellt, der statt des sinnlosen dveuboKi-

laacTi Ktti jetzt dveu boKijuacTiKOÖ liest.

epiKÖc Rev. L. 103, 2 (258=^).

eepicTiKoc Magd 8, 6 (III*'").

KaxacTaTiKÖc Petr.^ 57 (a) 2 von unten (III*).

KoviaxiKÖc Petr.2 p. 290 col. 2, 1 (221*).

TTpoTTuuXiiTiKÖc Rcv. L. 55, 15 (258'').

xerapTiKÖc (die TexdpTr) betreffend) Petr.^ 68 (a) 4 (HI*).

90PIKÖC Petr. II 20 col. 2, 5. 9 (252*).

cpuXaKixiKÖc Petr. II 30 (e) 6 (c. 235*); 39 (f) 5. 9; (e) 1. col. 14. 23,

r. col. 7. 20. Petr. 2 32 (f) 9 (t. 240*); 109 col. 2ff. oft.

XopriKÖc Petr. E 38 (a) 19 (240*).

III-II* boxiKÖc gebräuchlich Par. 66, 26 (IE*). Tebt. I 11, 6. 13

(119*); 61 (b) 390 (118*); 72, 395 (114*).

eXaiKÖc [Aristeas] Belege § 14 S. 106.

KocKiveuxiKÖc Petr.2 ^i^ 5 (yn-). Tebt. I 61 (b) 393 (118*); 72,

398 (114*); 92, 10 (11*0-

XeixoupTiKÖc [LXX] Petr. E 39 (e) 1. col. 16. 24; r. col. 8. 21 lEI*).

Tebt. I 88, 3 (115*) und oft.

vixpiKoc (vixpiKri Natronsteuer) Belege § 41 S. 188.

^cixiKÖc [Aristeas 112] Petr. E 20 col. 4, 16 (252*); 33 (a) col. B 4.

Rosettadekr. 11 (106*). Amh. II 31, 6 (112*). Grenf. I 21, 16 (126*).

Tebt. I 5, 11. 102. 185 (118*) und oft.

XLUf-iaxiKÖc Rev. L. App. E 2, 9 (IE*). Petr. E 39 (f) 3. 7. 11; (e)

1. col. 11; r. col. 4. 17. Petr.^ 56 (b) 9 (c 260*); 109 col. 2 ff. sehr

oft. Ostr. 1021 (altptol.). Tebt. I 13, 16 (114*).

II* ct^TTeXixiKÖc Tebt. I 5, 17 (118^).

dvaTvuüCxiKÖc Grenf I 14, 12 (150 oder 139*).

dTTOcxaxiKÖc Tor. VIII 68 (119^).

dpTupiKÖc Rosettainschr. 11 (196*). Tor. V, 9 (177*); VI 10. Grenf.

I 21, 16 fl26*j. Amh. II 31, 6 (112*).

dxupiKÖc Ostr. 738. 744. 1352. 1501. 1519 falle II*).

^ßioxiKÖc (zu ßioxoc, vgl. poet. Grabschrift aus der Zeit des Euerg. IL

Arch. I p. 220 I 11; 221 II 20) Tebt. I 52, 9 (114*).

ßoiKoc Theb. Bk. XII 14 (c. 116*) — von den Grammatikern, z. B.

von Berodian II 416, 23 Lentz, verworfen gegen ßoeiKÖc (Xen.

Anab. VII 5, 2), von anderen (jedoch mit T) gebilligt.

ßuccoupTiKÖc Tebt. I 5, 243 (118*).

bioiKrixiKÖc Tebt. I 24, 61 (117*).
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e)aßabiKÖc (tö eußabiKÖv = „Abgabe des Pächters für den Eintritt in

das Grundstück" Mommsen) Belege S. 176.

eTTTapoupiKÖc Tebt. I 128 (113*).

ecpobiKÖc (das Amt eines ecpoboc betreffend) Tebt. I 13 introd.

(114*); 32, 4 (145*); 61 (b) 74. 112 (114*); 72, 40 (lU"*); 208

(95 oder 62*).

BricaupoqpuXttKiKÖc — GricaupoqjuXaKiTiKoc Tebt. I 61 (b) 317

(11S='); 68, 89 (117*/, 70 introd. (111*) etc.

lepeuTiKÖc Tebt. I 5, 236. 257 (118*).

iTTTTOTpoqpiKÖc Theb. Bk. VI 8 (131*).

ixOuiKÖc Ostr. 331, 4; 343 (ptoL).

KatoiKiKÖc Tebt. I 105, 13 (103*).

XißavuuTiKÖc Dittenb. i. o. I 132, 10 (130*).

XiGiKÖc (XiBiKOic epTOic) Leid. U 3, 22 (II*). Strack, Ptol. Inschr.

Arcb. III 128 Nr. 5, 6 (118*).

XivucpavTiKÖc Tebt. I 5, 242 (118*).

Xo-feuTiKÖc Tebt. I 105, 5. 24 (103*).

oiKO-rrebiKÖc Par. 15, 42 (120*). Tor. I 5, 9 (117*).

oiviKÖc Tebt. I 5, 184 (118*).

7Tavbr||uiKÖc Eiid. 74 (vor 165*).

TTapacxicTiKÖc Tor. IX 12 (119*).

TTopcpupiKÖc Tebt. I 8, 31 (nach 200*).

"TTpaTMaxiKÖc Tor. VIII 59 (119*J. Tebt. I 58, 18 (111*).

TipoTOViKÖc Dresd. II p. 280 und verso (c. 160*). Par. 14, 12 (127*);

15, 12 (120*). Leid. B 2, 3 (164*).

TTpocobiKÖc Amh. II 33, 9 (157*). Tor. XIII 6 (139*).

CTTCipavTiKÖc Lond. II p. 12, 21 (II*) judxaipai cireipavTiKai, Dolche

mit gewundener Klinge oder gewölbtem Heft. Die Nasalierung

statt CTTeipaiiKai ist auffallend, vielleicht AnalogiebildungV Vgl.

S. 197.

TttfiuaTiKÖc zur Legion gehörig Theb. Bk. VIII 2. 5 (130*).

XpuciKoc Tebt. I 72, 254. 297 (114").

I* KttXaiuiKÖc Tebt. I 120, 77 (97 oder 64*).

cuviaKTiKÖc Tebt. I 120, 50 (97 oder 64*); 253 (96 oder 63 *\

XeipicTiKoc Tebt. I 121, 49 (94 oder 61*).

lU" djLiTTeXiKÖc IHippokr] Petr. II 13 (17) 3 (258") Petr. * 100 (b) 2, 8. 32

(111"). T6VIKÖC [Allst.] Rev. L. 18, 13 (258"), mit Recht eifjäuzt aus

späteren Papp. iaxpiKÖc Petr.- 111, 10 (III"). Petr. II Eiul. p. 3(5, G;

Nr. 39 (e) 4. 19 (ILl"): iarpiKÖv = .\rztcstener. Eu\iköc [.\rist. de part.

anim. 3, 14] Tebt. I 8, 26 (201"). reXiuviKÖc Rev. L. 21, 12 (258").

XpucoxoiKÖc [Dem. 21, 22] Petr. U 43 yh) 71; Petr.« 117 (e) 16; (0 1 (UI").
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in

—

I* ''ßaciXiKÖc überall. ^yP"MM«tik6c Kanop. Dekr. 64 (237»; und
sehr oft TÖ Ypa)U|uaTiKÖv (eine Taxe) in den P. Tebt. I (s. Indexf.

II» ÖTveuTiKÖc [Arist. h. a. I 1| BU 9'J3 III 4 (127»). fewpTiKÖc. ^Knöe-
jLioviKÖc. ^KOivuuviKÖc. XrjcTiKÖc (üicht XriCTpiKÖc) Tebt. I .ö3, 11

(110»). Reinach 17, 4/5 (10!)»). ^TlTplKÖc [Arist.] Lond. II p. 3, 7. oi-

KCTiKÖc. '^iraiöiKÖc. TToXiTiKÖc. cuvri^opiKÖc [Ar. vesp. 691] Leid.

F 3 {V2T), von Wilcken (üstr. I 302) hergestellt statt des bisherigen

iJüvr|TpiKÖv ; ebenso Ostr. 1537 (Theben). ^cuuiaariKÖc (?) [PI., Arist.]

Tebt. I 95, 10 (11«^. xeXecTiKÖc Rosettastein 16 (19c,»): tö xeXecTiKÖv

,Weihesteuer' beim Eintritt in ein Priesteramt. Wilcken Ostr. I 397 f.

W. Otto I 212. xpoTTiKÖc wsc. kükXoc) Wendekreis Eud. 149. 153 (vor

165").

n—I» ''EeviKÖc Dittenb. i. o. I 132, 11 (130») [Wilcken]. Tebt. I 5, 33. 221

(118»); 121, 100; 253 (96 oder 63»).

I» ßaXavevjTiKÖc (4\aiou ß.) Tebt. I 117, 61 (99»i.

10. Verbaladjektive auf -toc. Die Belegstellen sind, wenn

nicht hier angegeben, im Verbalverzeichnis § 81 unter dem betreffenden

verb. simpl. aufgeführt.

a) von Verba simplicia:

nP dYOpacTÖc (sc. cTtoc, fnimentum emptum, opp. qpopiKÖc = im-

peratum).

III—II ** YpaTTTÖc [LXX, Aristeas].

KXacTÖc (liraushaarig).

n* HnXujTri (sc. bicpeepa) Schaffell Tebt. I 38, 22 (113=^) — bisher

nur Philemon bei PoU. 10, 176. 181 und Schol. Ar. Ye.sp. 670;

Suid., Hesycli.

TTETTTÖc Leid. B 1, 12 (164"^). Lond. I p. 27, 2 (161^).

CTttTÖC, s. § 81 ICTriJUl.

TopuveuTÖc P. Kairo Arch. I 64, 5 (123^). Topveuxöc (mit Synliope)

Lond. I p. 12, 31 (11^).

in» ^uTÖc, im Neutr. substantiviert tö ^utöv Trinkhorn Petr. - 42 H (7) 3

(c. 2.50»). Ygl. Dem. 21, 158. Athen. XI 496f. Philod. de rhet. p. 319,

16 Sudh. ''xaKTÖc festgesetzt Petr. n 29 (b) 7 (242»). Ti|ur|T6c geehrt

[Dem. 27, 67] Petr. I 24 (3) 2 (254»).

n» dpecTÖc s. § 81 dpecKUJ. ßaxöc. yvujcxöc— Y"^u^f öc. öttxöc gebrannt,

von Ziegeln. x^ipi^'J'Jföc (xituOv) lonismus s. S. 24.

I» fa\jLeTr\ s. -[a^ew § 81.

b) von Verba composita. Über den Alszent vgl. K.-Bl. I 538f

in* dTTÖTreiuTTTGc Petr. ü 15 (1) 8 (241^).

cTcpdvTiToc Petr. I 16 (2) 6 (230=*).

eTTctvTXriTOC Rev. L. 24, 8 (258=^).

III—n '"e'YTpaTTTOC s. Ypdqpuu § 81.

n* e'YKXriTOC angelilagt s. KaXeuj § 81.

erricaKTOc (t6 eTricaKTOv zu eTTicdccuu, wahrscheinlich = Emballage)

Ostr. 757 (106—5'^).
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III" äqpaipexoc weggenommen Rev. L. 55. 1 (258*) [dqpaipeTÖc wegnehmbar
PI. polit. 308 E]. gKKXrjToc s. KaXeuj. esaiperoc Petr. 11 40 (a) 19 (260»).

'^KaxdqppaKTOc (xö KaxdqppaKTov der Harnisch; Magd. 13, 6 (IH*).

in—11" dtröxaKxoc s. xdccuu. 11* eEotttoc durchgebacken [Hippokr.] Grenf.

121,8(126*). ^TTiXeKxoc Par. 63, 1, 21 (ir,5*). Tebt. I öfter, euxdpicxoc.
-rrepiKXucxoc s. kXOIu). cu(aq)uxoc Grenf. 11 28, 7 (103*). ''cuvKXrixoc

s. KaXeuu. u'ttottxoc Tebt. I 41, 14. 41 (nach 119*); 48,25 Tnach 113*).

Über echte Zusammensetzungen aus d-, dv-priv., einer Prä-

position, eu etc. und einfachem Verbaladjektiv auf -toc s. unter Zu-

sammensetzung § 88, 4. 6. 7.

11. Einsam stehende Bildungen.

a) Allein steht als Bildung auf -dKric

IIP TTuppdKTic [LXX] rötlich, Belege § 51 S. 221.

b) auf -r|\öc.

n* KaTuu)uri\öc (xiXuuirip) ein von der Schulter herabhängender (?)

Futtersack Lond. II p. 11, 9 (152 oder 143*).

c) mit dem individualisierenden oder hervorhebenden Suffix -ujv:

IIP iXduuv (= iXeuuc) Artem. 8 (IIP) inribe iXdovoc luxdvoi (sie)

'Ocepamoc und 11 |uriba|uujc iXaoviuv [tujv] Geüuv Tuxxdvoi.

Ergebnis. Am meisten Lebenskraft besitzt noch immer das

bei Homer überaus seltene, erst in der attischen Blütezeit entwickelte

(K.-Bl. II 294, 5) Suffix -iköc (mit 54 Neubildungen). Daneben

behauptet sich für Stoffbezeichnungen -ivoc (mit 9 neuen Exemplaren^

während -i)uoc uud -ci)lioc auf postverbale Bildungen (9) beschränkt

bleiben. Gering ist die Zahl neuer Adjektiva auf -eioc (3) und -loc (5).

Eine gewisse Vorliebe für wohlklingende Ausgänge zeigt sich im

Vordringen von -laToc (1) und -leioc (5); auch die in alter Zeit

seltene Endung -iipöc hat sich in 5 Neubildungen lebendig erhalten.

Das Femiuinsuffix ' icca (2) weist auf ionischen Einfluß; -ixic treibt

noch 4 neue Exemplare. Ein ziemlich weites Gebiet beherrschen

die Verbaladjektiva (meist ohne Bedeutung der Möglichkeit) auf -toc,

uud zwar gleichviel Simplicia wie postverbale Komposita (je 7).

§ 85. Adverbiallnlduiig.^)

1. Adverl)ien auf -«:

ni—I* '^ä^a. ^vxaöOa (über ^vGaOxa vgl. §38, 1 S. 184). ^ireixa (nie

eireixev). |udXa. xdx«, ''^- B. Par. 63, 3, 84 (vor 165").

2. auf -ai:

EI—II ""ibiax. II* Xdepai — Belege für beide S. 119f.

1) Vgl. zu diesem Paragraph iiisbcsondoro K.-Bl. sj;^ 336. 337.
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3. Zahladverbien auf -dKi(c).

III—I" TToXXdKi(c). Tr\e(i)oväKi(c). TexpÖKic etc. über das Verhältnis

von -diKic: -dtKi vgl. § 56 S. 244.

4. Akkusativbildungen auf -av.

III—IP ''biupedv (gratis) Petr. II 15 (1=*) 4 (241^). Tebt. I 5, 187.

250 (118'^).

11» ÖTOv Par. 64, 3 (c 160»). Xiav Grenf. I 1, 1, 12 (erot. Fragxn. nach 173»;.

Par. 42, 3 (156»).

5. auf -brjv.

n» ''äpbnv (poet.) S. 26.

6. auf -böv.

in» liiLiepoXeTÖöv Rev. L. 4, 1 (258»). 11» ^nenuTTTiböv (Herod. 7, 100;

Thuk. n 90, 4; Poll. 2, 27, 4; 11, 22, 10) Würzburger Sosylosfragm. ed.

Wilcken, Hermes 41 p. 108 col. IE 12 (II»). öinoGuiaaböv Tebt. I 40, 8

(117»). cxeööv 58, 58 (111»).

7. auf r|(l). Über das i adscr. vgl. § 20, 4 S. 124.

in

—

II» ''r)cuxil(i) ein wenig. III—I» Koivfi(i). E» '^irdvTr). TxeZf\\.

n

—

I» iravTaxTi- I" eiKrj. Sämtliche Belege S. 124.

8. auf -rjv:

II» '^-n-pubriv Par. 26, 24 (163»).

9. auf -Tic:

ni—n» eEaicpvTic Kanop. Dekr. 48 (237»). Par. 51, 7 (160»). eif\c.— i(pelf\c

(nicht k£f\) S. 245.

10. Lokaladverbien auf -9ev (nirgends -6e).

ni» ^auToöev. iKaxepuuGev Petr. ^ p. 125 col. 4, 9 (246»). KÜTUueev
(geschr. KdroOev) Petr.- 42 F (a) 6 (252»).

Hl—l» äXXoOev. dvuuöev. '^efiirpocöev. ''evTeOOev. eHmOev. ''juriba-

fiöOev, oü6a|uö0ev. II» "luanpöGev, TraxpöGev. H

—

I» •n-dvxoGcv.

Belege S. 240; die Negationen S. 182.

11. Lokaladverbien auf -6i:

n» aiiTÖGi (ursprünglich ionisch, aber auch in attischer Prosa) Tebt. I. 39, 9.

21 (112»); 44, 7 (114»). Theb. Bk. X» 1 (H»*").

12. Adverbien auf -i.

a) ursprünglich -ei.

IP dcTrepMi Tebt. I 61 (b) 307; 67, 97 (118^); dagegen 61 (b) 17f.

dcirepiLioi geschrieben, worüber zu vgl. § 15, 11 S. 112.

HI—n» '^-rrpuui Petr. ^ 42 H (8f) 6 (c. 250»). Par. 35, 17 (163»); 51, 19 (160»).

-rrpuuei 37, 20 (163»).

b) Deiktisches -i.

ni—I ^vuvi mindestens ebenso häufig als vöv ohne fühlbaren Unterschied

der Bedeutung, vor Vokalen wie vor Konsonanten. xriviKauri Par. 63,

9, 26 (165»). oöxi Grenf. I 1, 1, 25 (vor 173»).

13. Adverbien auf -ic:

III—II» ''^ÖTlC— MÖXic (gew. Form) § 41 S. 188 und S. 17.
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14. Akkusativbildungen auf -ov und -i(v).

III—IP evujTTiov [LXX] Tebt. I 14, 13 (114*) absolut; Grenf. I 38, 11

(c. lOO'^) mit Genitiv. Daraus entstand durch evojTTiv (nach. § 59, 6

S. 260) hindurch mit Abfall des Schluß -v die FormdvoTti Lond. I

p. 25, 6 (161*). Vgl. dvÖTTi bei Schweizer Perg. 122, 2. Auf

demselben Wege entstand ''dTrevavTi |LXX] Petr. 11 17 (3) 3 (ITT«)

Grenf. I 21, 14 fl2(j^). Die volle Form dTrevaviiov hat Herod. 7, 55.

Vgl. Schmid Att. II 176. Ebenso ist zu beurteilen KaxevavTi

[LXX] Par. 50, 11 (c. 160*j.

eTrdvttYKOV (früher eirdvaYKec) Belege S. 60.

in—11" dvTiov Petr. II 45 col. 1, 17 (IH*). '^auGrijuepöv— aOrriinepöv
(Akzent nach Herodian 491, 1; 509, 20 L.) S. 203. ''aöpiov. (Icp' aüpiov

S. 200.) cfmepov S. 224 Anm. 2. III

—

I '^ttoXiv (so stets die ptol. Urkunden;
— iräXi (poet.) S. 240f. Zur Etymologie von -rräXiv Solmsen, Berl. phil.

Wchschr. 1906, 75.5. ^x^P^^ ,wegen' S. -'71. Äußerlich betrachtet gehört

hierher auch evbov.

15. Lokaladverbien auf -ou.

IP TTavTOÖ (TTdvToGev) Par. 5, 1, 10 (114").

II—I» äWou Par. 15, 14. aöxoö ebd. 65 (120") und öfter. |ariöa|uoO.

TTavTaxoO Lond. n p. 6 col. 2, 23 (133») Leid. 28 (89 »j.

16. Bildungen auf -ci(v).

III" TTepuci (ohne v paragog. vor Vokal) S. 240.

11" ^TTavTCtTraciv (stets mit v paragog.) Belege ebd.

17. Adverbien auf -xi (-xei), von Verben abgeleitet.

IL' KOTuXeicxi (zu K0Tu\iZ:(ju) Par. 55, 41 (159'').

III" cupicxi Petr. U Einl. p. 23, 15 (c. 238").

II" alTUTTTicxei Leid. U 2, 7. 15 (II"). ^Wrivicxi Theb. Bk. I 2, 13 (131" .

Tor. I 5, 4 (117"). ^XXrjvicxei Leid U 2, 15.

IX. Adverbien auf -u(c).

III

—

I" eYYuc mit stets festem Schlußsignia. euOiic — eüOü, beide im Sinn

von „sogleich", s. S. 244 f.

19. Lokaladverbieu auf -ud(i). Über uji vgl. § 21 S. 136, wo auch

die Belege.

III

—

I" "ävuj, dTToxepuj(i), ^llw, ^-rrdvu), kütu), üiroKdxuj. II" ^cu;

(analog zu llw gebildet, nicht wohl lonismus) S. 14. II— I öiricu'.

20. Modaladverbien auf -uuc.

a) von Adjektiven:

IIP' "dcpiXoTifiuuc Petr. II 3 (b) 7 (260»).

""eKxoTTUuc luißerordeutlicli Petr.^ 53 (j) 14 (,111").

III—IP >icoTTOvripujc Magd. 14, 8 (IIP"')- -Lond. II p. 14. 30

(116—111"). Par. 36, 22 (163").

III—P "^KribeiLioviKUJC Kanop. Dekr. 15. 53 (237"). Dittenb. i. or.

I 194, 5 (42").
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IP ''dbiaXeiTTTuuc [LXX, Aristeas, Plut.] Tebt. 127,45 (113^j.

ovaiacpiXeKTUüc Par. 14, 18 (127'^); 15, 56 (120=^). Tor. III 20 (127'^;;

15,20 (11 7-).

aveMTTobicTUJC Tebt. 143,40 (118"). Arist. Nicora. VII 12, 13.

ctcuvTOtKTUJC Par. 32,28 (162").

€TTißouXuuc Grenf. I 1, 1, 3 (erot. Fragm. nach 173*).

eubiaXuTuuc Par. 63,8,5 (165^).

€\jepTeTriKa)c(?) Strack, Ptol. Inschr. Arcb. 111129,7 (IV).

€uepYeTiKUJC Rosettastein 11 (196*^).

icoxpövLuc Eud. 124 fvor 165^).

xaKOTpoTTuuc Tor. I 6, 3 ^117*).

ÖMJiMUJC Tebt. 172,361 (114^).

^pnTUJC (= biappnbnv) Par. 63,2,62 (165''). 0. Glaser 35.

CTevüuc (eiravaTeiv) kärglich (leben) Vat. A (Mai V p. 601) 16 (172*).

CTOixeiuubüuc Par. 63,4, 116 (165^).

I'' dipuTTVuuc Dittenb. i. or. I 194, 23 (42''); ebd. 19 euTevuJc.

in* ^dirpoqpaciCTuuc. dpriiuc. ^evavxiujc (selten statt evavxiov) Petr. II

15 (1*) 14 (241^). '^Kupiujc. ^xeXeiujc (nicht das gewöhnliche TeXeujc)

Petr.^ 42 H (8 c) 3 (c. 250»).

III—II» d|Lie|LnrTUJC (poet.) § 3, 1 S. 26. '^eüGeuuc S. 245.

II* ^dKoXoüBuüC. '^dirXüJc. euTdKxujc. '^jueYdXiuc. öXocxepüJc (ionisch)

S. 23. irpaeiuc Par. 63, 8, 6 (165*). -rrpocqpdxujc (poet.) S. 26. irpuOxuJC

[Aristeas 4] Par. 63, 6, 181 (16.5"). Glaser 35. inrö-rrxujc Tebt. I 41, 14

(nach liy»); 48, 25 (113*).

b) von Partizipien abgeleitet:

II* dvecTpamnevuuc Tebt. 125,16 (117*).

dp^o2övTUJC Par. 63, 3, 77 (165*).

'"KaGrjKÖVTUJC [Aristeas] Rosettainschr. 28 (196*). Glaser 35.

cuvxexripTiiiievujc Leid. B 2, 7 ('164*).

in» ^ev6exo|uevuuc nach Möglichkeit [Dem. cor. 165 in einem vyi^cpic^a;

Aristeas; LXX] Petr. H 15 (3) 4 (241—39*).

n» ^beövxuuc [Aristeas 54. 122. 256. 299] S.392. eppujjuevuuc S.377. Kexapic-

Hevuuc [Aristeas 273] Rev. M^l. 291, 7 = Ricci Arch. II 515 (vgl. Petr.*

Einl. p. 10). >^önoXoYOU|Li^vujc [Aristeas 24] Par. 15, 66 (120*). Tor.

I 5, 32 (117*). övxujc s. ei^i. -n-pe-nrövxuuc [Aristeas 302] Par. 63, 3, 77

(165*). xuxövxuuc Fay. XII 15 (nach 103*).

c) Yom Pronomen abgeleitet:

III* eKeivujc Petr. 11 49 (e) col. 3 (klassisches Stück des IE*).

TTT

—

I* '^o{ixa)(c). Über das Verhältnis von oüxujc : oü'xuj vgl. S. 242f.; oüba-

ILimc, iLiTibamJJc (|iiriea|Lid)c) S. 182. oü6' ujc — ihcaüxujc s. § 69, 6. 11,

S. 308 imd 310.

21. Komparativ- und Superlativadverbien.

a) Das Adverb vom Komparativ auf Ixepoc lautet gewöhnlich -^xepov,

wie z. B. ßaOüxepov Petr.M3 (2) recto col. 4, 13 (246*). evxovuuxepov (nicht
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cÜTOvuüxepov) Petr. II 13 (18=») 13 (258*). -rnjKvöxepov Tebt. I 41, 3 (119*,.

öXocxepecrepov Par. 63, 3, 81 (165") etc. Seltener kommt die Pluralendung
-lT€pa vor, z. B. ßpabürepa Tpöqpeiv Wilcken Ostr. 1027, 10 (unb. ptol.) statt

des gewöhnlichen ßpaöürepov jpücpeiv, wie Ostr. 757, 9 (106— 5*) u. oft.

Nirgends findet man -xepuuc, wohl aber ein Lokaladverb auf -Tepuj(i) :
^ dir iu-

re poi, geschrieben dTTOxepuui, Eud. 418 (vor 165* i. Cber das i -rrpocY. vgl.

S. 136. Von adverbiell gebrauchtem 7T\6iuj(i), e\dccuj(i) u. ä. wird gehandelt

§ 6b, 20 S. 299 f.

b) Die Endung des Superlativadverbs ist durchaus -xa: z. B. ßpaxüxaxa
BU 1011 n 11 (219*); oft xdxicxa. Formen wie lucYicxinc [Aristeas 19], ecx«-

xiuc u. ä. fehlen ganz.

Anmerkung. Auffallen muß mitten im nüchternsten Geschäftsstil das

poetische Adverb -rrdpoc, worüber zu vgl. § 3 S. 32. — An Stelle des immer
seltener werdenden ^ev ist meist '^KaXujc getreten: z. B. eö öv exoi Petr. ^53 (r) 3

(III*). Grenf. II 14 (c) 5 (c. 250*). eö eiti Petr. II 46 (a) 5 (200*). Tebt. I 78,

17 (110*). Sonst weit häufiger köXijüc dv e'xoi, eir], uoiricaic etc., worüber die

Indices, namentlich zu Tebt. I, Aufschluß geben.

Ergebnis. Die Mehrzahl der neu gebildeten Adverbien hat

naturgemäß die stets lebendige Endung -uuc (24), darunter 4 Partizipial-

adverbien. Als besonders charakteristisch für die KOivr) erscheint der

Gebrauch des Akkusativs neutraler Adjektive zur Modalbezeichnung

(Schmid Attic. II 36 ff.; III 49 f.); bemerkenswert dabei ist 1 Neu-

bildung auf -ov, 3 auf -lov, das durch Svnkope des o zunächst zu

-IV, dann durch Abfall des Schluß-v auf -i zusammenschmelzen konnte.

Andere Neubildungen sind nur vereinzelt: auf -av (Akkusativ) 1;

auf -i (-ei) 1; Lokaladverb auf -ou 1; Modaladverb auf -ti (von einem

Verb abgeleitet) 1.

§ 86. Abgeleitete Verba.

1. auf -duu und -iduj.

IP boKi|udaj schwebte wohl in boKi)uiicric Tebt. I 24, 78 (117") dem

Schreiber vor als Nebenfonn zu boKiiudZio) (oder Analogie zu eü-

boKijueuu?). Ebenso läßt sich das unerhörte Perfekt cecruuiiKevai (?)

Tebt. I 79, 48 (nach 148'') nur verstehen durch Annahme eines

Verb, contract. statt cruuaivuu.

ictduu im Komp. KaBictda), vgl. S. 353; über KaTaireipdoiuai (^bisher nur

KüTaTTeipdZ^uu bekannt) vgl. unten § 90 A Zusammensetzung mit Kaid.

CKuXduj [APj begegnet als seltene Nebenform zu cküWiu, s. Verbul-

verzeichnis § 81 S. 409.

III* dvxdiu (poet.) s. S. 32f. tuTToXäiu Kev. L. 29, 4. xpuT«Lu Potv. II 40

(b) 3 (277*) u. oft.

in

—

II» cujLinidu) |Ar., Her.] in neuer Bedeutung ,,durchprügeln" Petr. II .!2

(2a) 9 (c. 238''V Tebt. 1 Vi, 15 (114"); 48, 31 (^113*).

II* KOxaYHP^iJ^J l^ä^r. 39, 15 (161").

Wörter auf -iduu: III» dpoxpidiu Petr.* 31, 7 (c. 240").

111—11» ^dTUJVidiJU Petr. I 30, 8 = 11 11 (1) 8 (III»). Par. 49, 31 (c. 160»).
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n« xyeiTviduu [LXX, Aristeas] Par. 38, 9 (160»). Lond. I p. 36, 11 (160—59*;.

Tebt. I 105, 19. 60 (10:-i») u. oft. Vgl. S. 21.

P epuSpiäuj Tebt. I 37, 10 (73").

2. auf -euu (fast lauter parasyntheta).

Itt^ dveuTToXoTeoMai Petr. II 39 (g) 6 (IIP) = Petr.^ 53 (f) 7 (nach

Wilckeii Add. et Corr. XVII j.

dpxujveuu Hauptpächter sein Rev. L. 14, 3 (258*).

bpaT|U"TOKXeTTTeuu Garben stehlen Petr.- 28 verso (b) 6 (260*).

eiKovoTpaqpeuj Petr. II 4 (5) 4 = Petr.- g (1) 4 (255—54*).

eXaioupTeuj Rev. L. 50, 20; 51, 15 (258*).

eucxaeecu Kauop. Dekr. 19 (237*).

Xaro^euu [LXX] Petr. E 4 (9) 2 (255*). Anz subsidia 354.

Xoeo) im Komp. e^XoriBevia zugrunde liegend als Nebenform zu

""tKXoüuj. Näheres s. Verbalverzeichnis § 81 S. 402.

oivoTTOieuu (iiber TrpooivoTTOieuj s. Komp.) Rev. L. 24,5; 25,7; 26,1.

11 (258=').

öXiTOvpuxeu) Petr. II 40 (a) 12 (260*).

TraXiiaTTpareuu Rev. L. 47, 16 (258*).

TTapaxeipeuj (nach Analogie von eTTixeipeuu gebildet) Lond. Tafel

Wilck. Ostr. I p. 66 -rrapexipricav.

''-rrapeTTibriueuu Petr. II 13 (19) 12 (258*).

ciaOiaoboTeuu Magd. 2, 2 (111*°^): CTa6)Liobo0evToc ist wohl verschrieben

aus CTa6)aobo<(Tri)>9evTOC (Wilcken).

TOTTapxeuu Pariser Holztafel Wilcken Ostr. I p. 65 A. B; ebenso Lond.

Tafel p. 66.

cpXeßoTO)Lieuu zur Ader lassen Petr. II 25 (b) 13 (226*).

HI- II* '^euboKEuu [LXX] Rev. L. 29, 8 (258*). Grenf. I 1, 1, 17

(erot. Fragm. nach 173*); 11, 2, 25 (157*). Tor. VIH 38 (119*);

XIH 11 (139*). Tebt. I 33, 17 (112*). Ostr. 757, 10 (106—5*).

Anz subsidia 358.

^eucuveeieuu Petr. H 9 (2) 2 (241*). Tebt. I 61 (a) 32 (118*); 64 (a)

113 (116*).

XomoTpacpeu) in Rest schreiben Petr.^ 53 (p) 4 (III*). Tebt. I 112,

34.43. 74 (112*); 193 (n*^.

''ciToXoTeu) Petr. II 48, 5. 14. Tebt. I 72, 326 (114*,; 89, 12 (113*);

111, 2 (116*). Goodsp. 7, 5 (119—118*).

TeXujveuj [LXX] Dittenb. i. or. I 55, 17 (240*). Tebt. 15, 26 (118*).

uTToXoTeuj [Arist. pol. 7, 3 v. 1.] Rev. L. 28, 16; 77, 2 (258*).

Petr. II 12 (4) 6 (241*); 27 (2) 18 (236*;. Theb. Bk. VE 8 (131*).

Tebt. I 61 (b) 391 (118*); 72, 396 (114*); 105, 49 (103*); 183 (E*^.
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xeipoTpacpeuu Rev. L. 21, 5. 13; 78, 2 (258'*;i. Petr. E 29 (b) 8; (d)

10 (242^). Pariser Holztafel Wilck. Ostr. I 65 B. Grenf. H 37, 8

(n*0- Amh. II 35, 25 (132^). Lond. I p. 23, 31; 28, 22 (161*).

Tebt. I 48, 5; 66, 59; 72, 47; 99, 62 (E^^) etc.

IP "deeTeuj [LXX, Anz 350f. 384] Tebt. I 74, 59 (lU''); 75, 77

^

(112=^).

dcTTopeuü (neben dcTTopiZiuj), Stellen S. 84.

""dcToxeuj (über KaT-acTOxew s. Komp.) Par. 35, 26-, 37, 35 (163*).

Vat. F (Mai Y 356) 18 (157*).

biabiKeuu (bidbiKOc) prozessieren P. Reinacb 18, 25 (108*); 19, 16

(108--^).

"biavbpaTaGeuu (simplex Polyb.) Rev. Mel. 295, 3 = Arch. E 518, 3

Ricci (130^).

"biKttioboTem Par. 61,6 (156*).

'^biKttioXoTeuu Tor. 13, 18 (117*).

efbiKeuu [LXX] Tor. 16,27 (117*). Anz 364.

eYKXriiuaTOTpaqpeuu Leid. A 26 (c. 150*).

eiUTTobocTaTeuj Tebt. 124,54 (117*).

evoiKioXoTeuu Par. 22, 19 (165*). [evoiKoXoTeuu Pap. Florent. ed.

ViteUi in Atene e Roma IV (1901) Nr. 27, 7].

euTTpocmireuj Tebt. I 19, 12 (114*).

""euxapicreuu [LXX, Aristeas, Perg.] (zu e-rreuxctpicieuj s. Komp.j Tebt.

I 56, 9 (11*^.

"eüXpntTeuu borge Par. 13,26 (157*). Phryn. 402 Lob.

IrmiOTTpaKieuu Tor. YI 15; YII 7 (177 oder 165*).

öupoupeuü (= Bupuupeuu Luk. vit. auct. 7; vgl. S. 15) Par. 34, 11 (157*).

Kaipoiripeuj [Aristeas 270 KaipOTripr|cia] Par. 22, 26 (165*). Amh.

E 34, 8 (132*).

"KaTttTaxeuj Tebt. I 19, 13 (114*); 24,29 (117*).

KXeibouxeuu Dittenb. i. or. 1170,9 (116").

Kuj,uapxeuj Amh. 33, 11 (157*).

XieoKOireuu Yat. F (Mai Y 356) 20 Witkowski (157*); so sicher auch

Yat. E (Mai Y 354) 25, wiewohl Mai an beiden Stelleu die Unform

XiBoKOTreTeuü liest,

vof-iapxeuu Tebt. I 72,205 (114*).

uTTOfivrmaxo rpacpeuj Tebt. I 61 (b) 263 (118*); 64 (^a) 88 (116*).

(piXa-raBeuj Tebt. I 124, 17 (118*).

>iXavepujTTem [LXX, Aristeas] Tebt. I 31, 21 (112*); 124, 36

(118") etc.

'"xeipctTuuTeuu Par. 63,2,55 (165").
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XepcoKOTreuu (trockenen Grund aufreißen) Tebt. I 105, 3. 6. 18. 21. 59

(lOS"^).

XoXxuieu) (xoaxuxeui?) Belege S. 186.

11—1'' KttKouxeuu Gen. 21, 6 (H^). Tebt. I 104, 22 (92*).

1=* KaXaiLioupTeuj Tebt. I 120, 141 (94 oder 61'').

Vgl. auch die Komposita.

Anmerkung. Statt dvxoqpöaXiLiüjv (zu ^ dvTocp6a\^6Uj) Par. 63, 2, 43

= Petr.^ Einl. p. 22 (165*) liest Wilcken ävr' ö(p9aX|uujv [Öeiudvoujc. Desgleichen

hat derselbe aus tizapereiv Tebt. I 5, 182. 252 (118*) efTapeüeiv = dYTotpeüeiv

hergestellt. Statt TrpoKexpiCTViKÖTUJv (zu etwaigem irpoxpicx^u)) Par. 63, 0, 183

(165") bietet jetzt die Neuausgabe Petr. ^ Einl. p. 34 irp[oTra]priCTriKÖci

(= irpoirapecTriKÖci, vgl. 8.63). — dcpav^uu (= dqpavf) elvai) Tebt. I 43, 22 (118*)

in der Verbindung dTr€\üer|f.iev bid xö dvriouc [djcpavficai erscheint zweifelhaft;

doch ist auch Crönerts Vorschlag (Wchschr. f. kl. Ph. 1903, 458) öid xö dvaixiouc

qpavfjvai keineswegs überzeugend.

ni* diTOKOix^u) [Dem 18, 37] Petr. 11 44, 20 (nach 246"). ''dp^euj. dpxi-

xeKXOveuu [LXX, Anz 384] Petr. II 13 (5) 5 (258—53*). ^Yeujinexpduj

Rev. L. 41, 5 (258*). CY^II^euj- ^evepY^iw [Arist.]. ^epYoXaßduj S. 56.

eupoKOTT^uu [Ar. vesp. 1254] Magd. 21, 1 (IH*""). iinTOxpoqpduj [Isokr.,

Lykurg] Petr.^ 54 a (2) col. 1, 4 (c. 250*). inicGapvduj (von der Prostitution)

Magd. 14, 3 (LEI*). ^oikovojh^U). '^-irapoiveuj S. 342 und 405. iroXuujpeuj

[LXX, Aristeas, Magn.] S. 344. cixottoi^uj Lond. I p. 49 (Nr. L) 15 (EI*).

cxevoxujp^LU (Hippokr.) S.23. cxe9avr](popeuj (bessere Form als cxeqpavo-

cpopeuj Lob. Phrj-n. 650) Petr. II 45 (2) 24 (c. 246*). xauxö TToiemist Petr.

n 13 (19) 11 (258— 53*) getrennt zu schreiben, wie auch CIG 4896 C
(145—116*), nicht aber Arist. eth. Nie. p. 1161, b 31.

III-II* '^dppujcxeu) oft. biacacpeo) S. 392. KaKoxexveuj Petr. 11 2 (1) 20

(260*). Tebt. I 210 (107*). qpuYoöiKeuj (Dem. 40, 16) Petr.^ 20 col. 2, 13

(c. 250) nachWilcken, Add. et Corr. XIII. Par. 15, 2, 29 (120*). '^xopmeiw-

in—I* evbriineuj Petr.^ 53 (q) 8 (IE*). Tebt. I 104, 17 (92*). -rrapacuY-

Ypacpeuj [Dem. 56, 28. 34] Petr. H 47, 23 (208*). Magd. 3, 8 (EI*'^). Tor.

Vm 33. 34 (119*). Tebt. I 105, 34. 43 (103*); 106, 29 (101*). Leid. 24 (89*).

n* ^^dbuvax^o) [Plat., LXX, Anz 376 = fieri non possum] Par. 35, 36 (163*)

b\ä xö 4|u^ ev Kaxoxei (sie) övxa dbuvaxeiv. Par. 63, 1, 13 xüjv dbuvaxoüvxujv

YeujpYeiv; ebd. in demselben Sinne col. 3, 89 xouc döuvaxoövxac (165*).

''dXoYeiw transit. = einschüchtern Tebt. I 138 (11**). ''dcxoXeo|Liai

[Arist. eth. 10, 7] § 81 s. v. auxoupY^uj [Arist.] Par. 63, 4, 107 (165*).

eiTibn^i^uJ Par. 26, 4 (163*). evr^^epiw Lond. I p. 13, 29 (162*). ^eu-

xaKx^uu Par. 26, 15 (162*). ^rriXoxuTreoj Grenf. I 1, 1, 18 (erot. Fragm.

nach 173*). ^koivoXoy^iw [Hippokr., Herod.] S. 23. '^XeixoupYeuj [LXX,

Aristeas, Magn.] nicht im klassischen Sinn von öffentlichen Leistungen

für den Staat, sondern von persönlichen Dienstleistungen, namentlich

religiösen Funktionen, sehr häufig: z. B. Par. 22, 2 (165*); 27, 3 (160*);

29, 3. Leid. B 1, 2. 9 etc. Weitere zahlreiche Belege bei Deißmann
Bibelstudien I 137. Vgl. Glaser 18. Anz 346 f. — ^juico-rrovripeuj

Lond. I p. 32, 25 (II*"')- ""irapacirovb^uj Par. 63, 8, 16 (165*). x-irpo-

cxax^uj [LXX, Aristeas]. cumuaxeuj. ^ÜTroupYeu). xpovoxpiß^o|uai

[Aktivum Arist. rhet. p. 1416 a 37] Par. 33, 21 (162*). Lond. I p. 20, 29

(161*). ^vyeuöoYpaqpeuJ Tebt. I 78, 17 (110*).

I* XiTroviJiJX^iJ^ [Xen. Xeiirovjjux^uj] Dittenb. inscr. or. I 194, 17 (42*).
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3. auf -euai.

III'* eTTi/anvieüuj wohl = monatliclie Frist geben (?) Petr.- 136 col. I

2. 6. Vgl. C. I. G. 2058 B 83.

III—P dxYttpeuuu (eTTCtpeuuu) persisches Wort, s. S. 42.

XoTeuuu (über im-, TTapaXofeüuu s. Komp.; Kev. L. 4, 1; 39, 14; 52, 20

(258'*). Petr.-^ 45 (3j 13 (IIl^); 54 a (1) col. 2, 9 (250^*). Lond. I

p. 32, 7 (163^); p. 47, 40 (146—135=*). Tebt. I 5, 139. 155; 6, 26.

36. 38 (118'').' Tor. VIII 24 (119=*). Grenf. 11 38, 14. 15. 16 (81^) etc.

TrepiobeuüJ (parasynthet. zu irepioboc) Petr. II 6, 4 (255**).

III-II^ eTTiiaeXTiTeuuu Petr.^ 36 (a) verso 22 (IIPj. Tebt. I 61 (b)

51. 57. 71 (118^); 72,48. 208. 212 (114'*).

IP "beuTepeuuj Par. Not. et extr. XVIU 2 p. 401, 13 (unb. ptoL).

epTaxeuuj Par. 63,4, 102 (165*).

""ecpobeiJUJ (zu eqpoboc, Aufseher) Tebt. 113,3 (114"*).

lepateuuj [LXX, Anz 370 und Inschriften Dittenb. i. or. 11 Iudex]

Rosettastein 51 (196=*).

Xpr|Ci|ueuuj [v. Phiyn. 386 (Lobeck) verworfen] Theb. Bank I 16 (131*).

in* dcpriM^peüo), einen Tag abwesend sein [Dem. 18, 37 Psephisma] Petr.

II 44, 20 (nach •246'^). ^buvacxeuuu [LXX, Aristeas] Kanop. Dekr. 12

(237*). ""Kaeapeüw Petr. 11 2 (1) 15 (260*). öxeTeOu) [Her., PL] Petr. I

29 A 1 (in*). qpuTabeuuj verbannt sein Petr.^ 53 (ji 9 (III*).

in—n* '*Kup(i)60uj [LXX, Aristeas] § 25 S. 147. ^-rrpaYMaTcOoiaai.

II* ^ßpaßeüuu [Dem.] Par. 63,70 (165*). Leid. B 1, 22 (164*y. ^iußaTeOiu

S. 176. ^^TTiTpoTreuuj Dittenb. i. or. I 141, 5 (146— 116*). KOCKiveOuu
[Demokr. bei Sext. Emp. adv. math. 7, 117] Tebt. I 11, 7. 12 (^119*).

Xepceüuu (transit.) Tebt. I 60, 93 (118*); 61 (b) 114 ti*iv ff\v xepceüeiv; 72,

121; 74, 29 ^114*)

III— I* YpaMMaxeüuj Petr. II lo (2) 2 (240*). Dittenb. i. or I 177. 5 (97— 6»
.

4. Verba auf -öoi.

Ib iKavöuj (iKavuuGfivai) Tebt. 120,8 (113*) [LXX, Anz 353].

Ka^apöuJ (zu Kttiadpa, s. S. 22) Grenf. I 21, 9 (126*). BU 997 15;

II 6 (103").

luecibiöuu vermitteln (Phryn. Lob. 121 inecibiujöfivar TeTpmTai Kai

ev Toic biKttCiripioic Kai ev toTc cu|ußo\aioic. äX\d cu luece-ffunörivai)

P. Reinach 7, 22 e|aecibiujcev; 32 )ae)aecibia))Lievov (c. 140").

CTupioo), ein gräzisiertes ägyptisches Wort, worüber zu vgl. S. 38.

qpapaTTÖuj (zu cpäpaYE Einschnitt) Tebt. 1 151 (11**^) TTeqpapaYT*JUuevnc-

Xepcöuu (synonym mit obigem x^pctüu) = zu festem Laude machen)

[Plut.] Tebt. I 5, 94 (118*); 61 (b) 30. 3.1; 75, 40 (112").

I" boKÖai (beboKuu^evoc) s. Vcrbalindex § 81 s. v.

Anmerkung. KUTiupY ulj fieOa Magd. 10, 3 illl"i, was die Heransgeber

von unbekanntem KaTopYÖuj = KaTopYiCiu erklären, betrachtet Crünert wohl mit



464 Zweiter Hauptteil: Wortlehre.

Recht als Schreibversehen für (icp' (bi) KaxepYijOiaeOa (y.u KaT(.pf6ilo^a\). — Sehr

zweifelhaft ist die Stelle Grenf. I 30, 8 = Arch. II TjI? (JI'^) ujc iräv irpoBunÖTepov

iaeXeuu6r|cö|Lievov. Grenfell vermutet )ae\6Trieric6)aevov; Ricci gibt ohne Be-

merkung |Lie\€Ujeric6|U6vüv. Steckt nicht eine Form von (^-mj)a^\o|jai dahinter?

III» ^betiöoiuai Petr. 11 45 col. 3, 24 (264";. '^öxupöuj S. 90 Aum. 2.

LH—II* '^KUpöuu [Aristeas].

IP diToeeöuj (Nicol. com. bei Stob., Ari.steas 137) Tebt. I 5, 78 (118*).

'^Xurpöoinai Par. 22, 18 (c. 165^. xpoiröiu (in die Flucht schlagen; bei

Aeschyl. und Ar. = das Ruder an den Pflock binden) P. Kairo Arch. I 60,

40 (123"). Vgl. S. 27.

II—P eupöuj (xcGupuJiLidvn) P. Kairo Arch. I 64, 9 (123»). BU 996 III 3 (107»i;

997 II 7 (103"). Grenf. II 35, 7 (98»). Amh. 11 51, 14 (88»).

5. Verba auf -Iw.

a) auf -äluj:

II* e^hel\älo}iai [simplex LXX] liegt wohl zugrunde in eEebeEiacd-

|Lie9a Tebt. I 43, 11 (118"); freilich könnte man auch au das

poetische beEido)Liai denken.

OTTudZiuu, vgl. Anhang über dichterische Neubildungen nach § 90.

TToXuTTXacidruu [Plut.] Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 138, 10

(unb. ptol.).

cuvriYopdluj schwebte offenbar dem Schreiber vor, wenn er Amh.

II 33, 20 u. 32 (157") cuvriYopdcai „Advokateupraxis üben" schrieb,

während er im gleichen Stück 31 und 34 cuvriYOpricaviec gebraucht.

Anmerkung. -rrpoKexeipcxKafiev Amh. II 39 = Arch. U 517, 9 (II»*') ist

wohl Schreibfehler für irpoKexeipiKainev. Vgl. Tebt. I 76, 3 KexeipiKÖxi (112»).

EI» 7r\eovdZ;uj [Aristeas] Rev. L. 57, 13; 59, 15 (258»). xopräl'M Rev. Mel.

390 zu Petr. 11 4 (13) 5 (255»).

n» '^^Eibid^oiuai [von Phryn. 199 Lob. gegen eEibi6o|Liai verworfen, übrigens

aus Diphilos vom Antiatticista zitiert] P. Reinach 14, 18 eEi&iacxai (110»).

Oucid^uj [zuerst Straton bei Athen. VIII p. 382 E; Aristeas 170; LXX.
Anz 307] Par. 12, 6. 7 (157»); 26, 4 (163»); 29, 5 (161—60»). ^^CKCTrdZiuu

Par. 63, 1, 15; 5, 151 (165»). cxeTä^uj P. Kairo Arch. I 64, 9 (123»).

b) auf -iZ^uu:

IIP TTaXiTpaxil^iZ:uü (TraXiTpaxnXioOci) Petr. II 15 (1=^)2 (241*).

TJTTOCTpaßaiviluu (?) = UTTOcrpaßiZluu ein wenig schielen Petr. I 17

(1) 11 (235*).

(ppuYCtviZluj (jiapacppv^avilvj s. Komp.) Petr. II 6, 11 (c. 250*).

II* är]biloixa\ Lond. I p. 30, 14; 31, 27 (172*).

dcTTopiZiuj (dcTTOpicai) neben dcTTopeuj, s. S. 84.

'^dccpaXiluu [LXX, Aristeas] Tebt. I 13,20 (114*); 28, 18 (114*); 53

20 (110*).

€\Kov\l\jj kopieren, nachbilden Par. 65, 12 (146*). Vgl. eEeiKOviluu

LXX, Plut. Anz 363.

eKGe^aTiruj Tebt. 127, 108 (103*).
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iHTXvpiloj (TTupiZ^uu nicht nachzuweisen) Tebt. 15, 135. 148 (118*) —
von Lob. zu Phryn. 335 als unattisch verworfen.

icpa^^iluj (zu e^aM^oc) Tebt. 160,42 (118^); 75,72 (112»).

tev^ilvj (eZieuTiciLieBa) Grenf. 11,1 (erot. Fragm. nach 173*).

x^arxlvj [LXX] Lond. I p. 32, 14 (163*).

cuvoipilo) (parasyntheton 7ai cuvovjjic, nicht zu ovpileiv, zu spät

kommen) Tebt. I 82, 2 (115=*) cuvuunjicuevn. Fay. 26, 13 (150"). Zur

Bedeutung von c u v o ip i c („durchschnittliche Schätzung") vgl.

Wilcken Ostr. I 505 Note 1.

cpepviluu [LXX, Anz 381] Lond. I p. 32, 15 (163*).

XiuMaTi^ui [LXX] Tebt. I 105,26 (103*).

m» dv5pi2onai Petr. 11 40 (a) 13 (260»). ^'acpavilü). ""^epiiZu) Magd. 11,

9. 12 (in»"')- "eMcpavi^uj. OepiZuj Magd. 12, 12 (lU»;. \aKTi2:uj ^Komiker)

S. 34. luaXaKiZo). ^iLiepi^uu. '^voccpi^uu s. Verbalindex. ^öpKiZ[uJ

[Dem. 18, 30; 19, 278] Rev. L. 56, 8. Anz 323. cqppaxi^uj [LXX].

ni—n» '"baveiSuu. ^eOi^ai. *^e|LnroöiZuj S. 341f. ''KO|uiZ:uj. ttotiSuj [Plat.,

LXX. Anz 329]. Tpau^axi^uj Petr.-' 28 (e) 7 (260*). Tebt. I 39, 31 (114''\

Xpr\fJLaTiZvj [LXX, Aristeas, Perg., Magn.].

II» ßa&iruj Par. 51, 3 (160»). ^ßaTTTi^uu Par. 47, 13 (157»). koiviZuj (früher

poetisch) S. 33. ievilw Par. 64, 6 (160»). ö^aXiZuu Tebt. I 105, 26. 59

(103»). Zu cvJYKiJueu)viZ;o|uai vgL Komp. § 90. xeipi^^iu (lonismus) S. 24.

c) auf -ü2iuj ist zu bemerken yoTT^Z^o) = murren, eigentlich gun-en

von den Tauben (Poll. 5, 89 Kai TrepiCTcpäc yoTTÜ^eiv). Xach Phryn. 358

(Lobeck) ursprünglich ionisch. Yor der Papyruistelle Petr. II 9 (3) 9 (241»)

nur aus dem Phokylideszitat bei Phryn. bekannt; später bei Arr., LXX, N. T.,

M. Anton., Epiktet. Vgl. oben S. 21.

d) Außer den angeführten Präsensbildungen auf —Zw finden sich noch:
^ äp\jLÖZw, stehende Form der ptol. Papyri, s. S. 350.

^öecTToZuü (früher poetisch) Belege S. 33.

6. Verba auf -dvuu. Vgl. Meisterh.-Schwyzer 176. Schmid
Att. IV 605. Schweizer Perg. 175. Nachmanson 154.

III* icxdvuj im Komp. dvGicxdvuu s. oben S. 353.

II* euqppdvuj Par. 51, 40 (160*) — Analogiebildung zum Aorist von

euqjpaivuü. Vgl. Hatzidakis Einl. 412. Schmid Att. IV 704f.

OTTTdvuj [LXX, N. T.]: Belege S. 404.

III— II KaTaXinTTÖviu [Hippokr., PI. epist., LXX, N. T.] Belege § 81 S. 402

unter Xiiu-rrdivuj. Zum N.T. vgl. Blaß 58; zu den LXX Anz 309; zu den
apostol. Vätern Reinhold 72. \a|ußävuj allgemein. iTuvGävoiuai Petr.II 20

col. 2, 1 (252»); col. 3, 7. Lond. I p. 48, 1 (II»). Tebt. I 15, 9 ill4») etc.

S. 401.

II» auHdvu! nur einmal Leid. B 1, 8 (164»); sonst überall aüEuj [Arist.,

Perg.]: auSöf-icvov Petr. IL 4 (12) 13 (255»). auHovxec Kanop. Dekr. 9,

auEeiv 22 (237»). ^TraOSeiv Rosettastein 37, auEouci 52 (196 »X cuvaüEecOai

Dittenb. i. or. I 51, li (239"). aütuuv Strack, Ptol. luschr. Arch. III 138,

2 (unb. ptol.). Im N. T. sowohl aütiu als aütdviu. Blaß 54. W i u. -

Schiiiiedel § 15. Cröuert 24(3. KaöiZiüvuj S. .{9S. öiaXavOüviu S. 401.

laavOävuj S. 402.

Mayser, PapyriisgramiiKitik. ."?()
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ni—I" TUYXUvuu — TUX"vuj — TUXX<^vuj S. 412.

Nirgends läßt sich das Präsens aic9üvo|uai belegen; vgl. S. 362.

7. Verba auf -viu (-üvuü).

in—11 Tivo) (unrichtig xeivuj) S. 94.

n» ßapOvuj Tebt. I 23, 5 (115"). öOvuj (poet. = büoinai) s. S. 26. koXXüvuj
Par. 50, 17 (160*). ibbivuj (geschr. oObeivouca) Leid. C p. 119 col. 2, 27

(c. 160"). Zu evce)uvüvouai s. Komp.

8. Verba auf -ckuu. Vgl. dazu besonders Hatzidakis Einl. 164f.

415ff. J. Schmidt K. Z. 37, 2üff.

ni": 6\icK0|uai S. 388. III — II»dvr|\icKUJ, seltener ävcXiCKiu S. 345f. diro-

6vr)(i)cKUJ, in den Urkunden stets ohne, in einem literarischen Stück mit
i irpocYfcTP-, vgl. S. 122f. yiviOckuu (nie yiTvuückuj) S. 164fF. ''eüpiCKO»

S. 396. juicYUJ (|LieicYuu) aus |uiyckuj S. 23. Strabo hat im Präsens nur
die Form )liicy>". (ÜTTo))Lii,uvriCKa) (ohne i adscr.) S. 123f. qpöcKUJ S. 355.

II* TeXiCKU) (Nie. Alex. 596), seltene Nebenform zu xeXeu', Rosettastein 32

(196»). K.-Bl. 11 548.

Ergebnis. Bildungen auf -duu sind zwar in einzelnen Fällen

(boKi)uduj (?), icidoj, CKuXduu) auf dem Wege der Analogie in benach-

barte Gebiete eingedrungen, haben aber im allgemeinen die Fähigkeit

zu organischer Weiterentwicklung verloren. Weit mehr Lebenskraft

besitzen die Denominativa auf -ein: sie stehen an erster Stelle mit

52 Neubildungen, von denen 12 bei Polybius, 7 bei den LXX sich

finden. Auch der Typus -öuj fristet sich noch weiter mit 7 Neu-

bildungen. Im übrigen erfahren die verba contracta von verschiedenen

Seiten eine Einbuße: der Typus -dZiuj bedroht nicht allein den zu-

nächst verwandten auf -duu, sondern selbst den auf -eiu (cuvrjYopd-

luu ~ cuvriYopeuj) und auf -öuj (beEidZIoiuai ---^beEiöoiuai; eEibidIo,uai~e5i-

biöo|uai). Der x4.usgang -iluu, der überhaupt nach -ein am meisten

Lebensfähigkeit besitzt (15 Neubildungen) konkurriert mit -euu (dcTropilu)

^^ dcTTopeuu). Nach -ilw kommt mit 10 Neubildungen -euuu, das be-

sonders zur Bezeichnung von Ämtern und Titeln gebräuchlich ist.

Neubildungen von Präsensstämmen auf -dvuu (ictdvuu, OTTxdvuj, eu-

cppdvuj) liegen ganz im Charakter der spätgriechischen und auf dem
Wege zur mittelgriechischen Sprache. Hatzidakis Einl. 406 ff.

IL ZUSAMMENSETZUNG.

§ 87. Znsamuiengesefzte Substautiva.

1. Komposita aus zwei nominalen Bestandteilen.

a) Beide Teile sind substantivisch, wobei

a) der 1. Teil vom 2. abhängig ist (meist Genitivverhältnis);.

das 2. Substantiv behält seine Form.

I



Stammbildung: Subst. comp, aus zwei nominalen Bestandteilen. 467

IIP' beKttTOKupioc (= beKttboKupioc Aufseher über 10 Arbeiter,

alterniereud mit beKdrapxoc) Petr. II 4 (Ij 10 (255*).

eXaiOKdTDiXoc Petr.^ 86, 4 (IIP).

0r|pocpiiXa£ Petr.^ 130 letzte Zeile (IIP).

CKe(u)oqpü\aE Petr. II 13 (lOj 5 (258'').

cufaßoXocpüXaS Rev. L. 10, 2: 12, 16; 13, 2 (258*).

XUJ^axocpuXaE Petr. II 6, 3 (c. 250 '^^ Petr.^ 44 (4) 4 (246*).

ujibobibdcKaXoc Kanop. Dekr. 70 (237*).

III—n* beciLiocpuXag Petr.^ 28 (e) verso (b) 5 (260*). Tebt. I 188

(II *f).

epriiuoqpvjXaH AVüstenwächter (Wilcken Ostr. I 359) Petr. I. 25 (2)

5 (250^). Tebt. I 60, 24; 61 (b) 6. 330. 343 (118*); 62, 53. 94.

100 (119*).

lepoYpamuaTeuc [Her. 2, 28 6 TpaMMCTicTfic tijuv ipujv] Petr.^ 59 (b)

6 (IIP). Kanop. Dekr. 4 (237*). ßosettastein 7 (196 *j. Eud. 72

(vor 165 *j. Rev. Mel. 327, 16 (IP). Nach W. Otto I 87 „gelehrter

Schreiber der Gottesbücher."

Kuu^oTpa^^aieuc Petr. II 1, 11 (260*); 7, 6 (249*); 38 (a) 1 (240*);

42 (aj 4 (c. 250=^). Petr.-' 31, 3 (240*). BU 992 II 3 (162*). Par.

63, 5, 14;;-. 146 (165*). Tor. I 4, 6 (117*). Theb. Bank I 1, 6

(131*). Grenf. II 37, 3 (11*0 etc.

TOTTO-fpaiunaTeüc Ortsschreiber Petr. I 16 (2) 6 (230*). BT 993

IV 2 (127*). Par. 63, 5, 145 (165*). Rev. Mel. 322 (II*). Tor. I

4, 6 (117*). Theb. Bk. I 1, 5 (131*). Grenf. II 37, 2 (IP*). Tebt. I

passim.

III—I* TevimaxocpüXag Magd. 1, 10 (IIP-"). Petr. II 2 (1) 16 (III*).

Tebt. I 159. 183 (II—P).

cuTTpacpocpuXaE Notar Magd. 1, 10 (IIP'"). Petr. II 21 (b) 6 (IIP);

29 (b) 5 (242 *j; (d) 7; 47, 33. 37 ^192*). Dittenb. i. or. I 120

(181—146*). Amh. II LS (173*). P. Reinach 10, 28 (111*). Tebt.

I 104, 4. 36 (92*); 105, 7. 53 (103*); 109, 5 (93*). Leid. 30

(89*) etc. Zur Sache J. C. Naber Arch. I p. 320. L. Mitteis,

Reichsrecht und Volksrecht 46 Note 2.

II* ßißXio(puXa£ Tebt. I 112 introd. (112*).

iepöbouXoc Tempeidicner Leid. D 22 (162*). Tebt. I (>, 2:^ 1 140*).

Dresd. I 13 (162*). [Par. 30, 26 (162*) tuuv iepoö bouXuuv]. W. Otto

I 116f.

lepoMjdXxric [los.] Strack, i*tol. Inschv. Arch. III 129, 1(5 (IP) = Dit-

tenb. i. o. II 737.

CTpaiOKripuH BU 992 II 4 (162*).

30*
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cuj)LiaTOcpu\a£ Tor. VIII 1 (119''). Über dpxicuj)aaTOcpuXaE s. unter Nr. 2.

XepcecpiTTTTOC Landreiter (berittene Garde zur Beobachtung des offenen

Landes) Tebt. I 60, 21 (118''); 62, 34 (119''); 89, 63. 67 (113») etc.

II—I* ciTOKOtTTriXoc Getreidehändler Lond. T j). 34, 33 (161"). Tebt.

I 120, 125 (97 oder 64").

P dpTOTTivaH Brotteller Tebt. I 140 (72").

epieiLiTTopoc Wollhäudler Tebt. I 103, 26 (94 oder 61").

GricaupocpuXaH Tebt. I 90, 40 (I"^).

Anmerkung. UpouirujXou ("Iciboc), ein Priestertitel, ist nicht als Kom-
positum (iepoÜTTiuXoc = lepäTToXoc?) zu betrachten, sondern nach dem Vorgang

von Grent'ell II 20, 2, 5 (114*) in zwei Worten zu schreiben: tepöc ttOjXoc =
heiliges Fällen. So z. B. Par. 5, 1, 2/3 (114»). P. Reinach 10, 5 (111»). 16, 6

(109"). BU 994 II 5 (113"); 995 II 8 (109"); 996 II 5 (107»). Grenf. I 25, 2, 5

(114»); 27, 2, 3 (lOU»). Dittenb. i. or. II 739, 9 (112») etc. Vgl. G. A. Ger-
hard, Archiv f. Religionswissenschaft VII (1904j S. 520.

II» aXaßacTpoOriKri [Ar. bei PolL; Dem. 19, 237] Lond. II p. 12, 28 (II»)

[Wilcken Arch. I 135]. äpKToöpoc Bärenhüter (Öternbildj Eud. col. 21).

22 (vor 165»).

ß) Der zweite Teil als Träger des beherrschenden Begriffs wird

durch den ersten in appositioneller Weise näher bestimmt.

III" KpiBÖTTupoc Gerstenweizen, eigentlich Weizen, der Gerste ist,

bärtiger Weizen, Petr. I 29, 11 (242"). Petr.^ 76 recto col. 2, 1

(224"); 78, 14 (III"). Nicht wohl als Dvandva-Komp. zu erklären.

Zur Sache C. Wachsmuth, Jahrbücher für Nationalökonomie und

Statistik 1900 p. 777.

II" Bpoiabec|uri = 6puobeC|Ur|, ein aus Binsen bestehendes Bündel.

Leid. S 2, 18—25 (c. 160"); T 1, 4 (II").

Xopxovonn Grasweide Tebt. I 60, 82 (118"); 61 (a) 192; 75, 37

(112") und öfters.

III» MrixpÖTToXic Rev. L. 48, 16; fragm. 4 (h) 8 (258»).

III—II» caKKOTTiipa [Poll. 10, 161 aus Apollod. Caryst] Magd. 13, 7 (III'"").

Lond. II p. 11, 16 (II»).

b) Der erste adjektivische Teil bestimmt den zweiten sub-

stantivischen näher, und zwar

a) der erste Bestandteil ist Attribut des zweiten:

III" eXeuOepoXaToiaoi Steinhauer, die freie Leute, keine Sklaven

sind, Petr. 2 42 C 12, 1—2 = Petr. II 13 (1) 1—2 (255"); ebenso

in einem Brief an Theodoros, den Nachfolger des Architekten Kleon,

Petr. 2 p. 105 (111"°').

''KOivobiKaiov (gemeinsames Gericht) Magd, 23, 9; 28, 2 [Pol. 23, 15, 4].

Auch C. I. G. 2556, 58; von Böckh mit Unrecht in koivoöikiov ge-

ändert.
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ll'*- ijjiXÖTOTTOC (oder vpiXoTOirov?) =^ ipiXöc töttoc Tor. XII 10 (119^).

Das Wort ist aucli für die byzantinische Zeit belegt Par. 2P, 11

(594p) — beidemal im Genitiv.

ß) Der Hauptbegriff stellt etwas Neues, mit keinem der nominalen

Bestandteile sich Deckendes, vielmehr ein Produkt aus beiden dar.

IIP dK(p)ööpua [LXX, Aristeas 122] (= was oben auf dem Baum wächst,

Baumfrüchte), Belege S. 186 f.

c) Als Dvandva-Kompositum, d. h. Kombination von zwei

koordinierten nominalen Begriffen, erscheint

II" vauK\r|POMdxi|Joc Par. 63, 22 (leö^^). Tebt. I 5, 46 (118*). Zur

Sache Wilcken Ostr. I 263.

2. Substantiva composita aus einem verbalen und einem

nominalen Bestandteil.

a) Der erste Teil ist ein Verbalstamm, der den zweiten

substantivischen näher bestimmt.

n* '^TTeieavdTKn Amh. II 31, 11 (112^). Tebt. I 5, 58 (118'*). Hie-

her gehören auch die in klassischer Zeit ziemlich seltenen, nunmehr

aber zahlreichen Zusammensetzungen des Verbalstammes dpx- in

der Form dpxe-, dpxi-, dpx- mit einem Substantiv (vgl. das deutsche

„Erz"-). Vgl. oben S. 81.

IIP dpxuJvnc Hauptpächter § 83, 10 S. 423.

111—11=^ dpxicuJMaT09vj\aE [LXX, Aristeas] Arch. II 80, 7 (229'').

BU 1012, 18 (170*). Tebt. I 79, 52 (148*). Par. 12, 1 (157*).

Grenf. I 38, 1 (IP^O- Tor. I 1, 2, 3 (117"); XI 1 (177 oder 165*).

Dittenb. i. or. I 99 (205—181''*); 111, 8 (nach 163*); 132, 5 (130'*).

III—I* dpxicpuXttKiTric Rev.L. 37, 5 (258'*). Petr. II 20 (1) 11 (252'*);

Einl. p. 33, 7; Nr. 1, 22 (260*). Petr.^ 28 (e) 14 (260*). Magd. 33, 5

(Hl'-'O- Par. 6, 2 (126*); 15, 25 (120*); 35, 6 (163*); 37, 6 (163*).

Tebt. 1 5, 142. 159 (118*). Leid. G 3 (99*).

dpxicpuXaKixeia § 83, 4 S. 418.

II" dpxebeaipoc (ein makedonisches Wort, ein höheres Amt am
ptolem. Hofe) Dittenberg. inscr. or. I 169 (116*); 181, 4 (114*); im

Aristeasbrief 182 von Letronne aus dpxirjxpöc hergestellt. Vgl. S. 81

Anm. 2. Zur Sache s. 0. Hoffmann, die Makedouen S. 7 7 ff.

dpxiKuvnfOC Oberjägermeister Dittenb. inscr. or. I 99, 2. 3 (205 bis

181'*); 143, 3 (146— 12()"). Ostr. 1530 (121*).

dpxiJcToXiCTric Dittenl). i. or. I 111, 18 (iiacli 163"V Vgl. W. Otto,

Priester und Tempel 1 83.

dpxoivoxoOc Tebt. I 72, 447 (114—13*).
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dpxuTnipetric I*ar. 10, 19 (145'';. Loud. I p. 41, 97. 121 (löS'^j.

Ostr. 1538 (II»).

II—P dpxe9oboc ]*olizeiiiufHeher Tebt. I 90 iiitrod. (I*^').

dpxevtaqpiacTric Leid. 11 10. 22 (99"-j.

dpXiMdxiMOC Tebt. I 112, 80 (112^^); 120, 128 (97 oder <J4''j.

in» dpxiö^ujpoc Dittenberg. i. o. I 37, 3 (2fi4»j. ^äpx»T€KTUJV Petr. II

15 (2) 2 (240*); 4 (1) 1 (255"); 9 (4) 7 ^241";; 13 (IBb) 13 (258— 53''j.

f)TrapxiT^KTU)v unter Nr. 4.

UI—I» ^dpxiepeüc Par. 35, 7. 12 (163»). Rev. Mel. 327, 16 (II»). Leid. Cr

4 (99»); einmal dpxuepeOc Petr.* 53 (p) 2 (III»). Über die Unterlassung

der Elision vgl. K.-Bl. II 317 Anm. 3.

I» äpxiTrptJTavic [auf Inschriften] Strack, Ptol. Inschr. Arch. I 20'.», 26» (späte

Ptolemäerzeit).

b) Der zweite Teil ist ein Verbalstanim, der den voraus-

gehenden nominalen Begriff zum Objekt hat. Diese (objektiven)

Verbalkomposita sind von Haus aus eigentlicli lauter Adjektiva, die

Grenze zwischen substantivischem und adjektivischem Gebrauch ist

oft schwer zu ziehen. Vgl. daher auch Adjektiva composita § 88, 5.

Das zusammengesetzte Wort ist entweder ein A-Stamm auf -Tic oder

-ac (vgl. die Belege unter § 83, 10 S. 423f.) oder ein 0-Stamm auf

-oc oder -ov. Komposita letzterer Art, in denen der 2. Teil ein ge-

bräuchliches Substantiv ist, wie bibdcKaXoc, eV^ropoc etc. sind mit den

echten Nominalzusammensetzungen unter Nr. 1 a registriert.

a) Maskulinische 0-Stämme auf -oc.

Im 2. Glied -axöc: III—P BeaYÖc, ein Priestertitel (,Gottesführer'),

vielleicht = TracTocpöpoc. Petr.^ 99, 4

(IIP). Tebt. I 61 (b) 59 (;il8'^); 72, 210

(114^); 121, 76 (94^). W. Otto I 95.

III» \oxctTÖc,^Tri\öxctYoc, term. tech. der dorischen

Taktik, S. 5.

II» oöpaYÖc Führer des Nachtrabs P. Reinach 1(5, 15

(109»).

-aYUOTÖc: III—I* ubpaYtUYÖc [LXX] Wasserleitung Petr.^

42 F (a) 4 (252^); 43 (2) r. col. 2, 12;

col. 3, 35 (246^). Tebt.I 50, 8. 14. 21. 40

(112-lPj; 84,28.110. 136(118'^); 87,29

(IP^; 106, 11 (lOl'^); 240 (P-) etc.

'apxoc: IIP bcKdiapxoc (= beKdbapxoc). -nevTa-

Kociapxoc.

U'^ KuO)napxoc.

ni» '^Tpiri papxoc, UTTOxpiripapxoc. qpOXapxoc.
III—II» ^qppoOpapxoc. xiXiapxoc.

Sämtliche Belege § 59, 3 S. 256 f.

I

I
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-ßocKÖc: Iir^ lepaKoßocKoc Petr.' 99, 5 (IIP).

III—IP ißioßocKÖc Magd. 19 verso (IIP™). Petr.^ 58 (e)

col. 2, 2r, (EP); 82, 3 (IIP). Pariser Holztafel bei

Wilckeu Ostr. I 65 A. B. (IIP). P. Par. 11, 17 (157^).

Tebt. I 61 (b) 401 (118^); 72, 410 (114*); 113, 11

(lU^K BU 995 III 5 (109*) etc.

Auch das Simplex ßocKÖc begegnet Lond. II p. 2 recto 3 (IP);

daneben TTOi^nv Magd. 6, 11; 22, 6 (IIP).

III—I* XnvoßocKÖc (Cratinus bei Athen.) Petr. II 10 (1) 5. 8. W (nach

240"). Par. 5, 6, 5; col. 25, 5 (114»); 39 verso (161»). Tebt. 15,172
(118»); 38, 15 (113»); 121, 68 (94 oder 61»); 229 (97 oder 62»).

-tXu90c: IP luuTXuqpoc Lond. I p. 46, 15 (146—135*) [AP].

lepoTXuqpoc Leid. U 1, 9; 4, 2 (IP).

-Tpacpoc: IP '^emcToXoTpacpoc Tebt. I 112, 87 (112*). Par. Not.

et extr. XVIII 2, p. 401, 6 (unb. ptol.). Dittenb.

i. or. I 139 (146—116*).

TTpoxeipoTpdcpoc (?) Tebt. I 112, 116 (112*).

cuvaXXttTluaTOYpacpoc Tebt. I 42, 6 (114*). Später

Oxyr. II 237 col. 8, 36. Mitteis Arch. I 192.

II—P uTTO|uvr||uaTOYpd(poc Lond. I p. 42, 127 (158*). P.Kairo

Arch. I 61, 1 (123*). Fay. V 14 (II—P). Strack,

Ptol. Inschr. Arch. II 556 Nr. 38, 14 (II—I^). Tebt. I

passim.

ibpoTpdcpoc (,a precis-writter', der Herausgeber) Oxy. IV
710 (a) 3 (111*).

I* xeipoTpdqpoc Tebt. I 209 (76*).

-epTÖc s. u. -oupTÖc.

-evjjöc: IP iLiupevjJÖc Salbenkoch Leid. U col. V 3 (IP'"), zuerst

gelesen von Wilcken Melanges Nicole p. 584 (Pap.

luupeipe statt |iiupeipoO).

-TlYÖc: Über adjektivisch gel)rauchtes ^XeqpavrriYÖc , XiOriYÖc vgl. Adiect. comp.

§ 88, 5; über cuvobriyoc Anliaiig über dichterische Neubildungen am Schluß
von § 90.

111—II» KU vriTÖc Petr.' 53 (g) 16 = l'ctr. II 10 (a) 16 (260») nach Wilcken
Add. et CoiT. zu Petr.- XVII (statt övriYÖc). dpxiKÜvriYoc
S. 469.

11» dpxnT<^c Koaettadekr. 47 (196»).

-KÖTTOc: IIP' oXupoKüTTOC l)urraklo|)fer (oi Trpecßuxepoi tüjv öXupo-

KÖTTuuv, älteste nachwei.sbare Müllergildo) Strack,

Ptol. Inschr. Arch. II p. 544 Nr. 22 (IIl"'l. Vgl.

W. Otto I 130; Strack, Die MüUeriimung in
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Alexandrien, Zeitschrift für neutestam. Wissensch.

und die Kunde des Urchristentums IV (1903) 213 ff.

II' dpTOKÖTTOC (Her., Xen.; von Phryn. 222 (Lobeck) gegen

öpTOTTÖTTOC odcr dpTOTTOiöc verworfcu) Par. 5 col. 6, iff.

(114»).

-Xdßoc: IIP ^pToXdßoc (PI. rep. II 373 C. Plut.) Petr. - 42 F (c) 1 252");

43 (2) recto col. 3, 5; 4, 41; verso col. 3, 12; 5, 11 (246*).

-XÖTOc: IIPcpopoXoTOC (Plut.) Petr.^ 111) verso col. 2, 3 (IIP).

III—I" ciToXöfoc Magd. 11, 11 (IIP-). Petr. II 48, 17

(18^^). Amh. II 61, 8 (163''). Fay. XVI 2 (P')-

Tebt. I 123, 5 (1*0; 186 (105^). P. Reinach 40, 2

ceiToXÖTUJV (c. 114^).

II* YvacpaXXoXoToc, auch verkürzt YvacpaXXÖTOc, S. 170.

-vö|uoc: III—IP iciovö|aoc, ein Priestertitel, Magd. 9, 1 (IIP'"). Petr."

82, 5 (IIP). B U 993 II 10 (127^).

11' ÖYOpavöiLioc.

-Eö(o)c: PXaHöc (= XaHöoc vgl. S. 258) Steinhauer Tebt. I

121, 13 (94 oder 61'^).

-HucTOc: IP KOTTpöHucTOC der den Dünger auskehrt Par. 1 1 verso 8

(157 '^^

-oupTÖc: IIP Kepa^ioupTÖc (Manetho 4, 291) Petr.^ 59 (a) col. 2, 2

(IIP').

""XeiTOupTÖc [LXX, Aristeas 95] Petr. II 14 (3) 4

(c. 250=*). Auch XiTupTOÜc (sie) Petr. II 4 (9) 11

(255*) [nicht citiitoüc wie Revillout] ist kaum =
XiGoupTOUc, wie Wilcken annimmt, sondern =
XeiTOupTouc, wie z. B. Petr.^ 46 (4) 8 Xeiioup-foic

für „Arbeiter" steht.

III—IP eXaioupTÖc Rev. L. 44, 8. 14. 17; 45, 3. 5. 8. 10;

46, 10. 13; 47, 1. 6; 49, 1 (258*J. Petr.^ 59 (a)

col. 2, 3 (IIP). Tebt. I 5, 172 (118* etc. Über

eXaiooupYoi vgl. S. 155. Zu der sonderbaren Bildung

auToeXaioupYÖc vgl. § 88, 2.

IP ßuccoupToc Tebt. I 5, 239. 245. 250 (118*).

KiKioupTÖc Par. 11 verso 3, 34, 13 (157*). Tebt.

I 5, 173 (118*).

Hl' di^TTeXoupTÖc (Ar. P. 190) Petr-- 28 (e) 3 (260'). II' ^eXicc-

oupYÖc Imker Par. 5, 22, 5 (114»); 9, 9 (107'); Leid. P 19

(II'). cibripoupTÖc (Theophr.). Par- 5, 31, 6 (114»).

Leid. P 7. 20 (II').
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-oupöc (uupöc): III '^ KriTTOupöc. II* Gupoupöc neben Gupaipöc.

Belege S. 15.

-oOxoc: IP Ti|uoöxoc Par. 60 (b) 16. 37 (c. 150^).

Unbestimmt ptolemäisch: cuvTeoüxoc Strack, Ptol. Inschr.

Arch. I 209 Nr. 27.

in* cTa9|nouxoc Wirt (PoU. 10, 20 f. in Fragmenten aus

Äschylos und Antiphanes) Magd. 2, 1. (III""). Petr.

II 8 1^2 c) 10. 13 (246").

III—11" KXripoöxoc.

-TTOiöc: III* KXeiboTTOiöc Schlosser Petr. II 39 (d) 5 (HI*).

III—II* Ka(c)coTTOiöc Rubberstoff-Arbeiter S. 215.

III— I* luTOTTOiöc Bierbrauer § 4 S. 36.

II* xapTOTTOiöc Tebt. I 112, 62 (112*).

IIP ciTOTTOiöc Petr.- Nr. 117 da) col. 2, 18. 25. 30 (III").

CKeuoTTOiöc (Ar. eq. 232) Dittenb. inscr. or. I 51, 66

(c. 240";i. I" iepoTTOiöc Strack, Ptol. Inschr. Arch. I

209, 26" (späte Ptolemäerzeit).

-CKÖTTOc: III* iTTTTOCKÖTTOC Petr.-54a(2) col. 1, 2; (4) col. 2,

2

(c. 250*;.

-CTpöqpoc: III* uj\evocTpöcpocPetr.^59(a)col.2, 10. Vgl.S.61.

-Tdcpoc: IIP ai\oupoTd(pocKatzenbegraberPar.66, 25(111*).

II* ißioTctcpGC Grenf. II 15, 2, 7 (139*).

KpioTdcpoc Tebt. I 61 (b) 401 (118*); 72, 411

(114*;.

-TÖ^oc: III* XaTÖMOC Petr. II 4 (1) 1. 7; (5) 3; (8) 2; (9) 1

(255*1; 13 (1) 2; (17) 11 (258—53*). Petr.»

47 (a) 2; (b) 2; 119 (b) verso 6 (IIP).

-Tpocpoc: I* KTri voTp ö cp oc RinderzüchterFay. XVIII (b)2(I*).

-uqpoc: IP Xivuqpoc Leineweber Tebt. I 5, 249 (118*).

TreTtXöücpoc Tebt. I 5, 250 (118*).

TTOKÖqpouc (= TTOKuqpouc) Tebt. I 5, 70 (118*).

TairibucpGC Teppichweber (S. 17G) Par. 5. 19, 1

(114*\ Ostr. 1213 (ptol.).

-cpöpoc: IIP ''paßbo(pöpocPetr.II8(2c)9(246*). Par.G6,l8

(IIP).

III—IP TTacTocpöpoc Petr.- 123, 1 (;iIP). Tor. V 4 (177

oder 165*). Leid. M 1, 24 (114*). Par. 5,

col. 5, 1 1 : cM.l. 7. 10 und oft. (114*). Vat. F 17

(157*1 Leid. S 7 p. 102 (164*); T 1, 10

(c. 160*) etc.. Nach W. Otto I 94 H". „Träger

von GütterbibUnn.''
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11''^ dciWocpöpoc der das Tragholz trägt Lond. I

p. 34, 32 (162^).

ßußXia9Öpoc (dvi'ip) Oxy. IV 710 (a) 2 (HP).

CttKKOcpöpoc Sacktrüger Lond. I p. 34. 34 (161*).

Tebt. I 39, 26 (IW). -^ Vgl. auch § 88, 5

(Adjektiva auf -cpöpoc).

III—11« deXoqpöpoc, häufiger Priestertitel, Petr. II 47, 1 (208»).

Amh. II i-J, 3. 25 (179*); 43, 3 i;i73») 44, 4. 21 (138»).

B U 993 11 5 (124"); 994 II 6; 996 .5 II 6 996 11 6 (n»0-

Leid. N 2, 3 (11"). Grenf. II 20, 2, 6 (114»;. Par. 5, 1, 3

(114») etc. — GeciLtoqpöpoc Petr. ^ 41 recto 6 (III»).

Kovriqpöpoc ('Apciv6r|c äbeXcpov) Petr. I und II oft;

s. Indices. Fürs 2. Jahrh. vgl. alle Stellen zu dOXoqpöpoc.

n» ^iwcqpöpoc Morgenstern Eud. 118 (vor 165»). luacTixoqpö-

poc Tebt. I 179 (11»^. ''laaxaipocpöpoc Amh. 11 38, 3

(II»;. Tebt. I 35. 13 (111»). Strack, ptol. Inschr. Arch.

III 129, 6 (II»). 'öbpoqpöpoc Par. 34, 20 (157»). qpuucqpö-

poc (ßaci\iccr|c KXeoTTCtxpac), ein Priesteramt, P. Reinach

10,8(111»); 14,9(110"); 15,8 (109»t); 16,8 (108»), 20,9
(107»).

"XÖoc (-xoOc): II ^ dpxoivoxoöc, ubpoxooc. Belege S. 258.

ni—I" xpucoxoOc ebenda.

-qpopßöc: IV' üocpopßöc Tebt. I 5, 171 (118=^).

Ein spezieller, seltener Fall ist die Verbindung eines Nomen
adiectivum mit einem Verbalstamm auf -oc in der Weise, daß der

erste (adjektivische) Bestandteil den zweiten (verbalen) näher be-

stimmt:

III—IP |uovÖYpacpoc= ö fuövoc fpdcpujv Geheimschreiber Magd. 12,

5 (IIP™). Petr. 1132 (2=^) 13 [statt KovoTpdcpov] geschr. c. 238^

Par. 49, 13 (c. 160^); 65, 12 (146=^). Lond. I p. 46, 29 (146—135=^).

Grenf. II 25, 12 (103*^). Vgl. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht

p. 51 f.

III» '^^övapxoc S. 256.

ß) Neutrale 0-Stämme auf -ov.

IIP xopTÖßoXov Petr. II Einl. p. 30 (III«). - Vgl. xopToßoXiov

§83, 13 b S. 431.

IP dpiCTOcpöpov (Frühstückbrett ?) Grenf. I 14, 7 (150 oder 139^).

jLieXavobÖKOv (Poll. 10, 60 fieXavoböxov) Tintenfaß Lond. II p. 12,

25 (IP).

n» Y^^uuccÖKO^ov (oder y^'JuccokÖ|uov?), eigentlich Flöteufutteral, dann all-

gemein Behälter, Kästchen (Timocl. com. bei Poll. 10, 154/ Grenf. I 14, 3

(150 oder 139»). Lob. Phryn. 98 ^XP'IV T^uuTTOKO,ueiov Xeyeiv.
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lu ''x£ipo"fP«90V (passiv) Lond. II p. 5, 10: p. G, '2, 20 (133^);

Ostr. 739, 9 (138='); P. Reinach 7, 8. U. 22 (c. 140^j bestimmt der erste

nominale Bestandteil den zweiten modal nach Ai*t eines Adverbs näher,

3. Substantiva composita aus einem adverbialen und einem

nominalen Bestandteil. Der erste Teil ist ein Adverb, das den

zweiten substantivischen Teil in attributiver Weise näher bestimmt.

111* TTavuqpuXaE (?) Leid. C p. 93 col. 4, 6 (c. 160^). iravucpuXaKec

vielleicht = Tag und Xacht wachende Wächter, opp. vuKTOcpüXaKec?

III* ''iTiaiovoc.

4. Substant. comp, aus Präposition und Xomen.

a) Echte Komposition, d.h. die Präposition tritt determinierend

vor das fertige Substantivum (simplex oder compositum).

IIP biaßdepa Schifisleiter [Aristeas 106. LXX] Petr. II 13 (8) 3

(258—53*).

eTTavri\uu|Lia (möglicherweise postverbal gebildet zu eTTavr|\icKuu) Petr.

II 33 (a) col. B 1. 3 (IIP).

eTTiXdpxnc Magd. 1,2 (IIP-^).

eTTiXöxaroc Petr.^ 21 (f) 3 (226"^).

uTrapxiteKTUJV Petr. II 42 (a) 6 (c. 250*^); 4 (4) 9; (6) 3 (255*).

UTTOTpiripapxoc Petr. II 13 (7) 7 (258—53*).

III—IP eTTiYevriiua, der Überschuß an Feldertrag über das erwartete

Quantum (-fewnua), s. oben S. 433; ebenso 7TpöcTevr|)Lia (S. 434).

KdrepTov Taglohn [LXX = Werk] Kev. L. 21, 2; 46, 2; 53, 25;

55, 15; frgm. 6 (a) 14. Petr. II Einl. p. 34, 3; Nr. 4 (2) 8 (255'').

Petr.2 39 col. 2, 5. 22 (lIPj. Tebt. I 112, 25 (112*).

III—I* dTTÖ^ioipa („Kirchensteuer^', W. Otto I 340 ff.) Rev. L. 25,

12. 15; 27, 3. 17; 2^, 14; 30, 18. 20. 21; 31, 1. 3; 32, 9.' 17. 20 (258*).

Petr. II 46 (b) 2 (200*); (c) 8. Rev. Mel. 275 (Ostr.) und 276 (II*).

Dittenb. i. or. I 55, 15 (240*). Rosettastein 15 (196*). Ostr. 321.

322. 352. 354. 305 (101*). 711.

dnoTTpaiua (Afterpacht) Belege oben S. 433.

II* dvTicu^ßoXov Theb. Bk. VI 11 (131"). Greuf. II 23, 7. 15 (108*).

€Trevexupov BU 993 III 11 (127*).

U—I* eiTicTpdTTiTOC Lond. II p. 13, 1 (116— 111*). Tebt. 186 introd.

(11*^. Rev. Mel. 332. 333 (II*). Tor. I 1, 17 (^117*); V 1; VI 1

(177 oder 165*). Dittenb. i. or. I 103, 4 (nach 181*); 133, 4

(146—116*); 168,34 (116—81*); 186,2 {(S2''y, 190,6 (51*\

11" cuiLiTTpocTdinc Tebt. I 64 (a) HO (11(5— 115*); 61 (a) 5. 10. 31.

35 (118*).
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cu[)acp]uXaKiTiic (cpuXaKiTr|C 8.442; P. Reinach 17,1 (lOO"*).

cuvYevecic astronom. term. techn. (ai Y^veceic küi a'i cuvreve'ceic, nach

Blaß dvaTeveceic) Eud. 86 (vor Ißo^J.

ÜTTobioiKriTr|c §8.% 22c, S. 443.

III* eE^öpa Petr.* 48, 17 (III^). Dittenb. i. o. I 101, 5 ^c. 200'). cuv^piOoc
(poet.) S. 30.

IPä|ucpo6ov, TÖ [Hyperid. beiPoll. 9, 36| Leid. C p. 118 001.1,6(163";. Lond. II

p. 8,4 (118»). Vgl. S. 261 Note 1. '^^Tri^expov [Theophr.] Tebt. I 91, 11;

92, 11 (p. 410) II«''. ''äcpoboc, f] Grenf. II 25, 20 (103») und sonst oft (vgl. ö

ecpoboc unter b). irepibeiTrvov Leichenschmaus |"Dem. 18, 288] Tebt. I 118, 1

(II»0- ""TTepiiueTpoc, i^ Umkreis [Herod.
|
Tebt. I 60, 38 (118"}; 61 (a)

150 (118*) — beidemal ev TTepinerpuji (Kuüiiiric). -rrpoKÜaiv (Sternbild) Eud.
190 (vor 165"). TTpöiraTTTTOC Tebt. I 63, 33. 38; 64, 15 (116*i. cOvbec^oc
Eud. 415. 427 (vor 165").

I» ''ÜTTapxoc Grenf. I 36, 2, 4 (99—88") geht wohl kaum auf ÜTrdpxuu Statt-

halter sein (Thuk. 0, 87) zurück, sondern erklärt sich einfacher als Analogie-
bildung zu iLiövapxoc u. ä.

b) Postverbale Bildungen (von Verba composita). Die

femininalen A- Stämme dieser Art auf -r\ und -d sind unter den

Nominalableitungen § 83, 8 S. 421 ff.; ebenso andere Komposita auf -)aa,

-cic etc. unter den betreffenden Ableitungen aufgeführt.

IIP KaxaTiriH Pflock (KaraTrriTVum) Petr.^ 43 (2) recto col. 4, 12 (246*)

KaiaTTiiHai KaxaTTfiTac [los.]. Nach Lob. Phryn. 611 KardTinH (ad-

jektivisch).

ni—IP ''eiaßaböv Grundfläche, dazu der metaplastische Plur. e|n-

ßabouc, Belege S. 289 Anm. 3.

)U€Tdßo\oc (= luexaßoXeiic Zwischenhändler) Rev. L. 47, 12; 48,3. 7

(258^). Tebt. I 116, 20. 50 (IP^).

IP eicaTWTÖc Zuflußröhre Tebt. I 86, 4. 10. 11. 34 (IP^).

evxuXri (evTuXiccuu) Wickeltuch Lond. II p. 11, 15 (152 oder 141^).

eHttTUJTÖc Abzugsröhre Tebt. I 13, 7. 11 (114^^); 61 (b) 427 (118*).

Petr.2 94 (b) 8; (c) 5 (180=^).

TTpöxpeia (TTpoxpdoiaai) Tebt. I 238 (IP^). Nach Bekk. Anecd. 472
vulgär für dqpop|ur|, rrdpoboc.

III» KttxaKXeic [Aristeas 61. 65] Kanalschleuße Petr. II 13 (18") 4. 11 (255
—50»). In and. Sinn (Türschloß) Ar. Vesp. 154. Poll. 10, 22.

III—11» '^eqpoöoc (= eqpobeuxric v. eqpo&eüuj) Aufseher [Xen. Cyr. VIII 6, 16]
Petr." 93 recto col. 7, 33 (EI»). Tebt. I 30, 27 (115»); 60, 22. 104 (118").

I" cuvaTiwYÖc Versammler Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 131, 8, 3 (78»).

c) Aus einem zu postulierenden Adverbialausdruck ist entstanden
ä-nr\KnbTr\c (III—I»). Belege S. 16.

Anhang. Unorganische Zusammensetzung. dXXou -rrapoucia
Petr. II 39 (e) 1. col. 18; r. col. 24 (IIP), was von Witkowski, Prodr. 56 als
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„iuxta posita quae dicitur vox'" im Sinn von „anderweitigem Aufenthalt"

erklärt wurde, hat Wilcken Ostr. I 275 und schon G. G. A. 1895 S. IGO mit

Recht in zwei Worte geteilt = aXXou (sc. CTeqpdvou) Trapouciac, d. h. für einen

anderen (Kranz), der anläßlich der Anwesenheit des Königs gespendet wurde.

§ 88. Zusammengesetzte Adjektiva.

Im Vordergrund stehen

1. Komposita aus zwei nominalen Bestandteilen: im

1. Teil ein Adjektiv, Substantiv oder Zahlwort, im 2. Teil ein Sub-

stantiv oder Adjektiv.

a) Adjektiv -|- Substantiv, das erstere Attribut des letzteren,

das Ganze in possessivem Sinn.

IIP KaKOTTUJTwv Petr. I 11, 17 (220=*).

KXacTÖepiE kraushaarig Petr. I 19, 23; 20 (1) 10 (225^).

KoiXöcraeuoc [LXX] Petr.^ 48, 18 (lE^).

XeuKo^eiujTTOC (Beiwort von Vögeln), poet. Bildung S. 31.

TiaxOppiv Petr.^ G (b) 5 (237^^); 19 (a) 11 (225=^).

CTTavoTTOj-foiv Petr. I 16, 6 (237»^). Petr.^ 13 (a) 12 (235'').

in—^IP^ KoiXoYeveioc mit einem Grübchen im Kinn Petr.^ 13 (a) 2C)

(235=^). Par. 10, 6. 7 (145^). Grenf. I 10, 13 (174=^)5 34, 4 (102—1").

^aKpoTTpöcujTToc Petr. I 12, 3 = II Einl. p. 22 (c. 238^^). 1 16 (1) 1. 6. 13

(237-); 19, 31 (225*); 20 (1) 5. 7 (225^). BU 993 II 11 (127^);

994 II 10 ril3='); 995 II 10 (109=^; 996 II 10 (109^')? Ö97 II 5 (103*);

998 I 4 (100»). Cop. 5 (100"). Grenf. I 27, 2 (109^); II 15, 1, 12;

2, 8 (139"). Goodsp. 6 eol. 2, 4 (129"). P. Kairo Arch. I 64, 22;

65, 25 (123") etc.

TaKTÖmcGoc Petr.2 13 (a) 25 (235"). Petr. 1 19, 13 (225"); II 47, 8.

29 (208"). Lond. II p. 2 ( a) verso 7 (II"). Leid. C 3 (162").

Grenf. I 10, 8 (^174"). P. Kairo Arch. I 65, 31 (123").

II" ecxaioTnpujc Tor. 17,29 (117").

KCXKOipic schlecht sehend (oder übel aussehend?) Grenf. II 28, 4 (103").

"Mecö feoc Leid. U 3, 14 (II"). Vgl. S. 448.

TrXaTUTTpocuuTTOc Lond. II p. 3, 3 (II"). Grenf. 127,2,8 (109"); 44,

2, 4 (11").

II— 1" ei)eup(p)iv Belege S. 213.

Anmerkung. Dem alleinstehenden Typus |Li€\avocTraXdKicca i^von

ILieXac und cirdXaH Maulwurf) Petr. II 35 (a) col. 1, 9 (225») Hegt eine Vergleichung

zugrunde: schwarz wie ein Maulwurf.

IH" XeuKÖxpuJC 8.21)01". |aeYctXöq)9aX,uoc
|
Psoudoaristot. pliysii)gn. 84,6, 20|

Petr." 18 recto col. (j (234"). öSüp(p)iv |
Hippokr.

[
S. 213. TroXü|uiToc (^poet.)
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S. 32. TeravööpiS mit schlichten Haaren [l'l. Eutyplir. 2 B| Petr. I 19,

31; 36; 20 (1) 13 (225»); 15, 1.(237»).

ni—11" i^eXdYXPUuc — |U€\dYXPOUc S. 2'.)6t'. cxpoTTuXoTrpöcujTTOC rund-

gesichtig [Arist. h. an. 1, .6; Pseudoaristot. physiogn. 3] Petr. I 13, D; 15, 13

(237"); 19, 34. 36 (225"). Petr.^ 16, 15 (235"). BU 996 HI 1 (107"). Leid. N
2, 6. 7 (103").

W^ icöxpovoc Eud. 368 (vor 165"). KoiXöcpeaXiuoc Lond. I p. 46, 5 (146

— 135"). ö|LtÖTi|Lioc (toic cuYYev^ci)) ^i^ Ehrentitel [die ö|uÖTi)aoi persische

Pairs bei Xen. Cyr.] Tebt. I 254 (113").

b) Substantiv -}- Substantiv: der erste Teil bildet das Attribut

zum zweiten.

IIP juaXoTTapaua, äolisches Lehnwort= luriXoTrapeia (apfelwangig) S. 9.

jLieXixpuuc — |ue\ixpouc hoiiigfarbig S. 296f.

III—ir^ aiwvößioc (poet.) S. 30.

ir^ aiToicepiuc ziegenhörnig Eud. 222. 334. 472 (vor 165*). Hierher

gehr.ren auch die zahh-eiehen auf -eibi^c auslautenden Adjektiv-

bildungen, die sich gegenüber dem vulgären „Universal-Adjektiv-

suffix auf -uubr|c'' (Schmid Attic. IV 69;i) fast durchweg rein

erhalten haben.

III—IP dcTTiboeibiic Kanop. Dekr. 62 (237*). Rosettastein 44 (196*).

IIP TraTTupoeiöJic. Kanop. Dekr. 63 (237*). [Schol. Eur. TraTTupdjbiic]

II* dipiboefferi'c Eud. 436; bicKoeibrjc 274279; KUKXoeibi'ic 437;

CKttcpoeibtic 280 (vor 165*).

H" ^|Lirivo6i6i''jc Eud. 435; irupoeibric 131; ccpaipoei6ric 273; iLioeib.i'^c

(Blaß) 437. Auf -[X)br[c nur Xripu[)i[ÖTic BU 1011 II 15 (H"). Vgl. S. 13(3.

iraibapiajöric Par. 63, 85 (165").

c) Zahlwort + Substantiv.

Mit dpoupa: IIP jaupidpoupoc. TTevTdpoupocPetr.^lOO(b)2. lo(IIP).

III—IP eKttTOvidpoupoc [Aristeas 116].

IP eiKOCiTTevidpoupoc. ÖYboriKOVTdpoupoc und abgekürzt mit

Zahlzeichen £ßbo)ar|KOVTdpoupoc, eTTxdpoupoc, beKdpoupoc, xpiaKovra-

poupoc etc. Belege S. 317.

Mit ^nv: n* xpeiCKaibeKdtirivoc Eud. 308.312.314 (165*).

Mit iraXacTi] (Handbreit): III* eTTTaTrdXacTOC. ipiCKaibeKa-

TTdXacTOc S. 105.

Mit xoTviH: IIP xpiaKovxaxoiviKOC Rev. L. 11, 6; 39, 2. 4; 49, 9;

51, 11 (258*).

II-P egaxoiviKoc Tebt. I 105, 40 (103*); 190, 20 (93*) und sehr

oft in Abkürzungen.

Mit xoOc: IIP buubeKdxouc Rev. L. 40, 11; 45, 4 (258*). Tievxd-

Xouc Magd. 26, 3 (IIPj.

IP eHdxouc Tebt. I 118, 2, 9 (n*^-

I



Stammbildung : Adiectiva comp, aus Pronom. bzw. Adverb u. Xomen
;
privativa. 479

III" bexriMcpoc Petr.^ 121 (b; col. 1 und 2 oft. ^TrT(i|ur| voc Petr.- 55 (a)

11 i235*).

III—II» 5uj&6Kä,urivoc Petr.^ 134, 4 (III»). Eud. 3, 10; 14, 2 (vor 165»). Par.

62, 1, 2 (II*'i. bu)6eKaTri|uöpioc Eud. 358. 364 (vor 165*). '^Itäiarivoc

S. 229. TrevGriiiepoc Rev. L. 48, 8 (258»). Par. 62, 2, 2 (IP'i. Amh. 11

29, 13 nach 250»).

2. xldiectiva composita bestehend aus Pronomen (1. Teil)

und Nomen.

III^ auToeXaioupTÖc(?i Petr.- 58 (d) 3 (III'').

P dXXiiXevfuoc sich gegenseitig verbürgend BU 1001 I 12 (56*),

Später Oxyr. TV 729, 21 (röm.).

III» aÜTÖiratc ('?)i S. 31. aÜTÖirupoc ebd. I» auTÖKXiixoc Dittenb. i. or.

I 194, 11 (42»).

3. Adiectiva composita aus adverbialem und nominalem
Bestandteil.

IIP "bifiiivoc Rev. L. 51, IG (258="). Petr. E 4 (9) 8 (255^).

biujpucpoc = biuupoqDoc, mit doppeltem Dach S. 6.

TTOtvGeoc (GeOuv TravGeuuv küi eüceßüuv) Strack, Ptol. Inscbr. (Alexandria)

Arch. II 546 Nr. 24; ebd. 'ecxiac rraveeou fllP).

IP euKvriHOC Par. 10,6 (145").

e u c T a e fj c Tebt. I 5, 85 (l 18'' ).

fiiuiKiJKXioc Eud. 432 (vor 16ö^). Astronomischer term. techn.

III* " eÜTvd)|aujv. "euKoipoc. eOfariKTic. eÖTeKvoc (poet.) S. 31. f]pi\-

KXripioc (Neutr. subst. = halbe Erbschaft) Magd. 1,6. ^xpiiuTivoc Rev. L.

frg. 6 (a) 10; h, 6 (c. 258»).

III—II» ''etjcrmoc. i*i,uixouc (Neutr. subst. = V, Xoöc) § 68 S. 294.

IJI

—

I» eü|ueYe6>-|c. ''t'miöXioc.

II» biöpaxMoc. bi.uoipoc. euör|\oc [Aristeasj. euKoc^oc. ''rpiYUJvoc

Kai TerpäY iwvoc Eud. col. 7 (vor 165»). rpiCTOiuoc [Agatharchid. 28]

Tebt. I 112, 2 ai2»).

4. Adiectiva privativa.

a) mit dt-, und zwar

a) mit reinen Nominalstämmen gebildet:

III" dbieffuoc Kev. L. 17,3 (258").

äKpiOoc („ohne Gerste" — mit TTupöc verbunden) An-h. II 80, 10

(229»). Cf. Oxy. 101, 7. 37.

II" dbidcTO|uoc Par. 5 col. 15,9; col. 39; col. 49 (114").

III" äßpoxoc — dcivnc (beide poet.) S. 30f. 11» dT^veioc Par. 10, 5 (145").

^äb^cTTOToc Theb. Bk. III 2, 13 (,131»); IV 2, 9 (130»\ äKiv6uvoc.
äxaqpoc. äTeKvoc Lond. I p. 38, 13 (158»). I» ä\oiToc (sc. diuopTic)

ungehechelter Hanf
|
Ar. Ljs. 736

|
Tebt. I 120, 16 (97 oder 64»'.

ß) mit Verbaladjektiven gebildet:

ni" dKOCKi(v€UToc) Petr.^ 83,3,3 (IIP).
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ctcuvTeXecToc Petr. II Einl. p. 30, 1 (IIP).

acqppdTiCTOC [zuerst Harpokrat.] Rev. L. 7, 1; 28, 1; 47, 5. 6 (258*),

Magd. 12, f) (IIP"').

IP dYeuupYriToc Par. 63, 6, 1G8 (Ißö'*).

dbidBexoc ohne Testament Grenf. I 17, 5 (147 oder ISO").

ctbiciacToc [Philodem. Crönert 228] Tebt. I 124,26 (118^).

deepicToc ungemäht Tebt. I Gl (b) 370 (118=^).

dKaTave)U)TT0C Tebt. I 66, 75 (12P).

aXÖT^TOc sinnlos Par. 63, 7, 13 (165'^).

d|ue|uv|;i)noipTiTOC Par. 63, 8, 14 (165*^).

«TrapevöxXilTOC s. Verbalverzeichnis § 81 unter evoxXeuu.

""dTrepicTTacTOc s. cTTduu § 81.

ÖTTÖTICTOC S. TTOTlZ^UU ebd.

^dTipa-f ludreuToc [Aristeas 118] s. TrpaY|uaTeuo)uai.

''dirpocboiToc s. beojuai.

dTTpocTdxriToc (idc Tipocöbouc edcai dTTpocTarriTac?) s. TTpocTateuu.

II—P dKairiYÖpriToc s. KaTriyopeuu.

P d)Lii|ur|T0C [Aristeas] s. |ai)ueo)uai.

in* dTevr]TOC Petr.- 32 (g) verso 18. dbioiKrixoc [Dem. 24, 28] Petr.-

71, 17. dKotöapToc Petr.^ 42 (C) 5, 6. äraKTOC.
IP dbiaipexoc [Arist.] S. 388. ''dbiäXeiTTToc [Tim. Locr., Aristeas, Clem.

Alex.]. dbuToc (Neutr. subst.) poet. S. 30. ^de^iuixoc (klassisch dBe-

mcToc) Tor. I 2, 22 (117*). Antiph. I 22 de^mxa v. 1. neben dee|nicxa;

Her. 7, 33. Alkiphr. (Schepers) EI 42, 1. dKaxepYöcxoc [Arist., LXX].

dXeixoüpYiT^oc [Dem. 18, 91 im Psephisma der Byzantier] Vat. E (Mai

V 354) 32 (157*); F 2\\ (160*). d^ieiKxoc S. 91. dcuKocpdvxTiToc
[Aeschin , Luk.]. dqpöpr|xoc.

Sämtliche Belegstellen sind im Verbalverzeichnis § 81 unter dem be-

treffenden Verbum simplex aufgeführt.

Anmerkung. Ganz vereinzelt stehen Bildungen mit d- copulativum, wie

z. B. '^dxavrjc (offen, von einer Türe) Par. C, 18 (126*). '^dKÖXoueoc [Aristeas]

Par. 35, 14; 37, 17 (163*) und oft.

b) mit dv-, und zwar

a) mit reinen Nominalstämmen gebildet:

IP dveTTicTaeiaoc Tebt. 15,168 (118^).

dvuTTÖXoYoc Tebt. 161 (a) 177 (118^).

P dvevXiTtric Dittenb. i. or. I 194, 12 (42"-).

n* ^dvuTreüeuvoc Tebt. I 105, 37 (103*).

ß) mit Verbaladjektiven gebildet:

IP dvaYUJviaxoc Tebt. 158,51 (IIP).

dvaTTÖboToc Tobt. I 105, 20 (103=^); 106, 2, 24 (lOP^-

dveiTicTpocpiiToc Tebt. I 27, 106 (113^).
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11" ävdXYnfOC Par. 63, 3, 94 (165''); jetzt Petr.- Einl. p. 26, 94 dvdXriTOC (?).

''ävaTTÖÖeiKTOc. ''ctve^TrööiCTOC [Arist.] Tor. V 23: VI 23: VII 13 CD»;.

^ dveiTi\r|(|a)TTTOc S. 195. dveTiiirXriKToc ungerügt. I* dveiraic9r|Toc
[Aristeas 176]. Sämtliche Stellen § 81 unter dem Verb, simplex.

5. Adiectiva composita aus nominalem und verbalem
Bestandteil.

a) Der nominale geht voran und wird vom verbalen regiert.

Vgl. die Subst. comp. Nr. 2^', die ursprünglich ebenfalls Adjektiva sind.

IIP eXecpaviriYÖc (vaöc, Transportschiff für Elephanten) Petr. II 40

(a) 22 und 26 (260^')-

KiKiocpöpoc Petr.2 45 (2) 5 = Petr. II 36 (2) 5 (IIP) nach Wücken,

Add. et Corr. zu Petr.^ p. XVII.

KpoTuuvoqpöpoc (yf\) Petr.^ 32 (g) recto (a) 12; (b) 2 (c. 240*).

XiGnTÖc (vaOc) Petr. II 13 (IS"*) 7. 11 (25S''); 14 (P) 3. 8 (EP).

ttXiv9ou\köc Ziegel streichend Petr. II 14(lc)3 (IIP).

Xeipößioc [bisher nur aus Suidas s. v. bekannt] = aTTOxeipoßiwToc,

XeipüJvaE (Poll. 1, 7) Magd. 33, 7 (IIP).

III— 11" voiToqpöpoc [Xen. Cyr. VI 2, 34] „auf dem Rücken tragend" (sc.

fl,uiovoc) Petr.'' 46 (2) 3 (III"). Tebt. 1 115, 7. 22 (115"). Moeris p. 57

dcTpdßr) 'A., vuuTocpöpoc r)f.iiovoc "6. ubpoqpöpoc [Her., Xen.] Petr.- 137

I 7 iIII").

II" djUTTeXoqpöpoc [Tlieophr.] Tebt. I 82, 10 (115"*. -faXa KToqpopoc [Xicand.

Ther. 554] Lond. I p. 46, 22 (146—135"). viKrjcpöpoc (ecöc) Par. 14, 32

(127"). Tebt. I 43, 28 (118"). oivocpöpoc Lond. II p. 12, 22 (II"). Über
TTpuJToßöXoc, ibioKTi'iuuJv, ibiÖKxriTOC s. unteu Nr. 6.

b) Der verbale Bestandteil steht voran.

Dieser Typus treil)t in der Prosa wenig neue Exemplare. Über

die neuen Worte (piXoßaciXicTtic (IP) und qpiXoTexvirric vgl. oben

§ 83, 22 b und c, S. 441 und 443. Andere Neubildungen bringt der

Anhang über poetische Wörter hinter dem § 90. Auch die ptoh-

mäischen Königsnamen OiXdbeXqpoc, <t)iXo)aiiTtJup, <t>iXoTTdTUjp gehören

ursprünglich der iioetischen Sprache an, wie sie denn auch als Götter-

epitheta gemeint sind.^)

III" qpiXdpYupoc Potr.- 53 (ji 14. IIl—11" ^ qpiXdvBpaiTTOc. ^qpiXoTiuoc.

II" ^bujci&iKoc [Herod] Par. 10, 14 (145"). ''luicoirövi-ipoc |l)em.|

Lond. II p. 14, 30 (116—111"). Par. 36, 22 (163»). qpiXöcoqpoc Telt.

I 79, 84 (148»).

6. Adiectiva com jiosita aus einem adverbin len uml verbalen

Bestandteil.

1) K.-Bl. 11 317 Anm. 3 und Note 1 rochncn die Komposita mit ipiXo- im

ersten Glied teilweise nicht zu den „objektiven", soudern .,a<lvcrbinlen" Zu-

sammensetzungen. Über die Königsbeinamen A. v. Ci u tsoli m id, Kl. Sclir. IV

107. 11211.

Muysor, rupyiusgrnmniatik. 31
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11^ euiXaioc [LXX] Petr. II 13(19)3 (258").

II" euKaTUYVuucToc leicht zu unterscheiden [Act. conc. Eph. = tadehis-

wert] s. YivuJCKUu § 81.

Dem Sinne nach gehören hierher die Neubildungen TTpujToßöXoc

zum erstenmal die Zähne abwerfend (von einem Pferde) Petr. II 35 (aj

col. 3, 9 (226"\) und ibioKirmujv Tebt. I 124, 32 (118'').

II* ^eüeeroc [Hippokr., LXX, -liisteas] S. 22. ^eöxaKTOc Tebt. I 5, 55

(118»); 6, 46 (140—39"). ^uniK^CTOC Grenf. I 21, 9 (126«j; 44, 1, 3 (Il-f).

Leid, ü 3, 8 (IP). Dem Sinne nach ibiÖKTrixoc selbst erworben [Hippokr.]

S. 22. n

—

I" ^dtei)nvr|CT0C s. |lu|liv)tckuu § 81.

7. Adiectiva composita mit Präpositionen im ersten Glied

gebildet.

a) Präposition -|~ nominal. Bestandteil:

a) Die Präposition bestimmt das Nomen in adverbieller Weise

näher (verwandt mit den possessiven Komposita unter Nr. 1).

III"^ bid\i9oc [Aristeas 62, Strabo] mit Steinen besetzt Petr.'-^ 42 H
(3) 7 (c. 250=^J. Kanop. Dekr. 59 (237''^).

KttTdppiv Petr. I 18 (1) 7 (237'^).

ÖTTobicpeepoc (pellitus) Petr.M09 (b) 12 (IIP).

III—11" dvdciXXoc mit struppigem Haar [Poll. 4, 137. Plut. Crass. 24

p. 538; Pseudo-Arist. physiogn. 5 zweifelhaft] Petr.- 3, 4 (237^) =
Petr. I 16 (1) 4. Grenf. I 10, 11 (174"). Auch statt ^luXXöc Petr. 1 12,

3

= Petr. n Einl. p. 22 liest jetzt Smyly Petr.- 9, 3 ddvciXXoc, ver-

schrieben aus dvdciXXoc.

dvacpdXttKpoc Petr. I 18 (1) 7 (237"); 19, 9. 38 (225^). BU 997 II 5

(103—2"); 998 I 4 (100"). Leid. N 2, 6 (103").

dvacpdXavTOc — dvaqpdXavOoc S. 177f.

11" dTTÖXoinoc Grenf. I 14, 13 (150 oder 139").

KaTdKvriiLioc Par 10, 20 (145").

TTpoKeqpaXoc (mit vorstehendem Kopf) Grenf. I 33, 8 (103/2").

TT-pöcXoiTToc Eud. 99 (vor 165").

cuvvaoc in demselben Tempel verehrt Rev. Mel. 327, 5 (IP^). Lond. I

p. 46, 29 (146 oder 135"). Amh. II 35, 4. 35 (132"). Fay. p. 32, 3 d").

ÜTTÖKXacTOC (uicht zu uTTOKXduj, sondern eine Deminutivbildung zu

KXacTÖc = ein wenig kraushaarig, vgl. Hatzidakis Einl. 228;

Schmid Attic. IV 698) Lond. II p. 3, 3 (II"). Grenf. I 27, 2, 7. 9

(109"); n 15, 1 (139^). BU 996 III 1 (107"); 998 I 6. 11 (100") etc.

ÜTTOKÖKKivoc (verkürzt geschrieben uttökkivoc) Grenf. II 28, 5 (103").

III 1" ÜTTÖCKVITTOC UTTOCKVlCpOC § 36 S. 174.

IIP eTriXoiTTOc Petr. ^ 42 C (8) 3. cüvoqppuc mit zusammengewachseneu
Augenbrauen Petr. I 16 (1) 4 (237^); 19, 34 (225''). Petr.- 10, 9 (235");,
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13 (a) 1 (235^). ü cp a ,u |Li c mit Sandgrund Petr. II 6, 6 (255 ";; ebenso

Petr.-43 (2) verso TV 3 zu ergänzen.

III—11" 6vci|uoc etwas stumpfnasig [Hippokr.] S. 22. ^Tzifpvaoc etwas

gebogen [Her., PI., Arist.] Petr. I 13 (Ij i; (2) 12 (237»). Petr.- 4 (21 20;

13 (a; 26 (235»). Grenf. I 10, 9. 11 (174»).

II» ''KOTäXonroc Leid. S p. 99, 32 (U»). ''-rrapaiTioc Par. 64, 44 c. 160»).

ÜTTÖTTuppoc in deminutivem Sinn [Arist.] Grenf. I 33, 7. 10. 11 (103»;.

I» cuveqprißoc [ÄscMn., neuattische Kom.] Dittenb. i. or. I 188, 7; 189, 8 (89»).

ß) Die Präposition regiert das Nomen.

II'' dqpr|\iKOC und evriXiKOC, Nebenformen zu dqp-, evf|XiE S. 296.

eveec^oc Tor. I 8, 17 (117^).

"egaWoc ausgezeichnet Strack, Ptol. Inschr. Arch. III 129, 19 (II**).

Vgl. Radermacher Philol. 60 (1901) 497.

eEeviauTOC Par. 25, 12 (162*j und in der Parallelstelle Lond. I p. 10, 19

(mit Mouillierung nach § 10 S. 73) eEeiviauTOC. Das Wort steckt wohl

auch im Dresd.I p.276,5 eEevi<(au)>Tou. Bedeutung nicht ganz klar: ent-

weder = verjährt oder, da egeviauta Amh. II 85, 14 (78'') = jährlich

( eE fevmuTOÖ) ist, vielleicht auch an obigen Stellen= ein Jahr dauernd.

£TTiKaXd|ueioc auf dem Halme stehend Tebt. I 115 (IP^).

Als echtes Kompositum aus Präposition und dem Pronomen reci-

procum fungiert das Adjektiv ''irapaWriXoc Eud. 226. 230 (vor 165^),

während in der klassischen Zeit Tiap' dXXriXouc etc. in zwei Wörtern

geschrieben wurde.

III» ''evvoluoc. eiTiTeioc. ^iritriiaioc. ''fe-mOaXäccioc. ''uapäboEoc.
III—II» '^^Tririuoc, ^TTpöcTi|Lioc, beide häufig im Neutr. substantivisch =:

Buße (früher eiriTiuiov /. cü|UTrac Par. 63, 4, 99 (165").

II»ävd|uecoc [Her.] Eud. 373 (vor 165»). ^yTCIoc §84 S.448. evTOKoc (Trpößara

^vTOKtt) S. 31. evoj-moc S. 450 und 457. Trapö6ioc(Büpa) Tebt. I 45. 22;

47, 14 (113») — früher Hyperid. bei Poll. 7, 121; später Plut. ÜTiaiepoc
Grenf I 42, 3. 13. 16 (II»). ÜTtÖTreTpoc [Her., Theophr.] Tebt. I 72, 14 (114»).

b) Postverbale, direkt von einem Verbum compos. abgeleitete

Bildungen. [Die Adiect. verbalia auf -toc sind unter den Ableitungen

§ 84, 10 S. 454 f aufgezählt.]

IIP evoOxoc oder evouxocV (= evoxoc), nach Analogie von KXiipoöxoc,

CTaBfioOxoc etc. gebildet, die aber aktive Bedeutung haben, Petr.- 5t

i

(h) 17 (c. 2(;0^).

eTTttKüXouOoc (eTTaKoXouGeuu) Petr. I 2b (2) 7 (250'*).

Kaxdßpoxoc (Kttiaßpexi-u) Magd. 3, 5 (III'""). Petr. U 4 (;il) 4 (255").

l'etr.-' 99, 22 (IIP).

''TTapeTTibrilLioc (TrapeTTiörmeuj ) Petr. I 19, 22 {220"). Petr. II Ein).

p. 23, 15 (111").

III—I" dq)ri)Liepoc (dcpniuepeuuj). Petr. II 44, 19 (^narh 246''). P. Monac.

Arch. I 485, 10 (II"). Tebt. I 104, 2S (92"). Oxyr. III 697, 4 (ll«'')

31*
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IP efKotTOXoc (efKarexuL)) Par. 35, 19 (163'').

eVßpoxoc (e^ßpexuj) Tebt. I 60, 68. 79. 92. 106. 118. 124: 61 (b) 92tf.

passiin (118").

eTrdvttYKOC (eTravaTKOt^uj), im adverb. errdvaYKOV, § 9 S. 60.

''eTrijuovoc (e-m^evuu) rückständig Lond. II p. 6, 22 (133"); Tebt. I

24, 60 (117=^).

TTpöcYpacpoc [D.H., Plut.] Goodsp.p.8,3 (llPjTTepciic tujv TipocTpdcpuüv.

III" ^vöenc (geschr. ^vbr|ric) Petr.- 46 (i (2) 7 (2.55*) nach Wilcken Add. et

Corr. XV. evxovoc (nicht eürovoc) Petr. II 13 (IS**) 13 (258*j = Petr.-

p. 111; ebenso Petr. -44 (2) 6 (246"). 6Trrißo\oc — eqpiqßoXoc (poet.) zu

emßdtWuj S. 31. -rrdpoiKoc Petr.^ 32 ig) recto (b) 6 (c. 240";.

III—II "^ ävTibiKOC. '^bidcpopoc. ^evepYÖc. "evoxoc [AristeasJ. ixir-

oxoc [Aristeas].

III—I" ÖTTÖKOiToc (d-TTOKOiTeuj) [Aeschin] Petr. II 44, 19 (nach 246'^;. P. Monac.

Arch. I 485, 9 (II''). Tebt. I 104, 27 (92--').

II* bidboxoc. ^eKxevric. eTricKo-rroc beaufsichtigend Par. 03, 9, 49 (165";.

TrapdciToc (poet.) S. 32. ''irpöcqpopoc zuträglich. cuYKdxaivoc (cuy-

Karaiveo)) [Dem. 18, 167] Tebt. I 22, 5 (112"). cOvöeiirvoc (cuvbenrveuj)

Tebt. I 118, 4. 10 (II"0. ^cuvexric [Aristeas] 41, 8 (119").

I" -n-dpeöpoc (poet.) S. 32. cuvairöbriinoc [Arist. pol. 2, 5] Dittenb. i. or I

196, 4 (32").

8. Zahlenkomposita.

a) Kardinalzahlen.

Zehnerbildungen mit vorangestellter Zehnerzahl sind, wie der

ganzen KOivii, so den ptolem. Papyri geläufig. Vgl. § 70, 9 S. 315 f.

Als neu sind belegt:

III—IP "'beTTttTTevTe. IP beKaxpeic, beKaieccapec, öeKaeTTxd.

II— I''' beKttbuo, bexaeH. Die Belege S. 316.

b) Vor die Ordinalia tritt die Präposition eiri, um zu bezeichnen,

daß zum Ganzen noch ein bestimmter Bruchteil hinzukommt. Vgl.

§ TO, 23.

III—IP eqpeiKocTÖc — eTreiKOcröc = 1^^.

ni—n euiöeKaxoc. eiTixpixoc. Sämtliche Belege S. 3-iO.

§ 89. Zusammengesetzte Adverbien.

1. Zusammengewachsene Adverl)ien, sogenannte uneigent-

liche Präpositionen, bildet die spätere Sprache etwas mehr als die

klassische, und zwar insgesamt aus Präposition und Adverb.

K.-Bl. II 322 Anm. 2. Blaß N. T. 69, 7.

IIP oiTTevavxi. IP KaievavTi. evÖTTi. Belege § 84, 14 S. 457.

ni—l" €iTdvuL), eirdvujGev, eireixa, luexeTreixa. ''cüveYY'JC Tebt. 1 92, 6

(II*'')- ''UTTOKdxUJ § 21 S. 136.
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2. Das einzige echte Adverbialkompositum, das nicht von einem Adjektiv

oder Verbum abgeleitet wäre, ist rmepoXeYÖöv Rev. L. 4, 1 (258 ^, während
bei 6|uoeuLiaböv Tebt. I -40, 8 (117") das Adjektiv ö|uöGu,uoc zugrunde liegt.

3. Einen ziemlich ausgedehnten adverbiellen Gebrauch macht die

Sprache der Papyri von manchen Verbindungen einer Präposition

mit einem Nomen oder Pronomen. Ob solche Wortgruppen als

ein Wort zu fassen und zu schreiben sind (wie es in manchen Aus-

gaben geschieht) oder nicht , ist bei der scriptio continua aus den

Originaltexten nicht ersichtlich.

Solche Verbindungen sind:

IIP en lae'cuji (emue'cuji) Petr. I p. 66 col. 2 (IIP).

Kaö' ücxepov (KaBucTepov) Ashmol. PI. XVI, 3 (IIP').

in --P Ktti' dvbpa (Kdiavbpa) Zois I 3 (löC^) eTTibebujKev Kai' dvbpa

(männiglich). Besonders häufig substantiviert xö Kar' avbpa =
Namensliste: Petr.^ 96, 11 (111=^). Par. 5, 2, 4 = Leid. M 2, 5 (114"*).

Tebt. I 24, 53 (117'*); 27, 7 (113^); 61 (b) 41 (118*); 96, 1 (95—4-);

103, 1 (94 oder 6P). Dittenb. i. or. I 179, 21 (95=*). xoO Kar'

dvbpa. Analog dazu ist der Ausdruck Katd qpuXXov (KaidcpuWov)

= Liste des bewirtschafteten Landes häufig in d. Papp. Tebt., z. B.

25, 12. 21 (111^); 3S, 3 (113^); 61 (b) 5. 24. 225 (118^); 63, 2

(116^^) und namentlich Nr. (36—70. Vgl. M. Rostowzew, krch.. III

p. 202.

11"' KuG' 6V (küöcv), tö Ka9' ev die Liste. Par. 62, 2, 6 tö koO' ev

Tüjv cuiußöXuuv; ähnlich col. 8, 11 (IL"). Tebt. I 47, 34 ecTiv be tö

KuQ' ev (113"'); 61 (a) 164 (118^^); 140 iLv tö Kae' ev uTiÖKemai

(72''j; 149 (116^); 190 (p'); iLv tö Ka9' ev uTiÖKeiTai P. Keinach

17, 8 (109").

III—11" ^d.vä |Uf cov ((ivd|uecov) [LXX, j\jisteasj Petr. II 17 (2) 5 iv ti'h dvü

M^ov ^ü|Lirii (c. 250*). Petr. I 11, 19 (220^: 19, 37 (225*); 23, 18 0250'').

Lond. I p. 49, 11. 20 (II»). Leid. L 7 (187 oder 117*); N 2, 11 (11*). Par. 5,

1, 10 (114*). Tebt. I passim. Davon ist das Adjektiv dvä|iiecoc gebildet

Eud. 16, 20 (vor 165*) schon bei Herod. 2, 108. — biä iravxöc (bioTravTÖc)

[LXX, Aristeas] , durchgängig' Kanop. Dekr. 10. 40 (237*). Rosettastein 32

(196*). P. Lond. I p. 30, 6 (172*). Leid, ß 2, 2 (164*).

III --I* ^KoGd [Xen. Arist.] Petr. 1 15, 20 (237*). B U 992 II 6 (161*). Tebt. I 5, 97

(118*); 27, 9. 109 (113*); 104, 25 (92*); 105, 34. 43. 50 (103*); 109, 23 (,93*) etc.

Kaedirep [Aristeas] Rev. L 29, 9; 52, 27 (258*). Petr.* 36 (a) recto 15 (UI'>.

Tebt. I 6, 40 (110*); 109, 29 (93*). Amh. II 46, 12 (113*) etc. — '^KaOöri

|LXX, Aristeasj Rev. L 28, 7; 45, 13; 55, 16; 74, 3; fragm. 4 (m) 2 (258*..

Par. 27, 22 (160*). Lond. I p. 38, 16 (158*1; p. 40, 79 (15.s* otc. — KaOiüc
(LXX, Aristeas, Magn.) [vgl. Lübeck zu Phryn. 426. .Moeria 196 Kaööri

'AttikiIjc, KaOuuc 'GW.] Kev. L. 21, 3 (258*). Tebt. I 50, 40 (^112*); 189 (.11*^).

Vat. 1) (Mai V r.03) lu (162"). Lond. I p. 23, 31 vltil"'- Leid. H 7 [9d*)

und oft. Die Attizisten vermeiden »bis vulgäre Wort, Sciuuid Att. IV 625.



486 Zweiter Hauptteil: Wortlehre.

— irapaxprma Rev. L. 18, 2; 26, 10: 30, 15 (ib^i^. Petr.« 42 F (c) 14

(252"). Par. 62, ;5, 14 (11"'). Grcnf. 11 an 12 Stellen; Tebt. I an 10 Stellen

(II—I"), s. Index,

n» '^KaOöXou [Aristeas] Eud. col. 8, 4; 15, 4 (vor 165";. Par. 15, 65 (120",.

Tebt.I 6,29(140"); 27, 77 (113"; und oft. — kot* (ipx«c (Karapxdc) Par. 26, 14

(163"). — '^-rrapauTd (-rrap' auxä) [Aesch. Ag. 737? Dem. 23, 157. Aristeas 20.

Lob. Phryn. 47J Tebt. I 13, 15 (114"). Oxy. I p. 187 verso 2 (röm. Zeit). —
irpö ToO (-n-poToö) Par. 26, 12 (163"); 15, 37 (120"). Tor. I 7, 34 (117",.

Anmerkung. Bemerkenswert ist die Doppelpräposition ^TrdpeE c.

gen. (Akzent nach Herodian II 931, 32 L.) Leid. U 3, 20 (II"). — Partikel-
verbindungen sind: ^f\ |u rjv (Schwurformel) Rev. L 56, 8(258"). Petr.^ 2 p.l61 (a) 6

(c. 260"); dafür geschrieben el ^r]v Tebt.I 22, 13 fll2"); 78, 15 (110—08"). Vgl.

oben S. 78. — fixoi [Aristeas 2] Tor. I 8, 37 (117") neben und gleich dem ein-

fachen fi; ebd. 9, 6. Tebt.I 5, 59 (118"). — ujcei [Xen., Aristeas 13] Petr. II

18 (2") 8 (246"). Theb. Bk. II 3 (131"); XI 2 (116"). Tebt. I 15, 2. 25 (114";:

58, 27 (111").

§ 90. Verbalkomposita.

Nur die Neubildungen werden möglichst vollständig aufgezählt; in

kleinerem Druck stehen früher belegte, aber für den Sprachgebrauch der KOivr)

besonders charakteristische Zusammensetzungen. Nengebildete Parasyntheta
sind unter den betreffenden Klassen der Ableitungen i§ 86; aufgeführt.

A. Komposita mit einer Präposition {<fiJ[?.ä).

Mit dvd.

in^ dvaTTuuXeuj [Poll. 1, 12] Petr.-' 42 F (c) 13 (255'^).

II'^ dvaXeiTTUJ Amh. II 61, 6 (163=^).

dvavtXeuu Vat. A (Mai V 601) 14 (172^).

dva7Topeuo|uai Tebt.I 5, 28 (118^).

ni" ""ävafyeXXw [Trag., Thuk., Xen., Dem., LXX. Anz 283f.] Petr. II 11 (2) 5

(ni"). Petr.- 42 H (8f.) 7 (c. 250") und oft, ganz wie ä'najjeWvj gebraucht.

^-KaOaipuj § 75 S. 360. ^-Kd)u-rrTUJ (zuerst Herod. 2, 8) S. 20. '^-cxeXXuj.

-XÖUJ [Dem. 55, 28] Petr. 11 13 (18") 5. 13 dvaxuJcOfli (258—53").

in

—

II" dvaßdXXuj. ^-Ypdqpuj [Aristeas]. ^-6i6uj|m. -jueTpeu). -|lii(uvii-

CKU). -oiKO&OfaeuJ [LXX, Aristeas]. -ö|uo\oYeuu. ^--rreiuTnju. ^-irXeai.

II" ^dva6€X0|uai. ^-Zei)Yvu|Lii (Anz 318). ^-Zirireu). '^dvaipeai. ''-KaXeuj.

'^-KOiuiZuj [LXX, Aristeas]. ^-Kxdoiuai [Aristeas]. ^-kOttxuj [LXX,
Aristeas] Par. 47, 23 (153"). -Xeyuj aufzählen Eud. 77 (vor 165"). ''-Xoyi-

Zoiuai. ^-Xüuj trans. versöhnen Lond. I p. 34, 17 (161"); intr. aufbrechen

Par. 22, 29 (165"). ^-veuuj. '^-ireiGuJ. '^-ttittxuj und --rriT-xoiuai = lege

mich nieder S. 386; von Phryn. 216 Lob. im Sinn von dvaKXiOfivai ver-

worfen; ebenso LXX; Anz subsidia 301f. --rrpdccuj P Reinach 7, 4 (141"?)

[d]va7TeTTpaY|Lievu)v eic |ae. — dvapi6|ueuj. ''-ceiuj Tebt. I 28, 20 (114";.

'^-cxpeqpuü [Aristeas]. ^-cibZn). ''-xp^Truj. -cpOeipo) [bisher nur Ar.

av. 916] Tebt.I 24, 32 (117") wird von Crönert (Wchschr. f. kl. Ph. 1903,

450) beanstandet, '^-qpujveuj [Pseudo-Arist. de mundo c. 6. Plut.] Fay. 14, 2

dvaTTeqpujvT]|Lievou (124"). dveipYuu. dviepöuü [Arist. oec. 2, 2] Tebt. I 5, 57

(118"); 60,10; 62,7; 63, 19 (116"); 84, 10 (118"). dvoiGeuj Lond. I p. 34, 21

(161").

I" ^dvdirxuu anzünden (poet.) Tebt. 1 1, 14 (Anthol. Fragm. nach 100") dvi'iqpO)'].
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Mit dvTl.

IIP dvTiXoibopeuu Petr.2 21 (g) 20 (226^).

IP avTiXeiTOupreuu Par. 63, 6, 1X3 (165*).

11'* avTiTraidccuu Par. 40^ 41 (156^).

III" dveiCTÜvo) S. SöS. 11" ^dveoinoXo-feuj Par. 42, 7 1.06*). Tebt. I 21, 6

(115*). dvTexo^'"' dvTiYpütpuJ [LXX, AristeasJ. — Kei.uai [LXX,
Axisteas]. ''-Xaiaßdvo.uai sich annehmeu, pass. unterstützt "werden,

namentlich part. dvT6i\r|uu6voc, z.B. Lond. 11 p. 5, 16 (133"); p. 14, 30

aiü— 111"; Fay. XII 35 (nach 103") und oft. -Xo-filouai [Xen. Hell. VI
ö, 24] Par. 62, 6, 6 (II"'). -|Lie|uqpo|uai (ionisch) S. 20. '^-iriTTTO) [Arist.,

LXX. Anz 343]. ''-TTOioöiuai. Über das parasynthet. dvToqp6a\u^uj(?)
vgl. S. 462 Anmerkung.

Mit ttTTÖ.

IIP dqpeupiCKuu Tebt. I 8, 19 (20P).

IP direuboKeuj Leid. P 3 (IP).

dTTeuTüKTeuu regelmäßig bezahlen Tebt. I 40, 22 (117'').

drroXeYuJ (= dTTa-fopeuuu ) Tebt. I 22, 14 diToXeYOVTOc (112*).

III" '^dTTaipuj. dTTOTivoiLiai sterben Petr. 11 17 (1) 28 (III"). -yu|livöuj

Magd. 24, 7. -biKdZiuj Petr.- 21 (a) 3. 9 (226"). ''-piirTiu [Aristeas]"Lond. I

p. 61, 23 (261 oder 223";. '^-xpdo.uai. dqpniLiepeOuj § 86, 3 S. 463.

III—II" ''d'rroßidZ;o^ai. ^dtroTpöqpoiuai (von der Stenerobjektsdeklaration,

Wilcken Ostr. I 456 flf.) Bull. corr. hell. XVIII (1894) 145 ff. (240— 39*).

Lond. I p. 49, 3 (III* — nicht I"). Grenf. I 17, 7 (147 oder 136") etc.

^-XoTi^oinai S. 83. -^expeuu Petr. II 29 ib) 1. 9 (242*). Grenf I 11 (2) 5

(157"). Tebt. I 61 (b) 28. 355. 376 (118") etc. '^-cirauj. ''-tiviu.

II" ^ ärcaniü]. ^ ärcakXäccuj. ^dTTavxda) [LXX, Aristeas] nicht bloß von

Personen, sondern auch von Sachen = es trift't, ereignet sich [im letzteren

Sinn bei den Klassikern selten, z. B. PI. Phaed. p. 101 A ^vavrioc Xöyoc

dfravTrici;) durch Personifikation zu erklären; häufiger erst bei Polyb., Plut.,

vgl. Schmid Attic. III 232. Wendland Rh. M. LXII 25. Anz subsidia 351]

in den Papp, stehend im Ausdruck Kaxd Xöyov diravTäv, wie Lond. I p. 30, 3

(172"). Par. -14, 2; 45, 2 (^153"). Tebt. I 50, 34 (112*); 72, 361 (114") etc.

''-apTiZim (ionisch) S. 20. ''- 6pYd2o|uai. ''-epeiöuj S. 339 Anm. 7. "-^x^J
als Empfangsbescheinigung = habe erhalten [zuerst Aeschin. 2. 50. Aristeas,

LXX. Anz subsidia 318f.] Par. 52, 3. 11. 12. 18 (163— 2";; 32, 20 .162").

'lebt. 1 109, 17 (93"). So stehende Quittungsformel in den ptol. Ostraka, z. H.

757, 2 (106— 5*); 765, 3 (4"). 1024. 1027. 1085, 4 (136"). 1087. 1256, 2

(ebenso). 1314(11"). 1359(131"). 1530. 1536 (11"). Vgl. Wilcken Ostr. I 85 f.

Thnmb, Prinzipien der Koine- Forschung, Vortrag auf der Hamburger
Philologenversammlung. N. Jhrb. f. d. klass. Altert. 1906, 255. Dcißmann
Bibelstud.228. Erman, Arch.I 77tf. — '^dTTOßaivuj. '^-yiviückiu. ^-btxo-
ILiai |.\risteas|. ''-Oeöuj [Aristeas]. '<j:Kei^ai. ''-KXeiiu. ""-RXiipöu)

Grenf. I 37 vcrso (II"*")- -KoXufißdiu [Thuc. 4, 25] Par. 22, 11 (165*).

''-XaiLißdvuj [AristeasJ. '^-XeiTro) [Aristeas]. '^-Xüiu quittieren. '*-vo^o-

|uai Par. 36, 15 (163"). -Trr|6du). '^-ttitttiu Par. 47, 27 i^lö.i"). -cuXdiu
(früher vorwiegend poetisch) Par. 22, 29 (165"). "-rdccu) [LXX, Aristeas,

Magn.] Fay. XH 27 (103"). ""-Tpixui [LXX, Aristeas]. -Tunaviciu
[Dem. 9, 41 dTTOTUHTraviZiui] Par. 11 verso 5 (157"). -q)dcKUj ipoet.^ S. 33.

""XUJp^uJ.
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Mit bid.

IIP biabTiXöuu Rev. L. 16, 17 (258^).

bio^ßpeuu Petr. II (i, 12 (255'').

III— 11'"^ ""biacpuuveuu, der Bedeutung nach neu = sterben, zugrunde

gehen [Agatharchides bei Phot. cod. 250 p. 457, 25; Dittenberg.

Syll.2 255 (Amorgos) 25 (IIP^; ^^^ und Diod. 16, 3. Anz sub-

sidia 352f.] Petr. II 13 (3) 4 (258—53*) biacpuuvflcai ti tujv cuüjudTUüv.

Tebt. I 8, 25 (20P) biaTtecpuuvnKevai. BU II 530, 30 Kivbuveüei xd

qpuxd biacpuuvficai (D'). Wenn P. Reinach 17, 14 (109**) biarrecpujvri-

Tteva wirklich, wie der Herausgeber meint, „les objets qu'on m'a

detruits" bedeutet, so müßte transitiver Gebrauch von biaqpaiveiv

oder mediales biacpuuveicGai vorausgesetzt werden. Oder heißt bia-

Treqpuuvriiueva (im Vergleich mit D. Hai. 1, 45) , Streitsache'?

IP biavbpaTaOew P. Louvre Arch. II 518, 3 (Ricci) = Rev. Mel. 295

(130=^;.

bieucximove'uu durchaus den Anstand wahren Lond. I p. 38, 14. 27

(158'^).

''biobeijuj [Arist. de mir. ausc. 27, 832'*, 28 zweifelhaft; Anz 344]

Amh. II 36, 13 (nach 135=^).

IIP öiaYTeXXuu. '^öiabibpdcKUJ S. 119. ^6ia^apTÜpo|uai. '^biavoeoinai.

""biaTzeiXeuj. ^biUTTpecßeüuj [Xen. Hell. III 2, 24] Petr.* 53 (j) 2. 13 (IIP),

biacxi^uj Petr. II (3, 5 (2.35^). biaTiiudiu. ^6üri|ui. '^biopOöuu.

III—II* '^biaYivuücKuu. biaYopeüuu [Aristeas]. ^biajpäcpu) bezahlen Petr.

II 13 (7) 9 (258—53»). Tebt. I 35, 6. 16 (112"^). P. Keinach 7, 10 (c. 140^)

und oft. '^öiaipeuj. ^6iäKei|uai. -^-kötttuj Petr. II 4 (6) 11 (III"'").

Par. 64, 9 (160"). "^-Xefijj akt. = auslesen, Fay. XI 26 bmXelavrec (nach

115*); med.-pass. = sich unterreden Petr. II 9 (3) 4 (241"). ^-Xvvj trans.

= versöhnen Grenf. I 32, 8 (102*). Petr. II; pass. =^ zugrunde gehen Par.

27, 13; 22, 21 (163*); in derselben Bedeutung auch das Aktiv Leid. E 14

(163*). '^ - TT e |Li TT u) [LXX, Aristeas]. ^-cxeXXuu = e-mcxeXXuj brieflich mit-

teilen. Vgl. Anz Subsidia 326 f. Aristeas oft. '^-xripeuu [LXX, Aristeas,

Inscr. Magn.]. ^-xpißoi. ''öieYT^öuJ. ^bioiKeuj [Aristeas].

II* '^öiaßdXXuj. ^ -bexo}j.ai. -^doi. ^biaKOÜuu. ^öiaKpivo) [Aristeas].

biaKußepvdu) [PL pol. 301 D] Lond. I p. 30, 16 (172*). ''biaXa^ßdvuj
in der neuen Bedeutung = entscheiden [LXX, Aristeas] Par. 15, 32 (120*).

Lond. II p. 14, 30 (116—111*) etc. öiaXavedvuj. ^^öiaXeiTruu [LXX,
Aristeas]. '^biaXXdccu). ^biafievw. ^ 6 laTTiirxuj [Aristeas]. biapixäloj.

^biaceiw (mißhandeln, schröpfen). ^öiacKeudZiuj [Aristeas]. -ctOZiuj

[Aristeas]. '^-xdccuu [Aristeas]. '^-xeXeo). -xpeqpiu. ^-rplx^- ^-cp^puj

[Aristeas]. ''-qpeÜYUJ. -qpopeu) Tebt. I 233 (II*''). ^-cpuXdccuj [Aristeas].

'^-XeipiZuj. ^ -vjjeüöo,Liai. öieY^iP'J^ [Hippokr.] Leid. U 3, 12 (II*). ^bi-

eipYW. '^bieXKUJ in die Länge ziehen Par. 63, 11, 58 (163*). ^bi-

epeuvdu). ^bieuxuxeoi. ^biicxrnLii [AristeasJ. ^ 6io|uoXoYeiu. ^bi-

opxZ[iw.

jyiit eic.

IIP eicuexpeuj Petr. II 39 (g) 18 (246^).
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III—ir* eicbibujui [Aristeas] eine Eingabe einreichen Rev. L. 83, 7

(258^). Petr. II 12 (3) 4 (241'^). Lond. I p. 40, 69 (158«). Tor.

II 29 (120=*). Tebt. I 72, 462 (IW). Das Wort existierte bisher

nur als schlechte Lesart Her. 4, 44. 48 statt eKbibujm vom Münden

eines Flusses.

IIP eicavaXiCKiu [Antiphan. b. Athen. lU 104 AJ Petr. II 4 (1; 5 (-255»).

Sakkakini I 3 (IIL"). -Ypäqpuu Petr. 11 46 (c) 13 (200*). ^-Ka\eo,uai Petr.

II 12 (3) 10 (241»).

11" eica-fT^^^*J^ Par. 6, 5 (126"). -Trribduj [Xen., Dem.] Par. 40, 36 (156»).

-^Topeuo^al [Xen. Cyr. II 3, 21 ; LXX. Anz 332J Par. 35, 30 (;i63'';. Rosetta-

stein 6 (196"). ''-TTpdccuj Tebt. I 24, 97 (117"); 39, 36 (115"); 41, 22 (nach

119") etc.

ll_la eicßm^oiLiai Par. 15, 32 (120"). Tebt. I 46, 15 (113"); 105, 36 (103").

Leid. G 17; H 25 (99").

Mit eK (cT, e^)-

IIP eyßpexuJ Petr.^ 43 (2) recto col. 3, 25 (246^).

eTXoeuj (Xebenform zu eKXouuj, Pol. 3, 88, 1) Petr. II 25 (a) 12; (b) 13

{2'26^). iTTTTOv evoxXovjjuevov, eT^oriGevia küi (p\eßoTO|ur|6evTa = ein

Pferd, dem die Wunden (wohl mit Ol) ausgewaschen sind. Vgl. S. 402.

eKKapTreuLU (^ eKKapTcöuu) Petr. II 44, 13. 18 (nach 246«).

eEeTTei-fuJ Petr.M8, 3 (IIP).

III—IP eKTöt|uieuo^ai Magd. 26,5. 9 (IIP). P. Reinach 15, 16; 16,

19 (109=*); 20, 19 (108«).

eEaKoXouGeuj BU1007, 15 (243«). Par. 63, 5, 130 (165«). Tebt. I 5,

132 (118«).

II« eTÖeHidZ:of.iai Tebt. 143, 11 (118«).

eK0e^aTiZ:uj Tebt. 127, 108 (113«).

eKCKdTTTUJ Tebt. 150, 23 (112«).

eEaX^iupöuj Tel)t. I 72, 11 (114«).

'^eEobeüuu Tebt. 155,3 (II« 0-

eEoiioXoTeoJ Tebt. I 183 (II«*).

II—I« eEaXXoTpiouü Theb. Bk. XI 10 (116«). Gen. 21, 7 (II«). Tebt.

1 104, 23 (92«).

ITI» ^KKu-TTTuu [Ar.] Petr. II 1, 16 i260"). ^EavaYKdru) Magd. 28, 9 illl").

^eSopKiZuü [Dem. 54, 26; Acsehin. fals. leg. 85.87; LXX. Anz Subsidia

;J21f.] Uev. L. 56, 12 (258").

III— 11" ^'^Yßiti^ouai. ^iybüii). ^ i.-(f.ierplw. "^ tKKouiciu. '*^K7n-|6uuj.

^€tapiOf.ituu.

III

—

I" '^dYXapßdvuu (^vou der Übernahme einer l'aelit oder Leistuiig) Petr.

II 4 (12) 2; 13 (1) 5; 14 (l") 2 (III»"'). Vgl. Wileken Üstr. I 5 .9 Note 1.

II" '*^YXoYi2Io|uai. ^i-^Xvvj. ^Ymcööui. ^KKOpTriCiu |Theoi)hr.| Tebt.

I 105, 30 (103"). ^KK6i|aai [Aristeas]. ''-kXivuj = ausweioheu. entfliehen

|Anz Subsidia 319 1 Par. 15, 1, 22 dE^KXivav = erschienen nicht vor Ge-

richt (120"); ähnlicli Tor. I 2, 17 ill7"). -Kpouin. '"-trXnP'^'-"- ^-ttoi^u*
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Tebt. I 105, 49 (103N. '^-ttoveuj. >^--iTO()eL)a) Par. 37, 11 l'lr)3^. '^-TTOpeeuj.

''-CTrduj. -Tivdccuü (^poet.) S. 33. ^'-tivuj. ^-tottiZoj Par. IA, 24 (120*).

Tebt. 138, 18 (113'^). ^dEaip^uu Par. G4, 28 (c. 164»). -avT\euj Tebt. 1 123, 6

(II—I"). ^-apYupiSuj [Thuk. Dem.]. Par. tj3, 5, 136 (165*;. -acOeveuj

[Hippokr.J S. 22. ""-eXi^xw. -ovofiäZu) Tebt. I 28, 17 (114«;. ^^-opiaäuu.

Mit ev.

IIP eTKiipvJCCuu Peti-.- 41 verso 2 (IIP).

eTXpriMa<T>iIuj Petr. II 13 (18'*) 16 (258«).

eMTTTÜuü [N. T., Plut.] Magd. 24, 7 (IIP).

evcKOTTeo) (evcKe'ipacBai) Lond. I jj. 61, 28 (261 oder 223*).

IP eveiXeuj (eveiXriKÖTOc) Tebt. 124,62 (117=^).

evc€|uv\JV0)uai Tor. I 9, 1 (117"^).

evcTa9)ueuuj Par. 64,27 (c. 160*).

III'^ evoiKiZ^o). ^evoiKobo|ueuu.

III— II* ^ kjKXivw. ^efaßXeTTU). ^evöex^Tai (unpersönlich). ^evexuj

[Aristeas]. ^evXeiTTUu. ^evxeXXiu.

II* eYKoXd-iTTUJ [Her., Plut., Luk.] S. 21. Vgl. upoceYKoMiTTeiv unter Doppel-

l^räpositionen ; über KoXdTrTUU (zuerst Arist.) Anz Subsidia 346. '^eiu-

TiXeKiju Tebt. I 39, 17 (114*). '^eiuTrobilo). '^e.uTroieofaai Par. 15, 56/7

(120*) 0UÖ6VÖC — e|UTTOir|ca|uevou im Sinn von avTiTToieicOai. Ebenso LXX,
Tgl. Anz 377. e^nupHyx) S.Ableitungen auf -iZuj. evdpxo|Liai Tebt. I 24,

34. 36 (117*J. ^evöibuuiLii levxoXnv) Leid. G. 17; H 25; J 18 (c. 100").

evocpeiXuj [Dem. 49, 45] Tebt. I 17, 6; 18, 5; 45, 10 (113*i. evxdccuj.

^evxpeiTOiuai (sich kümmern, sich schämen) poet. S. 33.

Mit e-rri.

IIP eTTiXoTeuoj Rev. L. 4, 3; 6, 1; 8,4 (258^). Petr.' 32 verso col. 3, 1

(c. 240^); 109 (c) col. 1, 6; col. 3, 1 (IIP).

eirijuicBöuj [Ael. v. h. 3, 14 v. 1. neben dTT0)iuc9öuu] Petr." 42 F (c) 13

(255«) ; 43(2) recto col. 4, 40 (246«).

III—n '^eTTiTTopeuo^ai Petr. II 10 (1) 11 (IIP'"); 47, 25 (192«). Tor.

I 7, 12 (117«). Grenf. II 25, 20; 26, 18; 28, 10 (103«).

^eTTlCTae^euuJ Petr. II 12 (1) 6. 11. 13 (241«). Petr.^ 20 verso col. 1,

4 (246«). BU 1006, 2 (IIP). Tebt. I 5, 101. 176 (118«).

IP eTraTpuTTveuu Tebt. 127,75 (113«).

eTTeuxapicTeuu Vat. A (Mai V 601) 9 (172«).

eTTiTeuupTeuj Tebt. I 105, 50 (103«).

eTTixuupiIuu (Analogie zu vorausgehendem KataxujpicavTOc) Tat. F

(Mai V 356) 12 (158«). Vgl. S. 84.

eqpamLiiIuj s. Ableitungen auf -iluu S. 465.

''ecpriiuepeijuj Par. 36,6 (163«).

III* e-rravxXguu. e-rri^iCYUö (ionisch) S. 91. tTriKUjXüuj Petr.^ 42 F (c) 7; 43

(2) I 7; II 30; 42 C (7) 10 (III*). eTTixaipuj Petr." 21 (g) 26 (226*). eirixöuj

[Arist. Mirab. 91] Petr. II 37 rechte col. 13 (IE*).

I
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III—IP^^TTicriuaivuj [LXX, Aristeas] Ditt. i. or. I 51, 12. 13 i240''). Tor. XIII 15

(l.-i7^) etc. eqpdiTTeceai S. 389. dqpiopKeu) S. 201. ^eqpo&eüuu Petr.

II 38 (a) 25 (240*V Tebt. I 13, 3 (114=').

II'' 6TraiveLu leTrriveKevai) Tebt. I 8, 18 (200*). enaniu) (poet.), ebenso
tuaKOua) S. 33. '^e-rrißdAA.uu intr. ,,betreffen, gehören, zufallen" passim.

^euibexo^ai annehmen [Herod., Aristeas] Par. 63, 3, 90 (165"). Tebt. I

64 (a) 55. 03. 70 (116—115^); 72, 12. 411 (114"). -eOuu dazu opfern (poet.)

S. 33. -\Oo|uai sich versöhnen (vgl. eiriXuoc) Grenf. II 30, 4 (102»).

^-itX^kuu [Meleag. AP] Tebt. I 5, 140. 156. 211 (118"): 6, 39 (140—39").

-puuvvujLii Par. 63, 10, 42 eireppuuiuevoc (165"). -ceiuu (poet.) S. 33.

-CKälw (Pap. eTTicxä^uj) [Nie. Ther.] BU 997 115 (103"i; 998 I5 (lüO").

^-CKOTeuj (c. dat.) Eud. 405. 449 (vor 165"). ^-cxpeqpuL) intr. = sich be-

geben, zurückkehren [zuerst Soph., Ar., Hippokr. , Plut., LXX. Auz Sub-
sidia 289] Belege § 81 s. v. cTpecpuu.

Mit Kard.

IIP KttiaßiaZ^uu (Karaßiacac) S. 385. Med. bei Thuk., Hippokr., LXX.
Anz 322.

IP ^^KttTaKoXouBeuu [LXX, Aristeas, Iiiser. Magn.] Par. 03, 2, 55

(165a). Lond. I p. 39, 51; 40, 85 (158^). Amh. II 31, 12 (112*).

Grenf. II 23, 3. 10 (108^).

KttxavoiuiZiuu Grenf. I 11 col. 2, 2. 23 (löT'*).

KaiavujTi^ofaai verachten Tor. VIII 80 (119*). Fay. XI 21 (nach 115*).

KaiaEuuj Tebt. I 74, 52 (114*); 84, 16 (118*).

KttTaTTeipauu (KaraTTeTreipaiuai?) Par. 49, 7 (c. 160*). Bisher war nur

KaTaTTeipdluu, namentlich bei Polyb. an vielen Stellen, nachzuweisen;

auch KaxeTTeipace 2. Makk. 13, 18 wurde daher zu KaTaTTeipdüuj ge-

zogen. Vgl. Anz Subsidia 274.

' KaxaTTopeuofiai Tebt. I 5, 7 (118*\

KaxacKOTTeuuu [LXX. Anz Subsidia 379] Tebt. 1230 (II**).

KttT-acToxeuj Tebt. 158,35 (111*).

KttT-acxoXeuu P. Reinach 18, 18 KaiacxoXouiuevov med. (108*); 19, 13

(108*).

^KaiaiaxeiAj (parasyntheton), s. Ableitungen auf -eo).

'"KaiaToXiLiduj Par. 2id, 19 (163*). Glaser de rat. 35.

KttTacpuTeuuu |Diod., Lvik., Plut., LXX. Anz 366] Tebt. I 5, 94. 202

(118-).

I* '^KaTavTctuu Tebt. 159,3 (99").

III" ><Kaeo(:|Lu2;ui l'etr. II 45 (2) 20 (III"). >< Ka0ucTepdu) (ionisch?) S. 22.

KaTaßXÜTTTuu. KoraßöcKoi [Callim., Theokr., LXX, Plut.j Magd. 38, 4

(III"). Vgl. Anz Subsidia 353. '"KaraYivoiLiai [Telcs b. Stob. flor. v. 2 p. 84

LXX, Plut., Anz a. a. O. 3541 Magd. 9, 4 t^III"). ''-biKd^uj Petr." 21 {h)

3. 9; (c) 5 (226"). -kiuXüiu. ^-v^f.iuj abweiden und verteilen s. § 81 s.v.

'^-TTOVTiruu Petr. II 40 i^a^ 26 e-60"V ^-CTrdvbiu (poct.^i S. 33. -Tdccoi
Rev. L. 44, 9 (258"). KaToiKoboiitdai (^liinoinbauen) Petr.* 46 {i) 6 1,111").
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III—II* ^KaGuipeuu. '"KaeriKOi = irpocriKUJ passen, sieh gehören [so seit

Dem. 19, 185. Xen., Arist., Perg., Magn., LXX, Aristeas. Anz 332 f.] sehr

häufig. Einige Belege S. 372. KaTa\i|U7rdvuj s. H. 405. ^Karappn-f'vu.ui

[Aristeas] S. 213. ^^-^öeipu) [LXX, Aristeas]. '^KaTefTUMUj Petr. II 17

(1) 30 (IIP). Amh. II 35, 23 (132"j. Tebt. I 53, 28 aiCj.

III—I* KaxaßißpuucKuj fpoet.) S. 33. -xinpiZ^uu |LXX, Aristeas, Perg., Miign.J

registrieren.

11" ^KaxaiTidoiuai. KaxaKXü^uu Tebt. I 5, 94 (118'^); 49, 8 (113»); 54, 19: 50,

(IP*"). -KoX.u^ßdiu [Arist. h. a. 7, 2j Par. 23, 10 (105»). ^-KpoTdu)

[Aristeas] Par. 63, 5, 153 (165»). -XoTiZioiLiai Tebt. I 72, 447 (114»).

-|u^vuj [Aristeas]. '^-lueTp^oi. ''-ttov^uj [Menand Stob. flor. 29, 19] Par.

63, 3, 88 (165»). ^'-apiGiaeai. ""-apTilw [Her.] S. 20. -ct^Wuu ab-

ordnen Tebt. I 41, 21 (119»). -cqppaTi2o|Liai Par. 35,21 (163»). ><-Tpexuj

(feindlich) Par. 23, 7 (165»); 44, 6 (153»); 50, 18 (160») etc. ^^-cpiXeiu

[Xen. Cyrop. VII 5, 32; Arist., LXX. Anz Subsidia 334] Grenf. I 1, 1, 3

(erot. Fragm. nach 173»).

jMit juexd.

1^ MexaKXTipouxeuj Tebt. I 61 (a) 107. 128 (118=^). 62, 252. 325. 326

(IID*^); 63,188 (116-); 66,23 (121^).

ILieTaMicGöuj Tebt. I 61 (b) 35. 353 (118'^); 72, 345 (114^); 105,31

(103^).

11—I^ ^^eeepMnveuuu [LXX, Aristeas, N. T.] Leid. P 1 (IP). BU
1002 II 1 (bb^).

III» ^^exairopeüo^ai Rev. L. 44, 10 (258»). Petr. II 9 (2) 5 (241»).

II» ><|LiexdTU) [Aristeas]. ''-KaXein Par. 63, 8, 9 (165»). Tebt. I 23, 12 (119

oder 114») etc. -xeiiaai [PL, Arist.] Tebt. I 32, 11 (c. 14.ö»). '^-aXXdcciu

mit und ohne ßiov = sterben Lond. I p. 38, 8 (158»j. Par. 22, 14 (165»);

13, 16 ^exTiXXaxmac (157»).

Mit irapd.

IIP TTapaXoTeuuu Petr. II 38 (b) 6 (242^).

TTapapi6|ueuj Kev. L. 76, 3 (258^).

TTapa{ppuTaviE:uj Petr.^ 42 F (a) 8. 10-, (b) 1 (252=^); 43 (2) recto col. 3,

19. 20. 22. 24 etc. (246'^).

TTapaxeipeuu (rrapexipiicav) s. § 86, 2 Ö. 460.

III—IP rrapaccppaTiIoiaai Rev. L. 46, 11; 54, 18; 57, 23; 60, 2;

76, 1 (258'^). Par. 35, 16. 18; 37, 19 (163=^)

'^TTapoiaoXoTeuj Petr. 11 9 (2) 8 (24P). Par. 02, 2, 1; 3, 5 (IP^-

IP TTapaTTuuXeuj Tebt. I 38, 4. 12. 14 (113^).

III» ^Trapaixeuj [Aristeas] Petr. II 38 (c) 48 (228»). ^-T^opeL)o^al [zuerst

Arist., LXX. Anz Subsidia 348] Petr. II 13 (5) 3 (258—53»). -cxeXXuu

hinsenden [Hippokr. = aufhalten, verhindern] BU 1004 II 19 (228»). In

röm. Zeit Par. 68 col. A 39 uapecxdXricav (IIIp). -ucpaivuu [zuerst bei

Xen.] Petr.- 120, 7 (III»). -x^uj, t. t. vom Badbereiten, irapaxüxJic Bade-

diener [Her. Plat. com. bei Ath. XV 665 B] Magd. 33, 2 (III»j. ^-ujeeu)

(TTapuücac) Petr. II Eiul. p. 31 (III»).

f
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III— II» ^'-iTCtpaTpäqJUJ Petr. 11 13 (17) 2 (258— ÖS^K Tebt. I 5, 17. 189 'HS*);

99,46.54.56(148"). ^-okoXouG^uj. ^-Kouitoi [Aristeas]. ''-XoYiZioiuai

täuschen Magd. 29, 5 (III*). Lond. I p. 32, 10 fl63*). -.uexpeuu einfach

= zumessen [PL Theaet. 154 A medium] Petr. 11 39 (g) 11 -rrapaueTpficai

(Xn"). Tebt. I 11, 4 iTapa,ueTpficeai [sie] (110"); 36, 11 irapaueTpricujuev

(11"^). '^-Tdccoi.

11" '^-rrapaipeuu. '^TrapÖKeif.iai in ganz neuer, transitiver Bedeutung = vor-

bringen, beibringen: Tor. I 7, 22 töv 5e dvTiöiKov lurjbtuiav dTTÖbeiEiv

TTapaKeicBai (117*); ebd. (3, 4 -rrapaKeicGai aÜTÖv ty]v cuyX'J^PICiv ; ähnlich

7, 1; 8, 8. 33. Par. 15, 35 ei xiva dirööeiEiv irapdKeiTai (120"). Vgl.

Crönert Mem. herc. 264, 3. Über üirÖKeiuai in ähnlicher Bedeutung s.

unten. — ^irapaKoüui Par. 63, 5, 130 (165"). ''-irapaXXdccuu Tebt. I 5,

86 (118"). '^TrapacTTOvbeuj Qjarasyntheton) s. unter Ableitungen auf -ew.

"-rraparripeui [Aristeas] Par. 42, 9 (156"). ^-irapaqpuXdccuj Par. 61, 16

(156"). ''-rrapeXKUJ Par. 33, 7 (162"). Leid. B 2, 19 (c. 150"). ^trapopäuj
[Aristeas] übersehen Par. 63, 2, 48 (165"). Tebt. I 27, 16 ^13").

Mit Tiepi.

IIP TiepieiXeo) (TrepieiX»i|uevri) [Aristeas 70] Kanop. Dekr. 63 (237*).

[Xeu. Anab. IV 5, 36 v. 1. neben irepibeiv.]

TTepiobeOuu ist eher als parasjntheton zu Tiepioboc denn als echtes

Kompositum zu betrachten; s. § HQ, 3 S. 463.

IP TTepißißpdicKUj (TTepißpuueevxa; [Plut., Diod.] Par. 6, 21 (126").

Vgl. 8. m.

III" TTepiYpdcpo) Petr.^ 25, 30 (III") = ausstreichen, tilgen. TTepiK€i,uai

= an sich tragen (poet.) S. 34.

III-II" '^-rrepiaipeuj Petr. II 4 (2) 10 (255"). Par. 12, 13 1^157"). ^'iTcpi-

ßdXXuj [Aristeas]. ^-rrepieXauvo) iTTpößaxa) Petr.- 32 (g) recto (b) 4

(c. 240"). Tebt. I 53, 18 (110").

II" ^'-rrepiXaiußdvuj [Aristeas] Rosettastein 24 (196"). Eud. 444 (vor 165";.

Amh. n 31, 8 (112") etc. ^-Xeirru) Par. 63, 6, 168 (165"). -oiKoöo|a^u).

'^-TTOi^uj (akt.) Lond. I p. 38, 12 (158"); (med.) Amh. II 34 (d) 2 (157»i.

^-cuduj = drangsalieren Par. 15, 36 (120"); 39, 13 (161"); 63, 1, 14; 7, 2

(165") etc. '^-Te^vuj, beschneiden, Lond. I p. 32, 12. 16 (163"). Über die

ägyptischen Beschneidungsurkunden vgl. Wilcken Arch. 11 4ff". Guukel,
Über die Be.schneiduug im A. T. ebd. 13 tf. ^-qpepo|aai (von der Um-
drehung der Gestirne) Eud. col. s. 9. 2o.

Mit Trpö.

IIP TTpooivoTTOieuü Rev. L. 27, 8. 15 (258"). ,

TTpoxpuTduj liev. L. 26, 11. 17 (258'*).

IP TTpottTVoeoü Tebt. 123,12 (119 oder 114").

TTpoTeuuMeTpeui Tobt. I S4, 65 und öfters (118"); 87, 25 ff. (IP^);

151 dP').

TrpoevexupdZ:uj Tel)t. 161 (h) 274 ( 1 1 ^").

TTpoGVOiLidZ^uj Lond. I [>. ;>8, 21 (158").

TTpoTTpaYM«T£uo)nai Par. 62,4, 10 (11"').

TTpoqpiXavBpujTTeuj Tebt. I 124, 36 (nach 118").
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III-'' TrpoavriXicKOJ S. 345. ^-uuGeuj Petr. II 18 (2'') 13 (-246»).

in—II"' ^npo-fpäcpw. ^-by]\6[]j. ^-KripOccuj. ^-Xainßdvuj.
11" ^irpooip^uu (TTpo€ipr)Kev) Tebt. I 112, 31 (112"); das med. selir häufig.

^irpÖKeiiuai [Aristeas]. ''-vo^uu. ^-opaojuai. -ocpeiXui. ^-ttitttuu

(vorher anfallen) [Hom., Trag., Arist.] Tebt. I 66, 76. 78 (121^. ''irpo-

CTöTduu (parasyntheton) s. Ableitungen auf -euu. -cpOävuj Lond. I p. 34, 16

(161"). >'-xeipilu} Leid. L. 1, 9; 2, 2 (11"). Amh. II 39 = Arch. II 517, 9

(IPO- Tebt. I 24, 42 (117") etc. Anz Subsidia 324.

Mit TTpoc.

IIP TTpocvoeuj (Tipocvoricac) Magd. 35, 3 (III'^). Demnacli sind d. vv. 11.

bei Xen. symp. 2, 16 (neben TTpocevevör|caj; Cyr. VI 3, 7; Dio Chr. I

p. 301, 19 Dindorf; Luk. Alex. c. 36 etc. nicht so unbedingt zu ver-

werfen, wie dies im Thes. gr. v. H. Steph. s. v. geschieht.

TTpocvo|uiIuü Kanop. Dekr. 43 (237*^).

III—IP 'TTpocaTTeXXuu [LXX, Aristeas] Rev. L. 56, 9 (258'^). BU
1011 II 16 (IP). Par. 64, 22 (160=^). Tebt. I 5, 40 (118^); 38, 13

(113^); 43,24 (118--») usw. — im ganzen über 20 Stellen (s. Index).

IpTTpocbiaca(p6uu[Strab.,Plut.]Par.42,4(156'^). Amh. II 31, 14(1 12=^).

rrpocKXripoa) Par. 63, 8, 18 (165*).

TrpocKupuu (nicht -Kupeuu) § 73, 4 S. 348.

TTpoccKuXduu Par. 35, 19 (163*). S. § 81 s. v.

TTpocxopineui Tebt. I 27, 57 (113*); 61 (b) 360 (118*); 72, 356 (114*).

TipocxujpiZiuj (rrpocxtJupiceevTOc) Leid. D 15 (162*); statt Trpocxujpri-

GevTOC in der Dublette Par. 30, 17 ist wohl auch TrpocxuupicGevTOC

zu lesen.

III—II" '^-rrpocßaivu;. ^-6eo|Liai [LXX, Aristeas]. ^-Xa|ußdvuj [Aristeas].

-Xe^uj (-rrpocXeYexujcav) Petr.^ 54 (a) 2 col. 1, 1 (III"). -Xof i2:o|uai Petr.^

76 recto col. 3, 1 (224"). Tebt. I 61 (b) 190 (118"); 72, 106 (114"). -^eTpeuJ
[Hyperid. b. Poll. 4, 166] Rev. L. 39, 10 (258"). Tebt. I 92, 9; 124, 41

(II"''). -oiKobofjeuu. -opiuiZiuj. '^-oqpeiXai. ^^-ttitttuu [LXX, Aristeas].

''-qp luv euu (vor Polyb. nur bei Dichtern; Aristeas 312) S. 34.

III—I" TTpoc Kuveuu [Aristeas] Kanop. Dekr. 61 TTpocKUvrixai (237"). Dittenb.

inscr. or. I 184,6(74); 196, 2 (32") TTpocKeKÜvriKa; II 758,1 (185") tt, ockuvüjv.

II" ^TTpocayopeuo» Leid. U 2, 14 (II"). ^-b^xo}J.ai [Aristeas]. ''-öiboim.

^-e&peüuj. ^-KüXiw. ^-Kei|uai Lond. I p. 13, 27 = mit Bitten an-

liegen (162"). >^-KOMiZ:uu. ""-i^aprvpew Tebt. I 99, 39 (148"). Amh. II

30, 24. 29 (II") etc. -oiuoXoTeuj. '^-opineuu Leid. U 2, 7 (II"). ""-Tiailiu

Par. 50, 21 (160"). -Trriöduu. ^-Tropeüoucxi [zuerst Arist., LXX. Anz
Sübsidia 348] Par. 50, 3 (160"). Amh. 11 33, 17. 29 (157"). ^-cp6po|uai

[Aristeas] sich betragen Par. 63, 5, 128 (1G3"). -xpäo|uai (TTpocxpricreov)

Tor. I 4, 15 (117"). '^-xuupeuj (TTpocxujpT]e6VTOc)? s. oben unter TTpocxuupiCuü.

-uuveoMai [Dem. 27, 32] Par. 15, 53 (120").

Mit CUV.

III* ^cuYXPWOMC'i [Aristeas, Magn., N. T.] für sich entlehnen Grenf.

Grenf. II 14 (b) 4 (227*).
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CUT XPnMttTiZluu in amtlichen Verkehr treten Petr.- 87 (a) recto 27;

verso 14 (IIP). Wilcken Ostr. I 463.

III—11" cuTKupuj (nicht -Kupeuu) § 73, 4, S. 348.

II* cuTKuuBuuvilo^ai [Athen. I 19 C] zusammenbechern [simplex bei

Polyb.], vgl. S. 27.

"cuTXeipi^uj [Pol. VI 2, 14J Par. 62,4, 16 {il^').

cuf-iuepiTeüuj BÜ993 III 2 (127*).

CüUTTUjXeuu Grenf. I 25 (2) 12 (114^); 33, 16 (103/2*).

cuvbaveiltu Grenf. II 18, 8 (126^).

cuveuboKeuu Grenf. II 26, 25 (103*).

cvvo\\)il{x} (parasyntheton zu cuvo^Jic) s. Ableitungen auf -xLöj § 86, 5b
S. 465.

''cuvTripeuu [LXX, Aristeas, Magn., X. T., Plut.] Eud. 1S5. 188. Leid.

B 2 (c. 160*).

I* cuccppaTi^^uj ( cuveccppoiT iCTtti) Leid. H 6 (99*).

III* cu-freuup-feuu [Is. 9, 18j Petr. II 38 (a) 16 (240*). cu^iroUiu Magd. 1, 9

i^III"'"!. cuva-fopäCuu [Arist. oec. 2, 9] Amb. II 29, 15 (nach 250").

''cuvavTÖuj (vorwiegend poetisch vor Polvbius) S. 34. cuvicxiu (cuv-

eicxo.uevujv i Grenf. II 14 (ai 13 (270 oder 233"). cuvcr|,uaivo|nai mit-

unterzeichneu [Dem. 36, 15j Petr. I 24 (2) 2 (268»). cuvti'ikuj Rev. L. 50

17 (258";).

III—II" ''cuYTPWfpuJ- "cü-f Keifjai. cuykojliiZI'ju. ^cu|u,ueiYvu|ui zusammen-
treffen S. 91. "^cu.uTTiiTTuu. cuiuvpduj = durchprügeln S. 414. cuvaKo-
XouBeuu. '^cuvavaTKOi^uu [Aristeasj. ^cuvctirToinai [Aristeas] . '^cuvep-

"fd^ouai. '^cuvicxriiui = vorstellen, empfehlen, ''cuvraccuu auftragen,

befehlen [Diuarch., Xen., Dem. 18, 77 Brief Philipps, LXX. Anz Sub-

sidia 324 f.] Petr. II 4 (2) 8 KaXAc öv -rroirjcaic cuvTÖEac xPnf^aficai i255

-4"); ebenso (11) 3; 13 (2) 2 (258-53") und oft (s. Index i; ferner Par. 2(i,

1, 26 cuveraEev ötTOÖoövai (163"); 35, 34 (163"); 30, 9 (162"): 12, 19 157";;

8, 18 (129"); 15, 1,24; col. 2, 30 (120") etc. Tebt. I passim. ''cuvTeXeo.uai

v= akt.i [zuerst so Polyb., Diod., LXX. Anz a. a. 0. 361] Par. 14, 46 f.

(-rrepi) üjv cuvTCxeXec.uevoi elciv eic dud (120"). "cuvriGecGoi. cuvriudiu
(= Ti|udiu einschätzen, cüv pleonastischt Petr. 11 27 (1) 2. 13 cuvTi|aäc6ai

sein Eigentum schätzen (236"); ebenso 30 i^e) 5 <235'); (c) 4. Aktiv von der

Schätzung der Steuerl)ehörde Rev. L. 42, 9 (258"). Zur Sache Wilckeu
Ostr. 1 505 f. ''cuvxpißuj Petr. II 4 (3) 5 (255"). Par. 35, 23; 37, 28 )I63").

11" cuYT'vuüCKuu. ''cuYKXeiuu. ^cu^Kpivui. ''cu^Kpoüiu (intt. zusammen-
stoßen) Tebt. I 230 iH"'^). cuYXiJfJVvuiai (cuyxöuj) [Aeschyl., Her., Xen.]

Tebt. I 50, 12, 21 cuv^xwjce — cuYKexujc.u^voc (112"). ''cuXXoYi^iu (pass.)

Tebt. I 82, 3 (115"). cuXXOuu aussöhnen «vgl. ^ttiXülui, früher vorwiegend

poetisch, S. 34. ** cu|Li)neTp€0|Liai Amh. II 60, 6. 9 (151 oder 140"i. ^cu^-

laicYiw [LXX, Aristeas] (^lonismus) S. 91. ^cuiaiTcieuu (cuviremcOai) Grenf.

II 33, 8 (100°). cuiarrX^uj. '*cu|HTrXiipöiu. cuvaipiu. cuvaXXdcciu. cuv-

beiTTv^o). ^^cuvebpeOuu Par. 63,5,140 (^165"). "cuveiira Tebt. 142,8
(114"). cuv^Xkuj Par. 64, 31 (II"). cuvepduu Grenf. I 1, 1, 16 i^erot.

Fragm. nach 17;i"). "cuvöeuip^iu [.Vristeas] Tebt. I 61 i^b) 33 (118"\ cuv-
iCTopeiu [Menand. l)ei Stob. Flor. 24, 3. Aristeas] Par. 15, 22 (^120") Tor.
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I 8, 12 (117»). Tebt. I 24, 51 (117»;. ''cuvvoeiu. ^^cuvoiKeuu. ^cuv-
opduj [Aristeas] (= öpduu, cüv also pleonastisch) Grenf. I 17, 24 (147oder
136»). P. Reinach 18, 17 (108»); 19, 12 (108»). '^cuvxp^xuJ (cuv^paiaetv).

^cucTpareüuu [Aristeas] Tebt. I 124, 31 (11"
f).

Mit uTtep.

III* UTTepicxuuu Petr. II 18 (1) 12 bid tö [|ari]? icxueiv von Smyly

verbessert in biet t6 u[TTe]picxueiv Petr.-' 32 (c) 12 (246'').

11* ÜTTepauTeuj Eud. 455 (vor 165*).

ijTTepeuxapicieuj Tebt. I 12,24 (118*).

III— II» ^uTrepßdWu) Par. 62, .3, 14 im Preis überbieten (II ai). ÜTrep-

ßdWecOai Petr. II 13 (18») 17 (258»). vjirepopduj (im Sinn v. -rrepiopduu/

Petr. II 32 (1) 31 (c240»). Lond. I p. 32, 24 (163») uirepibeiv (aus Trepibeiv

nachträglich verbessert).

n» ^uTrepreivuj [Aristeas] Par. 63,3,72 (165»). ^uirepTiGriiii - uTrepTiBeiuevou

Toö xpövou) Tebt. I 24, 14 (117»).

II— r* ^üirepTTiTTTuu V. der Zeit (lonismus) S. 23.

Mit UTTÖ.

III* uTTOcxpaßaiviZ^uu (?), vielleicht = uTTOCtpaßiloj ein wenig schielen

Petr. I 17 (1) 11 (235*).

II* ÜTTOcKeud^uj Tebt. I 5, 74(118*).

TjiToxf ipoTpaqpeu) Theb. Bk. XI 1 (116*).

I* uTTacxoXeuü Ditteub. i. or. I 179, 10 (9.")*) tojv uTTacxoXou|uevuuv

ev Tf\\ oiKovoiLiiai.

Über u7ToXoY£uo (parasyntheton) s. Ableitungen auf -euu.

III» ÜTTaKoüuj [Aristeas]. ÜTrei|ui Petr.- 56 (d) 6 viTrecTiu. uiroKripüccuu ßev.

L. 53^ 18 (258»). '^UTToXeiTTUJ (akt. u. med.). ^\}-aoXo-{iZo]jLoi Rev. L. 34,

7; 53,23 (258»). ÖTTopüccuj S. 339 Anm. 7.

III

—

II» ^üirdpxuj. ^ÜTTOYpdqpuu. ^üirobeiKvuiui. '^ÜTrobexoiuai. '^üttö-

Kei)Liai [Aristeas], einmal in transit. Sinn (vgl. oben TTapdK6i|uai) Tebt. I

140 iLv TÖ Kaö' Iv üiTÖKei|uai = wovon ich das Detail anführe (72»). Sonst

entweder von der Zeit = gegenwärtig sein, so Tebt. I 14. 14 (114») toO

UTTOKei|aevou )ur|vöc; 15, 1; 16, 4; 20, 20 (II '»0; oder üiroKeiiuevoc v. Sachen
= vorliegend, z. B. Tebt. I 5, 53 (118»); 29, 13; 61 (b) 354 (118»;. ""vvco-

\a|nßdvai. ^-|uevuj. ^-Ti9ri|Lii.

II» UTrepeibuj Leid. B 2, 19 (c. 160»). ^UTrex^J'J- ütromiuvTTCKUD [Aristeas].

-TTiTTTuu [LXX, Aristeas] (unpersönlich) Par. 33, 25 koO' öv rpöiTov coi

UTTOTTiTTTei (162»). Loud. I p. 20, 32 (161».) '^-cxeWuu = verschweigen,

unterdrücken Tebt. 124, 51 tojv uirocTeWoiuevujv (117»). ^rpex'JD (uTro5e&pa-

)Lir|faevac) ebd. 67. ^-qpaivuu Tebt. I 165 (105»). ^üqpaipeiu. üqpiinui.

'^üqpiCTrjiui.

Ergebnis. Die Zusammensetzung der Verba mit einfachen

Präpositionen zeigt sich nocli ziemlich triebkräftig. Mit 17 Präpo-

sitionen sind im ganzen 111 neue, d. h. literarisch früher nicht be-

legte Komposita gebildet; und zwar mit Katd 14, mit eH 13, mit cuv

12, mit em 10, mit irpoc 9, mit irpo 8, mit ev und irapa je 7, mit
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bid 6, mit dvd, diro, uttö je 4, mit dvTi, lueid, uirep je 3, mit eic,

Tiepi je 2.

Von diesen 111 Neubildungen gehören ins III. Jahrh. v. Chr. 30,

ins III.— IL „ „ „ 10.

ins n. „ „ „ 66,

ins IL— 1. „ „ „ 2,

ins I. „ „ „ 3.

In auffallender Weise treten gegen früher zurück eic und uexd:

während beide im fi-eien präpositionalen Gebrauch wesentlich die Ober-

hand behalten, wird in der Verbal- (und Nominal-) Komposition eic

(infolge der Vertauschung von cidcic und Kivr|cic) vielfach durch ev,

luerd entschieden durch cuv verdrängt, das in manchen Fällen

ohne fühlbare Nüancierung des Begriifs (z. B. cuvTi|uduu, cuvopduu)

angesetzt wird. Vgl. Schmid Att. IV 711 f., der dieselbe Beobach-

tung bei den Attizisten der Kaiserzeit macht und diesen Prozeß

erst im neugi-iechischen Sprachgebrauch abgeschlossen sieht. Im
ül)rigen ist auch der Gebrauch früher geläufiger Verbalkomposita

im Verhältnis zur klassischen Sprache und zur gleichzeitigen Schrift-

sprache (namentlich Polybius) in keiner Weise eingeschränkt, höchstens

durch gewisse Bedeutungsverschiebungen alteriert, wie die hinter

jedem Typus in kleinem Druck beigefügten Bildungen erkennen

lassen.

B. Komposita mit zwei Präpositionen {tQinXä).

Vgl. Fr. Schubert, Zur mehrfachen präfixalen Zusammensetzung

im Griechischen. Xenia Austriaca 1893, S. 1910'. Schmid Attic. IV 70Stf.

Vorbemerkung. Die Wörter dva-fKciZiu, ävaivouai, dvaXicKiu, dTTaTäeu,

direiX^u), evexupd^iu, ^ireiYUJ werden als simplicia behandelt und demgemäß Zu-

sammensetzungen wie eE-, in-, cuvavaYKÖZuj , diravaivo.uai, eic-, TrpO'waXicKui,

ilanaräu), (iraTreiAeuj, ^irevex^pä^UJ, ^Ee-rrerfU) u. ä. unter den xpnrXd nicht geführt.

El)enso wenig werden l'arasyntheta wie -rrapacuYTpaqp^u) , irapeTTifuiu^iu, irpoc-

biacacpdu) in diese Zusammenstellung aufgenommen. Anders Schubert a. a. <>. i'jti.

1. dvairoi) — ir^ dTUJ Tebt. I 26, 4 (11''^.

2. dveTTi — II" p(juvvu)m (dveireppouiLievoc) Tor. III 05 (^119").

3. dveuTTO — IIL^ \ Oleobal Fetr.II 39 (g) 6 (nnb.) = Petr.^öS (f) 7

dvGuTTo\oY»lc«M£vouc. VgL Wilcken, Add. et

Corr. XVII.

1) Die gesperrt gedruckten präfixalen Kombinationen sind von Schubert
unter den klassischen lk'isi)iolon nicht aufgcfülirt; bei den Verbalstämmen
bedeutet der gesperrte große Druck, daß das betrert'eude Kompositum neu-

gebildet, d. h. in der früheren Literatur nicht belegt ist.

Mayaer, l'iii)yiueK'''i""""'i'^- 32
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avTttva

aVTttTTO -

dvTeH --

dvTibia -

dvTiKaxa

9. diTobia —

III— II''

H"

II»

np
- ip

II«

IIP

ip

10. dTTOKata — III—II*
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20. GTTava III—11'^

21.
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33. laereTTi — 11" fpucpw (einen Besitz umschreiben) Tebt. T (31

(&) 4.41 (118"); 04 (a) 101) (110'^); 73, 8. lö. 21

(113-); 124, 37 (US'').

34. TTapaKttTa — IP (pGeipuu Par. 33, 19 (162'') [Witkowski].

m» icxriini (Isokr.) Rev. L. 54, 15 (258").

!!<''' äxw (Thuk.) Lond. I p. VA, 19 (161'').

^iriMcci (Plat., Ar.) Par. 51, 33 (160»).

35. TTttpava — H" ^^tiviückuj [LXX, Aristeas, Magn.] Tor. I 3, 20 (117«j.

36. TTttpaTTO — ni'^ öXXuvii Petr.2 36 (a) verso 4 (EI").

H" l'Tiiai [Arist. eth. 8, 1] B.U 1011 EI 10 (H").

37. TTttpeiC — ü"^ ""äyw [Isokr. 8, 82; Aristeas 20]. Tor. I 8, 4 (117").

(pepuu [Dem.] Tebt. I 38, 12. 14 (113'^).

38. Ttapev — III* irribdu) Petr.^ 36 (d) 15 statt irapeiCTTribda), wie

noch Petr. II 32 (1) 15 (238") gelesen wird.

II" TTXeKUü Tor. 18, 28 (117").

11" '^ßdXXuu [Ar., PI., Dem., Aescliin., LXX. Anz subsidia

311 f.] Eud. 80 (vor 165").

'^öxXeuiPem., Arist.] Par. 33 col. 2 (162"); 63,7,15 (165").

Lond. I p. 20, 34 (161"). Tebt. I 32, 3 (145"); 34, 9

(100") 43, 23. 38. 45 (118") etc.

39. TTapem — II" Tpdcpuu [Strabo]Par.33,9 (162"). Theb. Bank 1 2, 8

(139"); XII 6 (116"). Lond. I p. 16, 7; 19, 2

(161"). Tebt.1 30, 25 (115"); 58,46 (111") etc.

Das Wort ist besonders gebraucht von Rand-

bemerkungen und Unterschriften der Beamten.

II" e'xuj Tebt. I 29, 16 (110").

CTtXXuu Tebt. I, 27, 9 (113").

n_Ia x|bpeOuj Par. 63, 1, 20 (165"'; col. 7, 3. Amh.

II 36, 8 (nach 135"). Dittenb. i. or. I 182, 2 (I"M-

II" Uuj [LXX., Diod.] (TiepieKdeicav) P. Kairo Arch. I

62, 10 (123").

II" xujpew Tor. I 1, 24 (117").

II" -Kei^ai [losepL] Dittenb. i.or.I 129 (146—116").

Xef^ Tor. I 5, 25; 9, 1 TrpoavaXeXeTMevric (117").

xeXXuL) Eud. col. 17 (vor 165").

II" CTeXXuJ. [loseph., Philo]Par.63,7, 18(165")Ka0ÖTi

7rpobiecTdX|Lie9a = wie wir früher mitgeteilt

haben. P.Reinach 7, 11 (c.l40") ist Trpobiecxa-

|uevou mit Unrecht vom Herausgeber in Ttpo-

biecTa<(X)>)uevou geändert. Vgl. biacxaGevioc 18, 3.

44. TTpoeic — II" "bibuj^i[D.H.]Par.63,7,10(165"). Tebt. 127, 59

(113").

40. TrepiKaia —

41. irepicuv -

42. TTpoava —

43. Tcpobia —
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45. TipoeTTi

46. TTpOKUTa

47. TTpoTTapa

4!^. TTpocava — III-

III-

49. TTpOCttTTO

-Kei^ai Tor. I 7, 18 (117»)- Tebt. I b, 224.

(118^) etc.

^TieriMi [D.H., Diod., Plut., Luk.] Rev. Mel.

321 (IP).

IP TpacpiAj Tebt. I 60, 82 (118^); 73, 11 (113=^).

CKriTTTO)Liai Tor. I 6, 7 (117*).

1* irifii Tebt. I 120, 96 (97 oder 64*j.

11^ ^-rjiiiai (Plat., Arist., al.) Par. 63, 6, 16ö (165»).

IP icTri)Lii (TipoTrapTicTriKÖci Smyly statt TipoKexpil-

CTriKOCi Letronne) Par. 63, 6, 183 = Petr.^

Eiul. p. 34 (165*).

-11'-^ >epuj [LXX, Aristeas] Petr.^ 69 (a) 10 (lü*).

Par. 63, 3, 82 (165^); 65, 21 (146— 125*).

34, 23 (157*). Grenf. 111 (2) 8 (157*). Lond. I

p. 40, 75 (158*). Tebt. I (10 Stellen).

II* äTUJ [D. H., Plut.] Par. 33, 12 (162*j.

-n* ^Xa^ßdvuu [Dem. 34, 10] Petr.^ 91, 2 (UI*). Tebt. I

•25, 12 (117").

E" TiOnMi [Xen. mem. ü 1, 8] Tebt. I 99, 5 (148").

III* uj6euu (TTpocaTTuucaio) P. Magd. Mel. Nicole

p. 283, 7 (221*;.

n* XoTiZio^iai Tor. I 6, 1 (117*).

III "^ '^öWum Petr.- 28 (e) verso 18 (260»).

ni-II" Tivuj[PI.Iegg.Xn845A;Hyperid.mi7]Rev.L.50, 11;

.52, 1. 25; 54,11 (258";. Petr. 11 8 (3) 10 (267").

Par. 30, 2-2 (162"). Grenf. U 25, 21 ; 26, 19 (103 "i etc.

11" &i6u)m (;Dem.41, 27) Leid. D 19(162"). Tebt. 1 105, 49

(103 ").~

50. Trpocbia — III—II* YPa9<JU (zum Begrilf vgl. Wilcken Ostr.1287)

Petr. I 16 (2) 12 (230*). Par. 62, 5, 5 (II**)-

Fay. XIV 4 (124*). Amh. II 31, 22 (112*).

Später Oxyr. UI 513, 13. 14. 36. 40: 457

(röm.).

11* eTTuaw Par. &2, 3, 5; (S,S (II*').

öpGöuu
[
Aeschiii. 2, 87 TT-pocbiop0oö|uai v. 1. neben

TTpob.] Rosettastein 34 (196*) TTpocbaupOo)-

CttTO.

III* TTpdccuu Rev. L. 52, 10; 93, 7 (258*).

II* bexo^ai Goodsp. 7, 8. 13 (119— 118*).

11* TiOnMi Par. 15, 40 (120*).

II ''eOpiCKiu [Hippokr., Ar., Isokr., Plut., buk.] Tobt. I

61 (b) 196 (ll8"i; 72, 378 (114").

51. irpoceic —

52. TTpoceK —
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53. TTpocev — IIP' KoXdTTTUu (vgl. oben efKoXdTTTuu) Kanop. Dekr.

23 (237 «).

IP ÜTTTCJU Par. 15, 08 (120^^) toO '€p|uiou oijeev[l

TeK)u]r|piLU TTpoc|ev]aTTTO)aevou.

Tdcco) Lond. I p. 11, 35 (162=*).

qpuciouu (TtpoceiuTTecpuciuuKÖTuuv) Par. 63, 2, 69

(165'').

II* "'riXXonax [Xen.Cyr. IV 5, 12. 34] Tebt. I 58, 52 (111^.

54. TTpocem — 11^ bexoMai Theb. Bank XII 12 (c. 116";.

"voeuu [Polyb. 20, 6, 4] Tebt. I 21, 80 (113''').

11" KTÜoiuai [Herod., Arist., Joseph.]. Grenf. I 21,3 (126'i.

^CTTciuj [Hippokr. p. 406, 33; Diod.]. Tor. I 8 30 (117* .

''cTeXXuu [Thuk., Xen.] Tebt. I, 27, 95 (113").

55. TTpocKara — III'' "icttimi (N. T., Plut.) Petr. II 4 (2) 5 (255 ^).

IIP Tdccuu Kanop. Dekr. 27 (237^).

III— 11" xuupi^uj Rev.L. 16, 9 (258^). Lond. I p. 11, 30

(162% Theb. Bank II 8 (13P).

11'^ ßaivuu Vat. E (Mai V 352j 10 (162^).

Xpr|)LiaTiIuu Lond. I p. 11, 33 (162*).

II •^ '^-'rmai (Herod., Thuk., Plat.) Grenf. I 1, 1, 19 [erot.

Fragm. nach 173").

56. TtpoCTtapa — ni'^ xpäqpuJ (Plat., Dem.) Petr. 2 109 col. 4, 11 (HI*).

n-^ ^KoXeiu (Thuk., LXX, Luk.) Par. 64, 11 (c. 160*).

57. TTpocTTepi — IP epxo|uai Pathyr. Pap. (Ricci) Arcb. 519, 20

(c. 130").

58. npocuTTO — IIP' iiievuu [Philo] Petr. II 9 (2) 7 (24P).

n* ^beiKvu^i [Aristeas] Tor. I 6, 19 (117*).

Tdccuu [Sext. Emp.] Tebt. I 38, 26; 45, 29;

46, 25; 47, 27 (alle 113"); 50, 36 (112*).

ni^ äpxuj(?) [Dem. 21, 106] Petr. H 35 (2*) col. 3, 11 (225*).

59. TTpouTTO — IP -KEiiaai [Philo, Plut.] Tebt. I 61 (b) 354. 358

(118*); 72, 346. 353 (114*).

III— II* ^ctpxuJ (PI., Dem., Arist., al.) Rev. L. 26, 1; 49, 10 (258*).

Petr. n 12 (1) 16 (241*); 14 (1 b) 2; 25 (e) 2. 5 (226*');

45 (1) 10 (246*). Lond. I p. 7, 10 (164*). Tebt. I 9, 3

(119*); 50, 40 (112— 11*); 73, 28 (113— 11*) etc.

60. cuTKaia — IP xpa^pw Par. 62, 6, 12 (11*^),

buvuj (Theokr., Luk.) Eud. 410. 431 (vor 165 J.

n* ^ icxriibii (Trag., Thuk., Plat., Xen., al.) Amh. 11 33, 16, 24

(157*). Par. 15, 34 (120*). Tebt. I 25, 5. 10 (117*).

Xöuj (Thuk., Lys.) Par. 34, 12 (157*).

1
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61.
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72. cuvuTTO — II" TP«9uj [Philo] Rev. Mel. 327, 8 (E*). Grenf. II 23,

4. 12 (108»). Theb. Bank I 18 (131 '^). Amh. II

31, 13 (112»).

bibuum Grenf. 1 14, 21 (150 oder 139"). Nach

Wilcken (vgl. W. Otto, Priester und Tempel 1 320)

ist statt cuyeiTieb^ vielmehr cuvuTTeb(uL)Kev) zu

lesen.

73. ürreE — H" aipeuu |Trag., Thuk., Plat., al.] Eud. col. 3 (vor 16.5*;.

C. Mit drei Präpositionen (rSTQajiXä)

zusammengesetzt^) ist nur 11» TrpoavTavaipeuj Tebt. I 61 (b) 219

(118*); 72, 147 (114»j. Die Kombination npo-avT-ava ist neu und

findet sich nicht unter den 18 von Schubert a. a. 0. p. 195 auf-

gezählten TeipaTiXä.

Zusammenfassung. Was die Verbalkomposita mit zwei Prä-

positionen betrifft, so weisen die ptolem. Papyri und Inschriften 73

verschiedene präfixale Kombinationen auf gegenüber 131, die Schubert

in verbale]- Verbindung bei klassischen Schriftstellern (von Homer bis

Piaton) gefunden hat.^)

Neue präfixale Kombinationen, die früher nicht vorkommen, sind:

dvaTTO (1), ttTTobia (3), biaKaxa (1), emcuv (2), KateH (1), luerabia (1),

Tiepicuv (1), Ttpoceic (2); jueieTri, das sich im klassischen Gebrauch auf

laeieTreiTa beschränkt, verbindet sich mit einem Verbum (Ypdqpuu).

Absolute Häufigkeit der ipiTiXä: 102 Bildungen; darunter Neu-

bildungen: 96.

Über die Häufigkeit der einzelnen Kombinationen gibt

folgende Zusammenstellung Aufschluß: hinter der Doppelpräposition

folgt die Zahl der damit gebildeten Komposita, zuerst die neugebilde-

ten (^), dann die alten (»); in Klammer steht dahinter zur Vergleichung

die Nummer der Frequenzliste von Schubert p. 205— 14.

1. Mit 8 Bildungen: eirava 2^ 6^ (1).

2. Mit 6 Bildungen: irpocKaTa 5" 1^ (46)-

3—6. Mit 5 Bildungen: TTpocarro 2^^ 3=^ (20); rrpocev 4"^ 1» (36);

TTpoceiri 2" 3» (31); cuveiri 3^^ 2^^
(4).

1) Vgl. A. Großpietsch, De TexpaTT/Xüjv vocabulorum genere quodam.
Breslauer pMlol. Abhaudlg. Bd. VE 5. Breslau 1895.

2) Im ganzen zählt Sclaubert 162 Kombinationen, doch sind 16 davon
dreifache Präpositionen, 15 kommen nur bei Adverbien, Adjektiven und Sub-

stantiven vor, nämlich diTavTi, dTrevavxi, ömiucpi, öiavTi, ömirpo, evavxi, eEuirep,

eqpuTiep, KarevavTi, KaxavTi, |.ieT6TTi, Trepmpo, Trpo)LieTa, ÜTrevavxi, virobia.
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7— 14. Mit 4 Bildungen: TrapaKaxa 1° 3^ (29); Tiapev 2^ 2* (30r,

TTapem 4" (97); upocava 2"" 2* (27); TipocuTTO 3" 1* (45);

cu-fKaia 2° 2=^ (2); cuvairo 2"^ 2* (47); cuveE 2^" 2^ (3).

15—21. Mit 3 Bildungen: dirobia 3" (fehlt): eTKaja 2" 1* (5);

TTpoava 3" (45); irpoeE 3" (28): TipoeTTi 3° (64); irpocbia 3^^

(43); cuvava 1" 2*^ (24).

22—43. Mit 2 Bildungen: dvtava l'^ 1^ (38); avTiKaia 1" 1^ (35);

dTTOKaia 2-'^ (87); biava 1"^ 1^ (33); bieg 1" 1* (33); eueE l"»

1^ (lOj; embia 1" P (40); eTTiirapa 2«^ (59j; eiricuv 2" (fehlt);

TTapaTTO 2^ (96); Tiapeic 2* (145); irpobia 2° (44); Trpoceic 2*^

(fehlt); TTpoceH 1" 1* (52j; TTpocTiapa 2* [62") • TTpouno l'^ P
(119); cujuirapa 2^ (9); cujUTrepi 2^ (41): cuvbia 2^ (7); cuveic

P 1^ (26); cuvev 2^^ (54); cuvutto 2" (104).

44—73. Mit 1 Bildung: dvairo 1" (fehlt); dveiri 1" (22)-^ dvBuTTO

1" (^49); dvittTTO P (;25); dvieE 1^ (32): dvTibm 1" (124);

biaKttTo. 1" (felilt); biaTto 1"^ (74); eybia l'^ (132); eicava 1*

(47 j; eicttTTO l'' (108); eHairo 1° (13); eiraTto 1* (53); eTreic

1* (15); eTTiKaia l'' (17); xaiabia 1" (140): Karano 1° (94);

KtttaTTpo 1" (113); KttieE 1" (fehlt); ^exabia 1" (fehlt);

laexeTTi 1" (110 — aber nur in adverbieller Verbindung);

rrapava 1* (95); TrepiKara 1"^ (79); nepicuv 1"^ (fehlt"); Tipo-

KüTtt P (16); TTpoTiapa 1° (56); TrpocTrepi 1" (153); cujUTipo 1"

(82); cu)iTTpoc 1" (157); ütteS P (6).

30 Kombinationen sind nur mit je 1 Beispiel vertreten, 22 mit

je 2, 7 mit je 3, 8 mit je 4, 4 mit je ö, 1 mit 6; £TTava mit 8

nimmt wie im klassischen Gebrauch die erste Stelle ein.

Von den 95 Neubildungen fallen ins 111. Jahrh. v. Chr. 20,

ins IL „ „ „ QiS,

ins I. „ „ „ 2,

gemeinsam dem III.— II. „ „ „ 7,

dem IL— I. „ „ „1,
9t;.

An diesem Verhältnis mag zum Teil die ungleich gnißere Zahl der

Texte aus dem II. Jahrh. (namentlich im Vergleich zum I.) die Schuld

tragen; trotzdem läßt sich konstatieren, daß die Neigung zur Doppel-

komposition seit dem III. Jahrh. eher zu- als abgenommen, aber auch

im IL Jahrh. ihren Höhepunkt erreicht hat, und zwar gilt dies

ziemlich unterschiedslos vom niederen Stil der Privaturkuudeu, wie

vom höheren der offiziellen Akten.
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Als erstes Kombinationselement werden bevorzug-t — ganz

entsprechend dem klassischen Sprachgebrauch — die Präpositionen ci;v

(13) und TTpöc (11)*, darauf folgen im f8j; irpö (7); dvTi, TTO.pd (je 6j;

bid, Kaxd (je 4). In den Hintergi-und treten dvd, diTÖ, eic, eE, lueid,

irepl (je 2); ev, uttö (je 1). d/ncpi und ÜTtep fehlen im 1. Gliede ganz;

mit UTTÖ an erster Stelle ist kein neues Kompositum nachzuweisen.

Als zweites Element stehen nach alter Gewohnheit (Schubert

204) voran Kaxd und dTTÖ fje 10); auch die spezifisch attischen Ver-

bindungen cuveTTi und cuvbm sind mit 5 bzw. 2 Bildungen vertreten.

Anmerkung. Neugebildete Parasyntheta wie eüboKeuu, eÜTTpocimreuj,

eucuvÖeTeuL) , TraXixpaxilMZiuj u. v. a. sind unter den einzelnen Ableitungsformen

abgehandelt. Über den Charakter der mit Adjektiven gebildeten Zusammen-

setzungen vgl. K.-Bl. II 322''.

ANHANG.

Über Neubildungen in der Dichterspraclie.

Vorbemerkung. Berücksichtigt werden in der folgenden Zusammen-

stellung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, die auf Papyrus,

Scherben oder Stein erhaltenen, in der ptolemäischen Periode entstandenen

poetischen Stücke: so vor allem das erotische Fragment (Grenf. I 1), bisher

unbekannte lyrische Fragmente und Epigramme (z.B. Tebt. I 1— 3; Archiv

1219 ff.; WilckenOstrakall48. Ii88; Ostraka Reinach, eine Hilarodie P.Rein. 1.

Vgl. O.Crusius, Herondae mimiambi quart. editlit (ed. minor) LipsiaeTeubner 1905

p. 126 — 27), sowie Zitate iz. B. Par. 2).

A. Ableitungen.

1. Masculin. A-Stämme.

II''' q)pevaTTdxr|c s. unten B, 2a.

P 9iXoTTUTicxric s. B, 2b.

2. Femininale A-Stämme.

a) vom Verbum gebildet mit oxjtonaler Betonung:

II''' "^TTpoKOTTri (ev TTpoKOTTttic ,,in gutem Avancement" Wilamowitz)

Epigramm des Herodes, Arch. I 220, 12 (145—116^). Von Phryn. 85

Lob. wird das Nomen als unattisch verworfen.

b) Abstraktbildung von einem Adjektiv auf -xoc.

IP dKaxacxaciri [N. T.] Grenf I 1, 1, 4 (erot. Fragment nach 11 'd'').

Vgl. 0. CrUS ins Pliilol. Bd. 55, 362.

3. Neutrale Substantiva auf -}ia.

IP aluuvicjua Ostr. 1148, 6 (Epigramm über Homers Geburtsort).

11" \ujxic,ua (Eur. Hei. 1609) P. Weil IV, 2 (vor 161*) geschr. Aoxicuaxoc.

4. Mascul. Substant. auf -|liöc.

11* ec|Liöc in der Bedeutung „Weg, Richtung'' [Hesych. k)u6c- öböc] Herodes-

epigramm, Arch. I 220 Nr. II 9 (145— 116'').
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5. Nomina agentis auf -rrip.

IP eiXarrip (Bedeutung unsicher, viell. = iXacxrip'?) im Epigramm-

anfang TIC ce TÖv eiXarfipa Ostr. 1148 recto 5; verso 4.

II* KXuJCTrip (Spindel) in dei* Orthographie KXuJcxeipiuv Herödesepigramm,
Arcb. I 220 Xr. I 14 (145— 116*).

6. Deminutiva.

P eiuTTUTiov — öcxdpiov [Xicarch. A. P.] Tebt. I 1, 18 (Anthol.

Fragm. nach lOO'').

I" XaiuTTCtbiov Tebt. I 1, 13; 2-' verso 3 (Anthol. Fragm. nach 100").

7. Adjektira.

a) auf -ric: P ßapurixnc (ßapuaxeic) Tebt. I 1, 10; 2 (a) recto 8;

(c) verso 4 (nach lOO''). Oppian H. 4, 317.

7ravT0|LiiTilc (acc. Travioiarfn) Tebt. I 1, 7; 2 (a) recto 3 (nach 100*).

b) auf -iKÖc: IP cuYTeviKÖc (einen cuTT^vric xoO ßaciXeuuc be-

treffend) Herodesepigr. Arch. I 220 Nr. I 10; II 5 (145— 116^). Der

Bedeutung nach neu, die Bildung schon bei Aristoteles.
7 O

c) auf -lOC: 11* y^ükioc, ISIebenfonn zu yXuKÜc, die sich in der Ortho-

graphie yXuKeiav = yXuKiav an das femin. f^uKeia angeschlossen hat; doch ist

die Annahme letzterer Form ausgeschlossen. Herodesepigr. .\rch. I 221 Nr. 2, 13. 16

(145—116"). Vgl. Arist. eth. Eudem. 7, 2 üucirep tiri xoü uöinaxoc Ka\oöci y^ükiov.

Vgl. Wilamowitz zur Stelle. — ,uoviöc [Callim. Dian. 84; Luk. epist. sat. 34]

Grenf. I 1, 1, 2U (erot. Fragm. nach 173"^

d) Verbaladjektive auf -xoc:

Simplex: P 6<(p)>aucxöc Tebt. I 3, 4 (Epigramm).

Mit d- priv. IP djudpavxoc [N.T., Luk., Inschr.] unverwelklich, Herodes-

epigr. Arch. I 220 Nr. 1, 23 (145— 116'').

8. Verba.

a) auf -äliu: IP oTxväluj (iu der Zwitterform ÖTTuac9uj)ae9a vgl.

S. 383) Grenf. I 1, 2, 11 (erot. Fragm. nach 173'').

11* '^Koixäruj (Find. Ul. 13, 70, LXX, Aristeas) Grenf. I 1, 2, (> (nach 173*).

b) auf -iZ:uj: IF'' lev^iliX) (eleuTicfieGa) ebd. 1, 1, 1 (nach 173*).

11" i-nujKailü} (Ar. Eccl. 275') Herodesepigr. Arch. I 220 (145—116"). xpi"xictu

Grenf. I 1, 1, 23 (nach 173").

I* Koi|LiiZ:uj (Trag.) Tebt. I 1, 14; 2 verso 4 i^uach 100").

mvupiCuj [Tl., Od., Ar., PI.] ebd. I 1, 6; 2 (a) recto 2.

TiTTußiZui [Ar. av. 245] ebd. 1 1. 6; 2 (a) recto 3; (b) 1.

c) auf -euuo: F' ßuucxpeüuu ebd. I 1, 8; 2 (a) recto 4; (b) recto 2.

d) auf -9uj [zum Typus vgl. Hatzidakis Einl. !14]:

P KXaüBuu (KXaOeovxai nicht = KXaucovxaO Tebt. I 3 (Epigramm).
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B. Zusammensetzungen.

1. Nomina aus zwei nominalen Bestandteilen.

a) zwei Substantiva fobjektivj:

IP ßioK\ÜJ.CTeipa Lebensspinnerin Herodesepigr. Arch. I 221 l\'r. 2,

15 (145— 116'^).

b) Adjektiv -|- Substantiv (possessiv):

IP icoupdvioc Arch. I 220 Nr. 1, 10 (145— 116^).

P dßpöc9upoc (Ndibec) Ostrac. Reinach 1, 3 (1*).

XaXxe'iaßoXoc erzgeschnäbelt [Plut. Cim. 13 vaöc] Tebt. I 2 (a) verso;

2, 9 (nach 100^).

I" HovjeöTrxepoc [Eur. Herc. für. 478J Tebt. I 1, 9; 2 (a) recto 7; (c) verso 3

(nach 100*). cijaotTpöcuuTTOC [PI. Phaedr. 253 e] Tebt. I 1, 9 (Anthologie-

fragm. c. 100").

2. Nomina (adiectiva) aus einem nominalen und verbalen

Bestandteil.

a) Das Nomen steht voran (als Objekt):

II* qppevaTTdrric sich selbst täuschend, eingebildet [N.T.] oder

= Seelenbetörer Grenf. I 1, 1, 10 (erot. Fragm. nach 173*). Vgl.

Blaß N. T. m, Note 2.

I* ^eXiTÖppuTOC (Plat. ^eXippuTOc) Tebt. I 1, 10 (nach 100*).

TTrjXoupTÖc (Beiwort der Bienej ebenda.

b) Der Verbalstamni steht voran:

II* cpiXoqppöcuvoc [AP] Herodesepigr. Arch. I 221 Nr. 2, 22 (145

— 116*).

I* XiTTÖKevjpoc Tebt. I 1, 10; 2 (a) recto 8; (c) verso 3 (nach 100*).

cpiXepriiuoc die Einsamkeit liebend ebd. 1, 8; 2 (a) recto 5.

cpiXoTTUTicrric (cf. qpiXoßaciXicnic — cpiXoTexvinic S. 443 und 441)

ebd. I 1, 17.

3. Adiectiva privativa.

I* dcKeTTric [AP] Tebt. I 1, 11; 2 (c) verso (nach 100*).

n® ä|Liuu|Lioc [Aeschyl., Herod., Theokr.] Herodesepigr. Arch. I 220, Xr. 1, 9

(145— 116*).

4. Adiectiva aus einem präpositionalen oder adverbialen

und einem verbalen Bestandteil.

a) postverbal:

II* dvdboxoc (Bürge) Grenf. I 1, 1, 12 (nach 173*).

I* luovÖKOiToc (zu juovoKoixeuj) Tebt. I 2 (d) verso (nach 100*).

b) echte Komposition:

[* e-fTU9wvoc Tebt. I 1, 5; 2 (a) recto 1 (nach 100*).
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5. Nomen aus einem präpositionalen imd einem nominalen
Bestandteil.

IP cuvöbriYOC Greuf. I 1, 1, 8 (nach 173'').

6. Verbalkomposita.

a) mit einer Präposition: IP eEaBpeuu genau betrachten, in

einem Zitat des Chrysippospap. Par. 2 col. 8 (c. ITO'*). Der betreffende

Vers wird dem Thespis zugeschrieben, stammt aber wohl von einem

alexandrinischen Dichter. Vgl. die Herausgeber Not. et extr. XVIII 2,

p. 90.

b) mit zwei Präpositionen: P eEavacxaxöuj Tebt. I 2 (d)

verso 16 (nach 100 '^) — übrigens Parasyntheton (v. eEavacxaTOc).

Ergebnis. Die vorgenannten Neubildungen bewegen sich zum

Teil in der Linie der älteren und gleichzeitigen Dichtersprache, viel-

fach aber Avirken gemeinsprachliche Formprinzipien mit. Als Vul-

garismen, die sich den für die Prosa gefundenen Kategorien leicht

unterordnen, erscheinen die Ableitungen: aiuuvic)Lia, dKaracTaciii, y^ukioc,

eiXaxripi?), ejjLirvjiov, Gpaucxöc, ocxdpiov, cutt^viköc, leuTi^uJ, ÖTTudluu:

ebenso die Zusammensetzungen: dudpavxoc, dvdboxoc, dcKerrric, TrriXoup-

YÖc, cuvöbiiYOC, cpiXoTTUYicxric, eEaBpeuu, eEavacxaxouu; wogegen in den

teilweise pretiösen Neuschöpfungen wie dßpöcqpupoc, ßaputixnc, ßiOKXuO-

cxeipa, eff^cpujvoc, icoupdvioc, XiirÖKevxpoc, jaeXixöppuxoc (übrigens

korrekter gebildet als das platonische jueXippuxoc), uovökoixoc, ttovxo-

larf^ic, cpiXeprmoc, cpiXoqppöcuvoc, qppevaTidxric, xaXKejLißoXoc sich mehr die

Stilrichtuug der alexandrinischen Poesie geltend zu machen

scheint.

Was die dialektische Färbung dieser hellenistischen „Dichter-

sprache" betrifft, so zeigt das Herodesepigramm (Archiv I 220 ff'.)

eine eigentümliche Mischung dorischer und ionischer Formen (neben

euobiri, eüxuxiti, cKOire'Xoiciv, emxOovioiciv, oüvo)aa auch ßouXdi, Ydc,

CKdTTxpov, xöX,Lia), während im übrigen die dem lebenden Dialekt

fremden poetischen Formen ausschließlich aus der epischen las be-

zogen werden.
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in unbetonter Silbe 142 ; Vokalschwund
[

143.
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Auslaut: Apokope 145; Elision 155
— 158; Schwund des auslautenden v
191— 194; Entfaltung eines v im Aus-
laut 197—199; auslautendes c schwin-

det 205— 207; Entfaltung eines c

im Auslaut 207 f.; E und v am Wort-
schluß 224—236; das v ephelkystik.

236—242; bewegliches c im Auslaut
242—245.

Aussprache: der Vokale e und r) 66.

76. 79; ei 73. 80. 87; x] und i (Itazis-

mus) 85 f.; ei und i 87ff.; o und lu 97;

V 85 f. 100. 103; ai 107; oi 110; au
und eu 114— 116; ou 117f.; äi 119;

Tii 122; uji 132. 134; luu 138; der Kon-
sonanten ylGSff.

; ß 169; Yund k 170;

K und X 171. 182 f.; tt und q)(ß) 173 flP.;

b und T 175; x und 9 177 flf.; b und 9

ISO ff.; V 190 ff.; c 204; Z 209.

D.

Datierung, ägyptisch und griechisch 35.

Dativ s. Kasusbildung.

Deklination 249—285.
I. Vokalische Stämme 249—271:
ä-Stämme 249— 256. Eigen-

namen auf -Ibric und -ivr|c 249 f.;

auf -ac, — ou250f. Kontrakta

auf -ä, -f\, -äc, -f)c 251 f. Männ-
liche Kurz- und Spitznamen auf

-äc 252—254. Genusblidung (Oeö

— 9eöc, ßaciXicca, i^picca — lepeia)

251 f. Kasusbildung ('fvr]C, Tipec-

ßeuxric, TTTepoqpöpac) 255 f.
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o-Stämme 256—263. Ämterbezeich-

nuugen auf -apxr\c und -lapxoc

256 f. Kontrakta 257 f. Attische

Deklin. 258—260. Typus -ic, -iv

260. Feminina auf -oc 261—263.

Genusbildung (koXukivtoc, öveipoc,

epe-fMÖc); Kasusbildung (uiöc, craO-

|Liöc, ejußabov) 203.

i- Stämme 263— 266. Ägyptische

Eigennamen auf -i(c), namentlich

"Icic, 'OcTpic 263—265. Appellativa

• auf - IC (griech., ägypt. und andere

Fremdwörter) 266.

u-Stämme 266—268. Appellativa

266 f. Nomina propria 268.

Diphthong-Stämme 268 — 271.

Ursprüngliche öi - Stämme (Eigen-

namen auf -LÜ) 268. ßoOc— xoöc

268 f. au-Stämme 269. eu-Stämme
269 f. "Apnc 271.

II. Konsonantische Stämme 27 1—285:

Gutturalstämme(6iiwpuc,TUvaiK—

)

271.

Dental stamme 271—276. Unreine:

Xäpic, K\eic, öpvic, Eigennamen;
reine: iräc, creap, <ppeap, ij6uup 271

— 273. Typen männlicher und
weiblicher Eigennamen mit über-

wiegend dentaler Stammbildung
273—276.

S-6tämme276—282: Keutra auf-ac

276; auf-oc276f. Eigennamen auf

-ric 277— 280; auf -KXfjc und Ana-
logiebildungen auf -f]c 280—282.

R-Stämme 282 f.

N-Stämme 283—285.

Dentale 175—182.

Dialekte, Reste altgriechischer Dialekte

in den Papyrusurkunden 4— 24:

Dorismen 5— 8. Äolismen 9. lonis-

men 9— 24: solche, die schon dem
Attischen angehörten 9— 10; ionische

Lauteil— 17; ionische Flexion 17— 19;

Wahl ionischer Wörter 20— 24.

Diastole (Hypodiastole") 54.

Diphthonge 103—138.

Distraktiou s. Pleonasmus.

Dittograiihie 248.

Doppelkonsonanten 209—224: echte

(Zeta, Xei, Psei) 209—211; üeminaten
211—224.

Doppelte Stammbildung von No
mina aus ein er Wurzel (Metaplasmus

und Heteroklisie) : Substantiva 285

—289; Adjektiva 296—297.

Dorismen 5— 8.

Dual 249.

E.

E-Laute 62—80.
Eigennamen: dorische?; ionische mit

inlautender Kontraktion eu aus eo 10;

desgleichen mit r\ statt a 14.

Flexion, a) männliche: auf — apxoc

257; auf -ac, -ou (selten a) 250 f.: auf

-äc, -ÖTOC oder -ä (Kurznamen) 18 f.,

252—254; auf J. ör|C und -ivr|C ^^A-

Stämme) 249 f.; auf -eOc, eOxoc 274;

auf -ric, -ou ('Epiarjc) 252; auf -ric

(S-Stämmej 277 tf.; auf -K\f|c, -k\6(i)-

ouc, -KXrjouc und analog anf -i^c,

-€(i)ouc, -Y\o\Jc 280—282; auf -Xaoc
(-Xac) 259f.; auf 1 |uaxoc 257; auf
— uuv, -ujvoc oder lovoc 284; auf

-üJv, -wvToc 275; auf -lujp, -opoc oder

-ujpoc 283; auf -ijüc (-üüuc), -üjtoc

(-diUTOc) 275.

b) weibliche: auf -üc, -äboc 273; auf

-uO, -oöc 268 f.

c) männliche und weibliche: auf -aüc,

-aÖTOc273f.; auf -f|c, -fixoc 274; aaf

-ic, -i6oc (-iToc\ bzw. leujc 272 f.;

auf -oöc, -oÜTOc 18 f. 274 f.

d) metaplastische Bildungen 255. 288.

Elision 155— 158. Elisio inversa 143.

Endkonsonanten s. Auslaut.

Epenthese 73. 106. 131.

Erweichung von k 169f.

F.

Fernassimilation von Vokalen 149
— 151; von Konsonanten 182— 183.

Fernversetzung, reziproke, d. h. Um-
stellung benachbarter Vokale 151— 152.

Fremd- und Lehnwörter 34—42:

ägyptische 34—39; semitische 39—41;

persische, keltische und der Abstam-
mung nach unsichere 42.

Futurum s. Konjugation.

G.

Y, spirantisches 168.

Gemination 211—224: Veroiiit'achung

geminierter Konsonanten 211— 216;

Gemination einfacher Konsonanten 216
— 219; pp und pc 219

—

222; cc und
Tj '2'>'2 224.
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Genera verbi s. Konjugation (Schluß).

Genitiv s. Kasusbihlung.

Genitivschwunfl: Ersatz durch Nomi-

nativ oder Akkusativ 116 f. 138. 148.

264. 266 275. 277. 288.

Genusbild ung:der Substantiva (A- und

0-Stämme) 254. 263; der Adjektiva

289—293.

Gutturallaute 169—173.

Gutturalstämme 271.

H.

H (Aspiration) 199—203.

Haplologie 245—248.

Hauchdissimilation s. Aspirations-

gesetz.

Hauchentziehung nach c: ex > ck

172; cO>-CT 179; umgekehrte Schrei-

bung (CT > ce) 178.

Heteroklisie 285 f.

Hiatus 160—162.

I.

I-Stämme 263—266.
Imperativ: Endungen 327; 3. p. sing,

akt. auf -uui 135; med.-pass. auf

IcTUj statt auf IcGuu 179.

Indeklinabilia: ägyptische Eigen-

naroen auf -ic 207 und -i 265; Sub-
stantiva: Toö üboip 273, ToO TievOoc,

TeXoc 277. Adjektiva: uWipric 63. 297;

TOÖ evecToc 371. Zahlen (1—4) 312 fi'.

Indikativ: Endungen des Aktivs 320,

— 324; des Mediopassivs 328 f. Indik.

bei edv (bei) 325.

Infinitive auf -ev, -evai, -ecOai statt

auf -€iv, -eivai, -eicOai 70; der con-
tracta auf -äv (-rjv) ohne Iota 121.

Inf. akt. auf -ei und -e 193. Inf.

med.-pass. auf -CTai (statt c6ai) 179.

Interpunktion 48—51.
lonismen s. Dialekte.

Iota adscriptum:
1. Bei äi richtig gesetzt 119.

„ „ abgefallen 120 f.

dl als umgekehrte Schreibung statt ü

121.

2. Bei r]i richtig gesetzt 122 f

„ „ abgefallen 123—125.
r\i als umgekehrte Schreibung statt r)

123. 125—126.

3. Bei Oll richtig gesetzt 131—^132.

„ „ abgefallen 132—134.

Oll umgekehrte Schreibung statt lu

134-136.

Iota ausgefallen s. Vokalschwund.

Iota, irrationales an Stelle eines ab-

gefallenen Schlußsigma 125. 136. 207;

an Stelle eines Schluß -v 194.

Itazismus 82ff.

K.

Kanzleistil, attischer: sein Verhältnis

zur Papyrussprache 3— 4. Orthographie

der Kanzlei 87.

Kasusbildung: Nominativ plur. der

3. Deklin. auf -ac statt -ec 58; auf -oc

statt -ec 96; der Nominativ scheinbar

statt des Genitivs 117. 148. 264; statt

des Akkusativs 192. Genitive der

3. Deklin. auf -ec statt auf -oc 95;

Geuitivschwund s. oben. Spuren des

Dativschwunds 100. 125. 206. 271.

Akkusativ sing, konsonantischer

Nominalstämme auf -av 199. 286 ;
j^lur.

auf -ec statt auf -ac 59. Vokativ
eines 0- Stammes auf -oc 256; eines

I-Stammes auf -iv ("Iciv) 198.

Keine, Ursprung der ägyptischen K.

1-— 3; ihr Verhältnis zur attischen

Vulgärsprache 2 f. Einfluß der attischen

Staatskanzlei auf die schriftliche Form
derselben 3—4.

Komparation 297—302.

Komposita s. Stammbildung (Zu-

sammensetzung).

Kompositionsvokal: a statt o 61;

i neben a (MiOpi-: MiGpa-) 62; i neben

e (dpxi-: äpxe-) 81; o verdrängt einen

Stammvokal (u) in iroKÖqpouc, Xivocpdv-

Ti-jc 97; r\ statt o regelmäßig in

CTeqpaviiqpopeuu u. ä. 462.

Koiijugation 320—415.
Personalendungen320—329: Aktiv

320—327. Mediopassiv 328—329.

Augment und Reduplikation 329

—345: syllabisches Augm.329—334;

temporales Augm. 333—337; doppel-

tes (syllab. und tempor.) Augm. 337.

Reduplikation (attische) 337—339.

Ersatz und Schwund der Redupli-

kation 339—341. Augmentation zu-

sammengesetzter Verba 341 — 345.

Verschlepptes Augment 345— 346.

Tempusbildung 346 ff.
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Präsensstamm 346—356: auf -uj 346
— 351; themavokallose Yerba 351

—356.
Futurbildung vom Präsens- oder

Aoriststamm laktiv und medial) 356
— 358; vom Perfektstamm 377.

Sigmatischer Aorist 358—362.

Asigmatischer Aorist 362— 370:

thematische Bildungen 362—365; un-

thematische B. 365— 367; KO-Aorist

367 f. Schwund des starken Aorists"

368—370.

Perfekt 370-377: K-Perfekt 370-372.

Altes Wurzelperfekt und speziell

aspirierter Typus 372—375. Medio-
passiv. Perfekt 375—377: der Verba
auf -fii 375 f. Bildungen mit oder

ohne Sigma 376 f.

PassiveAorist- und F u t u r b i 1 d u n g
377—382:
1. Bildung auf -Briv 377—380: mit

kurzem Vokal 377 f.; vokalische

Stämme mit c 378. Ersatz des

medialen Aorists durch den pas-

siven 379. Deponentia passiva

380.

2. Bildungen auf -)iv 381—382.
3. Schwanken zwischen beiden Bil-

dungen 382.

Hybride Verbalformen 382— 385.

Vermischung des Aorist- und Futur-

systems 384 f.

Genera verbi 385—386.

Verbal Verzeichnis in alphabe-

tischer Ordnung 386—415.
Konjunktiv: Endungen des Aktivs

324— 326; des Mediopassivs 328—
329. Scheinbarer Konj. des Futurs

100.

Koiisoiiaulcn 103—248.

I. Einfache 163—209.

a) Mutae 163—186.

Schwund 163—167; einer gut-

turalis (y, x) 1*^3— 166; einer

labialis 166; einer dentalis 167.

Entfaltung (Anaptyxis) eines

inlautenden y 167— 168.

Verstärkung durch Hinzu-

fügung einer muta derselben

Artikulationsklasse 168f.

Wechsel zwischen den niutae

je einer Artikulationsklasse 169

—182:
M !i y s r , l'apyrusgrammjitik.

Gutturale 169—173: k ^ f 169

— 170; K~x 171— 173: x^T
173.

Labiale 173—175: 11^9 173^
174; Tr~ß 174—175.

Dentale 175—182: x^b 175—
177; T~e 177—180: 6^9
(oübeic— oüGeic) 180—182.

Assimilation benachbarter

Mutae 182—183.
Stellentausch zwischen Mutae

verschiedener Artikulations-

stufen 183—185.

Aspirationsgesetz i Hauch-
dissimilationj 185 f.

b; Liquidae (\, p) 186—190:
Schwund und Entwicklung

einer Liquida 186—188.

Wechsel zmschenX undp 188

—189.

Metathesis des p 189—190.
c) Nasales 190—199:

Schwund 190—194: im Inlaut

190—191; im Auslaut 190 —
194.

Entfaltung eines Nasals 194

—199 : imWortinnern vor Labi-

alen, Gutturalen, Dentalen 194
—197; parasitisches v im Aus-

laut eines Wortes 197— 199.

d) Spirantes 199—209:
Aspiration (h) 199 — 203:

Wucherungen (Vulgäraspira-

tion) 199—202. Untergang des

Hauchlauts (bei Elisionen und
Zusammensetzungen') 202 f.

Der S-Laut 204—208: Wechsel
zwischen c und Z (cZ) 204;

Schwund im An- und Inlaut 204
—205; im Auslaut 205—207;

auslautendes c wird ersetzt

durch i TrpocYeYP- oder einen

l)arasitisohen Nasal 207.

Entwicklung eines überflüssi-

gen c am Wortende 207—208.

Gutturale, labiale, dentale
Spirans 208—209.

II. Konsonanteuverbindungeu .109

—

224.

Echte I • o p p e 1 k o n 8 n a n 1 n c, r , v|)

209—211: Z:>CZ: 209f.; = > K=, =C

210; Hi > TIC 211.

Gemiuiiten 211 224:

33
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Vereinfachung gemini erter Konsonan-

ten '211— 216: im AVortinneren 211

—215; in der Wortfuge 216.

Verdoppelung einfacher Konsonanten

216—219: vor Konsonanten 216 f.;

nach einem Konsonanten 217; zwi-

schen silbischen Vokalen 217— 219.

Die Lautgruppe pp und pc 219— 222.

Die Lautgruppe cc und tt 222— 224.

Kontamination 201 (^q)iopKeiv) ; 365

(l)TT0CXV0Ü|HeV0C).

Kontraktion der Vokale 152—155.

Koppa 51.

Koptische E i n f 1 ü s s e : betontes a > e

(erravTec etc.) 58.

T > ei (e) 88 (Note) ff.

ai ^ a im Inlaut vor Konsonanten 105 f.

T .--> K 169 f.

X-'K 171.

TT (^ cp 173 f.

Schwanken zwischen den Dentalen t,

ö, e 175ff.

VT, vb < T, ö 197.

kE < E 210.

Krasis 158—160.

L.

Lateinisches e transskribiert grie-

chisches ei ()T, el vorVokalen (cf.Aeaeas,

Medea, Dareus etc.) 75.

u wird griechisch transskribiert mit

eu (AeuKioc) 114.

V wird griechisch wiedergegeben mit

ou (OuaXepioc) 119.

Lesezeichen 53.

M.

Makedonischer Dialekt 2. 469

(dpxebeaxpoc).

Metaplasmus 285 ff.

Metathesis benachbarter Vokale i re-

ziproke Fernversetzung) 151 f.; der

Aspiration 183; der Liquida (p) 189 f.

Modi s. die einzelnen.

Monatsnamen. a) attische und
makedonische: dTreWaloc 253, av-

biivaioc, aü&uvaioc, aübvaloc, auxvaioc

146. 176; Xuüioc, Xu'jeioc 136; |uouv(u)-

Xiuüv 146; Eav6iKÖc, EavBiKÖc, EavriKoc

176. 180. TTÜvriinoc, Trävefioc 14. 63;

TTuavo(u)iiJiuüv 117 ; uTTepßeperaioc, ÜTTep-

ßeXexaioc 158.

^j ägyptische: äOup, äOüpi, äOpu,

äGpüp 189 ; ^TTeiqp, eTTeTqpi, eTriqp, CTTicpi,

ecpfiTT, 4fpei9 184; ejjuG, 6lüu6u, eOJux,

90)6, xuuO 185; luecoprjd), laecopei 78.

125; luexiP) M^X^ip ^*1; Traxuuv, TTaxoivc,

TTüxövec 208; cpa|uevuj0, cpajuevuux, tto.-

^evuüO 185; cpap^oOOi, cpapiaoÖTi 179;

fpaüjfpi, TTaujcpi, TTaüJTTi 185; xoiax,

XoiaK, xöw^i XÜciK, xiaX 1^2- l^*^- Ulf-
Traövi und xOßi regelmäßig.

Monatstage 318f.

N.

N-Stämme 283—285.
Nomina s. Deklination.

Nominativ s. Kasusbildung.

Ny ephelkystikon 23G— 242.

0.

Optativ des Präsens und Aor. akt. 326 f.

;

des Aor. und Fut. jiass. 329.

Orthographisches 43— 54.

P.

Papyrustexte, ihre Klassifikation 4.

Pleonasmus: Einschiebung desselben

oder eines verwandten Vokals (eXc-

aiou, 'Ijuooüeric, eXaiooupYoi) 155.

Poetische Wörter und Redensarten

in den L^rkunden 25—34; zu erklären

aus individuellen Gründen 25— 27; als

integrierender Bestandteil der Volks-

sprache 27— 34. und zwar

a) Substantiva 27— 30.

b) Adjektiva 30—32.

c) Adverbia 32.

d) Verba 32— 34.

e) Redensarten 34.

Präpositionen, Elision derselben 157f.

Pronomen 302—3 1 2 : personale (reflexiv

und possessiv) 302 — 308; demonstra-

tivum 308— 309; determinativum 309

—310; relativum 310—311; korrelat.,.

interrogat. und indefinit. 311—312.

Prothesis s. Vokalentfaltung.

Psilose 202f.

Punkte s. Unterscheidungspuukte.

Q.

(juantitätsausgleichu ng 138— 140>

R.

Reduplikation s. unter Konjugation.

Reziproke Fernversetzung: von

Vokalen 151 f.; von Konsonanten 199.
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Rundschreiben des Finanzministers
,

Herodes (165''), ein Muster des Kanz-

leistils 4. 26.

S.

S-Laute 204—210 (c,l, ci:).

S-Stämme 276—282.

Sandhi-Erscheinungen im Bereich

des Vokalismus, s. Elision, Krasis,

Hiatus, Synizese.

Satzphonetisches aus dem Gebiet

des Konsonantismus 224—245:

Wortschließendes E bei der Präposi-

tion eE 224—228; beim Zahlwort e'E

228—229.

Wortschließendes V 229—236: amWort-
ende vor Labialen und Gutturalen

229—232; vor c, \, p 232; in der Zu-

sammensetzung 233—235; im Inneren

eines nicht zusammengesetzten Wor-
tes unterbleibt die Assimilation des

-V vor Labialen und Gutturalen 235

—236.

Das Ny ephelkystikon 236—242.

Bewegliches c im Auslaut 242—245.

Satzzeichen (Interpunktionen) 48— 50:

Doppelpunkt mit oder ohne -rrapdYpcxqpoc

49; die Paragraphos allein, mit Doppel-

punkt, Koronis49— 50; der Buchstabe x

als Merkzeichen 50. Füll- und Tren-

nungszeichen; alexandrinische Inter-

punktion 51.

Scriptio continua 48.

Silbenverlust, dissimilatorischer s.

Haplologie.

Silbische Verstümmelungen im
Anlaut 147 f.

Silbentrennung 43— 48: im Inneren

eines einfachen Wortes 44—45 ; Teilung

zusammengesetzter oder in der Aus-

sprache eng verbundener Wörter 46

—47; Schwanken in der Silbentrennung

47 f.

Solözismen: 117. 258. 288. 383.

Spiritus asper 199—203.

Slaiiiiiibilduii^ 415— 501).

I. Primitiva 415—416.

II. Ableitung 416—466.
Substantiva 416—447: Neutra

auf -cuov 416. Mascal. auf -äc

und -j^c 416. Femininale D-
Stämme auf -äc oder -c 417.

Femin. A-Stämme auf -da 417

—419; solche auf ' eiä 419. Neu-

tra auf -eiov (-Eiov) 419—420.

Nomina agentis auf -eüc 420

—

421. Femin. A-Stämme auf -r\

oder -d 421—423; desgl. paroxyt.

und proparoxyt. 423. Maskul.

A-Stämme auf -r)C und -ac

423—424. Spitznamen auf -lac

424. Femin. A-Stämme auf-ia

424—428. Deminutiva 428—430.
Neutra auf liov oder -iov ohne

deminutive Bedeutung 430—432.

Femin. D-Stämme auf -ic 432

—433. Neutr. Nomina auf -|aa

433 — 435; auf -|uöc 435—437.

Subst. abstracta auf -cic 437—
439; auf -cüvri 439. Nomina
agentis auf -xrip 439. Subst.

auf -THpiov (-Ti'ipiocj 439—440.

Maskul. A-Stämme auf -rrjc 440

—444. Maskul. Subst. auf -xöc

444. Femin. Bildungen auf-lxpa,

-Tpm, -0pa 444. Neutra auf

-Tpov 444—445. Nomina agentis

auf -Ixujp 445. Lokalsubst. auf

-u)v 445—446. Einsam stehende

Bildungen 446. Ergebnisse 446

—447. S. auch unter Heterokli-

sie undMetaplasmus, sowie unter

Indeklinabilia.

Abgeleitete Adjektiva 447

—455: auf -aioc und -laioc 447

—448; auf -€(i)oc, -leToc 448;

auf -rjpöc 449; auf -rjc, -li|uoc

und -Ci|uoc 449; auf 1 ivoc (-ivöc)

450; auf-iocund-i6ioc450—451;

Femininbildungen auf iicca,

-iTic, -lüjTic, 451; Adj. auf -köc

(-oKÖc, -iKÖc) 451—454; Verbal-

adj. auf -Toc 454—^455. Einsam

stehende Bildungen i^auf -ÜKric

und -ujv) 455. Ergebnis 455.

Adverbialbildung 455— 459.

Abgeleitete Verba 459—466:

auf -üu) und -idiu 459—460; auf

-^uj 460—462; auf -eOiu 463; auf

-ÖU) 463—464; auf IJIiu 464—465;

auf -dvuj 465— 466; auf ' viu

(-VJVUII und IcKui 466.

III. Zusammensetzung 466—506.

Zusammengesetzte Subatau-
tivii 466—477: aus zwei nomi-

nalen Bestandteilen 466—469;

aus verbalem und nominalem
38*
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Bestandteil 469—47ö; aus ad-

verbialem und nominalem Be-

standteil 475; aus Prilposition

und Nomen 475—477.
ZusammengesetzteAdjektiva

476—484: aus zwei nominalen

Gliedern 477—479; aus Pronomen
und Nomen 479 ; aus adverbialem

und nominalem Bestandteil 479;

Adiectiva privativa 479— 481;

aus nominalem und verbalem

Bestandteil 481 ; aus Adverb und
Verb 481 f.; mit Präposition im
l.Glied482— 484; Zahlenkompo-
sita 484.

Zusammengesetzte Adver-
bia 484— 486.

Verbalkomposita 486 — 506:

bmXä 486—497. Mit dvd 486;

mit ävxi und dirö 487; mit biä

488; mit ek 488 f.; mit eE 489 f.;

mit ev, CTTi 490; mit Kaxö 491;

mit luexä, irapä 492; mit irepi,

TTpö 493; mit irpöc, cuv 494; mit

üirep, ÜTTÖ 496; Ergebnis 496.

TpiTrXä (in alphabetischer Reihe)

497—504.

TCTpaTiXä und Zusammenfassung
504—506.

Anhang über Neubildungen
in der Dichtersprache 506

—509: Ableitungen 506 — 507;

Zusammensetzungen 508— 509;

Ergebnis 509.

Steuergesetz des Ptolemäus Philadel-

phus 4.

Synizese 163.

Synkope 146 f.

T.

Tachygraphie 54.

Tempelnamen auf -leTov und -eiov 92.

Tempusbildung s. Konjugation.

Theophore ägyptische Eigennamen 35.

Traumberichte in halbpoetischerForm
26.

U.

Umspringen der Aspiration (kiOujv,

KÜGpa, evOaöTa eto 183 ff.

Umstellung benachbarter Vokale s.

reziproke Fernversetzung.

Unterscheidungspunkte über Iota

und Ypsilon 53.

V.

Verbum s. Konjugation.

Verlesen und Versprechen 150.

Verstärkung einer Muta durch Hin-

zufügung einer zweiten 168— 169.

Vokalassimilation 149ff.

Vokaldehnung, -Schwächung,
-Schwund s. Akzentwirkungen.

Vokale 55—138.
I. Einfache 55—103.

Der A-Laut 55—62:
Wechsel zwischen ä und e 55—60.

„ „ a und o 60—61.

„ „ a und r|, i 62.

Die E-Laute 62—80:
Wechsel zwischen e und r), 62—66.

„ „ e und 61 67—73.

„ „ ei und x] 74—79.

Der I-Laut 80—94:
Wechsel zwischen e und i 80—82.

r-i und i 82—85.

,, ,, x] und u 85 - 86.

„ ., et und i 87—94.

0-Laute 94—100:
Wechsel zwischen o und e 94—97.

„ ,, und u 97.

„ „ uuund 98—99.

UJ und ou 99—100.

Der Vokal u 100—103:
Wechsel zwischen i und u 100—

103.

II. Vokalverbindiingen 103—138.

ai 103—108:
Wechsel zwischen ai und a 103

—

106.

Wechsel zwischen aü und ai 106.

„ „ ai und e [rp]

107.

Ol 108—112:
Übergang von oi in u 108— 110.

wird Ol, oü wird oi 110.

Wechsel zwischen oi, u, i, [x]] 110

—112.
Wechsel zwischen oi und ei 112.

ui 112—113.

au und eu 113— 116.

Schwanken zwischen au und ou

113. au und eu schwanken
113— 114. 60>eu, eur^u,eu>ei,

lat. u ^ eu 114.

Aussprache von au und eu (spiran-

tisches u) 114—116.
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ou 116— 119:

Wechsel zwischen ou und o 116

—

117.

Wechsel zwischen ou und u, ou

und eu 118—119.

Langdii^hthonge 119—138:

ai 119— 121; wird gesetzt 119

— 120. äi wird ä (Schwund des i

TTpocYeTP-)iuit Statistik 120— 121.

Statt ä erscheint ai (umgekehrte

Schreibung) 121.

r]\ [nu] 122—131:

Übergang von rii in x] 122— 125.

Umgekehrte Schreibung 125—
126. Wechsel zwischen r)i und ei

126—130. Der Laut riu 131.

uji [uuu] 131—138:

UJi wird gesetzt 131—132. Über-

gang von uui in oi 132— 134.

Umgekehrte Schreibung uui für uu

134— 136. Dui= uj'i 136, uji wird

Ol 136.

Wechsel zwischen uui und o 136.

,, „ UUI und ou 136

—137.

Die Lautverbindung luu 137 f.

Vokalentfaltung 155.

Yokalschwächung 142— 143.

Vokalschwund 143— 149.

a) im Anlaut 143— 145.

b) im Auslaut 145—146.

c) im Inlaut 146—149.

Vokalumstellung s. Reziproke Fern-

versetzung.

Vokalverschmelzung 147 f.

Vokativ s. Kasusbildung.

Volksetymologie 97. 142.

Vulgäraspiration 199—202.

Vulgär attisch, Gnmdlage der Koivri?

2—3.
W.

Worttrennung 48.

Z.

Zahladverbien auf -ic und -i 244.

Zahlensystem, alexandrinisches 51.

Zahlwörter 312— 320. Grundzahlen

312—317. Ordnungszahlen 318—319.

Bruchzahlen 319—320.

Zahlzeichen 51— 53; für Brüche 52;

für Summe, Ditferenz, Rest 5.S.

Zusammensetzling s. Stammbildung.
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II. WORTREGISTER.
Vorbemerkung. Um das Wortregister zu entlasten, sei für die V^erbal-

formen (Lautliches und Morphologisches) teils auf das Sachregister (unter

Konjugation) teils und namentlich auf das alphabetische Verbalverzeichnis

(§ 81 S. 386—415) verwiesen; dort sind auch hinter jedem Simplex die in ptolem.

Zeit vorkommenden Komposita aufgeführt, deren Belege § 90 S. 485 ff. unter den

alphabetisch geordneten Präijositionen und Doppelpräpositionen beigebracht werden.
Von sämtlichen Wortklassen (die Verba eingeschlossen) enthält das folgende

Register in erster Linie und vollzählig die Neubildungen, außerdem mög-

lichst erschöpfend die zwar früher belegten, aber für die Koivri besonders charak-

teristischen Wörter.

A.

ÖßaE 41. 415.

äßpöcqpupoc 508.

äßpoxva 424.

äßpoxoc 30.

aY«v 456.

dieveioc 479.

dfevriTOC 214. 480.

ÖTeuipTITOC 480.

aY»lLia 6.

«YveuTiKÖc 454.

ÄyopavoiLiia 426.

ccTopavöfaiov 431.

ÖYopaciLiöc 436.

ÖYopacTÖc 454.

äYpÜTTVUJC 458.

äfvxä 27. 112.

"ATU-n"n:TOC=AiTUTrTOC 105.

216.

dYUJTeüc 421.

äfw^n fLadung) 422.

ÖTUöTiMOC 449.

UYiiJTiov 430.

(d)baX(pöc 60.

döeXcpibiov 428.

äbic-noTOC 479.

dbideexoc 480.

döidXeiTTTOC 480.

dbiaXeiTTTUJC 458.

dbiäcTO|aoc 479.

dbieYT^oc 479.

^döiKiov 432.

dbioiKTiTOC 480.

döicTacToc 480.

döuvar^uu 462.

dbuTov 30.
j

"Abiuvic (Flexion) 265.

deilunujv 104. 136.

deijuvricTOC 104.

d^vaoc (nicht devvaoc) 30.

104. 214.

deröc 104.

äl^ivMC 204.

dfi&em—dr|bia 419. 427.

driöiZo|Liai 464.

de^lLiiTOC 480.

dO^piCTOC 480.

deexeuj 461.

dGerniLia 66. 434.

'AOrivair] 11.

dOripa 9. 35.

deXoqpöpoc 474.

dOpoöc 293.

dGüp, dOüpi, d0pü,d6püp 189.

deOjioc 131.

alTÖKepuuc 294. 478.

alYUTTTiCTei 457.

AiTUTTTOC, r\ 262.

dibuj 119.

aiei — dei 103 f.

alXoupoxdqpoc 473.

aiujvic|ua 506.

aiujvößioc 30.

dKdOapTOC 480.

dnaipia 426.

dKoraveiuriTOC 480.

dKaxacTaciri 11. 506.

dKaxepyacxoc 480.

dKaxriYÖprixoc 480.

dKivbuvoc 479.

dK|Limoc 30. 448.

dKf^aiöxaxoc 297.

dKÖXouBoc 480; -Gujc 458.

dKOCKiveuxoc 479.

äKpiOoc 479.

dK(p)ö6pua — dKpöxpua

176. 186. 469.

ctKupoc (zwei und drei En-

dungen) 292.

dXaßacxpoOriKr) 468.

dXdßacxpoc 41.

äXac, dXaxoc 211 f. 286.

dXdcxuup 27.

dXei|U|ua 435.

dXeixoupyricia 426.

dXeixoupYnfoc 480.

dX^KXUJp 27.

dXriOivöc (nicht dXriGeivöc)

92.

dXieia 419.

dXieüc (nicht dXeeüc) 82.

dXiKÖc (äXuKÖc) 102.

dXixpöc 26.

dXXiiXevYuoc 479.

dXXobriiuia 426.

dXXou (Lokaladv.) 457.

dXXouTTapoucia 476.

ciX)Liupic 433.



öXoTeuu (transit.) 462.

d.\öjr\TOC 480.

äXoriTÖc 444.

äXoTTOC 479.

ä\oTTUj\r|C 424.

üXc — äXöc Kai TpaireZ^rjc

luexaSü övTUUv 27.

ä\ujc(ri I— äXuJv258f. 287.

d^dpavTOC 507.

djuaupöc 25.

äfieiKTOC — d|uei2ia 91.

djueXva 427.

dlU^^TTTUUC 26.

d|ue|unJi|uoipriTOC 480.

ä|ai 36.

d|ui|ur|TOC 480.

äf-iiuoc, r] 202. 261.

'A|Li|Liu)v — 'A|uiuv, 'Afx^iuü-

vioc
—

'A|Liujvioc214.284.

'A.uiuDuvieiov (-nov) 74. 92.

d|Livaioc (d|LiveToc) 30. 107.

447.

d|uvriCTia 425.

diLiTTeXiKÖc 453.

diuTTeXiTiKÖc 452.

diLiTTeXiTic 451.

ä|LiTT6Xoc, ri 261.

dfiTTeXoupYÖc 472.

d|UTTeXoq)öpoc 481.

d|UTreXujv 445.

d,uq)i6Tripic 432.

diucpi^ßnxricic 204.

a,uqpo6ov, tö 261. 476.

diucpöxepoi 312.

ä)uuj|noc 508.

dvd 486.

dvaYvuucTiKÖc 452.

dvuYUJviaTOC 480.

dvabevftpdc 417.

dvuboxn 1'^^-

dvuboxoc 508.

dvaKdÖapcic 437.

dvaKdiUTTTU) 20.

dvdXyriToc 481.

dvijtXeiTTUJ 4h(5.

dv« |u^cov (dvd.Liecov) 485.

dvdiuecoc 483.

dvaiu^xpricic 437.

dvuiucpiX^KTUJC 458.

dvav^uucic 218.

dvavxX^uu 486.

dvairdYU) 497.

dv(iTTau|aa 27.

Wortregister.

dvüTTÖbeiKTOc 481.

dvaiTÖ&OTOC 480.

dvaTTopeüoiaai 486.

dvaTruuXeo) 486.

dvdciXXoc ^^ dvdciXoc 218.

482.

dvacca 26. 222.

dvac(c)ov=ävaccav60.214.

dvdcTa^a(?) 433.

dvdxacic 437.

dvacpdXaKpoc 482.

uvaq)dXav6oc — dvaqpd-

XavToc 177 f.

dva^jux^l 422.

dvbpiZio^ai 465.

dv6,U1TÖblCT0C 481.

dveuTTobicTUJC 458.

dvevYdpeuToc 42 f.

dvevXiTrric 480.

dveTTaicOr|TOC 481.

dv€TTiXr||u(TT)TOC — dveTTi-

Xr|iTT0C 194 f.

dveiriTrXriKTOC 481.

dv€-mppujvu|ni 497.

dveTricTa6,ueia 417.

dveTTicToGnoc 480.

dveiTicTpocpriTOC 480.

dvecic 439.

dvecTpa|a,uevujc 458.

dvOivöc (nicht dvOeivöc)

30. 92.

dvOuTToXoTeo.uai 460. 497.

dviTTTTia 425.

dvÖTTi 457.

'Avovjßieiov (-f|ov) 74. 92.

'Avoößic (Flexion) 264 f.

dvoOxi (ägypt.) 39.

dvTavaYivuüCKU) 498.

dvxavaipecic 439.

dvxavaip^iu 498.

dvTaTTobiöujfii 498.

dvxduu 32.

ävreläfw 498.

dvTi 487.

dvTiYpa|ucpov -^ dvTiYpci-

q)OV 194.

dvTiYpacpfci« -118.

dvTibiaYpaqpi'l 421.

dvTibiaYpdqpuu 498.

dvTibiKoc 484.

dvTibiKia 425.

dvTiöeToc (drei Kntlungen)

292.

519

dvTiKaTaXXdccuj 498.

dvTiKaTaueTpeuu 498.

dvTiXeiToupYeiu 487.

dvTiXr],uTrTuup — avTiX^u-

\\iic 194 f. 445.

dvTiXoYia 427.

dvTiXoibopeuj 487.

dvTi^euqpouai 20.

dvTiov 457.

dvTiTTaXoc 31.

dvTnrapaYurfri 421.

ävTiTTardccuj 487.

dvTipricic 212.

dvTicuußoXov 475.

dvxXrjxric 443.

dvÜYuu = dvoiYUU 110.

dvuöpia 426.

dvuireüOuvoc 480.

dvuTTÖXoYOC 480.

ctvoiGev 240.

dvoirepeiov (?) 420.

'AEeivri 14.

dHiöxpeoc — dSiöxpeioc —
üEiuijXPOV 72. 149. 294.

öirairriciuoc 449.

dirdvaYKov — ^rrdvaYKov

60.

d-trdvTr|cic 437.

diTapevöxXr|Toc 480.

dTTopxil 422.

diT€Y&ocic 437.

direvavTi 242. 457.

diTepiCTracTOC 480.

direuboKeiu 487.

dTTeuTaKT^uj 487.

dirdxuu (Empfangsbeschei-

nigung) 487.

dTTr|XiujTr|C 16. 203.

'ATTieiov 92.

'AiTic (Flexion) 264.

äTncTt]itiv 11. 130.

dTrXoiöiov 428.

&ttXoOc 293.

dirö 487.

dTTobiaYpdqpiu I9s.

diTobiaip^iu 498.

duobiacTt^XXuj 498.

dttoböxiov 171. 430.

diroÖ€ÖUJ 464.

dTToe^uJCic 437.

dircOvriiCKU), -Gvi^ckiu 122 f

dTTOKÖGapcic 43^

dTTOKUGicTllLll 19S,
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äTTOKaxacTacic 438.

diTOKOiT^uu 462.

ÖTTOKOITOC 484.

änoXl^w 487.

'ATToWotvieiov 92.

dTTo\oYi2o|uai — d-rroXoY^-

0|uai 83 f.

ÖTToXoYiciaöc 83. 436.

äiTÖ\oiTTOC 482.

äiTÖiuoipa 475.

(ilTÖlTeiLlTTTOC 454.

äuöiTpaiia 433.

änocKevY] 421.

diTOCTdciov 432.

dTTOCTOTric 440.

diTOCTaTiKÖc 452.

dTTOCToXr) 422.

diTOC(ppdYiC|ua 433.

d-TTÖTlCTOC 480.

diTOTpoTTiacinöc 437.

diTOTUTraviZu) 190.

dTToqpdcKuu 33.

dTTOxn 421.

dirpaYludreuToc 480.

dirpocb^riToc 480.

dTTpOCTÖTriTOC 480.

diTpocpaciCTUuc 458.

dtrujT^puu (geschr. duo-

Tepu>i) 136. 459.

apßia (= öpößia?) 61.

dpyecxric 444.

dpTiZiuj — dpT^uu 84.

dpYupiKÖc 452.

dpYÜpiv 260.

äpbr]v 26. 456.

dpecTÖc 454.

[dpriv], dpvöc 28. 284.

äpvoic 287.

"Apr^c (flektiert) 271.

dpi9|ancic 439.

dpiCToqpöpov 474.

dpKTOc, f) 261.

dpKTOÖpoc 468.

dpiaoZövTUJC 458.

äpi^oXed — dpfioXid 27. 61.

dpociaöc 436.

äpoupa, -p7]c 12.

'ApTTOXpdxrjC — 'ApiTOKpd-

rric 173.

dp(p)aßujv (semit.; 40.

äppr^v — äpcriv, dppevi-

KÖc — dpceviKÖc (epcevi-

Köc) 220.

Wortregister.

dppujCT^uj 462.

dprdßri fpersisch), dpra-

ßieioc 43. -rioc 74. 448.

dpri^o) (dir- kot-) 20.

dproKÖTTiv 260. 430.

dproKÖTTOC 472.

dpTOTTivaE 468.

dpxuiua 28.

dpOraiva GießkanneMagd

.

33, 3 (III "). Früher Ar.

eq. 1087. Poll. 7, 166;

10, 63 mit Zitaten aus

Arißtophanes. Phryn.

Bekk. p. 20, 20 CKeüöc

Ti, iL Ol ßaXaveic xpüjvxai

TTpöc TÖ trapexeiv (leg.

TrapaxeTv nach Magd.
32, 2). Auch Theophr.

char. 10, 3 hat das Wort.

äpX-, 6pxe-, dpxi- in Zu-

sammensetzungen (Ap-

pellativa und Eigen-

namen) 81 f.

dpxebterpoc 81. 469.

dpxevxacpiacTric 443. 470.

dpx^qpoöoc 470.

äpxiTÖc 5. 471.

-dpxric, -^apxoc 256 f.

dpxiepeüc 470.

dpxiÖeujpoc 470.

dpxiKVJvriYoc 46'.i.

dpxiludxi|uoc 470.

dpxiTTpüjavic 470.

dpXlJCToXlCTriC ([-TTplUTO]-

CToXicxric?) 469.

dpxicuj|aaxoqpüXat 469.

dpxixeKxov^uu 462.

dpxiTCKXoiv 470.

dpxiqpuXoKixeia 418.

dpxiqpuXaKixric 469.

dpxoivoxouc 258. 469.

dpxuTDipexrjc 440. 470.

dpxoivduj 460.

dpxujvric 423.

'Apvjjevricieiov 92.

dciXXocpöpoc 474.

dcivfic 31.

'Aciööujpoc 61.

dcKeTTvic 508.

dcTTacd|uevoc = crracdfie-

voc 155.

dc-rrepiLiei — dcirepiui —
dcTTep.Lioi 112. 456.

dcTri6oeiör)c 478.

dCTTOpi^UJ — dCTTOp^UL) 84.

461.

'Acxapxi(b)€Tov — 'Acxap-

6ibr)(v)ov 75. 92. 175.

dcxox^u) 461.

dcxpaxeuc(a 426.

dcxu 266.

dcuKocpdvxr|xoc 480.

dcuXia 426.

dcuvxÜKxuuc 458.

dcuvxeXecxoc 480.

dccpaXiIuj 464.

dcqpaXuuv 446.

dccppdYicxoc 480.

dcxoX^o|nai 462.

dcoixeia (dcujxia) 418.

dxacxixai (?) ägyptisch 39.

öxcKvoc 479.

dxöc = aüxöc 114.

dxpa-n-ixöc, r\ 261.

"AxxaXoc 224.

aüör|vaToc, aüxvmoc, aub-

vaioc 146. 176.

auGabia 427.

au6r]|U€pöv (aüOeinepöv) —
aüxrifiepöv 64. 203.

aüXeia = aüXaia 107.

aöXeioc (drei Endungen)
291. 448.

auEdvuu — auEuj 465.

aupiov — eqp' aüpiov 200.

auxoeXaioupYÖc (?) 479.

aüxöGev 240.

aüxöOi 456.

auxÖKXr|xoc 479.

aüxoKpacia {= auxoKpa-

xia) 209. 427.

aOxÖTraic s. auch cauxö-

Traic 31.

aüxÖTTupoc 31.

aüxocauxoö dori,sches Re-

fiexivum 8.

auxoO (Lokaladv.) 457.

auxoupY^uj 462.

aOxoupYiov 430.

aüuuiXia — duuiXia 37. 115.

dqpaipexoc 455.

dqpaveu) (?) 462.

dqpeiua 66. 434.

dqp^cijuoc 449.

dqpeOpeiua 65.

dcpeupiCKUJ 487.
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dq)^v|jricic 437.

äqpri (Xuxvuuv) 422.

äqpnXiKOC — ä(pf\X\l 296.

äqpn^^epcüuj 463.

(icprifaepoc 483.

(iqpi\oTi|iUUC 457.

äqpi|uuucic (= oTTOcpiinuucic?}

246. 437.

äqpiEic 488.

'AcpopbiTOTToXiTou — 'Aqp-

pobirr] — 'Aqppoöiciov

189. 432.

dqpöpr|TOC 480.

äxavric 31. 449.

äxpi — OLXpic 243 f.

äxupiKÖc 452.

äxupoc = äKvjpociVj 171.

dvjJibo€ibric 478.

äilJi|uaxia 426.

duuiXia s. aüiuiXia.

B.

ßabiZo) 465.

ßaöiCTriXäTric 440.

ßabicTi'ic 443.

BaKXifk, BÖKXioc 168 f.

ßaXaveuTiKÖc 454.

ßaXiöiKÖc 451.

ßavaucia 426.

ßa-TTTiCuu (bildlich = über-

fluten) 34. 465.

ßäpic (Boot) 36; Flexion

266.

ßapurixi'ic 507.

ßapüvuu 466.

ßaciXeia 255.

ßaciXeioc 448.

ßaciXica 214.

ßaciXicca 10. 222. 255.

ßaciXicxnc 442.

Baxxiäc, 182 f.

ßeßaiuuTHC 443.

ßeßaidixpia 444.

BeviKr) = BtpeviKri 246.

BepveiKr] — BepviKiuuv 146.

ßißXibiov, ßißXiocpüXaE s.

ßußXiov.

ßlßpUUCKU) 33.

ßiKüc (semit.) 40.

ßioKXÜJCxeipa 508.

ßlOTlKÖC 452.

ßXaß^uuv (ZU ßXdßüCi 17.

277.

ßXäßn — ßXüßoc 287.

ßoiriOeiv, ßoir|9öc, ßoiriGeia,

Karaßoin 110.

ßoiBöc = ßoinOöc 83.

ßoiKÖc 452

ßöXo|aai — ßouXo|uai 116.

ßopäc 213.

ßoppöc 6.221. Flexion 252.

ßocKÖc 471.

Boußacxeiov 92.

ßouKÖXoc — ßuKÖXoc 118.

ßouvöc 8. 28.

ßoöc 268.

ßpaßeOuj 463.

ßpoxn i21.

ßußXiov, ßüßXoc, ßußXia-

qpopoc — ßißXiöiov, ßi-

ßXioqpuXat 61. 102. 261.

467. 474.

ßüpca — ßüpcr|v 12.

ßupco&^x^jjic 424.

ßüccivoc, ßuccoupYiKÖc,

ßuccoupYOC 40. 452. 472.

ßuucxpeuai 507.

r.

-füla (persisch) 43.

Yaicoc (keltisch) 43.

YaXoKxoqpöpoc 31. 481.

Yeixvia — yeixviduj 21.

Ye|Lu2;uj 465.

feveeXioc, ö, n 290.

Y^vrma, euiY^vrma 214.

Yevtif.iaxocpuXuKia 427.

YEviiinaxocpijXaE 467.

YfviKoc 453.

YeviC|uöc 436.

Y^vuc 266.

Yeoöxoc 108.

Y^pac 276.

Y^pöioc 415.

Yeuj|uexp^iu 462.

Y6uj|u^xpric 424.

YeuipYiKÖc 454.

YeuJpYiov 431.

YHpac 276.

YiYvo|uai — Y*vo,uai {-fd-

vofuai); Yi'fvLUCKU) —
YivdicKiii 164 f.

Yicr)v = kiiv 16S.

yXcökoc 276.

yXukioc 507.

YXu)cc6KO]aov 222. 4 74.

YvöqpaXov, YvaqpaXXoXÖYOC,

Yvaqpeüc 16. 169 f.

Yvuüpicua 435.

YOYY'J^iuu 21. 465.

YOYY^Xic '21. YOf'fuXibric

iplur.i 63.

Ypa|uuax€uuj 463.

YpofauaxiKÖc 454.

Ypamafi 422.

Ypairxöc 454.

Ypäcxic -^ Kpdcxic 170.

YpaOc 269.

Ypaqpiov 430.

Ypüxr) 28.

YÜric 28.

YU)avaciapxoc 256.

jvvi] (Flexion I 271.

YuvaiKeToc 448.

J.

bÜKpucv 268.

öaXqpöc 145.

baveicxric 443.

AuvooüXoc 118.

öaTrdvi'i.ua 435.

öaHJiXi'ic 31.

be — xe 177.

beiYMCi 435.

Ö6iY|J0txiC|u6c 436.

beiKxqpiov 439.

öeTca 416.

beKabOo, beKaxpeic, be-

Kttxdccapec, beKOirtvxe,

beKait. bcKaeTTxd 316.

b€Ka|aia 316.

bcKavöc 446.

beKaTrXoüc 293.

bcKaxapxia 424.

bcKdxapxoc 256.

beKaxoKUpioc 467.

beKaxuuviic 424.

b^Xxoc, n 40. 261.

UXcpat 28.

b^vbpov iFloxion; 288.

beEiöo|aai 464.

beövxuuc 392.

b€p|iiaxr|pöc 449.

bepudxivoc 450.

biac 439.

Ö^CMioc 31.

beciiiöc — becui'i (btLiiri)

285. 435.

htcuoq)üXaE 467.



522

beciauurric 441.

bec-nöZw 83.

beuxepeuuü 46;-5.

bexniuepoc 317.

AriinriTrip (Flexion) 283.

biü 488.

feiaßdepa 444. 475.

biaYpwcpri 422.

bia6r|\6uu 488.

biabiK^uj 461.

biaboxn l'^l- 422.

biu6oxoc 484.

bmip)-iac 66.

biaKttxexuJ 498

bicxKOinua 21.

biaxußepvduj 488.

5idXri|u|aa 433.

öidXieoc 482.

biaXoTn 422.

&iaXoYic|Liöc 437.

&iafiic6ujcic 438.

öiavaßdWuj 498.

biavhpajüQeu) 461. 488.

biavicrrim 498

bm TTavTÖc (biaTTavTÖc)

485.

bia-TTOCT^Wuj 498.

biÜTTpacic 438.

bidTTTUü.ua 435.

bio.Tru\iov 432.

öiacaqpeuu 392.

öidceicic 438.

biac6ic|Ltöc 436.

biacKopTTiC|uöc 21. 436.

bidcTrifia (nie bidcT6|ua)66.

biacToXr] 421.

biacqpaYH 421.

6iaTi|nricic 437.

öioTÖvaiov 416.

biarpoTTri 421.

biaTpocpn 422.

bidqpaucic — bidcpucic 21.

ömcpopeuu 488.

6iaq)öpT]cic 438.

bidqpopoc 484.

bidqppaY.uoi 435.

&idqpucic s. bidqpaucic.

biaqpuuveoj 488.

öidxuu|na 433.

5iavji6uöo|uai 488.

bibacKüXia = 6i6acKaXeia

(bxbacKaXia) 67. 418.

bibacKaXXfjov 75.

Wortregister.

i
öibpaxMOC 479.

6ibu|uai — bubi|ur| bi-

bi^Y] 101. 292.

&i€YTÜnM" 434.

bi6YY^1cic 438.

bieXKuc|uöc 436.

öieEdYiw 498.

bieEaYuuYn 422.

6ieEepxo|uai 498.

biecic 439.

6i€UCxri|uov6UJ 487.

birjveKÜJC 13.

öiKaioborduü 461.

biKaioXoYeuL) 461.

öiKaioXoYic 426.

biKttioc, ö, r) 290.

bijurivoc 479.

bijuoipov 320.

&iö (vor Vokalen und Kon-
sonanten) 161.

biobeuuu 488.

öioiKrirric 442.

6l0lK71TlKÖC 452.

6iO)ußpeuj 487.

6iöp6uu|ua 435.

biopOuüfieea für öiopOuO-

luaxa 59. 178.

AlÖCKOpOC — AlOCKOUpi-

&r)C, AiocKoüpiov 10 f.

blÖTl — ÖTl 161.

biTrXoöc — biirXeiov 71.

448.

biCKoeibric 65. 478.

biccöc 222.

öicTac]uöc (?) 436.

&iXO|ar|via 425.

biiupuE, biuupuYoc 18.

biiüpuqpoc 3. 6. 97. 479.

6oKi,uacT»ic 443.

ÖOKifaacTiKÖc 452.

boKi|uduj (= ÖOKif^dZiuj) 459.

öÖKi^uoc 449.

boKÖuu 463.

66|ua 435.

5opiüci|Lioc 449.

böpuucic 437.

ööcifioc 449.

boxn 423.

öoxiKÖc 452.

6paYMaT0KXe-iTTeuu 460.

öpaTT^xric, geschr. bpaire-

br]c 175.

bpu)uöc 28.

bpüccuu (?) 416.

öuriTOip 1^^?) 445.

buvacTeüuL) 463.

büvuj, cuYKaTabüvuu 26.

büo (bvw) Flexion 313 f.

6u[)6eKa 316.

6u)&eKd|Lir|voc 316.

öuubeKaTri.u6p(e)iov 319.

buub^KaToc 318.

öuübeKdxouc 294. 316.

bOüiua 28.

bujped, buupeaioc 68. 448.

buupedv 456.

Aüjpoc — Aüüppoc 218.

buudbiKoc 21. 481.

e = eK 228.

e = dv(eM^,u(pei)193.230.

edv — av 152.

eap, eapivöc (riapivöc) 282.

450.

^axoö = dauTou 115.

touT-: av)T- 305—308.

^auTOÖ (auTOÖ) für euau-

ToO, ceauToO 303 f.

eauTÜJv (aÜTLÜv) = rjiuüJv

und üuÜLtv auTUJv 303,

in reziprokem Sinn 304.

^Y (für eE) regelmäßig vor

ß, b, X, ,u, V, ausnahms-

weise und selten vor

-TT, qp, e 22« ff.

^YßciTripia 428.

eYßpexuJ 489.

eYYCioc — CYT^COoc 107.

448.

eYYO'voc — e'KYOvoc 228.

eYYPCTTTOC 454.

eYYUT^nc 443.

eYT^'pu^'voc 508.

eYbeEidZiouai (-do|Liai ?) 464.

489.

eYbriiLiea) 462.

^YbriMia 426.

EYbiKeuj 461.

^YbioiKeuj 498.

€YbioiKrici|uoc 449.

eYbioiKr|Cic 438.

^YboKri — eY^oxi'l 17. 171.

422.

EYboxeüc 421.

eYKaxdXetmua 433.
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^YKaxaXeiTTUU 498.

^YKOTaTieriiui 498.

eTKUxexuJ 498.

e-fKOtTOXOC 484.

eyKripüccuu 41)0.

eYKXiluuTOYpaqpeuj 461.

efKXricic 438.

fe'YKXrjTOC 454.

eYKOiuriTpi(o)v 2(10. 450.

efKoiuriTpov 444.

eYKoXdtTTTUU 21.

^YkukXioc 450.

iYXn(Li)H'ic lyif-

^YXoYn -^22 f.

^YXoYiCTi'ipiov 440.

^YXoyicti'ic 442.

^yXocui 489.

^Y.uaYeiov, eYMöT'i(o)v 74.

7'). 154. 420.

eYMeTpriTi'ic 442.

^Y(pavr|Toc 454.

^YXPlMöTiZ^uj 490.

IyX^cic 437.

^YX^^Pioc (drei Endungen)

292.

^YLÜi 136.

^öetpouc = ehäcpovc 58.

gOei = eöei 180.

^öivüuv = dövujv 155.

^eicuöc 437.

el = fj 78.

eldv 71.

eißouXö|uriv = rißouXöf.ir)v

78.

eiYepöv = iepöv 168.

eiKÜc 319.

eiKacia 428.

eiKfi 124.

eiKovitu) 464.

eiKovoYpotqj^uu 460.

eiKoci (stets ohne v ])arag.)

239.

elKociTTevxdpoupoc 317.

eiKuuv 283.

eiXaxrip (V) 507.

el i^r]v = f\ |uriv 78.

eiveKO fin Poesie) 73.

eic 488. 497.

eicaYT^^füc 421.

ekoYUJYÖc 476.

eicavdYUJ 498.

elcaTTOCTfXXiu 498.

elcöi6uj|La 489.

eicöocic 438.

eicboxn 423.

6ic|neTpe(ju 488.

eicöbiov 430.

eicoboc, t] 261.

eicTniödu) 489.

eicuu — e'cai 14.

€iTa. eireixa — eirev.

eTTeixev 14. 242.

^K und eKK (trXripouc) 217.

225. 489.

^K vor Kai in zusammen-
gesetzten Zahlwörtern

228 f.

EKdxepoc 312.

^KaxepujOev 456.

^Kttxovxdpoupoc 317.

eKeivujc 308. 458.

CKexeipia 186.

^KÖe.Lia (ex0e|Lia) s. Ge^a.

^KGeMaTiZlu) 63. 464. 489.

tKOeujcic 437.

?Kepa 172.

iKKaieiKocxöc 318.

^KKOpTTEÜUJ 489.

e'KKpoucic 439.

^KSduevoc — iEd|Lir|voc 65.

210.

^Kiroieuj 489.

^KTTopÖeuJ 490.

iKTTXUJVia 22.

CKpriY^ia ^ e'KXPnTMO —
e'KXpHM" 166. 169.

eKCKdiTxa) 489.

^Kxa,uieiio|Liai 489.

^Kxeicic 91.

^Kx^veia 419.

^Kxevrjc 483.

^Kxevia 427.

dKxivdcco) 33.

^KXOTTl^UJ 490.

^KXÖTTUJC 457.

^Kcpöpiv 260.

^KX (für it, U) 228.

^KxBpöc 169.

?KXUCIC 439.

^Xdn 11. 104.

4XaiKÖC( nicht ^XauKÖcU 06.

^XaiOKdTTiiXoc 467.

^XaiooupYÖc = ^XaioupYÖc

155.

^XaiOTTUjXiic 424.

^XaioupY^uj 460.

^XaioüpY'.ov 430.

eXaioupYÖc 472.

^Xaiuuv 446.

SXav = eXaiov 104. 154.

eXacov 214.

eXaccov 223.

eXdccuJi 136.

eXdccuuua 223. 434.

eXaxxöu) lintr.i 386.

eXdxxujv, eXaxxöo) — eXd-

xouc 223.

eXdxicxoc 298.

^Xeoc (^Flexion) 277.

eXeuOepoXaxöuoi 468.

iXeqpavxeüc 421.

^Xeqpavx^YÖc 5. 480.

eXiE 25.

^XXrivicx(6)i 457.

eXXüxviov 22.

eiaaxoO — eaxoö 115.

^lußaöiKÖc — eußaxixöc

171. 453.

^|aßa66v, xö— 4,ußaöoi2S9.

^jußaxeüo) 176.

eußXeucavxec = dußXevjjav-

X6C 115.

eiußXriöpa 444.

^)aßöXi|uoc 22.

^'laßpoxoc 4S4.

i.(JL ixicvji (^.LiM^cuji) 485.

^,uöc (reflexiv» durch ^uau-

xoö verdrängt 304.

d|aTTo6(2Iuj 341.

^lnTTOÖocxaxduj 461.

d|u.Troioü|aai = dvxiiroioü-

ILiai 490.

d|Uiröpiov 93.

^lUTTpocOev 240.

djUTixüiu 490.

^jUTTÜYiov 507.

^fiirupiilu) 465.

^ILicpaviZui 343.

^)U9avicx)'ic 442.

^v 490. 497.

^va (indeklinabel?! 312.

^voKOCioi 214.

dvavxiujc 458.

Ivaxoc 214.

^vYpdTT(i)xiuv 155.

dvbei'ic (^^vö)]t'ic) 484.

fvöCKO 316.

^vö^Kaxoc 318.

dvb^Eia 32.
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evbexo|U€vuuc 458.

dv^riiueuj 462.

evöiKxric 440.

€v&u|na 434.

eveb^KCTUui = evebexexo

17. 137. 171.

dveiXduu 490.

SveKO, ^veKev, eiv€Ka, f^ve-

Kev, oöv6Ka, ToüveKtt 14.

73. 241 f.

evevrjKovxa 214.

evepYeia 419.

evepY^uu 462.

evepYÖc 484.

evex'Jpacict 428.

evnXiKOC 296.

evOaCra (gew. evxaOGa) 16.

184.

evOec^oc 483.

Iviaijcioc, 6, f) 290. 450.

IviauTÖc — M€B' ^veiau-

t6v— kot' eviauTÖv 200.

evvö|uiov 432.

evvo|uoc 483.

evoiKioXoYeuJ 461.

evoiKiov 432.

evÖTTi — evuuTTiov 242. 457.

evoöxoc (evouxoc?) = evo-

Xoc 117. 483.

evceitivvjvo^ai 490.

^voMOC 22. 483.

evcKOTTeo) 490.

evcraOfieutJu 490.

evxaqpiacTi'ic 442.

evTeüOev 240.

evreuEic 438.

6VT0K0C 31.

evToXri 422.

IvTOvoc 484.

evTperroiuai 33.

ivrvXx] 23. 423. 476.

evTUxia 427.

evuTTvioKpixric 442.

evÜTTviov, evÜTTvov 147.

evuOibiov 131. 176.

evuÜTTioc, adv. evuüinov 450.

457; s. auch evöiri.

eE (vor Vokalen und Kon-
sonanten) 224 ff.

^E (vor Vokalen und Kon-
sonanten) 228 f.

cEaTOiföc, ö, r\ 291. 476.

cEaGpeuu 509.

Wortregister.

eEaipecic 439.

^Eaiperoc 455.

^Eaicpvric 456.

^EaKoXoue^oi 489.

^EaWoc 483.

eEaXXoTpiöuu 489.

eEäX)ur| = bläK\XY\ 94.

€EaX|uupöuj 489.

^Ecif.irivoc 229.

^EavacTöTÖuu 509.

eEavrXeuj 490.

eEaTTOCxeXXuL) 498.

eEapyupi^uj 490.

eEacöeveuu 22.

eEaxoiviKOC 229.

eEdxouc 229. 294.

eEe&pa 476.

eEeiviauTOC — eEeviauxoc

73. 483.

i?.e-adfU} 489.

eEriYrixric 444.

^Efjc (ecpeEfjc) 245.

eEibidcouai 464.

^E|udpxupoc 229.

eEoöeiu (eEobia) 22. 418.

eEobeüiu 489.

eEo]uoXoYeuJ 489.

eEovojadZiu) 33.

e'EoTTXOc (?) mit drei En-
dungen 292. 455.

^EojGev 240.

^Eiüxaxoc 14 301.

CTraYXai^uj 507.

eTTaYpuTTveu) 490.

eiraixeuu 33.

eiraKÖXouOoc 483.

eiraKOÜu} (poet.) 26. 33.

^iraXXaYn 422.

eTTavaYivujCKin 499.

^TTÜvaYKOV ÜO.

euavÜYUJ (danken) 499.

e-rravaipeuj 499.

eirdvaKKOv 183.

eTTavaTTejuTTUu 22.

eiravaTTiTTpäcKUJ 499.

eTravaTTUuXeuj 499.

eiravaxeXXuj 26.

^iravriKU) 499.

^iravriXuj^a 433. 475.

^-rravxec = dTiavxec 58.

ETrdvxXrixoc 454.

eirdvineev 240.

eTTdvuj(i) 136.

etrapfeeuxric 443.

^irdpbiov 431.

euapoOpiov 431.

d-rracpirmi 499.

eiraqppobicia 425.

eireiKocxöc s. eqjeiKOCxöc.

^TreicÖYiu 499.

€iTeicepxo)uai 499.

^Treiqp — eq^eiir — eqpeiq)

184.

tireKxeuu 499.

eTteXXüxviov 21.

eireveYKec = eTTüvaYKec58.

6TT6V6XUp0V 475.

ETTeE^pXOfaai 499.

eirexeioc 202.

eireuxapiCTeu) 490.

eurißoXoc — ecprißoXoc 31.

eirripeaciuöc 437.

eiri 490.

eirißoüXujc 458.

etriYeioc 68. 294. 448.

eTTiYevriiaa s. Y^vrjfaa.

eTTiYeujpYeuj 490.

eiriYvuüCic 438.

e-jTiYOV)'-) 421.

eTTiYpacpri 422.

etriYpuTTOc 483.

emöeKaxoc 320.

imbr\pLeu) 462.

emöiaYpdcpuj 499.

^TTibiaipeio 22.

eiTieiKric, dvemeiKric (nicht

e-rreiKric) 92.

em^ruLiioc 483.

^TTiGaXdccioc (drei En-
dungen) 222. 292. 483.

eiriGüo) 33.

liriKaXdueioc 67. 448. 482.

e-mKaxaßoXr) 421.

eiTiKax^X'^ 499.

eTTiKiipücco) 223.

e-TTiKoupeia (eTriKOupia)418.

eiTiXdpxnc 475.

eiriXeYMCt 434.

CTTiXeKxoc 455.

e7TiXr|(|u)nJic 194 f.

ImXÖYeucic 437.

eiriXoYeüuu 490.

einXoY(icx)ripiov 440.

eTTlXoiTTOC 482.

emXöxaYOC 5. 475.

etriXucic 439.

I

I
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em|ueiEic 91.

€iTi|U6\riTeüuu 463.

eui^eTpov 476.

€iTi,urivieuuu 463.

eTTi.uicGouj 490.

eTTiuovoc 484.

eTnov)'-] = ^TTiYOvri 164.

^TTiTTapaYivo|uai 499.

e-mirapapiOiudai 499.

eTriTTOpeüo|uai 490.

eTTicaKTOC (zu emcdccuj) 22.

454,

e-mceio) 33.

^-mcriiuacia 428.

^mcKOTTeia 417.

emcKOTTOC 484.

emcKOTeuj 491.

iTTiCTTOU&aciuöc 436.

^•mcTaOjueüiiJ 490.

^TTiCTaTeia (-na) 74. 417.

eTTiCTaxriia 12. 130.

^TTlCTÖXlV— eiTlCTÖXlOV 260.

429.

' ^-mcToXoYpdcpoc 61. 471.

^TriCTpdTViYoc 47ö.

^-mcuvciYUJ 499.

eiTic'JvTeXeuu 499.

^TTicxdZuj = e-mcKdZiuj 171.

491.

^TTicxecic 438.

eTTiT^Wuu 26.

eTTiTiiari (= ^-mrinia) 421.

^TTlTllUOV 483.

^TTlTOXli 422.

eiTiTÖveiov (cTTiTÖviov) 74.

420.

^TTlTplTOC 320.

^TTiTpoTreüuu 463.

^-mxujpiSuu — ^mxajpduu

84. 490.

^TTOIKIOV 431.

^irrdfirivoc 479.

^TTTaiTdXacToc 105.

^TTTCtpoupiKÖc (drei En-
(luu<reii) 291. 453.

^TTUUVIOV 431.

^TTuOvuiuoc (dreiEiidmiiren)

292.

^PYdvr) (?) 28.

^pYdci)uoc 449.

dpY'<T6iJLU 463.

^PYdrric 441.

^PY<'öiujKTr|c 440.

epYoXaßeuj 56.

epYoXaßia 426.

epYo\dßoc 472.

ipey^JLÖc 263. 436.

epeoöc 293.

epeuva 28.

epeuvduu (nicht epauvduu)

113.

^peuvriTHC 443.

^'pr||uoc, ö. f) 289 f.

^pr|,uoqpü\a£ 467.

epißi(vflou)= epeßivGou 81.

^piYOtvov = öpiYavov 95.

^piöiov 428.

epie,uiTopoc 468.

epiKÖc 452.

Spioc (= epeoöc?) 450 f.

epioüqpdvrric 440.

'EpfidqpiXoc, 'Epfadxopoc —
' Epf-iöqpiXoc, 'Ep,uoYevric,

'Ep^öbuJpoc, 'Ep|uoKXf|c,

'EpiuöXaoc, ' Ep,uoiToXi-

xric 61.

^ppuufievujc 458.

epceviKd (dpceviKÖ) 5.

epuOpiac 424.

'EcXdöac für'EcBXdbac 167.

dcf^öc 50(J.

ecxaxoYnpuuc 294. 477.

eco) — ecuurepoc 14. 301.

^Toc, Ka6 ' 6T0C, eq) ' exr) »^^

kut' ^toc, €it' eTri(i)

199 f. Flexion 276.

eö — KaXitJC 459.

eÜYevLÜc 458.

eÖYepYexaic, eÜYepY^fiöi=
eiiepYexaic, eüepY^Tiöi

115 f.

eÜYnpici 426.

e\JYVu)]uocüvr| 439.

eÜYvuuiuujv 479.

eö&riXoc 479.

eObia 28. 428.

eüöiaXÜTUJC 458.

eObivöc = ei)6ieiv6c 92.

€Ub0K^UU 460.

eüepY^xeia (Wohltäterin)

26. 419.

eöepYexiKüüc 458.

eö^pKxai = eüepY^xai 147.

170.

€Or|f.iep^uu 462.

eOriiLiepia 426.

eüöapcnc 220.

eöBexoc 22.

evQr]via 427.

eöBu&iKia 426.

€u0U|Li6xpia 427.

eüeüp(p)iv 213. gen. eüOü-

pivoc und eüGupivou 296.

eüeüc — eu9ü — eüGeuuc

244 f.

eöiXaxoc 482.

eÖKttipoc 479.

eüKaxdYvujcxoc 482.

euKvriiuoc 31. 479.

eÖKOc,uoc 479.

eüXoYia 427.

eöXüuevoc statt eOXiuevoc

103.

eC),uap)'')c 31.

eü^eYe0r|C 479.

eü,uqKiic 479.

eüvaucxripiov = eüvocx»V

piov 115.

Eüvouc (Eigenname) flek-

tiert 258.

eOöbioc (drei Endungeu;
292.

eÜTTpocuuireuj 461.

eupYexüüv= eÜ6pYexiI)v 149.

eüpeciXoYia neben eöpj-jci-

XoYicx 66.

eüpicKuu (mit Psilosis) 203.

EüpÜTTuXXoc 218.

eucriuoc 479.

eOcxaG^uj 460.

€ÖcxaG,uoc 4 79.

eücxpa 444.

eOcuvGex^uj 460.

eüxoKxeiu 462.

eüxaKxoc 482.

euxeKvoc 31. 479.

eu9pdviju 465.

eOxapicx^uj 461.

eüxdpicxoc 455.

eüx^peia 419.

eüxpilfT^ui 461.

eüxpncTia 425.

^(pa|U|LiiZ[iJU 202. 465.

^qprtTTxic 432.

^q)eiK0CXÖC - ^TTeiKOCXÖC

201. 320.

fqjecic 439.

iq)ecxriKÖxa — dqjecxtiKÖxu

58.
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i(pr\^oXoc s. eirrißoXoc.

^cpT]|iepeuTr]piov 489.

eq)r||nepeüuu 4'JO.

eq)ri|i.iepic 433.

^qpiöeiv — iqptopKeiv 201.

eqpoöeia 417. -Y]a 74.

ecpobevuj 463.

dqpobiKÖc (drei Endungen)
291. 453.

eqpöbiov 432.

4'qpo5oc, ö 476.

eqpoöoc, 1*1 261 f. 476.

ex (= et) vor 9, qp, x

(^Xöe^a, exqpöpia, ex Xe-

püjv) 228.

e'i4Jri|ua 66. 435.

euuGivöc 450.

^aiccpöpoc 25. 259. 474

Zeä 11. 67.

ZeuYiJ^iu 465. 507.

ZieÖYMCi 435.

ZeOc, dat. Ai 154.

criXoTutreuj 462.

Z:r||uioTrpaKT^u) 461.

riLiüpva 40. 204.

2ÜT0C, ZvTr\p6c, ZiUTOTTOlÖC—

ZueoTTUuXric, ZueÖTTUuXic.

36. 179. 449.

roiTXviqpoc 133. 471.

Iwlovca = cuuZiouca 134.

204.

ZuJiXoc 136.

Zuiiov, ^ujiöiov (viersilbig)

43. 131.

Zwjxiov 429.

J^üjv = Zluijuv 247.

^ujcxripiov 440.

H.

ri ^ ei 77.

Y]äv 77.

riapivöc 77.

rjöürepoc 298.

r|i;ri|LiiOTai = iZmxiujjai 63.

i^XeKdxri 56.

riXiKoc 311.

f\X\i für g\iS 63.

)1|ueTc i-^ üiLieTc 86.

rjiaepoXeYÖöv 456. 485.

f\ iLiriv— el |uriv 78. 486.

Wortregister.

rnuiaptcißiov 431.

»TILiiKAiTpiov 432.

r||.iiKÜK\ioc 479.

)^|Lii6\ioc, ö, ri 292. 479.

)*)|uiceu(c) statt i^jLiicouc 10.

f^iuicuc — fiiuucuc 100 f.

Flexion 294 f.

i^luiTeXecTOC 482.

»If-iixo^v 294.

r]|u[uu]ßeXiov 9ö.

r\v— edv 13.

nveKev 63. 242.

rjvou=oivou(?) 112.

ri-rreipoc, r) 261. 290.

r\'nr]Tr\c 444.

rjirriTpov 445.

'HpäcTpaxoc 61.

'HpiO(Oöiic 131.

lipujov 134.

TIC—eaic 63.

fjCCOV—fJTTOV 223.

)icuxfi(i) 123 r.

riTOi

—

r] 486.

rJTOC = exoc 63.

'HqpaiCTieTov 92.

riuuc, rioOc 277.

fiujc = euuc 76.

0.

GdXacca ^^^ OäXarra 222.

OdXTTUu 33.

Gapc^uu, OapcaXeoc '--j 6ap-

peuu 220.

Odxpov = Oearpov 149.

Ged — Geöc (n) 254.

OeaYevr^c, OeaYevic —
0eoYevr|c, OeoYovic 61.

GeaYÖc 470.

Geic = Geoic 112.

6^|Lia , ^KGeiua (e'xGeiua),

TTpöcGeiua, eKGeiuaTiZuj

65.

GeiLieXiov, xö 289. 430.

060 — , 0ev) — in Eigen-

namen 10.

Gepi^uu 465.

Gepivöc 450.

GepicxiKÖc 452.

Gepicx(p)ov 444.

Gec]uocpöpioc 450.

9ec|Lio(pöpoc 473.

0eccaXöc 222.

0^qpiXoc = 0eö(piXoc 148.

Geujpia 426.

Grjßdpxnc 256.

Grißapxia 427.

0ri&uOpou = 0e(o)bujpou

63. 148.

GnXuKÖc 451.

GripocpüXaS 467.

Gr|caupocpuXaKiKÖc —
GrjcaupocpuXaKixiKÖc 453.

GrjcaupoqpüXaE 468.

Giaceixrjc 442.

GTßic (Grißic) 42.

0o(Y)npieiov, -f|ov75. 92.

GöXoc, ö, Y\ 262.

©pdifc, 0pdiKr), Opdiccr) —
0päE, 0paKi6ac, Za|uoG-

pdHi 119 f. 222.

Gpaucxöc 507.

Gprjvuuiua 435.

epT6aH 22.

Gpiov 111.

9poia5ec|ur| = 9puo&^C|ur]

61. 111. 435. 468.

GpOlOTTÖXlOV= GpUOTTUjXlOV

61. 93. 111.

Gpöva (?) 28. 178.

9puXeuj 212.

9püov — 9poTov 111.

9uYdxpiov 429.

9u|aa 435.

Gu^ri(?) 416.

Gu|uia|ua 435.

Gupic 430.

GupoKOTTeuu 462.

Gupöu) 464.

9upoupöc, 9upoupeuj, 9u-

pujpöc 15. 461.

9ucid2;u) 464.

9uupaKTxic 451.

9uju9 — GuJuGu — Gujux—
G(ji)G — Gojx, — xu)9, —
9a0x 185.

I,

— i, Adverbialsuffix 308 f.

laxpiKÖc 453.

laxpoKaüxr^c 440.

ßioßocKÖc 471.

ßioxacpeiov — ißioxaqpiov

(-xdcpiovy) 420.

ßioxdcpoc 473.

;ßic 36; Flexion 266.

ßiuüv 446.
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ibe 3.

i6(ai 119

i6iOKTn|UU)v 482

ibiÖKTrjTOC 22. 482.

\'6ioc (drei Endungen) 292.

Ersatz für das posses-

sive Reflexivpronomen

308 ; ebenso für 6 aüröc

310. Kax' ibiav 200.

iöpiuiov 131; geschr. i6poi-

ov (?) 137.

iepaKeiov 420.

iepaKoßocKÖc 470.

iepareia 419.

lepaTeOuj 463.

iepeuTiKÖc 453.

iepeuucüvri (iepoicüvr)) 15.

154.

iepicca — iepeia 67. 222.

255.

iepoY\uqpoc 471.

iepoTpamLioireüc 467.

iepööouXoc 467.

tepOTToia 110. 424.

iepoTTOiöc 473.

iepoc ttüjXoc 468.

iepoipü\Tr|C 440. 467.

iepuuvia (V) 427.

iKavöuj 463.

iA.dpx»1c, ^TTiMpxflc 93.

iXduuv 455.

V\ea)c 294.

i\iaKÖc(?) 451.

iiuariöiov 428.

i|udTiov, iiLiaxiZuiJ 93. 465.

i|uaTiOTruL)Xr|c ^^ i|uacio-

Tiw\r]C 209. 424.

i)uaTiC|uöc 437.

ilLiiTtXecToc, ifiixouv ^^

r)|uiT^\ecToc, r)|uixouv 83.

-iv Adverbialsutfix 308 f.

iviov 38.

iTTTTäpxilc 256 f

iiTTrapxia 427,

ITTTTOC, ö, Y\ 261.

ITTITOCKÖTTOC 473.

iinTOTpoqp^uj 462.

ITTTTOTpOCplKÖC 453.

ITTTTOTpÖCpiOV 430.

iTTiuxripiov 439.

ici-||uepia 426.

icr]|Liepivöc, idrei Endun-
gen) 291. 4 50.

'Icifiv
=

'Icieiov 75.92. 154.

iciovöluoc 472.

'Icic (Flexion) 264 f

^Icic (selten €icic;, 'leide,

'IciöoTOC, 'Icibuupoc, 'Ici-

eiov 93.

(6) koc = ö auTÖc 310.

icoupdvioc (drei Endungen;

292. 508.

icöxpovoc 478.

icoxpövuuc 458.

icTdot = icTr||Lii 353. 459.

icTÖc 29. 444.

Icxdc 29. 417.

icxupiac 424.

icuuc i-^ icuuc 200.

ixOurjpöc 449.

ixOuiKÖc 113. 453.

ixeOc (Flexion) 267.

'llUCflTTOC, 'lujcrjTTioc 174.

K.

KU = Kai 105.

KaßdxoKGC = KaTr(TT)döo-

K0C(?) 185. 288.

Ka0d(TTep) 485.

Kaöapeüuu 463.

Ka9' ev (KoOev) 485.

KaöqKÖvTUUC 458.

KaöriKUiric 13.

KttOriKUJ 492.

KaOöXou 486.

KoGöpiuiov 428.

KaOÖTi 485;

KaGucTep^uu 22.

KttO' ücxepov (KaGücrepov)

485.

KoGuüc 485.

Kai elidiert (k^v, kouk,

Koüe^v) 17. 156.

Kaivi2[iiu 33.

KaipoTJipda) 461.

Kaiuu — Kdo) 104 f.

KÖKIC — KlKl 37.

KaKüiKüvo|uia 425.

KOKoXoYia 428.

KaKOTTlfjTUJV "t^ß.

KaKorexv^uu 462.

KttKOTexvia 428.

KaKorpÖTTUtc 458.

KOKOiix^uJ 462.

KUKOviJic 477.

Ka\a|.ieia 418.

KaXauiKÖc 453.

KaXa.uoupfeuj 462.

KaXXuvTrjc 443.

KoWüviu 466.

KaiLiapöo) — Kaf.idpuDCic 22.

437. 463.

KauriXixric 442.

Kduivoc, 1*1 261.

Kcivöpa = kot' (xvbpa 145.

247.

Kavtiq)öpoc 474.

KdvLUTTOC 175.

KaTTrjXeiov i,-f|Ov) 75. 420.

KatTtiXic 433.

KapTieia 417.

KdpTTijaoc 449.

Käc— Kocfic 41. 215. 416.

Kaceirac (ägypt.) 38.

Kac(c)oTroiC)C 215. 473.

Kaxd, Kaxrjv = Kaxd xd,

Kaxd xriv 247. 491.

Kaxdßa 3.

KuxaßidZuu 385.

KoxaßoXi'i 423.

KÜXUßoCKlU 491.

Kaxdßpoxoc 483.

KaxdYaioc — Kaxd^eCOoc

107. 448.

Kaxdyvuuciua 434.

KuxaYpcxqJi'T 421.

KaxuYUJYtMOC 449.

KOxaYt-UYiov 431.

Kaxaöiaip^uu 499.

Kaxa&iKdJ;iu 491.

KaxoKXeic 128. 476.

KaxaKXüZiuj 492

KaxaKXuc|nöc 437.

KaxdKVJiiLioc 482.

KaxaKoXouOfcUJ 491.

KaxaKoXu|Lißd(.u 492.

KaxaKpux^uj 492.

KaxaXi(p>'i 111. 422.

KaxuXoiTTOc 483.

KuxuXüxiC|Li6c 435.

KUxdXu|ua 434.

Kaxauexp^iu 492.

Kux' ävhpu(KUxav&pa)485.

Kaxavo.uiZiu 491.

Kuxavxdiu 491.

KaxaviuxiZioiuai 491.

KaxaEOtu 491.

KOXOTT6lpdui(?) 491.

Kitx«TTt'iE 476.
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KaTHTTXnXTUJ 223.

KaTUTTopeüofiai 491.

KaTaiTOCTtWo) 499.

KaTOTTpoiiiiui 499.

KaxapdiKTric '-«o KUTappd-

KTr)C 213.

KUTapieiLituj 492.

KOTÖppiv 213. 482.

KOTapriciuöc 20. 436.

kot' äpxäc (Karapxoic)

486.

Kaxapxil 422.

KaTaCKOTTCÜUU 491.

KaTacirevbuu 33.

KaracTTopd 422.

KaracTaxiKÖc 452.

KaTucxeAXuu 33.

KttT-acTox^uJ 491.

KaTacqppayiZ^oiaai 492.

KaTacxoX^uu 491.

KoiTaTaxeuj 461.

KaTaToX.,uduu 491.

KaracpiAeuj 492.

Kaxaqpopd 422.

KaxdqppaKTOc 455.

Kaxä cpü\\ov(Kaxdcpu\\ov)

485.

Koxaqpuxeüuu 491.

Kaxdxpricic 438.

Kaxaxuxripia 440.

KaxaxuDpiCfaöc 436.

Kaxe"fTuduu 492.

KaxeYTÜilcic 438.

Kaxevavxi 242. 457.

KoxeHepxo.uai 499.

Kaxepfotcia 428.

Kdxepfov 475.

KaxoiKia 426.

KaxoiKiKÖc 453.

Kaxoxn 22. 422.

Kaxöxi|uoc 449.

Kdxuj(i) 136.

KdxuuGev 240.

Kaxuj|LiriX.öc(?) 455.

KttuOiLioc 437.

Kaüxoüc = Ka(T)' aüxoüc
145. 247.

Kebpia 426.

KevxpixrjC 442.

Kevuu|na 434.

Kcpa.uoupYÖc 472.

KepKccoüxa — KepKecoÖKa
— Kepxecoöxo. 172 f.

KepKeucipic — KepKeoc'ipic

10.

KeOx\ov(?) 416.

Kexupxcixeviijc 458.

KriöeiuoviKUJC 457.

Kirrroupöc 15.

Kißujxöc, r) 41. 261.

Ki6apicxric443.

KiOubv, KiBujviüv 16. 184.

KlKl 37.

KiKioupYÖc 472.

KiKiocpöpoc 481.

Kivvd]uuu|Liov (semit.i 40.

219.

KICCÖC --^ KIXXÖC 223.

Kicxr] 29.

KIXUÜV 41.

KXdYiu = KXduu 105. 168.

KXaio) — KXduj 105.

KXacxöOpiS 477.

kXocxöc 400. 454.

KXauGuj 507.

KXeiboTTOiöc 128. 473.

KXei6ouxeuj 128. 461.

KXeic — KXeiLu etc. 128.

Flexion v. kXcic 272.

KXeuTidxpa — KXeoTcdxpa

10.

xXripouxiKÖc (3 Endg.;291.

KXnxuup 283. 445.

KXißavoc 7. 41. 188.

KXuucxrip (KXoicxeipmv ge-

schrieben) 79. 507.

KXujcxfipiov 440.

KvriKivoc 450.

KVfiKOC, Tf\ 261.

KvuücceGe ^ YvuucecGe 170.

KoiXdc 417.

KOiXia 426.

KOiXoYCveioc 477.

KoiXöcxaG|.ioc 477.

KoiXöqpGaX)Lioc 478.

KoiXa)|ua 433.

Koiudoiuai 33.

Koi|ni2uj 507.

KOivf](i) 123 f.

KOlVOblKOlOV 468.

KüivoXoYeo|uai — koivoXo-

Yia 23. 426.

KOIVUÜV — KOtVOJVÖC 446.

KOIVUUVIKÖC 454.

KOixdZuu 507.

KoiXTi 289.

KOixu'jv 446.

KoXXouGric—KoXXoOGuj 285.

KoXXußicxnc 443.

KoXÖKuvGoc, KoXüKUVXa,

KOXUKIVXOC, KOXOKUVGI-

voc, KoXoKÜvxivoc etc.

16. 17S.

KoXÜKivxoc, T) 101. 26.;.

KÖ|uri (Laub) 29.

KÖvbu (persischj 43. 267.

Kovia 427.

Koviacic 438.

Koviaxric 442.

KOviaxiKÖc 452.

Koireüc 420.

KOTTOuc Trap^x^'v 29.

KÖTTpiOV 428.

KOTTpÖEuCXOC 472.

Kopdciov 429.

KopbaKicxric 443.

KÖpiov 432.

KÖpceov (nicht KÖpciov) 82.

KOCKiveuxiKÖc 452.

KOCKiveüuj 463.

KoxuXeicxi 457.

KouGev 17. 156.

Koüpac = KÖpac 117.

Kouqpeia 418.

Kocpiviov 428.

Kpd^ßri '-^ Kpdßr) 190.

Kpdvoc, )'] 261.

KpdcTic — YPÖcxic 170.

Kpdxriac 438.

Kpdxicxoc 298.

Kpeac (Flexioni 276.

KpiGÖTTupoc 468.

KplKOC 189.

Kpi|ua 435.

Kpioxdqpoc 473.

KpOKÖÖlXoC — KOpKÖÖlXoC

39. 93. 189.

KpoKOÖiXoxdqpiov 431.

Kpo|LißuoixujXr|C 169. 424.

Kp6,UUU0Vf^KpÖ]UU0V 2181'.

Kpöveiov (Kpöviov) 420.

Kpöxacpoc 189.

KpoxLUvrj 423.

Kpoxujvoqpöpoc 481.

Kxepa = Kxepea 149.

Kxrivoxpöcpoc 473.

KÜaGoc 16.

Kußepvrixric — Yußepvnxi-jc

170.
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KÜÖpa — x'JTpa 16. 184.

KÜKIOC — KIKIOC 103.

KUKXoeibric 478.

Ku\i\)ficTi(c) 13. 37.

kO|uivov 40.

Kuvcxf-iua 113.

KUviqYÖc 5. 471.

KUpieia 92. 417.

Kupieüuu — KUpeüuj 147.

KÜpioc (drei Endungen)

292; -lUC 458.

KÜ0UJ (irpoc-, CUY-) 33.

Kupuucic 439.

Kuüiöiov 132. 428.

Kdiioc (Kcuioc) 132.

KUU|.iapx6U) 461.

KU)|udpxilc — Kai|.iC'.pxoc

256 f.

Kiu|uapxiM 427.

KUj|Liacia 428.

Kiu|ueT6Tric = KM}j.Y]-^eTr]C

04. 441.

KUJ^^TrlC 441.

Kiu)aiTr)C 442.

Kuu.uo'fpaiufaaTeia (— ria)

74. 418.

Ki)U|LiOTpa|U|uaTeOc 467.

KUJ|ao|UicGujTric 443.

A.

Xaäpxima 434.

Xaapxia 427.

Xaßd 3.

XaßOpivGoc 39.

XdYCiva, XaYÜvia 147. 429.

AöYoc — Aa^uOc 285 f.

Xüepai 119.

XaKTi^oi 34.

XdXoc, ö, 1^ 290.

Xa|UTTd6iov 507.

XaSöc 258. 472. 1

XaoYpacpia 420.
j

XaoKpiTrjC 442.

Xaöc 10. 27. 29. 259.

AapicaToc 215.

Xaxoiu^uj 460.

XaTOM(|n)ic 218. 432.

XaTÖ|Lioc 473.

AuÜKr), AaüKOC = rXaÜKii,

rXaöKoc 166. 1

Xuxaveia 417.
|

Xaxavic|uöc 437.

Xavjjdvr] <^^ Ka\x\[iävY] 191.

M ay sor, l'HpyruaKninituutik.

Xeia, XeiTOup-feuu, Xeiroup-

Yia — \r\a 127 f. 462.

XeiTOupY>l« = XeiToupYeia

(gew. XeiToupYia) 'ii-

XeiToupYiKÖc 128. 452.

XeiToupYÖc(XiToupYÖc)118.

128. 472.

XeiTOupYÜJv = XeiToupYiOüv

147.

XeiTpr|C 12.

XeKÖvr) 58.

XeiTOupYia 74. 426.

XeoToupYHcai = Xeixoup-

Yrjcai 153.

X^TTUU 34.

XecüJvic — Xecuuveia 38.

418.

AeÜKioc 114.

XeuKouerujTTOc 31.

XeuKÖxpujc 296.

XeÜKuu.ua 434.

Xriicxripiov 122. 439.

Xriicxric — Xi-|cxric 122 f.

Xiiicxujp 29. 122.

X(-|KÜeiov 429.

Xi'iKuGoc, r\ 261.

Kf\fj.a = Xfi|Li|ua 214.

Xr^iui^Jic — \f\\\i\c (dvxi-,

e'Y-, ^'ri-, irapd-, irpöcX.)

194 f.

Xrivöc, 6, 1^1 262.

Xrjvuuv 446.

Xripubibr-jC 136. 478.

Xr)CxiKÖc 454.

Xrixnpioc (?) oder Xr|<c)>-

xfipioc 27.

Ar|ujvi&ric — AcLuviörjc 77.

Xiav 456.

Xißavoc s. cxeqpaXißavoc.

Xißavuuxöc, XißavuuxiKÖc 40.

453.

XißudpxrjC 257.

Aißün — Außüii 101.

XiOeia (XiGia) 418.

XiOriYÖc 5. 481.

XiOiKÖC 453.

XiOivoc 150.

XiBüKüTT^UJ 461.

XiOoc, ö, \) 262.

Xi|a|Lia = X6i|U|Lia (nicht

= Xfi|u,ua) 84.

XiMva(cxnc) 443.

Xiuoc, ö, i) 8.

XiuTTdvuu 465.

Xivoöc 293.

Xivocpdvxr)C statt Xivouqpdv-

xr]c oder XivuqpdvxrjC

97. 149. 441.

Xivuqf)avxeTov 420.

Xtvuqpc'.vxiKÖC 453.

Xivuqpoc 473.

Xivujvia 426.

XiTTÖKevxpoc 508.

XiTTOviJUxeuj 462.

XoYdpiov 429.

XoYe(i)c'. 67. 417.

XÖY6u^a 433.

XoYEUxripiov 440.

XoYeuxnc 442.

XoYeuxiKÖc 453.

XoYeüu) 463.

XÖYiMOC 23.

XoYicxripiov 440.

Xoeuu I er^OTiÖ^vxa 1 402. 460.

XOITTÖC — XOTTÖC, X0<^1^-

iroYpaqpeuu 109. 460.

Xo-rrdc 109. 417.

XoxaYÖc, XüxctYio, CTriXöxa-

YOC 5.

Xoxic.uöc 436.

Xuirripöc 449.

Xuxpöojuai 464.

Xüxpuucic 438.

Xuxvia 425.

Xiüia (s. auch dtuiXia) 3 7 f.

Xiüioc 136.

Xiüxicf.ia 506.

Xujxöc 37. 41.

MdKexa 423.

|LiaKpö06v 240.

juaKpoiTpöciuTTOC 477.

liiaXoTTapaüa 9. 118.

ludvec (?) 6.

ludpaOpov r>^' jndpaGov 188.

Mapaioc — Mappaioc 213.

|ndpcnT(TT)oc, LiapciTTTTiov

42. 103.

ladpxuc (Flexion) 283.

Mdpiuv — Mdppiuv 218.

MaccaXuixai MaccaXiiü-

rai 14.

|.iacxiYoqpöpoc 471.

|ndx«ip«, uaxinpnt, -p'l'i

(-poc, -pai) 12.

34
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|uax"ipocpöpoc 474.

lidXiMOC 449.

jußoüXriciv 109.

fi6YaX6?)oEoc 2ß.

|U6YaXo|a^peia 419.

^e-(a\6(pQa\}J.oc 477.

|ue9ep(UTiveüuj 492.

lueOoTTUjpivöc 202. 450.

|LieiT- in ^|Liei£a, e|ueix6ri,

öluetEia, äiaeiKTOc, cvpi-

jueiKTOC, ^TTi|ueiEic 91.

|ueic, iLirivöc, |ur|vi, |ufiva,

|aävec(?) G. 25.

lueiuuv 298.

jueXÖYXpiwc — |Li€\d-fXPOwc

296 f.

|ueXäv6eiov — |ueXdver|v

(McXdveiov) 75. 154. 420.

lneXavobÖKOv 17. 171. 474.

|aeXavocTraXdKiccal73. 451.

477.

laeXicca 222.

lueXiccoupYÖc 222. 472.

laeXiTÖppuToc 508.

laeXiTuuua 2D. 435.

jueXixepuJou == lueXixpöou

155.

lueXixpujc— |ueXixpouc296f.

Mev(v)eac 214.

luepibdpxic 257.

|Liepi|nva 29.

|uepic|u6c 437.

|iecr||ußpivöc 25. 450.

lueciöioc 451.

fiecibiöuu 463.

|uecÖT60C 68. 294. 448.

luecovÜKTioc 25.

luecopei — |uecopri(i) 78.

125.

juerd 492.

luexdßoXoc 476.

jueTabioiK^uu 499.

luexaKaXeo) 492.

laexdKeiuai 492.

lnexaKXripoux^uj 492.

|iexanic6öuu 492.

juexa-rropeüoiuai 492.

luexacxicxric 441.

luexeireixa 242.

lnexeTTrfpaqpi'i 422.

luexeTTifpdcpuj 500.

luexoxoc 484.

ja^xpiiiua 435.

-182.

|U6xpr|xr)C 444.

M^xpioc, 6, fi 290.

ILiexujTTriböv 456.

luexamiac 424.

Mexip — Mcxeip (ägypt.

Monat) 94.

M^Xpi — H^Xpic 243 f.

|ur|ba|Liö9ev — luriGaiuoö,

|ur|&a)ud)C — uriOamliC

182.

juribeic — juriOeic 180-

Mriberepoc 182. 312.

jLiriXiuxri 454.

lariviaioc 448.

|ur|vieToc (-fioc) 74. 107.

448.

lurivoeiörjc 478.

lurixe '^ }Jir\be 177.

larixev = |ar)xe (niclit =
|ur]bev) 180.

fiiqxpiKÖc 454.

MiepabdxrjC 62.

luiKpöc (nicht CjaiKpöc) 204.

)Lll|UVt1CKUJ 123.

laivupi^uu 507.

Mivuuc (flektiert) 260.

luicfuu (faeicfuj) 23. 91.

luicOapveuu 462.

luicoTTOvripeuu 462.

|LiicoTTOvrip(a 425.

luicoTTÖvripoc 481.

luicoTTOvripuuc 457.

ILiixpa 120.

MixuXr|v[aiuji] — Muxi-

XfivTi 101.

lavd (semit.) 40.

luvmeToc 107. 448.

)ave(a 127 f.

MvrjYcioc, Mvi'iuioc, Mvi^-

loc, Mvduioc 115. 168;

sonstige Flexion 264.

luÖYic — |u6Xic 17. 188.

luoipa, fioipric 12.

jnöXußboc, luöXißoc

167.

|Lt6vapxoc 256.

|Liövi)uoc 449.

jnoviöc 507.

jnovoYpacpoc 474.

jaovÖKOixoc 508.

fioXSripöc 449.

fxuKxrip 29.

MuXacceOc 215.

101 f.

laupeiyöc 471.

laupidpoupoc 317.

juupiKivoc 40.

Mupivi") 213,

inüpioc 317.

HÜpov, luüpcivoc 40. 220.

450.

luupxoTTUjXric 424.

|aüc ('auch EigennameMüg
267.

luvjcxrjc 441.

juatiov (ägypt.) 38.

|nuücTiov(?) 432.

N.

vdßXu (e-rri xöv vdßXa, Orts-

bezeichnung; 42.

VOKÖpOC 7.

vaöc — veuuc 10. 259.

vaüßiov (ägyptisch?) 38.

vauKXripoudxi.uoc 469.

vauXobÖKOc 17. 171.

vaüXoKoc = vauXoxoc 172.

vaOc (flektiert) 269.

vauxeia (vauxia) 418.

veavicKoc 430.

veKpiü 425.

NeKxovüßiu(i) 136. 260.

veovxuju (ägypt. Salbe) 39.

Necpopcoüxoc— Neqjepcoö-

Xoc 96.

vr\TTioc 31.

vr]au)xic 31.

vf|Coc, f] 261.

NiKdvuup (Flexion) 283.

viKTi, viKOC, viKriqpöpoc,

lepoviKai, BepeviKri, 'Itt-

TTÖVIKOC, NiKdvuup, NlK^V

paxoc etc. 93.

vixpov, vixpia, vixpiKÖc '^

Xixpov etc. 9. 41. 18Sf.

424.

vo|uapxeai 461.

vo|udpxvic 257.

vojuapxioi 426.

vocqpiZuu 465.

voujurivia, Nouiut^vioc 153.

vuvi 456.

vuuxoqpöpoc 481.

SavbiKÖc — EavxiKÖc —
EavGiKÖc 176. 180.
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EevÜuu 465.

EeviKÖc 454.

Eeviov 432.

EevobÖKioc (Eigenname)

171.

EouGÖTTxepoc 508.

EuXiKÖc 453.

EuXiTic 451.

Eüv — cüv 210.

Eucxrip 439.

Eücrpa, ri 444.

Euuj 34.

O.

ößoXöc 96.

ö-föoiriKOVTa 110.

ÖYÖooc — ojbovc 294.

öbe 308.

öbiov 431.

öboiToia 110. 426.

öböc, Y] 261.

öbuuKOVTU 15. 166.

öOoviripöc 449.

69ÖVIOV 42.

öBoviOTTUüXric 424.

oiKeioc für das Reflexiv-

pronomen 308.

oiKeiÖTric 444.

oIk6TIKÖc 454.

oiKriceuuc— oiK^ceujc, aber

nur oiKriiLia 66. 435.

olKriTripiov 29.

oiKoboiun 422.

oiKOTTeöiKÖc, 6, r^ 291. 453.

oiKOupöc 15.

oiväpiov 429.

oiviKÖc 453.

oivoXoYict 424.

oivoTTOiecu 460.

oivoTTÖxric 441.

olvoqpöpoc 31. 481.

ÖKTaerripic 315. 433.

ÖKTIJÜI 136.

öXßioc, ö, ^ 290.

öXiYOVjJUX^^JU 460.

öXioc — öXi-foc 163 f.

öXocxepilc 2*.

öXupa, -pnc (-pac) 12.

öXOpivoc 450.

ÖXupOKÖTTOC 471.

ö|aaXiZuj 465.

oniua i^uxric 26.

önoöu|aaööv 456. 485.

öuoXo-fouuevuL'C 458.

6|uÖTi,uoc 32. 478.

öv = ö 310.

öveipoc, ö 263.

övi-jXacia 427.

övriXdxric 441.

övoc, 6, x] 262.

öEoc 276.

öEüp(p)iv 213.

'OEüpuYXC— 'OEöpUYX« 9 ^ •

ÖTTJiviKa 309.

örrOaXuöc 174.
,

ÖTT(e)icuu(i) 136.

ÖTTÖC (vgl. TTUTia'l 102.

ÖTTÖTepOC — ÖTTOTepocoOv

312.

ÖTTxaveüc 420.

ÖTTTOtVO) 465.

ÖTTTÖC 454.

OTTudZuu (öiTuac6d)ue9a)

112. 383.

ÖTTUUCÖriTTOTOÜV 312.

öpaua 435.

öpacic 438.

öp-fudc 112.

öpOpixepov 297.

öpiov 432.

öpKiSoj 465.

6pKuu,uÖTr|C 441.

öpv'.E begegnet erst in

römischer Zeit: öpviEi

Kai Trepicrepaic Lond. I

(Nr. 131) p. 173, 125;

175,202; 177,254; 179,

304; 181,381; 182, 423

(78—79P).

öpvic — öpveov 272.

Öpoc (= Wächter, Auf-

seher?) 416.

öpoöca — oüpoöca 116.

'Opcevoüqpic — 'Opcevoö-

TTic 174. 'Opcevouqjifjov

75. 92.

öpq)aveia (öpqpavia) 4is.

öpxncTHC 443.

öcbriTTOToOv 312

'Ocepäiric — 'Ocopäiric 95.

öc Kai und ö Kai i^bci

Doppelnamen) 311.

öciörnc 444.

ÖCTrpiov (^nicht ÖCTrpeov^ 82.

ÖCTÜpiov 507.

öcTic, ücnep 310.

ÖCTlCOOv 312. ÜJITIVIOÜV

und ujiTivoöv, rjTiviouv

(l^TlveiOÜv), ÖVTIVOÖV

157.

ÖTt ^— ÖlÖTl 161.

ÖTTi ^in Prosa I 219.

OviaXepioc 119.

ouba.uJjc— ou0u|uö6ev 182.

oübeivouca für ujbivouca

94. 99.

oubeic — oö0€ic 180 ff.

oupoTÖc 470.

oupdvioc, ö, x] 290.

oupov, TÖ 116.

eure '^«j o\)bi 177.

oÖTUj(i) — oÖTUuc 136. 242 f.

oOxi 456.

öqppöc 267.

öxeTeOuj 463.

öxeTÖc 444.

öxupöuu, öxupuj|ua 96. 435.

öv|;dpiov 429.

öv4;i|noc 32.

övpi.uujc 458.

övpiTepov 297.

öi^iJÜviov 432.

II.

Traeivöc?) 450.

TTttibdpiov 429.

TTaibapiuübric 478.

iraiöiKÖc 454.

TTai6icK>i 430.

irdKTUJCic 437.

TTaXai<c)>,uocOvri 205.

iraXaiCTiTC 105. 444.

iraXacxr] 105.

iraXiuTTpax^uj 460.

TidXiv — irdXi 240 f. 457.

TTaXixpaxn^i'^'-'J ^**'^-

iraXXaKT'i 41.

nduTToboc für irdußoxoc

185.

TTCtv = irdvxa (aco. sing.)

199.

TTav6r|M'K'1 -'^l- "^"''^•

TTdvr||noc — TTuvauoc —
TTdv€,uoc Monat 14. 63.

Tidvöeoc 479.

TTavxÜTTaciv 239 f.

Travxaxn 124.

Travxaxoü 457.

Tidvxii 124.

34*
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TTUVToBev 2-40.

TravTO.urflc ö07.

-rTavTOTTUÜXric 424.

iravToö 457.

TravucpüXaE (V) 475.

irdTTUC — iräiTTroc — Trpö-

-rraTTTTOC 215.

TraTTVjpivoc 37. 450.

TraTTupoeibnc 37. 478.

TTÖTTUpoc (Etymologie) 37.

103.

TTapd 492.

TTapaßoXi'i 422.

TTapaypacpi'i 423.

irapdbeicoc (persisch) 43.

Trapaöox'l 422.

Ttapa^uYii 422.

TTapdOecic 437.

TrapaBi'iKri 23.

irapaiTioc 483.

TTapaKdOiifiai 500.

TTapaKaBicxriiLii 500.

irapdKtiiaai (transitiv) 493.

TrapaKoX.ou6eai 493.

irapaKaxacpOeipuu 500.

uapaKaxexuJ 500.

irapÖKaucic 437.

"irapaKoüuj 493.

iTapaK0,uibri 422.

-rrapaXduvjjecOai 13. 195.

TTapdXi'i(|u)v^ic 194 f.

TrapdXAiiXoc 483.

TTapoXo-feia 417.

TrapaXoTeuuu 492.

•n-apaXoYi2!o|Liai 493.

iTapa|U€Tpeuj 493.

irapavayivubcKUJ 500.

Trapd-TTaiYMC 433.

TTapaTTÖX\u|ni 500.

TrapaiTopeuoiLiai 492.

TrapdTTT(.u,ua 434.

irapaTTUjXeuu 492.

-rrapapiO.ueiu 492.

irapdciToc 32.

uapacTrovbeuj 462.

TrapacTeXXuu 492.

TrapacTpaTiiYiö "127.

irapacuYYPöcpeuu 462.

TTüpacuYYPcqPn 4:22.

TrapacqppaYiZioiuai 492.

TTapacqppaYiCf^öc (Tiapa-

cqjpaYi^MÖc) 435

irapacxicxeia 418.

7rapacxicT>ic 441.

'rrapacxiCTiKÖc(drei Eiiduu-

gen) 291. 453.

TTopdracic 438.

TTaparrip^iu 493.

irapaüa, -rrapöa, Trapoüa 9.

113.

Trapauxd (irup' auxd) 486.

-rrapacpiriui 500.

TrapacppuYuviZ^uj 492.

irapaqppuYavicuöc 435.

TTapaxeipeuJ 460.

irapaxeuJ 492.

TTapaxpn^a 486.

irapaxuuptTCic 438.

Trdpebpoc 32.

-rrapeicdYUJ 500.

irapeicqpepuu 500.

uapeiußdXXuu 500.

TrapeiuTTriöduj 500.

TTape.uirXeKUü 500.

irapevOecic 438.

TTapevoxXeo) 500.

-rrdpeE 23. 225. 486.

TTape-rrexuj 500.

TTapeTTiYpdqpo) 500.

TTapeiTibriiLieuj 460.

irapeTTibri.uoc 483.

-rrapeTTicxeXXuü 500.

TTöpeüpecic 438.

Trapecpeöpeüuu 500.

irapGevoc — -rrapGevi-) 262 f.

Trapö&ioc 483.

-irdpoiKOC 484.

Trapo|uoXoYeuD 492.

TTapopduu 493.

irapöpioc 450.

Trdpoc 32.

'n:ap(p))'ida 213.

irapuqpaivuu 492.

uäc : aTtac 161 f.

-iracÖocpopoc für -rracxo-

cpöpoc 178.

iracTrepfaeiov 420.

uacTrepiuri 435.

TTüCXoqJÖpiov 432.

iracxocpöpoc 178. 473.

iraxpiKÖc (drei Enduugeu)
291.

TTaxpöOev 240.

TTaxpoKXeouc — TTaxpÖK-

Xou 288.

-rraxpiLioc 132.

TTUXuppiv 213. 477.

TraxuOv — -rraxüivc— iraxüJ-

voc — Traxövec 208.

TreZifii 124.

TTCieavüYKri 469.

TTeiTTepl (TTfeTTepl) 43.

TTflucdc — TTeucctic 167.

-rr^iuxoc = tteiuttxoc 166.

TTevöt'Tiuepoc 315.

TT^vOoc (Flexion; 276 f.

Trevixpöc 32.

TTevxaexfi 315.

irevxaKaibeKaxoc = irevxe-

Kai&eKOXOC 60. 315.

TTevxaKociapxoc 256.

TTevxdirrixuc 295.

irevxaTrXoöv 293. 315.

trevxdpoupoc 315.

-nevxdxoa 294. 315.

irevxeKaibeKa 316.

TTeirXöuqpoc 473.

ire-TTXöc 454.

Trepav 241.

TTepYdoc — TTepYaioc 104.

-irepi 493.

TTepiaXiqjt] 111.

TTepißißpujCKU) 493.

irepiYpdqpuu 493.

TTepibemvov 476.

TrepibeHiov 431.

TTepieiXeuu 493.

Trepicuu|Lia 433.

TrepiKaBiZo) 500.

7TepiK6i|uai an sich haben
34.

irepiKeqpaXaia 448.

TrepiKXu(c)xoc (vfjcoc) 27.

irepiXeiTTUu 493.

Trepif-iexpoc, i'i 476.

TTepiobeuLU 462.

-rrepioiKoc (drei Endungen)
292.

uepicxacic 439.

irepicxeXfia 434.

'iTepicx(e)pi6eüc 146. 430.

Trepicxepic 430.

TTepicxepuiv 445.

TrepicuYXUJpeuj 500.

Ttepixeiuvuu 493.

irepixpaxn'^'^iov 428.

irepiqaepeia 419.

TrepixuJ.ua 434.

-rrepcea (später Trepcia) 82.
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Trepuci (ohne v) 239 f.

TTepucivöc 450.

•tTexacoc', geschrieben -rre-

öacoc 175.

irexeivöc 32.

TTeTeucopäiTic 10.

TTeToßdcTic — TTeToußdcTic

117.

TTexocoCixoc — TTeTecoO-

Xoc 97.

treTpaiCac) 32.

-TTllXlVOC 450.

irriXoTTOÜa 110. 425.

Trr|/\oupYÖc 508.

Trrixicuöc 436.

irrixuc 267.

TTiXiov 429.

TTiva 214.

tricov 215.

-rriccri 222.

-rriTTCiKiov 228. 429.

TTITUC 267.

Tr\avi'iTr|C 441.

irXaTUTrpöcuJiTOC 477.

'rr\e(i)ov(iKi(c) 244.

TiKfovdZai 464.

TrXeövacua 434.

iTXe(i)uj(i) 136.

irXeiuJv '-^ TrXeuJv, irXeiov

-^^ ttX^ov, irXeiov- f^o -nXe-

ov- 68 f.

uXeiliv = -rrXeövuuv 247.

irXriäc — -rrXeiäc 74.

TrXfjov, uXriuu, uXriociv =
irXeTov, TrXeiuj, irXeiociv

75.

TTXiqovetia — uXeoveEia 77.

uXripric indeklinabel ge-

braucht, 63 f.

TTXivOivoc 450.

uXivGoc, T^ 262.

TTXiveo(u)XKia 425.

ttXivGouXköc 160. 481.

ttXoOc (dvd-, ^K-, Kard-,

-irepiTTXouc) 257.

TiXOci^oc 449.

ttXujtöc 23.

-TTOl^UJ TTO^LU 108 f.

TTOi|uriv 471.

ITÖKOl 29.

TTOKÖqJOUC = TTOKÜq)OUC

(vgl. Xivuqpoc) 97. 203.

473.

TToXeuaioc -^ TTxoXeuaioc

167.

TToX^mieTov, 2. Hand TioXei-

meiov 77 92. 419.

TToXixeu.ua 435.

TToXXdKl — TToXXdKtc 244.

TToXuÖ€UKi"|c, TloXubeKi-|c

114

TTOXU.UITOC 32.

TToXOv&iKOC 197.

TToXuirepxuJv 205.

-rroXuTTXacidZuu 464.

TToXüprivoc — TToXupp)ivioc

213.

TToXuxeipia 427.

TToXuujpeuu 462.

iToXuujpia 99. 426.

TTopeiov 420. -eov 68.

-f|Ov 75.

iTopeuT>'ic 443.

TTopOuic. geschrieben TTpoG-

^ic 189. 433.

TTÖpTlC 29.

TTopcpupa, -prjc (-pac) 12.

TTOpqpupiKÖc 453.

TTociöeujv (Monat'i 68. 93.

TTOTa^ocpuXaKic 433.

TroTnpi(o)v 260.

TTOTlZ^lU 465.

iT0Tic|Li6c 436.

TTpayiLiaTiKÖc 453.

-rrpaeujc 121. 458.

TTpaKTOpeia 417.

TTpaKTÖpeioc 448.

TTpdKTUUp 445.

TTpai-iareia = -apa'fyiareia

166.

TTpüEif-ioc 449.

TTpdcCUU f^ TTpdTTUL) 223.

TrpaTi'ipiov 440.

irpeiTÖvTUJC 458.

irpecßeTov 29.

-irpecßeuTrjc 255. 444.

iTpecßÜTric^^iTpocßiiTi-ic97.

TTpö 493.

irpoaYvo^LU 493.

irpößaxov 269.

TTpoavdKei|.iai 500.

upoavaX^Y^iJ ^^00.

TTpoavax^XXui 500.

TTpoavTUvaip^uj 504.

TTpOY6UJ,U€TpfcU) 493.

irpoYoviKH 291, 453.

irpobiaXoYici-iöc 436.

Trpo6iacT€XXuj 500.

irpobücxriui 500.

TTpööotaa 434.

TTpoeY'biöuJui 500.

irpoeKKeiuai 501.

upoeKTieiiLii 501.

Trpoevex^pd^uj 493.

TTpoeTTiYpdcpuj 501.

irpoeTTiCKiiTTTOuai 501.

TTpoeqpüi.ui 501.

irpoOeciuia sc. rjuepa. 292.

428.

TTpOKdGiTuai 501.

TTpoKeqpaXoc 482.

TrpoKi'ipuEic 438.

irpoKOirn Ö06.

irpÖKTricic 438.

irpoKÜuav 476.

TTpooivoTTOietu 493.

TTpoovo.udco) 493.

TTpÖTTaTTTTOC 475.

TTpoirapicTiTui 501.

TTpoTTpaYMaxeüouai 493.

TTpOTTUjXj'lTriC 443.

irpornuXiiTiKÖc 452.

irpoTTUüXnTpia 444.

Ttpöc 494.

TTpocaYYC^i" i^S.

TTpocaYY^XXuu 494.

irpocdYYe^MC ^'^^

TrpocaYiWYic 432.

TrpocavdYUJ 501.

TrpocavaXaußdvuj 5ni.

TTpocavaTiGriiLii 501.

upocavaqpepiu 501

TTpücaTTobibiuLii 501.

TTpocaTToXXuiui 501.

TTpocaiToXoYi^ouai 501.

TTpocatTOTivu) 501.

TTpocamuGeuj 501.

TTpOCßUTJlC, TTpOCßUXepOl

(neben TrpecßuTepoii 97.

•nrpocY^v)-|,ua 431.

TTpöcYpaipoc 484.

irpochmYpdcpuj 501.

TTpochutcaqp^iu 494.

n'poc&i6YYi'*ii" '"^

TTpocbiopGuiu 501.

TTpocboxn 423.

iTpocfcYi«-'^**'TTai 21. 502.

TTpocfc^pfcit( 419.

TTpocfcbptOui 494.
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Tipoceicö^XOM"' ^01.

TTpoceictTpaccuj öOl.

TTpoceKTiBriim 501.

Trpoce|ucpuciöuj 502.

TTpocevdTTTUJ 502.

TTpocevTdccuj 502.

TrpocevxeWuj 502.

TTpoceteupicKuu 501.

TTpoceiTibexo|uai 502.

TTpOC61TlKTUO,Uai 502.

TTpoceTTivodo) Ö02.

TrpoceTncTTÖUL) 502.

TTpoceTTicTeXAai 502.

TTpoceuxi'l 421.

Trpöc0€|ua s. 9e|ua.

irpocKäeriiuai 502.

TTpocKaOiCTrim 502.

TTpocKaxaßaivai 502.

TTpocKaTaTdccu) 502.

TTpocKaTaxpriiuaTiZluj 502.

irpocKaxaxujpiZuu 502.

iTpocK\)ipöu) 494.

TrpocKUveuu 494.

TTpocKÜvr||ua 435.

TTpOCKUpU) 248.

TTpocXe-fuu 494.

TTp6cXri(fa)i|;ic 194 f.

TrpocXoYiciuöc 436.

TTpÖcXoiTTOC 482.

TTpoc|ueTpeat 494.

Trpocvoeu) 494.

Trpocvo|niZ!uj 494.

TTpocobiKÖc 453.

Trpöcoöoc, f) 202.

7Tpoco|uo\oT^UJ 494.

irpocoxil 422.

•n-pocTrai^o) 494.

TTpocTrapaYpdcpai 502.

TTpocTTapaKaAeuj 502.

TTpocirepiepxoiuai 502.

TrpocTTfi&duu 494.

TrpocTTopeuo|uai 494.

TrpoccKuXduj 493.

Ttpocrdc 417.

TTpocTücia 428.

TrpocxaTeuj 462.

iTpocxi,uriac 438.

TTpöcxi|aov (xö) 483.

TTpocuTtdpxuj (?) 502.

TrpocuTTobeiKvuiui 502.

TTpocuTTO.uevuj 502.

TTpOCUTTOXdcCUJ 502.

TTpoccpdxuuc 26. 458.

7Tpocq)UJv^UJ 34.

Trpocq)uuvricic 438.

TTpocxopriY^uJ 494.

iTpocxujpi2o|nai — TTpocxui-

p^OMai 84. 494.

TrpÖCUDTTOVf^TTÖpCUJ'TTOV 189.

Trpö xoö (TTpoxoö) 486.

-rrpoxpu-fduu 493.

TTpouTTdpxuJ 502.

TTpouTTüKeiiuai 502.

TTpocpiixeia 417.

Trpotpnxric 441.

TrpocpiAavGpiuTTeuu 493.

7Tpoxeipici.iöc 24. 436.

TTpoxeipoYpdqpoc i;:'; 471.

irpöxpeia 476.

Trpuüriv 133. 456.

TTpuJi, Trpuuei 456.

7Tpaji|uoc 136.

upujxoßöXoc 482.

irpuuxocxoAicxric 443.

Trpöjxuuc 458.

TTxepocpöpac 256. 423.

uxicdv)-] 167. 423.

TTxoXe.uaiöa — TTxoA.e|uai-

iba, TTxoXeiuaiKoc 106.

TTxoXeudou — TTxoXe)uaiou

104.

TTX&iaa 435.

TTuavouvpiuuv = TTuavov|Ji-

uüv 117.

irüeXoc, 11 16. 262.

iru0|nriv 29.

•nuXaoupöc— TTuXuuupöcl5.

TTÜpivoc 450.

TTupoeiöric 65. 478.

TTuppdKrjc 221. 455.

TTuppöc — TTüppoc, TTüp-

pioc, TTüppixoc, TTuppav-

öpoc 221.

TTUxia (iTixüa) 102.

P.

^aß6ic|a6c 115. 437.

^dßboc, f)aüöouc, paOxoic

115. 262.

^aßbocpöpoc 473.

'Pabd)uav9ov(zu 'Paöd|uav-

euc) 285.

^dibioc, /)diuuv, ^aibioup-

Yicx — ^a&ioupY>mevac,

^aeu|nf|caill9-120.426.

pdibioc, 6, IT 290.

'PaiKÖc = TpaiKÖc 166.

(iairdviov— /)acpdviov 174.

429.

pacpdvivoc — pecpdvivoc 56.

^eöua 435.

^rixüuc 458.
'

^iv 284.

plTT0C(x6) — plTTOl 286.

(böbivoc 450.

^oid — ^od 15.

^OTTdXiov 428.

^ücic 438.

^uxöv 454.

^uüit; 35. 38.

cdK(K)oc, coKKOTrripa, caK-

Koqpöpoc 41. 215. 468.

474.

caXiTiKxric f^ caXiriYKxnc

191 443.

CaXcpjibujv = CapTTiibuüv

188.

CaiuoepdEi 120.

CaTTCpuü 169.

CapaTTiYinov = CapoTrieiov,

CapaiTiriv 75. 154. 168.

CapdTric, Capa-rriaiv, Capa-

TTieiov, CapOTTidc—Cepd-

TTic, Cepameiov, Cepa-

TTidc, Cepanioiv 56 f.;

Flexion de.s Wortes

Capämc 264 f.

Capöavd-rraXXoc 218.

caupiixi-jC 441.

cüuxoTTaic s. auxÖTTaic.

ceßixiov = ceßiöiov 176.

429.

ceic|ua 434.

ceXr|vaioc 25. 448.

ceXrivieioc, — r|oc 75. 107.

448.

ce.uiöaXixrjC 441.

C€xepec6ujcav = cxepecGuu-

cav 155.

ceuxXiov (c€üxXov) 224.

criiueia, ciiiuea, crijuaia 67.

107. 418.

criinepov 224.

Cripaiußoc (für Cdpafißcc)

14.

cricaiaov — cricduivoc 41

450.
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cGevoc 29.

ci6ripoupTÖc 472.

ciönpoOc 293.

ciKuripaxov ~- ciKuriXarov

188.

ciiuoirpöcuJTTOC 508.

civaTTi (Fremdwort) 43

;

flektiert 266.

civ&uuv 42.

oxaYUJYia -^25.

ciTÖpiov 429.

cifapxia 426.

ctTiKÖc 452.

ciTO&eia 419.

ciTOKÖmiXoc 468.

ciToXoY^uj 460.

ciTo\oTia 425.

ciToXÖYOC 472.

ciT0|aeTpia 426.

ciTO|neTpiov 431.

ciTOTToeiov 420.

CITOTTOIÖC 473.

ciTUÜviov 431.

CKüqpeiov (— fjov) 74.

CKuqpoeibric 65. 478.

CKe\(c — CKeXoc 172.

CKeTTOlSUJ 464.

CK^irn — CK^TTOC 23. 289.

CKeuoTTOiöc 473.

CKeuoqpuXÜKiov 114. 431.

CKe(uioqpu\aE 114. 467.

CKeuwpia 99. 426.

CKiepöc 16. 25.

CKOIKIOV= K01K10V 204. 429.

CKÖpbov 146.

CKOiraioup^coi = ckottiuu-

pr^coi 15.

CKuXäuu '^ CKÜWuu 409.

CKuX|Liöc 436.

CoKveßTÜvic — CouKveß-

TÜVIC 117.

CoKvoTTaToc— CoKveiTaToc—

CouKeveiraToc 95. 117.

Coücivoc 450.

Couxieiov, -f)OV 75. 92.

"Xiov 92 Anmerk.

CTTÜen 29.

c-rräXaE 173.

CTravoTTUJYUJv 477.

CTrapdccuu 223.

cireTpa, crreipric 12.

CTreipavTiKÖc 197. 453.

cirXaYXvic s. C9XavYv{ör|C.

CTTOÖr) = cirouöri 116.

cirovbeTov (- f\ov) 74. 420.

CTTopiuoc, 6, r) 290. 449.

CTTupic s. cqpupic.

CTÜ&iov — cräbia 289.

CTa0|uiov 429.

CTa9|uoboTeuj 460.

CTae,uoöÖTr|C 440.

CTa9|uöc — CTaOuoi 263.

CTa6|Lioöxoc 473.

CTä|uvoc, ö, ri 8. 262.

CTOTrip — cxaTi'ipou (?) 288.

CTOTripiaioc — cxaxi-ipieioc

(-fioci 75. 107. 448.

CTCtxuc 267.

creap 273.

CTeYci2!uj 464.

CT6Y11 — CT6Y0C 30. 289.

crevoxuupeuj 23.

crevöjc 458.

cxepeöc 221.

crepecic — crepricic 65 f.

CTcqpaXißavoc 6.

CTecpaviiqpopeuu 462.

cxeqpavrjcpopia 426.

creqpdviov 429.

CTißeüc 420.

CTOixeiuJÖujc 458.

CToXiC|uöc 436.

CT6|uuj|ua 30.

cxpaxeia — cxparriia 12.

130. 419.

crparriYiov 431.

CTpaTOKt'ipuE 467.

cxpoYY^^O'n'pöcujTTOC 478.

CTUTTTreivoc 94.

CTUpiÖUU — CTUpiOlClC

(ägypt. Wort) 38.

(töv) cuYYEv^a — cuYY^vfj

296.

cuYY^vecic 438. 476.

cuYYCviKÖc (drei Endg.)

291. 507.

cuYYC'J^JPYt'JU ^'•^^

cv^^pucpocpvXui 467.

cuYKoOicTJiui 502.

cuYKaxaYpd'puJ 502.

cuYKaxaöüva) 502.

CUYKUxaivoc 484.

CUYKaxaXüuj 502.

cuYKÜpoi 348.

cuYKUj6u)vito|nai 27. 495.

cuYXeipii^wJ 495.

cuYXP«ouai 494.

cuYXP»maxi2Iuu 495.

cuKdiuivoc, r\ 41. 262.

cuKoqpavxia 427.

cijXXriv|/^c 439.

cuXXüo) (Versöhnen'; 34.

cu.ußoXoqpüXaE 467.

cüuueiKxoc 91.

cu.uuepixeüuu 495.

cuuuexpeouai 495.

cuuTTÜpeiui 503.

cuju-irapicxrim 34.

cüiu-rrac 483.

cuuTrepiXaußdvuu 503.

cuuTiepiqpepuJ 503.

cu,UTTepiqpopd 422.

cu|UTTXripuucic 438.

cujuTipoirmi 503.

cu|UTTpöcei,ui 503.

cu|UTTpocxdxr]C 475.

cüjLiTTxujac 437.

cu|U7TUjXeuj 495.

cu|U(puXaKixr|C 476.

cüjuqpuxoc 455.

cu,unjduj (^durchprügeln)

459.

cOv — Eüv 210. 494.

cuvaYUJY>'l 423.

cuvaYUJYÖc 476.

cuvaYUJvicxi]C 443.

cuvaKoXouOdiu 495.

cuvdXXoYM« 435.

cuvaXXaYMOfOYpacpia 426.

cuvaXXaY.uctxoYpdqpoc 471.

cuvdXXaEic 439.

cuvavaßaivLU 503.

cuvavaxdXXuu 503.

cuvovxduu 34.

cuvavaqjfcpiu 503.

cuvairexuJ 503.

CUvaTTÖbJiuoc 484.

cuvaTT0Öiöp(iiCKiu 503.

cuvaiTO&iöiu.ui 503.

cuvaTTocx^XXuj 503.

cuvapxia 426.

cuvYCoOxoc 107 f. 473.

cuvöaveiZiu 495.

cuvöeiTTv^u) 495.

cüvöeiTTvoc 484.

cOvöeciiioc 476.

cuvöiaXuiu 503.

cuvöiaxpißiu 503.

cüveYY^c 484.
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cuveYKaX^oi 503.

cuv6YA.a|uß(ivuj 503.

cuveöpeia (cuvebpia; 419.

cuvebpeuuu 495.

cuveicbi6uj|Lii 503.

cuveicq)^puij 503.

cuvcKTTribuuj 503.

cuveK7T\^uj 503.

cuvei-ißuivuj 503.

cuve£op|udut 503.

cuveirotYUJ 503.

cuveTTi&iöuuiai 503.

cuveTTiKeXeüuu 503.

cuve7Ti\a|Lißdvuj 503.

cuvemcqppaYiZiuj 503.

cuvepduj 495.

cuvepYeia (cuvepYia) 419.

cuvepiBoc 30.

cuveuboKeuj 495.

cuvecpiißoc 483.

cuv€x>ic 484.

cuviiYopd^o) 464.

cuvriYopiKÖc 454.

cuvGeaipeuj 495.

cuvBiacixric 442.

cuviCTOpeuu 495.

cüvvaoc 482.

cuvö6r|Yoc 5. 509.

cüvoboc, r) 262.

cuvoiKia 426.

cuvoiKiciov, -eciov 81.

cuvopia 425.

cüvoqppuc 32. 482.

cuvovpiZIuLJ 465.

cuvTTaiY^öc 436.

cuvuTroYpdcpoj 504.

cuvuTTo6i&aj|ui 504.

cuvxaKTiKÖc 453.

cuvTciccuu 495.

cuvxeXeoinai i= akt.) 495.

cuvTeTiipriiLievuJC 458.

cuvxripfcuu 495.

cuvxi^duü 495.

cuvxi,uricic 437.

cuvuupic 433.

cupicxi 457.

cupiuaia 419.

cucxpaxeüo) 496.

cucqppaYi^uj 495.

ccpoiipoeiöi'ic 478.

ccpaipujxrip 439.

cqpXavYviörjc (plur.), wohl
für ciT\aYXvi&ec(?) 63.184.

ccppaYiZu) 465.

cqjpaYic, geschr. ccppaic

164; geschr. ccpoYic 187.

C9pdYiC|ua 435.

ccppaYiC|Liöc 436.

ccpupiöiov 429.

ccpupic — cTTUpic 173.

cxeböv 456.

cxiliac 424.

cxoiviov 429.

cxoivicfiöc 436.

cuüiZiuj — cdjlü) 132. 134.

cuuiuaxiKoc 454.

cuu|uaxocpü\ai 468.

cuuiuqpeTc (aiXoupoxdqpoi),

vermutlich ägyptisch, 39.

T.

TttYn 422.

xdYMOt 435.

xaYMöxiKÖc 453.

xdöe bieOexo Testaments-

formel 308.

xaKxömcOoc 477.

xöKXÖc 454.

xa,uieiov (nicht xajueiov) 92.

TdvxaUoc 218.

xavuqpdvxiic 441.

xaTT(&U(poc(xdTnc)176.473.

xairXaeTxai (ägypt.?) 39.

xapixeufia 433.

xapixeuxt'ic 444.

xapixi]pöc — xaXixnpoc

188. 449.

xdpixoc (Flexion) 276 f.

xaiipe(i)oc 32. 67. 448.

xaüxocauxü 116.

xaüxuav = xouxujv (fem.)

113.

xe -^ be 177.

Teßxövic •—
- TeiTxövic —

Texüvic 166.TeTTXöic 174.

Teipiödxiic 79.

xeicuj, exeica, e'Kxeicic, Tei-

caYÖpeioc,T6icafievöc91.

xeXeiuuc 458.

xeXecxiKÖc 454.

xeXiCKUU 466.

xeXoc (Flexion) 276.

xeXujveu) 460.

xeXuüvric 424.

xeXuuvia 427.

xeXiuviKÖc 453.

xeXuQviov 431.

xec(c)apäKovxa 215. 224.

x^capec 215.

xkcapec — xfexxapec 244.

xeccapecKaibfKaxoc 318.

T^ccepa — xeccapa 14. 57.

xexavöGpit 478.

xexapxiKÖc 452.

xexapxomuXric 424.

xexeYMfvoc = xexaYln^voc

57.

xexpoYuuviac 424.

xexpaYWJvicfaöc 437.

xexpaexripic 315. 4.^3.

xexpaKOieiKocxöc 318.

xexpaKiXiai 172.

xexpoKiCKiXiac 172.

xexpdxouc 294.

xexv(xeu)Lia 433.

xexvixric 442.

xriXiKOuxoc 311.

xr)Xivoc 450.

xfiXic (Flexion) 266.

XT]viKauxa, xriviKauxi308f.

456.

xiOnveu) 26. 186.

xi|uduj, xi|uii, xijuiöpa, xi|u-

oöxoc, Ti,uav6poc, Ti-

luöviKOC, Aiöxi|Lioc, '6x6-

xi|uri
,

qpiXöxijuoc (selten

xei^-) 93. 473.

xi,ur|xöc 454.

xifiOYpaqpict 425.

xic, xivoc, xivi 311.

xicdvri für Trxicdvr) 167.

xixxußiZuj 224. 507.

xö aijx6(v), selten xaü-

xö(v) 309.

xoioöxo (xocoOxo)— xoioö-

xov, xocoOxov 309.

xoKdc 417.

xoX^ripia 425.

xoirapxeuj 460.

xoTrdpxnc 257.

xoTTapxia 426.

xoTTOYP«|Li|iax6Üc 467.

xöpixoc — xdpixoc 60.

xop(u)veuxöc 454.

xöcoc (?) 309.

xoüveKa s. SveKa.

xouxiv 308 f.

xpaire^ixric (geschr. xpa-

TTaiZixou) 107.
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TpauiuaTiZ^iu 465.

TpeTc — Tpic 314.

TpeicKaibeKäiuTivoc 316.

TpeiCKaibeKttTOC 18. 318.

TpiaKovT(a)eTr]p(c 317.

TpiaKovxaxoiviKOC 317.

xpißaKÖc 451.

Tpißoc, Y] (poet.) 262.

TpiYOJvoc Kui xeTpäYuuvoc

479.

Tpiexripic 4:'3.

xpiripdpxri.ua 435.

xpinpapxoc 256.

xpiKU|uia 34.

xpi,ur|via 42ä.

xpi|ur)voc 478.

xpimua 30. 435.

xpiTrXoOv 293.

TpiCKüiöeKa-rraXacxoc 316.

xpiCKiXiac 172.

xpiccöc 222.

xp(cxo|uoc 479.

xpicxiXioi (xpeicxiXioi) 317.

xpixoi = xpeTc 318.

xpixiuvic if) 432.

XpOTTlKÖC 454.

TpoTTÖuu 27. 464.

TpocpeTov 420.

xpoqpixic 451.

xpoqpöc, X] 186. 262.

TpuYduu 459.

xpvjx] f^ xüpYil 189.

TpÜY»1xoc 444.

TpuuYobüxai 187.

xpubtifioc — xpiLEuf-ioc 32.

103.

TuAeTov 420.

TuXri, ^vxüXri 23.

Tuxdvo) 191.

Tuxövxojc 458.

tOxoi = xoixoi 110.

xuxxuvuu 1«3.

r.

OdXac = yväXac 164.

(idXivoc 450.

i!)Yaivnc für iJYiaivi;ic; üiai-

vuD für ÜYiaivuu 164.

ÜYiTciviu für ÜYiaivuu 168.

uYieia (nicht ÜYeia) 92.

übpaYOiYÖc 470.

O&poböxiov 172. 431.

vi&poqpöpoc 474. 481.

üöpoxöoc 258.

üexöc 30. 444.

uiöc — ueTc 9. 113. 263.

üXr) bildlich (evßeßXriKav

iL)|uäc eic vXr\v) 34.

övic 214. 416.

uocpopßör 474.

liiraiOpoc 483.

ÜTTapxixeKxoiv 475.

ÜTTöpxoc 476.

üiracxoXeuj 496.

üireEaipeu) 504.

ÜTTepauYeiw 496.

üirepßepexaTocf^uTrepßeXe-

xaToc 188.

uTTepßoXr] (XeiTToi xtiv Oirep-

ßoXrjv) 34 f.

OirepßöXiov 431.

u-rrepeuxapicxeuü 496.

ÜTrepicxüuJ 496.

ÜTTepopduu 496.

UTTepöpioc 450.

UTTepTriTTXUu 23.

ürrepxepoc 32.

ÜTTepujiov 30. 132.; haplo-

logisch verkürzt ÜTrepojv

247.

ütroYpaqpn 422.

ÜTTÖ6ri,ua (nicht ijTT66e|ua)

66.

i)'rro6ioiKr|X)TC 443.

OiTO&icpOepoc 482.

ÜTTOÖöxiov 171. 430.

ÖTCO&üxr|C 440.

6TroKdxuj(i) 136.

iüiTOKaücxr|c 441.

ÜTTÖKeiuai (transitiv) 496.

OtTÖKKIVOC = ÜTTOKÖKKIVOC

246. 482.

ÖTTÖKXacxoc 482.

ÜTToXoYeutJ 460.

ÜTTÖi-iveua— ÜTTÖuviiua 65.

ÜTro|.ivr-|f.iaxoYpotq)^u) 461.

ÜTTo,uvii,uuxoYpacpiov 432.

ÜTTO|.ivri,uaxüYpdcpoc 471.

UTTÖTrexpoc 483.

VJTTOTTÖblOV 432.

liiroTTXOC 455; -loc 458.

UTTÖTTUppOC 221. 483.

üiropücciu 24.

x)nocKevdZ\u 496.

ÜTTÖCKviTTOC — CmöcKviqpoc

174.

{jiröcxacic 439.

ÖTTOCxpaßaiviiluj (?) 464.

496.

ÜTTÖcx^cic 439.

ÜTTOxpiripapxoc 475.

vJTTOUpYeuj 462.

ÜTTOxeipoYpacpeuu 496.

Oc, r) 267.

ücpauuoc 202. 483.

üq)avxpov 445.

uqpopßöc, üoqpopßöc 30.

^.

q)dYn(,ua) 434.

qpaKeHiüjVi?) 203.

cpaXiöc 450.

9a|uevuj6 — qpat^evujx —
Tra|ueviJÜ9 185.

cpapaY(öu) 463.

qpapudKiov 429.

cpap,uoüei — qpapuoOxi 179.

qpdoiXoc 1 Flexion; 276.

(pdcOai 34.

qpdcic 439.

qpaüüqpi — iraüjcpi — TraOüiri

186.

cpeYTOc 25.

qjepvn 30.

qpepvicu) 465.

Ogpceqpövi-] 185 f. 221.

(pidX)-] 16.

qpiXöYCtö^iAJ -Ißl-

qpiXdöeXqpoc (zwei und drei

Endungen) 292.

cpiXaKeixou = qpuXoKixou

102.

cpiXavOpujTiduj 461.

q)iXav0pujTTia 426.

qpiXdpYupoc 4SI.

qpiXauxia 425.

q)iXepnMOC 508.

cpiXoßaciXicxnc 443.

0iXoTraxepujv = -6piuv 96.

qpiXoTTUYicxi'ic 508.

qpiXd>coq)OC 4SI.

q)iXox€xvixJic 441.

qpiXoqppöcuvoC 508.

qpXeßoxou^uJ 460.

qpoiviKivoc 450.

(poiviKUJV 445.

0opeY^ß0>c '^ TTopeYtßöic

174.

qpöpexpov 445.
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qpopiKÖc 452.

cpo(po)\oYia 24(3. 425.

cpopoXÖYOc 472.

qppdap (Flexion) 273.

q)pevaTrdTric 508.

cppovTic f^ qpopvTlc 189.

cppoupapxoc 256.

fppuYavi^UJ 464.

Opuvixoc f^ (t>üpvixoc 189.

(pu^aöeOuL) 463.

qpuYobiKduu 462.

(puXaKia 427.

(pvXajcic 433.

qpuXanixric 442.

cpuXaKiTiKÖc 452.

qpuXapxoc 256.

q)uXäccuj «^j (puXdTTiu 224.

q)uucq)6poc 474.

X,

Xct = Ka(i) 105. 171.

Xaipev = -peiv 70.

Xaipr^v = -peiv 77.

XdXacfxa 147. 435.

XaXK^,ußoXoc 508.

XaXKeiov — x^^^iov 420.

430.

XaXKvibövioc 186.

XÖXkivoc 450.

XaXKOÖc 293.

XäXKa)|ua 435.

XaXKUjpüxiov 430.

Xdpic (flektiert) 271.

XapiCTripioc s. xpicrripioc.

XapoTTÖc 32.

XCtpxripöc 449.

Xdpxric 441.

Xapriov 429.

XapTOTTOiöc 473.

XeiXoc, dat. xeiXni 130. 277.

X6i|Liepivöc 450.

Xeip (Flexion) 282 f.

XeipaYiuyeuj 461.

XeipaYUÜYi|uoc 449.

Xeipi6u)TÖc 24.

XeipiZuj, xeipic|uöc, x^t-

piCTiKÖc 24. 453.

XeipiCTi'ic — xiP'<^Tric —
XepiCTric, xepoYpdcpiov

71. 283.

XeipiCTOc 298.

Xeipößioc 481.

XeipoYpacp^o» 461.

XeipoYpWfpi« 425.

XeipÖYpuqpov (pass.) 475.

XeipoYpdrpoc 471.

XeipuJ)au 30.

Xeipujvdtiov 432.

XeXifjviov 429.

X^pcoc, xepciTr|c, x(.pcevai,

Xepcöuj, xepcoKOTT^uu,

XepcoKOTTia, xepc^qpiTT-

TTOC 220. 290. 425. 462.

463. 468.

X»ive(i)oc — xn'^noc ^^- '^4-

448.

XrjvoßöcKiov 432.

XnvoßocKÖc 471.

Xiax = xoiax Hl.
XiXmpxiot 426.

XiXiapxoc 256.

XiXioi (nicht xeiXioi) 94.317.

XiXmxrip — X'XujOrip 179;

Flexion 288.

XiTuüv 41.

XiTuuvdpiov 429.

XXoiri 15. HO.
XXujpöc 32.

XÖttK = \o\aK 108.

XoaxÜTiTC s. xoXxOrric.

XoiuK — XOicX ^''^^

Xoipeioc 448.

Xoipi6iov 428.

XoXxüxric, xoXxÜTic, xoX-

Xuxeiv (oder xoaxüxric

etc.?) 39. 186.

XopriY^uJ 5- 462.

XopHYia 5. 426.

XopxdZuu 464.

XÖpxaciua 435.

XopxiKÖc 452.

XopxoßöXiov — xopTÖßoXov

431. 474.

Xopxovofar] 468.

Xoöc (Schutt) 258; (ein

Hohlmaß) 269.

Xpäc6ai(nebenxpfic6ai)19.

347.

Xpe(i)a— xpiia 68. 74. 127f.

XP^oc — XP^loc 76.

Xpr)M«TiC)aöc 437.

XPHMWTicxric 444.

XPlciiutüuL) 463.

Xpr|txnpioc(?) 440.

XPHTrip (= Kpr|xrip?) 439.

Xp'icic 437.

Xpovoxpiß^o|uai 462.

XpuciKÖc 453.

XpucoxoiKÖc 453.

Xpucoxoüc 258.

XpucoOc — xpüceoc 293.

Xpujxi^UL) 507.

XUJ|uax(Zuj 465.

XU)|uaxiKÖc 452.

XUJ)uaxiciuöc 436.

XUJiuaxoYpaqpia 425.

XuuiLiaxoqpüXaE 467.

Xujpic — X^Jüpi 245.

W.

vjjaKdbicca, ipaKobicxioc 16.

450. 451.

\|i6i66ic für vjjeuöeic 114.

\]ieXiov 16. 212.

vjJcXXivia 428.

vpeuboYpaqpeuu 462.

v|jf|qpoc, r) 262.

vpiaOoc, r\ 16. 262.

ipiXÖXOTTOC (-TTOV?) 469.

viJUYMÖc 436.

VjJUKxfip 439.

i(JUJ|uiov 429.

i2.

uJbe 134. 308.

iwöivuK (fälschlich ou6ei-

vouca geschi.) 99. 466.

ujiboöi&dcKöXoc 132. 467.

vjiböc 132.

mioeibric 478.

üjiöv 132.

iuXevocxpöq?oc 61. 473.

ubuaXia (eqp' d)|uaXiav) 425.

ÜLipifiOC 32.

uupoYpdqpoc 471.

"ßpoc — "Qppoc 218.

(Ijc (ouc) 5.

ujc (01)6' öic) 308.

(jücaOxuJC 310.

uucei 486.

5)" • U
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