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Heber die

Personal-Endungen des griechischen Verbums uiid ihre Entstehung
v o n

Dr K A R L  B U R K H A R D .

»  ie Personal-Endungen des griechischen Yerbums troten in ihrer ungetrubten Gestalt am deutlichsten in 
der II. Haupt-Conjugation auf fu hervor, insofern diese Conjugation das Eigenthumliche hat, dass sich die 
Personal-Endungen meist unmittelbar der Verbal-Wurzel anschliessen. Um diese nun an dem Verbum zu cnt- 
wickeln und in ihrer vollen Gestalt darzustellen, wahlen wir am besten das Yerbum ii fil, dessen Wurzel 
keiner Eeduplication fahig ist, wiihrend in ri&ijfu, dlów/u, lanj/u (fur ffńrztypi) die Wurzel im Prasens redu- 
plicirt erscheint und mit den verstarkten und reinen Formen (vergl. unten pag. 6) abwechselt (Ih und ; do 
und d<o; tria und arrj). Auch gewahrt dieses Verbum hei seiner Analogie mit andern verwandten Sprachen 
den Vortheil der Vergleichung, insbesondere mit dem Sanskrit, ohne welches eine sichere Entwicklung der 
Personal-Endungen nicht so leicht moglich sein diirfte.

Obwohl die Personal-Endungen des Verbums, zur Bezeichnnng dreier Personen bestimmt, fur den 
Singular, Dual und Plural besondere Formen haben, so mtissen dennoch die Formen derselben Person in 
allen drei Numeris einer gemeinsamen Betrachtung unterliegen, da der Dual und Plural einer und derselben 
Person spater aus dem Singular zu entwickeln sein werden.

Die Wurzel des Verbums elfil weist uns das Sanskr. naeh in der Form as f ) , im Griech. nnd
Lat. zu i? . es abgeschwacht; in einigen andern verwandten Sprachen, im Griech. hei Kallimachus (im Plu
ral i-fier statt ig-/xev), erscheint sie ohne das wurzelhafte tT s (pers. t e und armen. L- e ); im Sanskr. nnd 
Lat. in einigen Formen ohne das wurzelhafte 5  a (vergl. s - mas (pag. 4 Anm.) mit 31 Ił-G as - mi,
Lat.-s-um mit es-um bei Varro L. L. 8 , 57 und es-tis). Naeh diesen Vergleichen lasst sich śę ais Wurzel 
von tifil feststellen.

I. Pers. Sing., Du., Plur. des Prasens. Im Sing. bietet das Sanskr. 3TTt~G as-mi; sonach steht 
ti-fii fur G-p'> durch das pluralische 4' - fisr bestiitigt. Der Form 4' - f<‘ kommt das dor. tur ei-fii

f )  Wir bezeichnen in der Kegel nur die langen Vocale besonders und zwar durcli a im Sanskr., durch — 
im Griech.; die unbezeichnelen Vocale der Endungen und Kinderocale sind aainintlich kurz.



tialier, indem das wurzelhafte ę sich mit dem folgenden fi assimilirt hat; fi in fi - fi i ist also durch Ersatz- 
dehnung (Curtius gr. Grammat. §. 42) wegen des ausgefallenen wurzelhaften ę entstanden, indem i zu f< 
gedehnt wurde. Ohne Ersatzdehnung findet sich im Pers. ,̂1 e-m und Armen. e-m. Allen bisher beriihr- 
ten Formen aber ist der nicht zur Wurzel gehorige Consonant m gemeinschaftlicli und bildet sonach theils 
mit, theils ohne vocalische Stiitze (im Sanskr. FT mi, griech. iu , pers. ^ m, armen. >T m und lat. m, z. B. 
in laud-(e)-m) die Personal-Endung der I. Pers. Sing.

Dem Sing. tipi entspricht imPlur. hinsichtlich der Wurzel die jonische Form ti-fifa, dor. si-fiię; £i 
wieder ais Ersatzdehnung statt ię, welches in der gewohnlichen Form ig-fiiv rein heryortritt; ohne Ersatz
dehnung i-[iiv (bei Kallimachus); mit fehlendem Wurzel-Yocal im Sanskr. YFTT- s - mas - statt 41 t GH 
as-mas f); ais Endung im Sankr. *FT mas; im Griech. ist der Ausgang 4 1 as zu ię abgeschwacht in der 
dor. Form fi - fiię; die att. Form hat fim> ais Schwaehung des scharfern fisę, lat. mus, wo u eine Entartung 
des urspriinglichen 51 a is t, die audi im Sanskr., wenn wir die Dual-Endungen des redupl. Prater. t'us 
rFT tus mit den Prasens-Endungen TT*T tas  rl *J tas yergleichen, yorkommt. So ist die Personal-Endung 
der I. Pers. Plur. fisv, dor. fug.

II. P ers. Sing., Du., Plur. Die Personal-Endung der II. Pers. Sing. erscheint im dor. und hom. ig-<rl 
mit yollstandiger Wurzel ię; mit Yerlust des wurzelhaften s im Sanskr. 5FT a - si fur 41 U- ł l  as - si. (dass 
hier das wurzelhafte s , nicht aber die Personal-Bezeichnung ausfiel, erhcllt aus dem armen. t J '  e-m  fiir 
inJ' es-m, II. Pers. t„ e-s, fur t.,„ es-s, lat. es, und bestiłtigt somit Bopp’s Vermuthung). Das wurzelhafte 
f in ię - ai ist in den ubrigen Dialecten yermiige der Ersatzdehnung, wie bei der I. Person beruhrt wurde, 
in ft iibergegangen, und dabei verlor die Endung ilire yocalische Stiitze, daher jon. fi- ę fiir ti-ffl; mit 
Verlust der Personal-Bezeichnung att. £(, analog dcm pers. (_$• i aus der Wurzel es von der urspriing- 
lichen I. Pers. es-m (vergl. III. Pers. O vmj! es-t) fur 1̂ e-m. Ais Personal-Endung der II. Pers. Sing. 
ist daher zu betrachten der Consonant ę mit oder ohne yocalische Stiitze (im Sanskr. si; dor. (Tl; att. ę; 
armen. « s; lat. s).

Der Du. hat im Sanskr. F ^ F F  s - t'as mit Yerlust des wurzelhaften 3  ii f) im Griech. ig-róv mit 
yollstandiger Wurzel ię; sonach ergibt sich tov ais Personal-Endung.

Der Plur. hat im Griech. eę - t i  ; im Sanskr. mit aspirirter Endung FTT - s - 1' a ; ais Personal-Endung 
erscheint re. Der Consonant der Personal-Endung findet sich in andern yerwandten Sprachen ohne yocali- 
sclic Stiitze, pers. Jjl i-d  ( ^  i aus der Wurzel es); ć d Tur CU te aus ET t'a abgeschwacht und abge- 
stumpft; armen. ohne Personal-Endung mit der blossen Wurzel ( t  6 aus t„  es) und dem Pluralzeichen (ą> k) 

e -k  fiir tiip es-k , fiir /.nij *̂ es-tk.
III. Pers. Sing., Du., Plur. Der Sing. ię - t i  entspricht mit Beriicksichtigung der aus 4 1 as zu ię 

abgeschwachten Wurzel genau dem Sanskrit. UDrl as-ti; u  ist Personal-Endung; ohne yocalische Stiitze 
pers. eU cJ es-t und lat. es-t; ohne Personal-Endung und mit Ersatzdehnung armen. k e fiir buą. es-t. Die 
Personal-Endung n  ist min in den Verbis auf fu in fft iibergegangen, daher Tt&rjai fiir ti&rjn; ę aber ist ais 
eine Schwaehung des urspriinglichen n  anzusehen, die sich, wie im dor. rv , att. <rv, so auch in andern For- 
men nachweisen liisst. (TJeber liyei fiir liyeu vergl. unten pag. 5).

Im Du. dieser Pers. unterblieb im Sanskr. im Gegensatze zu der II. Pers. die Aspiration des ĆT t ,  da
her FrT*T- s - tas mit ausgefallenem wurzelhaften 51 a f) fiir 41 t r i  tl_ as - tas, griech. ig-tóv; die Personal- 
Endung ist im Griech. hier dieselbe wie in der II- Pers.

j )  Bei schweren Endnngen (vergl. nnten pag. 7) fallt <)as wurzelhafte U a im Priisens weg (s. Bopp’s 
Sanskr. Gramm. §. 329).
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Der Plur. hat im Sanskr. m f r  santi, griech. und zwar dor. eW, jon. sam, att. sim'. Im Sanskr. ist 
Wurzelrest von ?HT as. Das a nach dem wurzelhaften «FT s ist nicht ais zur Personal-Endung gelidrig, 

sondern nur ais unvermeidlicker Bindevocal zu betrachten, indem FTfT- s - nti sieli ohne ihn niebt gut aus- 
sprechen liesse. Daher haben wir die dor. Form ivt( zu gliedern i-rrL  In dieser ist das i  der aus 31 a ab- 
geschwiichte Wurzelvocal mit Yerlust des wurzelhaften ę und ohne Ersatzdehnung. Das Ausfallen des wur- 
zelliaften ę ist nur ein Mittel die Kakophonie i? - vri zu vermeiden, wofiir im Sanskr. der Bindevocal 31 a 
aushelfen musste f). Aus i - v t (  ist die jon. Form e-aai entstanden: vor die Endung vri wurde der Binde.yo- 
cal a eingeschoben (vergl. pag. 9 r lOtaai und das dort. Beriihrte), der mit dem Ausfallen des i> in m  zu « 
gedelmt wurde; die Endung m steht aber fur die urspriingliche Ti (yergl. oben pag. 4). Die att. Form. fi- ni 
ist aus s - r t l  (fur $ę-vri) dadurch entstanden, dass das ausgefallene v in der Form k-v t(  auf die Wurzel zu- 
riickgewirkt hat, so dass das i derselben yermoge der Ersatzdehnung zu fi gedelmt wurde (yergl. pag. 9). 
Der Ausgang vtlfindet eine Analogie im pers. Jol e-nd, lat. s-u-n t, armen. e-n in weitester Abstumpfung. 
In s -u -n t ist u ebenso euphonischer Bindevocal wie 31 a in s-a -nti (yergl. auch sum tur s-m ; sumus
fiir s - mus). Es erweist sieh daher m  ais Personal-Endung der III. Person Plur.

So sind:
I. Pers. II. Pers. III. Pers.

Sing. fii (71 n .  (tl

Du. — ror ror
Plur. (fisg) fier rs m

die Personal-Endungen des Prasens; die Singular-Formen /ui. m . Ti erscheinen aber im Indicat. und Con- 
junktiy der I. und im Conjunktiy der II. Haupt-Conjugation nicht melir in dieser Gestalt, sondern fallen 
theils ganz weg, wie Xty-cn fiir l i y - o - f u ,  Iśy-m-fii mit Ersatzdehnung, oder die yocalische Stiitzc des 
Personal-Charakters (e in <n und rt) tritt zu dem Bindevocal, wie ley -n -ę  fur tey-e-cn, Xty -r[- g fiir 
U y-rj-a i;  oder der Personal-Charakter fallt weg, wie lży-u  fur X śy-e-u ,  Xey - rj fiir Xey-7j-u. Die Per
sonal-Endungen des Prasens konnen nun ais Grundlage aller iibrigen Personal-Endungen gelten.

Der Im p e ra tiy  hat in der II. Pers. Du. und Plur. dieselben Personal-Endungen, wie das Pra
sens ; die II. Pers. Sing. hat liingegen statt oi das stiirkere >'/(, aber in einigen Fallen auch das abgestumpfte 
q , wie in óóę , -Otg. Die Endung fallt in der I. Haupt-Conjugation ganz weg, daher l ty -e  fiir Xty - f - Ai 
(yergl. pag. 11). Der Endung Pt entspricht im Sanskr. TH d'i; auch diese Endung wird in der I. Haupt- 
Conjugation nach dem Bindevocal ganz unterdriiekt (yergl. pag. 11). In den dritten Personen treten im 
Griech. gedehntere Vocale an die Stelle der kurzem des Prasens, daher rm (im Sanskr. rT tu , lat. to) statt 
ri oder m; rcav (im Sanskr. rl I t a m )  statt ror; rzmr oder rcoffar (im Sanskr. Tj ntu lat. nto) statt vn.

Die F u t u r a  schliessen sich riicksiclitlicli der Personal-Endungen dem Prasens an, nur sind auch 
kier die liier oben bei dem Prasens gemackten Bemerkungen iiber die Singular-Formen [u, <ri, u  zu 
beachten.

Die P e r f e c ta  haben in ihren Endungen yiele Yerstummlungen erfahren; ohne Zweifel liatten sie 
urspriinglich die reinen Personal-Endungen des Prasens; diese sind selbst im Sanskr. zum Theil ganz ver- 
schwunden; denn die I. und III. Pers. Sing. und die II. Pers. Plur. haben dort die Personal-Bezeichnungen 
ganzlich yerloren, im Griech. nur die beiden erstgenannten Personen; denn die Personal-Endung der II. Pers. 
Plur. (ze) hat das Griech. und Gotli. (th) in Yorzug vor dem Sanskr. erhalten. In den der Personal-Endungen

•{•) Da wegen der scliweren Endung- nti nach pag. '4 Anin, der Wurz(*lvocal 3J a nicht bleihcn konnic 
(yergl. Bopp’s Sanskr. Gramtn. pag. 329 \



ermangelnden Formen des Sanskr. und Griech. blieb nur noch der Bindevocal stehen f). Die ursprungliche 
II. Pers. Sing. fG  si ist im Sanscr. zu ST t'a, im Griech. zu ę; die II. und III. Pers. Du. GG t'as GG tas 
bu GG t'us clii tus; die I. Pers. Plur. GG mas zu G  ma; die III. Pers. Plur. TrT nti bis zu ” G us ver- 
stummelt; letztere Personal-Bezeichnung hat sich dagegen im Griechischen yollkommen erhalten (denn 
r«- rvcf) - a - en ist re - tv<p- a ■ rai dor. re- tv<p - a-vu.)  So musste also tttvcpa ursprunglich rs - rvq,-a- p i ,
tśrvq>aę ursprunglich te- tvq> - a - tn , und thv(fs (der Bindevocal a zu f abgeschwacht) te - rvę - a - t i  gelau-

«
tet haben.

Die h is to r is c h e n  T em pora  und der O p ta tiv  haben im Singular uud der III. Pers. Plur. die 
Personal-Endungen des Prasens entweder in abgestumpfter Form oder ganz yerloren. Nur die I. Pers. des 
Optativs der I. Haupt-Conjugation hat die volle Endung, vergl. Xey - o i-p i, Xvo-cu-[ti fur Xey-oi-*, 
lv(T-cu-vm  it dido - itj-v. Die Abstumpfung besteht in dem Wegfallen der yocalischen Sttitze; in der III.
Pers. Plur. tritt aber wie im Sanskr. eine bedeutendere Verstummlung der Sylbe vri ein, die im griech. darin 
ihren Grund hat, dass der Ausgang vr ungriechisch ware; aus demselben Grunde ist auch fil, zu fi abge- 
kiirzt, in v iibergegangen (yergl. Curtius griech. Gramm. §. 67); man yergleiche I. Pers. im Sanskr. TG mi 
mit G^m, griech. pi mit v ; II. Pers. im Sanskr. fG si mit G ^s, griech. <n mit §; III. Pers. im Sanskr. fG 
ti mit G^t; (in dieser letzten Pers. verschwand im Griech. die Personal-Endung in den histor. Tempor. und 
dem Optatiy giinzlich, z. B. « - Xty - 6 (« ist Bindevocal), t - zl- {hj, 6i-do-hj, Xiy - oi); III. Pers. Plur. im 
Sanskr. Trf nti mit G n oder oG  us fj) , griech. vu  mit v. (Ueber die Optativ-Endung car siehe pag. 11).
Der Dual. der II. und III. Pers. weist im Sanskr. eine Abschwachung des schliessenden G^s der Prasens- 
Endungen zu G jn  in den histor. Temporibus auf, daher Prasens II. Pers. Du. G G t'a s , histor. Temp. und 
Optat. GG tam, fiir beide Endungen im Griech. zov ; Pras. III. Pers. Du. GG tas , histor. Temp. und Opta
tiy GTG tam; im Griech. dagegen hat die III. Pers. Du. in den histor. Tempor. und dem Optatiy eine voca- 
lische Verstarkung deT Prasens-Endung tor zu tt:v erhalten.

So ist der Unterschied der y o lle re n  und s tu m p fe re n  Personal-Endungen begriindet; jene wer- 
den mit den Haupt-Temporibus yerbunden (auch das Perf. hatte , wie oben bemerkt wurde, ursprunglich die 
yolleren Endungen des Prasens); die aus den yolleren aber entstandenen abgestumpften Endungen gehoren 
den historischen Temporibus und dem Optatiy an.

Die yolleren Endungen sind nun im Gegensatze zu den stumpferen recht geeignet, das Anhaltende, 
das Verweilen oder die Dauer einer Handlung innerhalb eines gewissen Zeitraumes zu bezeichnen, wahrend 
in den stumpferen Endungen sich das Eilende, Bewegliche yeranschaulicht; insofern nun auch bei einem 
Wunsche Lebhaftigkeit, Lebendigkeit sich denken lasst, so schliesst sich der Optatiy sehr bezeichnend in 
seinen Personal-Endungen den historischen Temporibus an; und fassen wir in den Nebensatzen den Optatiy 
ais den Conjunktiy der hktor. Tempora auf, so entsprechen seine abgestumpfteren Endungen um so mehr 
der Bedeutung der histor. Tempora.

Ausser der Unterscheidung in yollere und stumpfere Personal-Endungen, wodurch sich das Ver- 
haltniss der Haupt-Tempora zu den historischen Temporibus so eben heraustellte, lassen sich die Personal- 
Endungen auch nach ihrem grbsseren oder geriugeren Gewichte in schweTe und \e \c h te  eintheilen.

Auf dieser Unterscheidung beruht die Eintheilung der Formen des Verbums in r e in e  (zt&tułf) und 
y e r s ta rk te  (zifhpu).

f) Dass a  nur )tindevocał is t , erheilt aus ze - rvg> - a  - t o v  und aus dem Passiv Ai - Av - f ia t , wo er ganz 
wegfiel.

t i )  G G  US ist aus A\r\ ant verstiimmelt, im Zend. und Griech. en. tr  statt an, av aus ant, «vr fur anti, o « t ,’ ’ ’
wo a, «  Bindevocal ist.



Bei der Bestimmung der leichten und scliweren Personal-Endungen ist vor Allem das im Auge zu 
bekalten, dass schon im Sanskr. manehe ihrem Einflusse nacli ais scłiwer geltende Endungen in der Wirk- 
lichkeit von sehr leichtem Gewichte sind; nach dem Einflusse aber, den sie nocli ausuben, sind sie ais of- 
fenbare Verstummlungen von alteren gewichtvolleren Endungen zu betracbten; so gilt die Endung der II. 
Pers. Plur. des Prasens «  ais schwcr, so leiclit diese Endung zu sein scheint, da sie aus dem Sanskr. TJ t'a, 
das wegen der Aspiration von schwerem Gewichte ist, entstand; so ist auch das cT ta des Imperativs schon 
im Sanskr. schwer (obwohl es ebenso wie ts leicht zu sein scheint) ais Verstiimmlung einer urspriinglich 
schwereren Endung. Die Wirkung dieser scheinbar leichten Endungen im ursprunglichen Zustande ist eben 
auch nach ihrer Verstiimmlung geblieben, wobei (wie Bopp Sanskr. Gramm. pag. 152 bemerkt.) „die Macht 
der Analogie der iibrigen 1’ersonen desselben Numerus mitgewirkt haben mag”; ein Gesetz, das auch fur 
die gricch. Sprache vollkommene Giiltigkeit hat. Entscheidend fiir das leichte Gewicht oder die Schwere der 
Endungen ist ferner nicht gerade die prosodische Lange oder Kiirze derselben, sondern die grossere Laut- 
masse, die Aspiration der Consonanten, die Eigenschaft einiger auch prosodisch gleicher Vocale hinsichtlich 
ihrer Schwere ; so ist z. B. 51 a und ^  i prosodisch gleich, dennoch aber ist 51 a schwerer ais T I . (Bopp 
Sanskr. Gramm. §. 281, Anm.)

So gelten im Griechischen ais leichte Endungen p t . (u . u . <H f )  . r . ę ; alle iibrigen Endungen sind
schwer.

Unter dem Einflusse des Gewichts der Personal-Endungen steht nun im Sanskr. u. Gricch. nur die 
11. llaupt-Conjugation auf pt; er aussert sich in sofern, ais der Wurzel-Vocal der Vcrba (z. B. das o der 
Wurzel do von d/deopt) vor leichten Endungen gesteigert (o zu co), oder der Vocal der zwischen die Wurzel 
und die Endungen tretenden Sylbe (z. B. das v der Zwischensylbe w  der verstarkten Wurzel detx) gedehnt 
(v zu v), vor scliweren Endungen hingegegen rein gelassen wird (dt-do-psr, ds(x-vv - ptr). lin Griech. 
lindet dieses Gesetz seine Anwendung bei dem Pras. Imperf. und Aor. II. der II. llaupt-Conjugation. Ais 
Beispiele mogen dienen:

Im Sanskr. Wurzel wid I. Pers. Sing. Pras. Sp p j wed-mi
Plur. MM.iTT wid -mas-y,

Wurzel tan ff) I. Pers. Sing. Pras. rTTTT̂ T tan-ó-rni
Plur. fT^TTT^ tan-u-mas

Griech. Wurzel t9-e I. Pers. Sing. Pras. t(-■O-tj-pt PI. rl-fts-fitr
Wurzel do „ „ „ d i-doi-pi „ di-do-(tir
Wurzel (Trd ,, „ „ i-azri-fu  ,, i-atd-fter

Wurzel dsx (T^5I dis), verstiirktc Wurzel dux „ „ „ ddx - vi - fu „ diłx - vv - fier
So in den iibrigen Personen und den oben genannten Temporibus.
Der Imperativ der genannten Tempora folgt einem eigenthiimlichen, von dem Gewichte der Endun

gen theilweise unabhangigen Gesetze. So verbindet im Sanskr. f f f )  die, I. Pers. der 3 Numeri die ver- 
stiirkte Eorm statt der reinen mit den gewichtvollsten Personal-Endungen; es geschieht das treffend, um die 
Verweilung bei der Ueberlegung symholisch auszudriicken; auf der andern Seite aber hat die II. Pers. Sing. 
im Sanskr. wie im Griech. (in der Eegel) die reine Form bei der leichten Endung Tli d 'i. tfi, um die Eile, 
"■otnit ein Befehl gegcben wird, den Befeld fiir den Moment, zu bezeiclinen. So im Griech. dóg (statt dó-ih *)

*) W cmi gleicli aspirirti sonach inusstc diese Endung urspriinglich von leichlerem Gewichte gcwescn se in .
Ebenso gilt im Sanskr. d‘i ais leichte Endung' (vergl. lVehenforui T ^  hi).

W ) Diese Wurzel gehort zu der 8. Klasse, uelche. in den Special-Temporihiis an die Wurzel selzt.
Dieses hat selbst im Impcrat. eine I. Pers. in allen 3 Kumeris.



vergl. pag. 5) fur Smfh (aber dem allg. Gesetze entsprcchend Sózto u. azfj&i); statt ti-Hh \jHzi) fur
{Hfh (Oizi). Die bedeutendste Abweichung zeigt łaziku im Imper. Aor. II, wo die yerstarkte Form fast 
durehgehends (doch oza-vza>v) mit den schweren Endungen verbunden wird, namlich <szi] - zu> fur aza-zm etc.

Was nun noch das anlangt, dass der Imperatiy fast durchgchends schwereEndungen bat, so schei- 
nen diese schweren Endungen den leichten des Prasens Indicativ gegenuber reclit geeignct, die fortdau- 
erndo Giiltigkeit des Befehls zu bezeicbnen (man beachte die grieoh. u. lat. Endungen za . zmv. zcoaav. vzmv. to . 
nto fur Yorschriftcn allgemeiner Natur,Gesetze etc. im Gegensatz der leichten, ley-e-ze, Só-g, ó'ó -ze, oder 
des ganzlicbcn Abfalls derselben ley -«, wodurch ein kurzer Befebl fur den Moment bezeicbnet wird).

Bisher baben wir nur die Activ-Endungcn behandelt; die Medial-Endungen (denen wie im Sanskr. die 
Passiv-Endungen gleicben, mit Ausnabme der Aoriste I  u. II, dieActiv-Endungen baben) lassen sicb sammtlich aus 
den Activ-Endungen entwickeln. Sic sind obne Ausnabme schwer, insofern im Medium die Personbegriffe 
doppelt bezeicbnet sind uud zwar ais Subject und Object im nominatiyen Yerhaltnisse einerseits, andrerseits 
im datiyen und accusatiyen (vergl. die Entstehung derselben pag. 13). Die Aoriste des Passivs baben die 
historischen Endungen des Activs. Dass nun die Medial-Endungen, sclbst die quantitiits-kurzen (wie co, zo), 
schwer sind, erhellt aus dem Medium des Pras. Imprf. Aor. II u. Imperat. der II. Haupt-Conjugation, wo 
durcligehends die reine Wurzel (&e, So, cza), oder die reine Form (Seixvv) erscheint (vergl. aucb die Ent- 
stebung von co, zo pag. 15). Die Unterscheidung von yollern (d/docou) und stumpfern (eSĆSoao) Endungen 
ist aucb kier in den Haupt- und bist. Temporibus nicht zu yerkennen (man yergl. co u. zo mit c«t u. zcuj.

Die Art und Weise nun, wie sicb diese Personal-Endungen mit den Formcn des Verbums verbin- 
den, begriindet bauptsacblicb den Unterscliied der I. und II. Haupt-Conjugation, indem die erstere mittelst 
Bindeyocale, die letztere, ausser in den Conjunctiyen und denjenigen Formen, welche sicb der I. Haupt- 
Conjugation anschliessen (z. B. ze&eixa, śze&e(xeiv, {hjnoi, e&rjxa, ze&rfo\zcu, {hirroiiai, e{hf/,anr[v), olme 
Bindeyocale die Personal-Endungen ankmipft; die yerscliiedene Quantitat der Bindeyocale aber lasst den 
Indicatiy vom Conjunctiy unterscheiden, denn diese Modi entbebren imGegensatze zumOptatiy eines eigent- 
liclien Moduscbaracters. Die Bindeyocale des griech. Verbums sind s, im Plusąuamperfect Act. zu ti erwei- 
tert (wofiir eaar der III. Pers. Plur. ein Beleg ist), und « (Perfect und Aorist I.). Lctzteres ist wobl ais 
das urspriingliche anzunelnnen und das sanskr. TT a, grieeb. a obne Zweifel zu e abgeschwacht. Im Sanskr. 
wird nun das TT a vor den Personal-Endungen TH mi (grieeb. ju), HtT was (I. Pers. Dual.), HtT mas 
(griech. fiev) zu TIT a ycrstiirkt, so dass conjugirt wird:

Sing. Dual. Plur.
rTSjfH tud - a-mi cp,l^l G tud-a-was rTTiT-TTT tud- a-mas 
FTYTH tud-a-si tud-a-t'as tud-a-t'a etc.

Im Grieeb. wurdo e ebenfalls vor fu, per und v (aus /u und vzi abgestumpft) gesteigert, aber niebt 
der Quantitat nach in 17, dessen Lange zur Bezeicbnung des Conjunctivs dient, sondern zu o, das sebwerer 
ist ais e, und es ist also liier ein dem Sanskr. analoges Spracligesetz wirksam, dalier

Sing. Plur.
Xey - o - ut t )  e - l v - o-v ley - o - /zer e-lv -o- fiev
Xey - e - tu f )  e-Xv-e-g  ley-e-ze  i -U -e - z e

T> vergl. pag. 5.



Die Dehnung des f und o zu tj und co bezeichnet hingegen den Konjunktiv; daher 
Sing. Plur.

My -co - fu f) My - co- yisr
My - rj - cn f ) My -r j - t i

Die III. Pers. behalt im Sanskr. den leichteren Bindevocal, daher H ^ f t i  tud-a-nti; im Griech. da- 
gpgen My - o-rai, und My -co - ren wofur My ■ ov - cn und My -co - cn f), ś - lv -o -v .  (Ueber eine dem griech. 
Konjunctiv ahnliche Vocal-Verlangerung im Veda-Dialekt (Modus Pet) vergl. Bopp’s Sanskr. Grammatik 
pag. 245). Der Optatiy hingegen behalt das schwerere o ais Bindeyokal zwischen der einfachen oder ver- 
starkten Wurzel und seinem Charakter (\ v - o - i - j u , ront-o - i-fii). Es sei hier gestattet, den Charakter des 
Optativs zur grosseren Deutlichkcit naher zu besprechen. — Der Optativ fiigt dem Bindevocal des Indicativs 
o ein i hinzu, daher M y-o-i- fU .  Was die Entstehung des t anlangt, so diirfto es der Sylbe HT y&, dcm 
Charakter des sanskr. Potentialis und Prekativ entsprechen; diese Sylbe ist ohne Zweifel aus der Wurzel 
j  1 ,,bitten,“ ,,wiinschen“ entstanden. Yollstandig findet sie sieli in dem griech. irj, dem Optatiy-Charakter 
der II. Haupt-Konjugation (man vergleiche den Optatiy M y-o-i- ju  mit di - do-Irj - r). Die Sylbe 3TT ya 
bat sich audi im Sanskr. nur im Aktiv der I. Haupt-Konjugation yollstandig erlialten und wini im Med. der 
II. Haupt-Konjugation zu i zusammengezogen (yergl. im Griech. didoi- firjr mit di-do- Itj- r). So zerfliesst i in 
der I. Haupt-Konjugation in einen Diphthong mit dem yorhergehenden Bindeyocal, in der II. Haupt-Kon
jugation aber mit dem Wurzelyocal, daher My-oi-fii und di -doi -ynjr.

Unterscheidet sich nun auch die I. Haupt-Konjugation hauptsaclilich durch ihre Bindeyokale von 
der II. Haupt-Konjugation, so hat sie dennocli Formen, in welchen die Personal-Endungen ohne Bindevocale 
angefugt sind, z. B. die Perf. Plusquamperf. und Aoriste des Passiys (M- M - u ca , t-M -Xv - firjr, i- M -ftyr), 
wie anderseits die Konjunktiye und die pag. 8 beriihrten Formen der II. Haupt-Konjugation yorzuglich 
durch ihre Bindeyocale den Charakter ihrer Konjugation yerloren haben. (Das Weitere sielie pag. 10.)

Ehe wir nun die Entstelmng der Personal-Endungen nachzuweisen suchen, werden wir auf Grund 
der yorhergehenden Bemerkungen einige Formen der beiden Haupt-Konjugationen, in denen die Personal- 
Endungen entweder niclit mehr rein hervortreten oder ganz yerscliwunden sind, erlautern; denn selbst bei 
der II. Haupt-Konjugation, bei welcher sich die Personal-Endungen, wie im Anfange der Abliandlung bo- 
reits bemerkt wurde, am reinsten anschliessen, erscheinen Formen, die hinsichtlich der Personal-Endungen 
einiger Erkliirung bediirfen. Wir wahlen hiezu Formen des attischen Dialekts, welche von ihrer urspriingli- 
chen Gestalt zum Theil mehr abweichen, ais die der altern Dialekte.

Ais Personal-Endung der III. Pers. Plur. Akt. haben wir pag. 5 ru (ren) aufgestellt. Von lary/u ist 
(Sta die Wurzel, reduplicirt a i-a ta ,  dafur i-a ta  (indem, wie Curtius griech. Grammat. §. 60, b. treffend 
bemerkt, ? zu ( abgeschwacht ist); die III. Pers. Plur. Pras. Akt. hatfiir i- eta - rai, da wegen des ausgefallenen 
v (vergl. pag. 5. u -a !  aus i - r t i ) Ersatzdehnung eintrat, i-a ta -a i.  In derselben Weise sind die Formen 
xi-{hl-ai aus t l  - - rai, di-dov-ai  aus di-do-rai zu erklaren. Im Sanskr., wo in der II. Haupt-Kon
jugation das dem Personal-Charakter f?T ti yorhergehende H ebenfalls in der Regel wegfiillt, findet die 
genannte Ersatzdehnung nicht statt, daher Wurzel rpC tud (I. Haupt-Konjug.), HAT! tud-a-nte; dagegen 

hat die Wurzel dvisch (II. Haupt-Konjug.) r| dvisch - a - te ohne d  n vor f n  t i , doeli ohne Er-

satzdelmung statt fs-srr^ dvisch-a-te. Neben obigen Formen existirt auch t i -  &t-a- ai, di-dó-d-ai  (yergl.

f) Vergl. pag 5.
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obcn pag. 5 ; dic Lange des a. deutet auf das ausgefallene v; sonach stohen diese Formen fur zi - -Ot-
ci - rai, di • dó - a- rai, wo die Personal-Endung wiedcr rein hervortritt. Wir finden hier zwischen die Wur- 
zel und die Personal-Endung einen Bindevocal eingeschaltet, wie in der eben bei der Wurzel 5TT as ange- 
fuhrten Form HIT! s-a-nti, lat. s-u-nt, gegeniiber Formen wie FHtT s - mas, wo die Personal-Endung ohne 
Bindevocal dem wurzelhaften <FT s angeschlossen wird. Der Grund fur den Bindevocal in tlITl s-a-nti statt 
HfT s-nti, lat. s-u-nt fur s-nt, lag dort in der unbeąuemen Aussprache; in di- dó - a- vai, zi-fti-a.- rai 
kann dieser Grund nicht gelten; vielmolir ist hier der Bindevocal ais unorganischer Eindringling aus der 
I. Haupt-Konjugation in die II. anzusehen, so dass Formen wie 81 - do - vm , wie sie auch in
di-dov - tri, n  - ih t-  m mit Ersatzdehnung yorliegen, ais die reinen und urspriinglichen zu betrachten sind.

Der Konjunctiy der I. Haupt-Konjugation unterscheidet sich, wio pag. 9 bemerkt wurde, vom Indi- 
cativ durch die langen Bindevocale co und i? statt der kurzeń o und s. Die Yerba auf fil bedienen sich mm, um 
den Konjunktiy zu bezeichnen, der langen Bindeyocale oj und rj der I. Haupt-Conjugation und contrahiren 
diese mit ihrer Wurzel, so dass diese Yerba im Konjunctiy ihren Charakter ais I. Haupt-Konjugation ver- 
lieren. So entstehen die Formen zi-Oa-fuv  aus zi - &£- w fiiv; i-trzy-te aus i-aza-rj-zt; d i-da-zs  aus 
di-dó-rj- ze (a -| rj unregelmassig in t] statt « contrahirt, offenbar, um den Konjunktiy-Charakter festzuhalteri). 
Die I. und III. Pers. Sing. Pras. Act. yerliert wie in der I. Haupt-Konjugation (vergl. Xtya fiir Xty-o-/it, 
Xśy - ta - [u; X£yei und Xtyrj fur Xty - s - z i , Xiy - 1]- zi pag. 5) ihre Personal-Endungen, daher

I. Pers. Sing. zi- ■&£- m-)U, zi-&£-co, zi-&m 
di-dó -m-fii, di-dó-to, dl ■ 8<a 
i - Gza - oj - fil, i - cza - co , i ■ aza

III. Pers. Sing. zi-O-i-rj- z i , zt-tfe-łj, zi-ftfi  

di - dó- r j - z i .  d i - d ó - y ,  di-dfi  
i - Gza - t j - z i ,  i- Gza -rj , t- Gzfj

Die II. Pers. Sing. behalt den Personal-Charakter ? von gi (vergl. iq ■ g() , daher zi - ftfję, di - dtpę, 

iffzfję (vergl. Xsy - y - g fiir Xśy -rj gi pag. 5). Im Prasens des Mediums treten die Personal-Endungen, wie 
in den ubrigen Personen des Prasens Actiy, wieder hervor, zi - {H- oj - u a i, zi - -Oa- uai; nur die II. Pers. 
z i-fB j, d i - d a ,  i-ozrj,  aus zi - &t. - r/ - Gai, di • d ó - tj- oai, i - azd-rj- Gai entstanden, yerliert den Personal- 
Charakter ę und contrahirt in f j . oi.

Der Optatiy ztx>s(rjv, didoh]v, iGzair\v ist zu zerlegen in zi- &z-ir\- v , di- do - ir/ - 1>, i - a z a - h j - t  

(vergl. die Bemerkungen iiber den Optatiy-Charakter irj und i, im Sanskr. HT ya und ^  i pag. 9). Die 
HI. Pers. Sing. yerliert den Personal-Charakter, daher di-do-ń]. Mit Beriicksichtigung, dass der Optatiy- 
Charakter aj (im Sanskr. HT yśt) scltener in dieser yollen Gestalt, sondcrn meistens ais i (im Sanskr. -f i) 
erscheint, sind auch die Nebenformen zi - ftś - 1 - psv contrahirt zi - &ei- /uv, Si - 8o - 1 - jiiv contrah. di-dot-fier, 

1 - nzd - tuir contrah. i - Gzal - far und ahnliche von selbst klar.
Die III. Pers. Plur. bietet zi&slrjGar und ztftutr , didoir[Gav und didoier, iffzaiijGar und iazater ; von 

den ersten Formen ergiebt sich nach dem eben Beriihrten aav ais Endung, welches ais eine Verstummlung 
der urspriinglichen Endung avzi (mit dem Bindeyocal a) zu av anzusehen ist. Das ę lasst sich aus dem Pre- 
cativ des Sanskr. erklaren, indem dort das s der Wurzel as mit dem Modusexponenten 2JT ya in Ver- 
biudung tritt; es gestaltcn sich daher im Sanskr. die Endungen des Precatiy Activ so:

I. Pers. Sing. HTiM ya-s-a-m  
I. Pers. Plur. ya-s-ma

III. Pers. Plur. <5(ł-^ y a -s -u s



Die Endung der III. Pers. Plur. OfT^us ist nur eine starko Verstiimmlung von 5TT an t, dahcr
yTFFT ya- s-us fiir <TT FfrT y a - s - a nt (das 5  a ist euphonische Einschaltung, vcrgl. pag. 5). Vergleichen wir 
damit das Gricch., so haben wir zi  - i/s  - /ry • oarz statt zi - -de - nj - aarti (vergl. e - rzi ) , weiter abgestumpft, da 
die Endung Garz ungriechisch ware (vergl. Curtius griech. Gramm. §. 67), r t  - ite - tri-accr. Somit ist die En- 
dung Gar ein Ueberbleibsel der urspriinglichen sanskr. Preeativ-Endung, und auf dieselbe Weise ist auch car 
in andern Formen zu erklaren; die Nebenformcn zi - &ei- er, dt - doi- e r , i ■ azai - tv mit der Endung er lassen 
sich ebenfalls durch die sanskr. Endung 3T7T ant, abgestumpft zu IR  an, im Griech. wie im Zend zu er wei
ter abgeschwacht, erklaren. Das U a und £ ist, da die Personal-Endung rzi ist, ais Bindevocal anzuseben.

Im Med. verliert die II. Pers. Sing. Opt. den Personal-Charakter, dalier zi-&ei-o  fiir zi - -O-ei- go ; 
ebcnso h  - oi - o fiir h  - ot - go.

Der Imperat. Act. sollte in der II. Pers. Sing., da seine eigentlic.he Endung !)i (im Sanskr. fil d'i) 
ist, zl-&e-&i (nach den Gesetzen der griech. Spraclie zl- iie-zi. wie im Aor. I. Pass. f f o i - zi fiir Gm - ihj - />i], 
Si- do - <h , ara - ih  haben (vergl. cpu - &i von qTj-fii, de(x - w  - i)i von ds(x - w  - fu) ; allein die Imperativ- 
Endung 0i ist weggefallen, wofiir Ersatzdehnung eintrat, dalier zi-d-e.i, Si-8ov; i - Gzrt.

Die Endung aar im Impf. und Aor. II. Act. ist nacb der Optativ-Endung Gar pag. 10 zu erklaren 
(das g gleichfalls von der Wurzel 57T as). Die Formen des Aor. II. Med. eO-ov, ed • ov sind aus s-i9-e - go , 
ido- go entstanden; der Personal-Charakter g fiel aus und es trat Contraktion ein, ebenso Imperat. Aor. 
II. Med. &ov fiir &e-G-o, do v tur dó-G-o; so h -o v  fur h - e-ao; "kmoi fiir hn-e-Go; ś-h-Gco  fiir 
t - Xv - Ga - ero.

Da die eigentl. Imperat,iv-Endung der II. Pers. &i ist, sollte zi&rffu im Imperat. Aor. II. Act. (wie 
Gtij - {h) \H - (h (ide - zi) , d id (o fil aber di - Iti haben; statt H erscheint aber der Personal-Charakter in abge- 
schwachter Form (vergl. pag. 5), dalier dóg, &eg; die Endung ■fh ist nur eine Verstiirkung des Personal- 
Charakters g; dieses g, mit vocalischer Stiitze gi , ist erhartet zu n  (vergl. av dor. ró), und zi zu zi=& i  
(vergl. pag. 5 und 14).

Die iibrigen Formen der Yerba auf fu (wie ze-i)ei- na, iitj - oofiai etc.) rickten sich riicksichtlich der 
Personal-Endungen nach der I. Haupt-Konjugation und bediirfen dalier keiner besondern Besprechung 
(verg). pag. 8).

Wir gehen nun von der II. Haupt-Konjugation, die ihrem Ursprunge nach ais die altere anzusehen 
ist, zu der I. Haupt-Konjugation auf oj iiber.

Durch das, was pag. 5 bemerkt wurde, ist die I. II. III. Pers. Sing. Ind. und Konj. Pras. (keyeig. 
hyei. hyrjg . hyy') hinlanglich erklart.

Die III. Pers. Plur. hiovGi ist aus hi - o- rzi (dor.) oder h  - o ■ rei durch das Ausfallen des *’ der 
Personal-Endug rzi (roi') und Ersatzdehnung entstanden. Ebenso der Konj. h  - co ■ Gt aus \v-co-ru  oder 
lv - oi - rai. Im Optat. und den histor. Tempor. Act. fallt in der III. Pers. Sing. der Personal-Charakter stets 
weg, daher hi - ot fiir h i-o i -z i ,  i - -  Xv - x - et, e ■ h  - e; in h  - oi - er ist aber der Ausgang er wie das er in 
di-doi-er hier oben zu erklaren.

Der Imperatiy h e  ermangelt des Personal-Charakters Oi (vergl. im Sanskr. rl?( tud-a von der Wur- 
zel rTTT tud) fiir lv - e - fi i , so dass nur noch der Bindevocal e den Imperativ charakterisirt (Plur. hi • e-ze).

Im Ind. Med. ist die II. Pers. lv  - rj oder ).v - ei aus ).v- e - Gai f ) ,  der Konj. h} - 1; aus hi - e - Gai f)  

entstanden.

T; In liicsen Formen fiel der Personal-Charakter aus, daher Xi i - t - i u ,  Xv-rj -cui  es tritt Kontraktion ein, 
£ +  a , ij-f- a = t f ,  und +  t =  in hiiei fiel ausser ę auch das a. der schweren Endung «« w eg, daher
f 1 t =ii.
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Der Aor. I  Activ. « - Xv - aa erlitt in der I. u. III. Pers. Sing. wie das Perf. Act. (yergl. pag. 5) 
Verstiimmlungen; ais histor. Tempus sollte er die abgestumpften Endungen r .g . z  haben (im Sanskr. m.

s. rT t.); die I. u. III. Pers. verlor aber den Personal-Character (wie das Perf. Act.); es blieb nur der 
Bindeyocal a iibrig, der in der III. Pers. noch zu t abgeschwacht wurde; daber e- Xv - a -  a, e- Xv - a - 1 fur 
e-X v-a-a-v ,  i-Xv - a - a -z  (vergl. a a (ja fur am/iaz u. Curt. griech. Gr. §. 67). Das ę in aa. ist aus der 
Wurzel IPj as zu erklaren (auch das Sanskr. hat die entsprecbenden Ausgange TPT sam, łTTT sas, ł(rj 
sat).

Die III. Pers. Plur. Opt. Act. hat einen den Persona!-Endungen yorhergehenden Vocal, der ais 
Bindeyocal zwischen dem Modus-Character i und der Personal-Endung v gelten mag, daher Xey - oi-sv , Xv - 
ani - tv. Dor Bindeyocal a in ar fur arz ist urspriinglich und erst zu s abgeschwacht worden (vergl. pag. 11). 
Wie sieh nun in der Endung ar yor der Personal-Endung v ein Bindeyocal zeigt, so ist auch in der II. Pers. 
Sing. Xv -asi- ag-f) fur Xv - im -g  ein Bindeyocal anzunehmen, der in der III. Pers. Sing. Xv-as i -e  (fur Xv - 
au) zu f abgeschwacht ist. Der Grund fur die Einschaltung des Bindevocals mag in der Unterscheidung 
diescr Form von der des Fut. Ind. zu suchen sein (vergl. dagegen Xv - aai - /u, Xv - aai-g).

Der Imper. Aor. I. Act. Xv-a-ov ist mit Triibung des a zu o aus Xv - a- a- ih  yerstiimmelt (wie 
aus der III. Pers. Xv - a - a - zm heryorgeht); statt Xvtra - ih konnte auch Xvaag stehen, wie dóg fur doiXi- g ist 
aber (wie bei jner fur (ieg) in v iibergegangen. Das (im Imperat. Med. lv - a - a - i ist aber offenbar eine Ver- 
stiimmlung von ih statt Xv - aa- ih mit ausgefallenem g vor &i, welches in der III. Pers. Xv - aa- aiha wieder 
erscheint.

Betrachten wir endlich noch die Aoriste Passiv, so erscheint ais Endung ij», und & in dem schwa- 
chen Aorist (I) ais Character, daher f -Xv - {) - nr und t - (jar - r/r; Personal-Endung ist offenbar r, und es 
ffagt sich nur wie rj aufzufassen ist; dass es nicht zum Character - Consonanten (ii) des schwachen Aorists 
geliort, erhellt aus i - quv - rjv, wo rj ohne den Aorist-Character \i erscheint. Yergleicht man die Aoriste 
Activ e-Xv -a -a  und s - z vn ■ o - v mit s - Xv - ił - rj - v und e - cpar - 7] - r, so konnte man (wie im Aetiv « und o) 
T( yielleiclit ais yerlangerten Bindeyocal zwischen der Wurzel (ź - cpar - 1( - v) oder dem Aorist - Character {)■ 
(s -Xv - 1'/ - t(- v) und der Personal-Endung v betrachten. Es waro dann \v der urspriingliche Bindeyocal des 
Actiys a, im Passiy zu r/ gedehnt, mit der Personal-Endung. Doch diirfte dieseAnnahme schwerlich rich- 
tig sein.

Eine andere Auffassung wśire, ijr ais Imperfect von u(d zu nehmen und dem Aorist-Character oder 
der Wurzel angehangt zu denken; allein gegen diese Auffassung scheint insbesondere das zu spreohen, dass 
der Aorist-Cbaracter desPassiys •& nur eine Erliiirtung des actiyischen Aorist-Characters g sein diirfte f  f) 
(yergl. dó- g und azij - ih  pag. 11), welcher entschieden seinen Ursprung in der Wurzel HtT as hat (vergl. im 
Sanskr. 7T*T sam); eine derartige doppelte Yerwendung des Hulfsverbums in ein und derselben Form 
mochte aber nicht wohl anzunehmen sein. Ueberhaupt kann die Ansicht derer nicht gebilligt werden, welche 
(wie Bock Analysis Verbi, Berlin 1845) sammtliche Verbalformen ais Zusammensetzungen mit dem Verbum 
ei(i( erklaren. So sagt Bock pag. 98: „Die Formen des alt-griechischen Verbums werden gebildet, wie die 
des tiirkischen Verbums durchHinzufiigung der Hiilfszeitworter ero und «/)<i zum einfachen oder yerstarkten 
Stamm des Verbi. Im Tiirkischen wird das Hiilfszeitwort stets mit dem Ende des Stammes yerbunden, im 
Griech. dagegen geschieht dies nur im Pras. und Fut., die iibrigen Zeitformen entstehen beinaho alle durch 
IImkleidung des Stammes des Yerbi mit dem Hiilfszeitworte.” Nach dieser Auffassung wurde unsere ganze

■f) Diese Form setzt ais I. Pers. ).v -a e i-a /u  (fur Xvaemv, wie i.iyo/iu fur Xiyoiv pag. 6) yoraus.
++) Dass vor dem & ein yielleicht euphonisches ? (denn dieses ist eben nicht wesentlich; in manchen 

Fiillen eingesclioben werden kann, stdsst diese Ansicht noch nicht um.



oben aufgestellte Theorie uber die Personal-Endungen und ihren Einfluss, wie sie insbesondere im Sanskr. 
begriindet ist, sowie die Theorie der BindevocaIe ihre Bedeutung verlieren. Bock spricht von den lliilfs- 
zeitwdrtern ea> und eifil, wahrend śco nur ais spatere Gestaltung von tljii anzusehen ist; denn sco(e- ta=eg- co- 
si- fil =  ię-fil- treffend Curtius griech. Gr. §. 315 Anm. 1.: „Der Conjunctiy olsteht fur eto (bom.) aus seraj) 
ist aus sg ■ o - fil (olme Bindevocal s’s - ;d) entstanden. So erlautert Bock: nil „ich bin”, also zl& - rj - [ii, śa> 
„ich bin”, also zvnz-co; efier „wir sind”, also z U) - i/itz (so dass nicht einzusehen ist, warum einmal sfisv, 
ein andermal rj/u steht; denn zti)t-f- tfitr, ztOt f- sp« — zil}tiiitv oder ziihuu; und soli auch das s in spt oder 
spsr wegfallen, so entsteht zlO-e - fu, zi&e - psr, aber nicht zi&r\ - /u) ; i'ojUv also zinz  - oper; Imperf. eor also 
e-zvnz-ov, so dass also Bindevocale iiberhaupt nicht existiren, im letzterenEalle aber das wurzelhafte e von 
e-ov ais Augment yortritt, ov ais Endung sich anschliesst. Das Augment ware sonach ein Bestandtheil der 
Wurzel von św, im Sanskr. das a der Wurzel HG as, wahrend Bopp das Augment U a (im Griech. zu e 
abgeschwacht) treffend ais identisch mit dem 51 a privativum ansieht, das wie das Augment nur ais Prafixum 
yorkommt. Es ware so auf sinnreiclie Weise die durch das Augment ausgedriickte Yergangenheit etymolo- 
gisch ais die yerneinte Gegenwart bezeichnet. Kann nun auch nicht gelaugnct werden, dass im Sanskr. die- 
jenigen Formen, welche dem griech. Aorist I entsprechen, sodann die Futura, der Precatiy und Conditiona- 
lis, im Griech. die Futura und der Aorist I Activ mit Hiilfe der Wurzel 5T?T̂  as . ’sg gebildet werden, so ist 
dennoch anzunehmen, dass sich die andern Formen im Sanskr. wie im Griech. bei allen iibrigen Verbis 
ebcnso selbststandig entwickelt haben, ais die der Wurzel 5TłT as . ’eg. Der durchgangige Gebrauch des 
Verbums „sein” zur Bildung der Tempora ist allerdings der ural-altaischen-Sprachen-Familie, insbesondere 
dem Tiirkischen eigen (vergl. >̂! im „ich bin”, ider-im „ich mache”, ^Jo! idim „ich war”, ider-
idim „ich machte”), obwohl auch da nicht in allen dieser Familie angehorigen Sprachen; allein dieser Ge
brauch darf durchaus nicht auf sammtliche Formen des Sanskr.-Verbums und der mit dem Sanskr. yerwand- 
ten Sprachen ausgedehnt werden.

Wir haben oben nur die gangbarsten attischen Formen auf Grundlage der yorangegangenen Be- 
morkungen erlautert; so sehr es nun von Interesse ware, auch auf sammtliche abweichende Formen und 
Dialecte niilier einzugehen, so wiirde uns doch eine weitere Besprechung uber die Grenzen unseres Themas 
hinausfuhren; wir yersuclien daher gleich die Entstehung der Personal-Endungen nachzuweisen.

Die Endung der I. Pers. Sing. und Plur. /u und per enthalt ais gemeinschaftlichen Consonanten p; 
dieser findet sich in den meisten indo-europaischen Sprachen ais Bezeichnung der I. Pers. imYerbum (vcrgl. 
im Sanskr. srrF^r as-m-i, pers. j,! e-m und armen. i-/- e-m, griech. eg-fi- l, lat. s-u-m) und ist, wie iiber
haupt sammtliche Personal-Endungen desVerbums aus denPronominibus zu erkliiren sind, auf dasPron. pers- 
zuruckzufuhren. Es erscheint zwar dieser Consonant in den meisten Sprachen des obengenannten Idioms nicht 
mehr ais Stamm-Consonant der I. Pers. des Pron. pers. (vergl. im Sanskr. 5Ty"*^ aham „ich” , griech. und 
lat. śyra, ego, armen. k,i es (jedoch pers. men, Acc. 1 ,̂ mera aus LjU, men-ra); aber er gehort zumPro- 
nominal-Stamme, der in den Cas. obi. wieder heryortritt, im Sanskr. Acc. *1T ma und *TT*T mam, Gen. 
mama oder jy me, Aid. HrJ mat; armen. im, griech. por; lat. mei. Dieser Consonant orhiilt ais Per-
sonal-Endung die yocalische Stiitze t; daher p(; abgestumpft sollte diese Personal-Endung wieder p haben 
(vergl. II. Pers. Sing. g fiir crt), allein p ais ungriechischer Ausgang (vergl. Curtius gr. Gramm. §. 67) ist 
in v iibergegangen. Der Plural per hatte urspriinglich peę (dor.); psę (im Sanskr. mas), erst zu fitv 
abgeschwacht, lasst sich zerlegen in den Personal-Character p und den Ausgang ej; dieser ist ohne Zweifel



Diess dtirfte nun das Wiehtigste iiher die griechischen Personal-Endungen sein. Berilhrt nnn auch 
unscre Abhandlung im Ganzen Nichts, was nicht sclion von Andern hier und dort grand lich bchandelt 
worden ware, so mochte doch die Art und Weise unserer Bearbeitung — welche ohne einen beson- 
dern Anspruch auf Eigenthumlichkeit zu machen, gleiebwohl, da wir bis zu diesem Augenblicke weder 
Bopp’s vergleich. Grammatik noch Curtius sprachvergleichende Beitrage erhalten konnten, eine selbst- 
standige ist — denen yielleicht nicht unwillkommen sein, welche sich ein tieferes Eingehen in einzelne 
Parthien der griechischen Formenlehre auf Grund der vergleichenden Sprachkunde zur Aufgabe ge- 
macht haben.



Sclml-Naśriclileii.
---»?»:»:> --- -

I. Lehrplan des 8chuljahres 1852—1853.

Erste Classe,
Classenlehrer: Herr C .  € i a z « l a .

R e  lig'i on:  Kalecliisiiius Lutlieri nach Karl Rcdlich’s Ausgabe. 2 Stnnden. Herr Pastor Żlik.
Lat  ei n : Kichners Klein. Gramiumatik I. und III. Ciirsus nebst Uebersetziingen ans derselben Gram- 

niatik z nr Kiniibung der regelmassigen Formenlelire. Jede W oche 1 Stunde Composi- 
tion, alle 14 Tage 1 hausliche Arbeit. 8 Stnnden. Herr K. Gazda.

D e u  t s c h :  Ziisaimnengesetzter Satz, Formenlelire des Yerbnms nacli Beck er’s Leitfaden. 1 Stunde 
orthographisclie Uebungen. 1 Stunde Lektiire aus Mozarts Lesebuch I. Theil. Alle 2 Wo- 
ęhen 1 hausliche Arbeit. 4 Stunden. Derselbe.

P o l n i s c h ;  CL und II. Classe vereinigt). Nach Polslus’ Graminatik Haupt- uud Zeitwort. Lektiire 
nach W ypisy polskie, alle 14 Tage ciii Pensum, Uebungen in der Rechtschreibiing,
2 Stunden. Derselbe.

C z e c h i s c h :  (I—IV Classe vereinigf>. Tomek's Kratka Mluvnice ćeska vollstandig durchgenoin- 
inen. Lektiire aus Ćelako\vsky's Lesebuch I. Band; alle 14 Tage ein Pensum.

2 Stunden. Herr Dr. PI u car.
G e o g r a p h i e :  Nach Burgers allg. Umriss der Erdbeschreibung. 3 Stunden. Herr K. Gazda.
\I a I li e ma tik:  Nach Moćnik (1. Sem.) die 4 Species in Briichen und die Dezimalbriiche. (2. Sem.)

Anschauungslehre nach Schulz v. Strasnitzki: Linien, AYinkel, Paralleilinien, Conslruk- 
tion von Dreiecken und Parallelogrammen. 3 Stunden. Herr J. K uk u t sch.

N a t u r g e s c h i c h t e :  Nach Rebaus Zoologie: Saugethiere, VógeJ, Amphibien, Fische.
2 Stunden. Derselbe.

3



Zwcite Classe.
Glassenlehrer: Herr J . Oertel.

R e l i g i o  n: Nach C. Redlich’s christl. Religionslehre, Fortsetzung des in der I. Classe Yorgetra- 
genen. 2 Stunden. Herr Pastor Zl ik.

L a l e i n i s c h :  Kiilmer’s Elem. Graminatik II. u. IV7. Kursus nebst Wiederholung der in der I. Classe 
beliandidten Kursę 8 Stunden. Herr .1. K ai sar.

l ) e  u Isel i :  \ach  Becker’s Graminatik: Satzverbindungen, Yeikurziingen u. s. I’., Formenlelire des 
Noniens. YYiedererzahleii der erklarten Lesestiicke aus Mozart’s Lesebucli, II. Band:
I Sluiide orl bograpbiscbe Uebungen, alle 14 Tage eine hausliche Arbeit.
4 Slundcn. Herr .1. O er! el.

Po In i sel i :  Sieli I. Classe.
C z e c h i s c h :  Sieli I. Classe.
G e o g r a p h i e  und G e s c l i i c h l e :  Nach Griesinger.— Das Altertliuin.

II Slmiden. Herr .1. O erl el.
!M a I li e m a I i k : Karli Mocnik. Lebre von den einfaclien Y erbaltnissen und Proportionen, einlacbe 

Begeldelri, Mass- und Gewiclitskunde. Anscliauungslehre: Grbssenbestiinmung, Berecli- 
inmg der drei- und nielirseitigen Figuren ; Y erwandlung und Theilung derselben; Be- 
stimiiiung der Gestalt der Dreiecke. 3 Stunden. Derselbe.

\ a  I u r g e s c  li ic li I e : \arli Fischer (l. Sein.): Die wirbellosen Tbiere, (II. Sem.).
I)ie Botanik. Herr J. K u k u  tscli .

Dritte Classe.
Glassenlehrer: Herr J .  K n k u t s c l i .

R e l i g i o  i i : Ziisaniinenliangende Darstellung der christl. Glaubens- und Sittenlehre nach Paliner: 
der cbristlicbe Glaube und das christliche Leben. Darmstadt 1847.
2 Stunden. Herr Pastor Żl ik.

E a l e i n i s c h :  Kiibner’s Eleni. Graminatik. V. Kursus, 2 Stunden. Cornel. Nepos: Miltiades, Ari- 
stides, Alcibiades, Timoleon, Hamilcar, Agesilaus, Hannibal, Cato, Atticus. Jede W oche 
i !. Sem.) I Composition, im II. Sem. alle 14 Tage, ein Pensum jede Woche nach Siiplle.
I. Theil. 5 Stunden. Herr E. Y\ i ener.

G r i e c h i s c h :  Kiilmers Elem. Grammatik bis zu den Y7erbis auf;/(. Uebersetzung der in der Gram- 
matik vorkommenden Lesestiicke und passender Beispiele aus Jakob’s Lesebucli; ein 
Pensum (11 Sem.) alle 14 Tage nach Kiilmer s Anleitung zum Uebersetzen.
5 Stunden. Herr. II. S i t t i g .

Deu t sc l i :  Lektiire prosaischer und poetischer Stiicke mit sprachlicher und sacblicher Erklarmig 
aus MozaiTs Lesebucli III. Band. Yortrag memorirter Lesestiicke; alle 14 Tage eine 
scbriCl liche Arbeit. 3 Stunden. Herr .1. K u k u  t s c  li.

P o 1 n i s c b: (III. und 1Y. Classe vereinigt). Nach PoliTs Graminatik, die ganze Formenlelire wie- 
derbolt, aus der Syntax die Kasuslebre. Lektiire aus Wypisy polskie. Alle 14 Tage ein 
Pensum. 2 Stunden. Derselbe.



C z ec li i s c h : Sieh I. Classe.
G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  Nach Griesinger, I- Sem. Mittelalter, II. Sein. Neue Zeit. Stets 

g-leichzeitig* di<; Hauptinomente ans der osterreichischen Geschichte.
3 Stunden. Herr K. G az d a.

Maili  e ma l ik:  Nach Moenik die 4 Species in Buchstaben, in Klammern; Potenziren; Quadrat- und 
Kubikwurzel, Permutationen und Combinationen. Anschauung'slehre nach Nagel’s Lehr- 
buch: die Lehre vom Kreis mit mannigfaltiger Construktion in ilini und urn ihn: lnhalts- 
und Umfangsbcrechnung desselben. 3 Stunden. Herr J. O e rt e I.

\ a  l u r g e s c l i i  c h t e : (1. Sem.). Nach Zippe die Mineralogie, 3 Stunden. Herr J. Ku k u t s c h .
P l i y s i k :  (II. Sem.). NachKunzek’s Lehrbuch, die allgerneinen Eigenschaften der Korper, Aggre- 

gations-Zustande, Grundstoffe, Warmelehre. 3 Stunden. Derselbe.

Vierte Classe.
Classenlehrer: Herr Dr. B u r k l i a r d .

Re l i gi  on: Fortsetzung des in der III. Classe Aorgetragenen, nach Palmers Lehrbuch, der clirist- 
licbe Glaube, und das christliche Leben. Darmstadt, 1848. 2 Stunden. Herr Pastor Ż 1 i k.

L a t e i n :  Kuhners Elem. Granunatik, Al. Kursus; praktische Beispiele uberModuslebre und Oratio 
obliqua. Prosodie; Erkiarung des Hexameters und Pentamełers. Jul. Csesar de beli. gali. 
Lib. I.—VI. (incl.). Alle zwei Wochen je ein Pensum nach Siiplle 1. Theil, und eine Com- 
position. 6 Stunden. Herr Dr. Ru rkl iard.

G r i e c h i s c h :  I. Sem. Kiihner’s Elem. Grammatik von Aerben auf pt etc. Jakobs Lesebucb Seite 
55, 63, 64, 77—82, 105—110, II. Sem. Syntax bis zur Lehre von Prsepositionen (incl.) 
Jakobs Lesebucb Seite 111—133; 173—188. Alle 14 Tage ein Pensum.
4 Stunden. Herr E. W i e n e r .

D e u t s c h :  Lektiire mit sachlicher und stylistisclier Erkiarung. Vortrag meinorirter Gedicbte ans 
Mozart’s Lesebucb, IA. Band. Hauptpunkte deutscber Aerskunst. Alle 14 Tage ein Auf- 
satz. 3 Stunden. Herr J. K uk u tsch.

P o l n i s c h :  Sieh III. Classe.
C z e c h i s c h :  Sieh I. Classe.
G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  Nach Griesinger Fortsetzung der Geschichte der neuen Zeit. 

Im II. Sem. Aaterlandskunde nach D. A. Schmidt. 3 Stunden. Herr C. Gazda .
M a t h e m a t i k :  Aritlimetik nach Moćnik’s Lehrbuch. Zusammengesetzte Verhaltnisse und Propor- 

tionen, Interessen-, Gesellschafts- und AUigationsrechnung, Kettenregel, Zinzeszinsrech- 
nung, Gleichungen des I. Grades mit einer Unbekannten. II. Sem. Anschauiingslehre und 
zwar die Stereometrie. 3 Stunden. Herr J. Kuk u t sch.

P h y s i k :  Die Lehre voin Gleichgewicht und von der Bewegung, Acustik, Magnetismus, Elektri- 
citat und Optik nach K un z e k .  3 Stunden. Herr J. O e r t e l .

Funfte Classe fehltc.



Sechste Classc.
Classenlehrer: Herr E. W iener.

Re l i g i o n :  Ausfiihrlichere Aiiseinandersetziing des christlichen Glatd)Oiis mid Lebens in wissen- 
schafllicher Form nach Paliner’s Lelirbuch dor łleligiou fur obere Classen evang. Gym- 
iiasieu. 2 Stunden. Der Direktor.

L a t e i n i s c b :  Stylistisclu; Uebiingen nach Siipfle’s Anleitung zutn Uebersetzen. II. Theil. Alle l i  
Tage je ciii Pensum und je eine Composition. — I. Sein. J. Caes. beli. civil. lib. I, II. c. 
1—22, III. Virg. Eclog. I, III, IV. Georg. I. v. 1—159, 20-1—56. II. Sem. Georg. I. v. 
311—350, i6 6 —5 li .  Aen. lib. I. Snllust. Calilina, darauf Cicer. orat. I. in Catiliiiani.
6 Slunden. Herr E. W i e n e r .

G r i e c l . i s c b :  Alle l i  Tage Syntax nach Kiihner’s Klein. Graminatik mit praktischen Uehungen 
verbiiiiden. Alle i  W ochen ein Pensum nach Kiihners Anleitung zur Uebersetzung. II. lid. 
Iłom. Ilias, IX—XII. Herod. lib. I. c. 1—5, 29—32, lib. V II. c. 1—6, 20— 25, 139—167, 
177—219. i  Stmiden. Herr Dr. Bu rk bard.

D e u t s c h :  Literaturgeschichte von Haller bis Schiller, Lektiire prosaischer und poetischer Stiicke 
nach Ylo/.arlAs Lesebuch V, VI. Band. Alle zwei Wochen ein Aufsatz.
3 Stmiden. Herr H. S it  f ig.

P o l n i.scIi: f \ i ,  VII, VIII. Classe yereint). Lektiire ans W ypisy polskie mit. Wiederholung der 
Grammalik. Alle i  Wochen ein Pensum. 2 Slunden. Herr Pastor rA lik.

C z e c b i s c h :  f i  l, VII, VIII. Classe yereint). Lektiire aus Ćelakowsky’s Lesebuch II. Band. For- 
menlehre und Syntax nach Tomićek’s Mluvnice. Alle l i  Tage ein Pensum.
2 Slunden. Herr Dr. Pl i i car.

Ge s  cli i ch te und G e o g r a p h i e ;  Roinische Geschichte von der Griimlung- der Stadt bis zuin
Untergang des westriiinischen Reiclis, fi. Sein.): Geschichte des Mittelalt.ers bis zu den 
Kreuzziigen, nach Ramshorn’s W eil geschichte. Leipzig 18i7.
3 Stmiden. HerrE. W i e n e r .  

M a l h e m a l  ik:  Algebra, Wurzelgrossen, Logarithmen, Gleichungen (des 1. und 2. Grades; unbe-
slimmle), Einiges iiber Exponential-Gleichung; Progressionen. G e o m e t r i e ,  Kegel- 
sclnnite, von der Lagę der Linien gegen Ebenen und dieser gegen einander. Sterometrie. 
Fortwiihrend praktische Uebiingen. 3 Slunden. Herr Dr. P l n c a r .

P by s i k :  Nach RaiungartneFs Anfangsgriinden (I. Theil), die Lehre von den Korpern iiberhaupt: 
Stalik. Dynamik, mil praktischen Aufg. nach Fliedner’s Aufg. Braunschweig 1851.
3 Stunden. Herr J. Oert e l .

F r an zo s i sc  h : Nach Ahn’s Grammalik. Die Fonnenlehre und Syntax. Eine '
Sl mule. Herr Dr. B u r k h a r d .

Siebcnte Classe.
Classenlehrer: Herr P. Kaisar.

Roli g i o n: Ausfiihrliche Aiiseinandersetzung des christlichen Glaubens und Lebens in wissenschafl- 
liclier Form nach Palmer's Lelirbuch der Religami fur die oberen Classen evang. Gynm. 
2 Stunden. Der Di re kt o r .



Lat e i n i s c h : Stylistische Uebungen nach NagelsbacKs Uebg. des lal. Styl. III. Ilefl. Alle Tage
je ein Pensum und je eine Composition. 1. Sein .: Cicer. orat. pro Arcliia poet., pro lega; 
Manilia, pro M. Marcello, post reditum iii senatu; 2. Sem.: Yirg. Aeu. lib. VII., VIII., Al., 
Ali. Memoriren pros. und poet. Stiicke. 5 Stunden. Herr P. K ai sar.

G r i e c h i s c h :  1. Sem.: Iłom. Odyss. lib. I., II., III. Herod. lib. V., VI. mit Auswahl. 2. Sem.: Iłom.
Odyss. lib. AVII., AIA. mit Auswahl. Aenopłi. Memorab. lib. I. c. 1—4, II. c. 3—7, 10.— 
Alb; 14 Tage syntakt. Uebungen nach Kuhner’s Elementar-Grammatik; ein Pensum alb; 2 
Wochen. 4 Stunden. Herr E. W iener.

D e u l s c h :  Aacb Weinhohl, Auswahl des inittl. hochdeutschen Epos und der lyrischeu Gedichte
nebst kur/.er Grammatik: parailel die alt-deutsche Lileraturgescbichte. 2 Stunden. Lek
turę nach Oltrogge s Lesebuch. III. Tbeil und Mozart \  I. Theil.
3 Stunden. Herr II. S i t t i g .

P o l n i s c h  und C z e c h i s c h  s. \  I. Cl.
G e o g r a p l i i e  und G e s  c h i c h  te:  Yon den Kreuzziigen bis 1700 nach Ramshorn.

3 Stunden. Herr P. Ka i s ar .
M a l li e m a tik:  In Algebra wie Geometrie Wiederhoiung des in der \  . und VI. Classe behandelten

Lehrstoffes mit besonderer Riicksicht auf praktische Uebungen.
3 Stunden. Herr Dr. P ł u c  ar.

P b y s i k :  Allgemeine Eigenschaften der Korper, Chemie. Slatistik fester, tropfbar lliissiger und 
ausdehnsamer Korper. Losung phys. mathem. Aufgaben. 4 Stunden. Derselbe.

I l ehra i s c l i :  (VII. und VIII. vereint.) Uebersetzung und Erlauterung einiger historischer Stiicke 
(1. Sem.), wie einiger Psalinen (II. Sem.) aus Gesenius Lesebuch.
2 Stunden. Herr Dr. Burkhard .

Achte Classe.
Classenlehrer Herr I I .  S i t t ig * .

Ile l i g i  on: Ein von christlicher Philosophie gelragener Ueberblick der ewigen Thatsachen und
W ahrheiten, zu dereń Verkundigung die christliche Kirclie berulen isl. Aacli Dr. 
E. C. Hagenbaclfs Leitfaden zum christlichen Religionsunterricht.
2 Stunden. Der Di rek  tor.

L a t e i n i s c h :  Tacit. German., Agric., histor., lib. I. (i. Sem.) Horat. carm. lib. I., II., mit Auswahl
und steter Erlauterung des Metrums. Satir. lib. I., 6, 7, 9. Epist. lib. II. Stylist. Uebun
gen (I Sld.), und alle 14 Tage ein Pensum nach Aagelsbach’s Uehung des lat. Styls. 
III. Ileft. 5 Stunden. Herr Dr. Bur kh a r d .

( I r i e c l i i s c h :  Iłom. Odyss. V., VII., VIII., XVI., A Ali .mit Auswahl Piat. Apolog. Socr.,Crito,Lysias,
Phaedo. Monatlich ein Pensum. Deutsch-griech. Uebg. nach Kiihner’s Anleit. II. Thl. 
6 Stunden. Herr H. S i t t i g .

D e u l s c h :  Lektiire aus 01lrogge’s Lesebuch und Mozart 6 Thl.; Erklarung von Schiller’s Wil
helm Tell, pros- Aulsatze in Beziehung aufPoesie und Kunst, Lessing’s Aathan. Wieder- 
holung der altdeutschen und Fortsetzung der neuern Literaturgescliichte his Schiller. 
Analytische Aesthetik, bestehend in der Charakteristik der Diclitungsgattungen. Alle 3 
Wochen ein Aufsatz. Hedeubungen. 3 Stunden. Herr H. S i t t i g .

P o I u i s c h und C z e c h i s c li s. VL Cl.



G e o g r a p h i e  uncl G e s c h i c l i t e ;  Die Zeit von 1700 bis 1815 nacb Ramshorns Weltgeschichte 
(I. Sum.)- Oesterreichische Vaterlandskunde nach W . Piilz (11. Sem.).
3 Stunden. Herr P. K a is  ar.

Phi l os oph .  P r o p a d e u t i k :  Die einpir. Psychologie (1. Serii.) und Logik (II. Sem.) nacli Dr. J.
Beck’s Grundriss. 2 Stunden. Derselbe.

Phys ik:  Nacli Baumgartner’s Anfangsgrunden, II. Thl., vom Licht, Magnetismus, der Klektricitat
und Warnie. Astronomie, Meteorologie unler fortlaufender Lbsung phys. inathem. A ul - 
gaben. Geologie. '4 Stunden. Herr Dr. PI u car.

I. Aiifgalicn kii ileutsclien AiifsatKeii fiii* tlie 
Selmlcr tler tiret oben ten  t la ^ e n ,

Sechste Classe.
1. Der Arbeitsanie; eine Charakterschilderung.
2. Gedankengang aus Klopstock’s Ode: mein Yaterland.
3. Leonidas’s Rede an die Kanipfgenossen bei Thermopyla.

Paris wird von Hektor zuni Kain ple aufgerulen, ais Charakteristik der Hanillun»' nacli 
llias \ T.

5. W elches sind die Gefabren des Reichtiiums'!
6. Schilderung des Winters.
7. YY as niitzte den Ronieni die Besitznalnne von Si/.ilien'!
8. W ie unterscheidetsic.il Naturlehre von Natnrgeschichte?
9. Ajas’s und Hektors Kampf mit Charakteristik beider Personen. Nacli llias VII.

10. Warmii soli uiati keinen Tlieil des Lebens ungeniitzt lassen?
11. W as geliort dazu, urn mit Vortheil zu reisen?
12. Gedankengang aus Schillers Ring des Polykrates.
13. Die Folgen des Krieges verglichen mit den Folgen des Ungewitters.
1Y- Morgenstunde hat Gold im Munde, nacli seiner Bedeiitung eriirtert.

Siebcnte Classe.
1. YY elches sind die Freuden der Jagd?
2. Heldencharakter Alexanders d. Gr. im Ziisammeiihaiig mit seiner Jugend betrachtet.
3. Erorterung eines Abschnittes aus dem Nibelungenliede.
Y. Welche Umstande beforderten bei den Phoeniziern Handel und Schiflahrt ?
5. Stimmung und Yerhalten des Ziifriedenen; eine Charakterschilderung.
6. Welche Aufnahme land die Dichtkunst bei den Griechen und Rinnem ? N. Cic. pro Arcliia,
7. Hageu s Charakter



8. Welches siad die Yorziige des Reisens zu Fuss?
9. Charakterziige ans Telemaclfs Verhalten. Horn. Od. 2. 3. H.

10. Y^ergleich des Fruhlings mit dem menschlichen Jugendalter.
11. Die Waffen des Alterthums und ihre Bedeutung.
12. Gedaiikenfolge ans Schiller’s Spaziergang.
13. Unterschied des deutschen Yolksepos und romantischen Epos im Mittelalter nacli Enl- 

stehungsart und Beliandlung.
lY. Kolumlnis’ Charaktergrosse und weltliistorische Bedeutung.

Achte Classc.
1. Das Unterscheidende in der Ansicht des Solon und Krosus iiber menschliche Gliickseligkeit. 

Nacli Herodot.
2. Das YY esen der Sagę und des Mahrchens ans Beispielen entwickelt.
3. YY ciche sittliche Yorziige riilimt Tacitus an den Deutschen.
k- YY elclie Gedanken lassen Sokrates den Tod im freundlichen Lichte erscheinen.
5. Grosse und Sturz jYIenzikolFs. Historische Scliilderung-.
fi. Cliaraklerbild von Lessing’s \a l  lian.
7. Klopsloek's Dichtergenius im \  ergleiche mit seiner Zeit.
8. YYcIehe Staaten des Alterthums lassen sieli mit England und Frankreich vergleichen ?
9. Ceber den historischen Styl des Tacitus.

10. Bliithen und Hofliningen; ein Gleiclmiss.
11. Y\ orin besteht die veredelnde Kraft der weisen Ylassigung ? N. Tacit. Agric.
12. W ciche Griinde stellte Sokrates dem Rallie der Freunde, ans seinein Gefangniss zu enl- 

lliehen, entgegen ?
13. Unterschied der llias und Odyssee nacli Inhalt und Form.
1Y. Wiekami mail das eigenthiimliche Interesse hegninden und erklaren, welches die Be- 

trachtung der alten griechischen YV ell iiberhaupt, so wie die Giitter, Helden und Alen- 
selien der homer’schen Dichtung auch heute noch in mis erwecken? (fiir d. Maturitatspr.)

I I *  l i O l i r l ^ r p e r .

Nachdem, wie sclion im vorjahrigen Prograinm angedeutet wurde, im Laufe des Schuljahres 
1852 der supplirende Lehramtskandidat, Herr O s c a r  Źl ik abgegangen und fur die dadurch erledigle 
Stelle der gepriifte Lehramtskandidat Herr J o h a n  n Kas par  O e r t e l  von der holi. k. k. schles. 
Landesschiilbehorde ais supplirender Lelirer einberufen worden war, besteht der Lehrkorper aus 
naclifolgenden Mitgliedern:

1. G u s t a v  H e i n r i c h  K l a p s i a ,  Pastor und prov. Direktor des Gymiiasiums; lehrte im 
Obergyinnasiiim Religiom

2 A n d r e a s Ź l i k ,  Pastor; lehrte Religion im Luter- und Polnisch im Obergymnasiuin.
3- H e i n r i c h  L e b e r e c h t S i t t i g ,  lehrte Deutsch im Ober-, und Grieehisch im Unler- und 

Obergymnasilim und ist Classenlehrer in der achten Classe. 
k. Dr. E r n s t P l u c a r ,  lehrte Mathematik und Physik im Ober- und Czechisch im Ober- und 

Lntergy mnasium.



5. Pinii  K a i s a r ,  lelirte Lateiniseli im Ober-uiul Untergyninasiiim, Gesebielite und philo- 
sopbisclie Prnpadeulik im Obergynmasium, uiid ist Ciassenieiirer der siebenten Classe.

6. Jo  li a n n k u k  ut.se li, lelirte Matliematik, Płiv.sik, \aturgesebielite und Polniseli im 
Intorgynmasium und ist Ciassenieiirer in der dritten Classe.

7. Kar l  G a z d a ,  lelirte Latein, Deutseli, Polniseli, Geschiehte und Geograpbie im Cnler- 
gynmasiiim und ist Ciassenieiirer in der ersten Classe.

8. Km il L eo  n bard W i en er,  lelirte Lateiniseli und Griechiscb im Ober- und Cntergym- 
iiasium und ist Ciassenieiirer in der sechsten Classe.

9. I)r. k  a r I F r  i ed r ie  li I tu r k lia r d , lelirte Lateiniseli im Ober- und l  ntergyinnasium und 
Grieebiseb im Obergyinnasiuin und ist Ciassenieiirer in der yierten Classe.

10. Jol tann K a s p a r  O e r t e l ,  geboren in Ober-Sebonbacb im Kreise Eger in Bóliinen den 
3. Mara 1810, studierte ani evangeliscben Gyiiinasiuni in Teseben, in Pressburg und in 
Wien Tbeologie, war dann Lelirer an der eyangeliseben Selmie in Gumpendorl' in Wien 
und lelirte lani. des Zeugnisses der k. k. wissensebałtlieben Priifuugseoinmission in Wien 
vom 8. Ncpteinber 1852 fiir Pliysik im Untergy mnasiiim, fur lebrfiibig erkliirt, Matbeinalik. 
Pliysik, Gesebielite und Deutseli im Uiitergymnasimii und ist Ciassenieiirer in der 
zweiten Classe.

III. Ili© Biirlif olili^ateii ŁelirftegeiiNlaiHSo
lehrten und /.war:

1. C / . e e b i s e b  in zwei Alit beilungeii in je zwei w oebentlieben Sliinden. Herrllr. P l u e a r .
2. P o l n i s e l i  in drei Abtbeilungen in je zwei wocbenllieben Stunden.

Die Herren G a z d a ,  K u k i i t s e b  und / . l ik.
3. F r a ii /, o s i s c li in einer Abtbeilung wochentlieh awei Stunden. Herr Dr. Ilu rk bard.
'4. H e b r a i s c b i n  einer Abtbeilung woehentlieb zwei Stunden. Dersellie.



IV. Schiiler.
1. Die Zalii der Schiiler am Schluss des Schuljalires 1852—53 ist nach der Verschiedenheit 

der Klassen mul der Muttersprache folgende:

K
la

ss
e,

*Ć3s*-•s
cicc
6

D a r u n t e r

Deutsche. Polen.
Bohmische

Slaven. Magyaren.
Ungarisehe

Slaven. Israeliten.

1. 41 4 22 7 1 7 —
11. 41 7 26 6 1 1 —

III. 15 5 6 1 — 2 1
IV. 32 10 10 5 — 3 4
VI. 27 6 7 6 4 — 4

VII. 7 4 — 1 1 — 1 i
VIII. 15 9 1 4 — — 1

Summa 178 45 72 30 7 13 11

Anmerkung. 1. Die Muttersprache der Israeliten ist die deutsche, so dass 56 deutsche geziihlt 
werden kdnnen.

Anmerkung-. 2. Da der Ahgang- der 5-ten Klasse in der vorstehenden Tahelle auffallen diirlte, so wird 
bemerkt, dass an diesem Gymnasium his zu der Zeit, wo dasselhe in Folgę der aller- 
hochsten Entschliessung vom 9. Juni 1850 in die Erhaltung- des Staats iihergegangen ist, 
sogenaniite Doppelklassen eing-efiihrt waren, dass aber das h. Unterrichtsministerium die 
allmalig-e Vervollstandiguiig desselben unter dem 7. September 1851 auszusprechen ge- 
ruhte, und in Folgę dessen die ursprunglichen 4 Klassen bis jetzt auf 7 vermehrt wur- 
den. W ir haben Grund zu hoffen, dass die eine noch fehlende Klasse mit Anlang des 
Schuljalires 1853—54 eroffnet werde. —

2. Am Schluss des Schuljalires 1852 verliessen das Gymnasium mit dem Zeugniss 
der Reife:

1. Karl Gumpert aus Biała in Galizien, geh. den 17. April 1832.
2. Georg Janik aus Roppitz in Schlesien, geh. den 1. Janner 1830.
3. Johann Szalatnay aus Moravetz in Bohmen, gehoren den 8. Dezember 1832.

Gegen das Ende des gegenwartigen Schuljalires unterzogen sieli alle 15 Schiiler der 
8-ten Klasse der schriftlichen Maturitatspriifung, welche diirchaus in den vorgeschriebenen Formen 
den 8., 11., 12. und 13. Juli abgehalten wurde, wahrend die miindliche ersl am Aiifang des nachsten 
Schuljalires statt liudet.



3. Mil den iibrigen Schulern wurden die angeordneten Priifiingen in folgender Ordnung 
gehalten: die s c h r i f t  l icl ien Versetzungsprufungen den k., 5., 6. und 7. Juli. die mi i ndl i c l i en  
dagegen begaimen in der ersten Klasse den 8. Juli und endigten in der 7-ten den 21, so dass in je- 
der Klasse 2 Tage gepriift wurde. Die Dauer der o f f e n t l i c h e n  Priifungen, welche den 22. Juli 
anlingen, war der neuen h. Anordnung zu Folgę fur jede Klasse, auf einen Tag bestimmt. Den 30. 
Juli yersammelten sieli siirnintliche Gymnasiasten in dem vollstandig liergestellten Priiliingssaal und 
wurden mil einer passenden, von dem Direktor gehaltenen Ansprache auf die Ferien in die Hei- 
malli enllassen.

V. Lchrmittcł.
1. Die Gymnasialbibliothek bal wahrend dieses Scliuljahres tlieils ans der jahrlichen Dotation, 

fbeils ans den Aufnalimstaxen und durcli Gesclienke folgenden Zuwachs erhallen:
a) Dnreli Ankauf, dreissig yerschiedene W erke; darunter: Friedrich, Kealien zu Homer. 

Becker, roni. Alteiithiimer. Livius lib. XXI. ed. Fabri. Bernhardy, griecli. Syntax. Lamonl, Erdtna- 
gnetismns. Muller, Forlscliritte der Physik- Schmarda, Verbreitung der Thiere. Mailatli, Geschichte 
Oeslerreichs. Kortilm, Geschichte des Mittelalters. V ogel, Geschicbtstabellen. Sydow, Wandkar- 
te von Europa.

b) Durcli Gesclienke, — V on de r k. k. geologischen Reiclisanstalt: Jahrbuch 1852 und voui 
Jalire 1853 1. Heft. — \  om s t a ti s t i s o h en Bureau: Mittlieilungen 4-tes Heft 1852. — F o n  der  
liis tor.  statist. Section der mahr. scliles. Ackerbaugesellschaft: Mittlieilungen, Jalirgang 1852 und 
1-sles Heli von 1853. — \  on dem  H erru k. k.  F i n a n  z r a t h  d’ E l v e r t :  dessen Geschichte der 
bisior. Literatur Mahr. und Gest. Schlesiens und die Geschichte der Stadt Iglau. — Von einem nicht 
genannl sein wollenden Gonner: Karsten, mechanische Naturlehre; Miles Bland: geometrische Aufga- 
ben und Nagel, geometrische Analysis. — F o n  H e r m  G r e s w o l d  D u d l e y  B r i d g e m a n  Esq. :  
A \ i d s o ii, Ovid Metamorph.; X en op li. Anab. Kyrop; — D eino s t li e n. orat. select; S o p boki  e s 
trag; X o v. testam. g-raece; G r a d u s  ad parnass. ed. Edinburg.; A r n o l d :  pract. latin. prose compos. 
Lund; ,1 o n e s : greek, and engł. Lexicon; W alker analecta Lucian. — F o n  H o r r  u P r of. G a z d a : 
Strabon Geogr. lateinisch, Arnstadt 1652: Barclay Argenis Lugd. Batav. 166'ł. — F o n H e r r n  Buch-  
handl er  K.arl Prohaska in Teschen: Wandkarte von Europa. — Vrom Abiturienten Karl Gmnpert 
La Lamie, Logarithuien; Reinbeck, Rhetorik; Homer. Odyss. ed. Koch. — Vom Abiturienten Janik: 
Osbeck, Reise nacli Ostindien und China.

2. Die kleine Naturaliensammlung erhielt vom Herrn Verwaller Gotllieb Xowak ans Dwo
ry in Galizien: 22 Nliick Fossilien ans dem Salzbcrgwerke in W ieliczka, dann 1 Stiick Kohlenscbie- 
ler, I Stiick Holzslciu und 1 Sliick Coelestin in Sandstein. Von Herrn Karl v. Pronay aus Gyongyes: 
I Stiick Fraueneis und \on den Sextanern Scliorr und Kubinyi: mehrere Stiick Mineralien.

3. Die Miiiizsammliiiig wurde durcli Herrn Verwalter Nowak vermehrt mit 89 Stiick ver- 
sebiedener Silber-und Kiipfermiiiizen. Darunter 7 silberne und 3 kupienie altrbmische Miinzen.

VI. Einige wichtlgcre Veror(liiungen und Erlassc der hohen vor-
gesetzten Behordcn.

1. Yerordnung des hohen Ministeriuiris des Cult.us und Unterriehts vom 16. Mai 1852 Zalil 
12? womil Weisungen iiber den deutschen Unterricht auf Gymnasien im Allffemeinen und iiber die 
Aiifgaben zu deutschen Aufsatzen insbesondere, zur \  eriiieidung einer rielfach verfehlten Richtung 
gegeben werden.



2. Yerordnung des h. Ministeriums des Cultu.s und Unterrichts vom 31. August 1852 Zabl

3. Verordniiug des liolien Ministeriums des Cultus und Unterrichts vom 2. September 1852. 
Zabl — iiber Errichtuug von Yorbereitungsklassen an Gymnasien wegen der ungleichen Y orberei- 
tung der in die I-te Klasse eintretenden Schiller, und zwar dort; wo sieli ein Bcdiirliiiss da- 
fiir berausstellt.

4. Zuschrift der k. k. Bezirkshaiiptmannschaft voin 19. September 1852 Zabl ^  f womit 
dieselbe bekannt gibt, dass Seine k. k. apostoł. Majestat mittelst a. b. Entscbliessung- vom 20. August 
1852 gerubt baben den bisberigen Aerarialbeitrag fiir jeden der 35 Zoglinge des biesigen Alumneums, 
von jabrlicben 12 11. C. M. auf jahrliche 30 11. C. M. zu erhohen.

5. Erlass der b. Landesscbulbeborde vom 5. Oktober 1852 Zalil 2626, womit eroffnet wini, 
dass das h. Unterricbtsministerinm unter dem 26. September 1852 Zabl 6999 die Genehmigung zur 
Einricbtung einer neuen Klasse am biesigen Gymnasium ertheilt balie.

6. Erlass der h. Landesscbulbeborde vom 4. November 1852 Zabl 2957, womit wegen ei- 
nes vorgekommenen Falles anbefohlen wird, in Betreft’ des Theaterbesuchs streng auf die §§. 46 
IV. der Sehulordnung hinzuweisen.

7. Erlass der h. k.k. Landesscbulbeborde vom 9. November 1852 Zabl 2974, womit bedeu- 
tet wird, dass die a. h. Entscbliessung vom 15. Februar 1823, in Betrefl' der Feierlicbkeiteu fiir die 
Direktoren, Professoren und Lehrer, von Seite der Schiller, noch in Wirksamkeit bestebt.

8. Erlass der b. k. k. Landesscbulbeborde vom 15. Nov. 1852 Zabl 3027, womit dem neu 
berufenen Supplenten Jobami Oertel die Supplirungsgebubr von jabrl. 360 II. C. M. angewiesen wird.

9. Erlass der li. k. k. Landesscbulbeborde vom 25. December 1852 Zabl 3339, womit ans 
Anlass eines vorgekommenen Falles die Vorsehrift vom 8. Marz 1852 iiber die Fiihrung der Unter- 
suchung wegen sebwererer Vergeben von Schiilern zur genauesteu Dariiacbacbtung in Erinnerung 
gebracbt und Mebreres zur Erlauterung derselben beigefiigt wird.

10. Verordnung des li. Unterrichtsministeriuins vom 18. Februar 1853 Zabl wegen Er- 
ganzung der Prnfungen von Lebramtskandidaten fiir das gauze Gymnasium innerbalb 3 Jaliren vom 
Datum des Lehrfahigkeits-Zeugnisses an.

11. Verordnung des b. k. k. Unterricbtsministeriums vom 24. Marz 1853 Zabl 523, in Be
treft’ der Vorbereitung der Kandidaten zum Gyinnasiallebranit.

12. Y erordnung des hohen k. k. Unterricbtsministeriums vom 24. Mai 1853 Zabl J45' iiber 
die Art und W eise der Zeugnisse iiber den Fortgang der Schiller an einer, mit einem Gymnasium 
vereinigten YOrbereitungsklasse.

13. Yerordnung des h. k. k. Unterricbtsministeriums vom 31. Mai 1853 Zabl “i 1, in Betreft’ 
der gewissenbaften Priifung von Privatscbulern an Gymnasien.

14. Yerordnung des hohen k. k. Uiiterriclitsministerium vom 30. Mai 1S53 Zabl —, we- 
gen ricbtiger Auswahl und Bebandlung des Lebrstoftes und des in dieser Beziebung yorgezeiebne- 
ten Unterscbiedes zwiseben Unter- und Obergyninasium.

15. Erlass der hohen k. k. Landesscbulbeborde vom 3. Juli 1853 Zabl 1250, womit der 
yorstebende wissenscbaftlicbe Aufsatz dieses Progrannns zum Austauscb mit preussiseben Pro- 
grammen fiir geeignet erklart wird.

VII.
Die feierliclie Eroffnung des Scbuljabres 1852—53 land den 16. September 1S52 stall, 

wobei der Direktor in Gegenwarl des gesammten Lebrkorpers, nacb Absingung eines passenden



Liedes, eine angemessene Ansprache hielt. — JVachdem an diesem Tage noch der Lektionsplan 
und die Stundenvertheilung allen Klassen mitgetheilt worden war, begann ani folgenden Tage der 
regelmassige Unterricht.

Die evangelischen Schiller wurden wahrend des Scliuljalires dreimal zur heil. Beiclite 
und Commuiiion gefuhrt. Vor der kirchlichen Feier wurde eine Vorbereitung im Priifungssaal ent- 
weder durcli den Direktor oder durch einen Religionslehrer gelialten, nach welcher ein Schiller, 
in Gegenwart des ganzen Lehrkorpers, im Namen der communicirenden Jugend die Depraecations- 
rede vortrug, welcher Akt. angefangen und geschlossen durch Gesang, stets den wohlthuendsten 
Eindruck auf Lelirer und Schiller zuruckliess. Im Dezember sowohl ais audi im April d. J. wur
de das Gymriasium von dem k. k. Schulratb und Gymnasial-lnspektor Herrn Andr. Wilhelm mii 
einer umfassenden Visitation beehrt und darauf beide Małe eine Conferenz unter dessen Vor- 
sitz gelialten.

Das erste Semester wurde, nach Abhaltung der nothigen Priifungen, den 26. Februar 
geschlossen und das zweite — wegen der nahen Ostern — gleich den 1. Marz eroffnet. Die. Se- 
mestralzeugnisse wurden in der letzten Stunde des letzten Unterrichtstages vertheilt.

Den 11. Jiini d. J. kam der k. k. Landesprasident von Schlesien Herr Anion llalblm- 
ber gegen Abernl in Teschen an. Nachdem der Lehrkorper dem Herrn Laudesprasidenten den 12. 
Juni in den Vormittagsstunden seine ehrfurchtsvolle Aufwartung gemaeht hatte, beehrte der Herr 
Landesprasident das Gymnasium am 13. Juni in den Frulistunden mit einem langeren Besnch, be- 
sichtigte die Lehrmittelsammlungen nebst den iibrigen Localilaten und gewann durch seine inann- 
liche Freundlichkeit die Herzen Aller, die das Gliick hatten, ihm nahen zu konnen.

W enn der Lehrkorper beim Schluss dieses Scliuljalires mit einiger Befriedigung auf den 
Fleiss und die guten Sitten der hiesigen Zoglinge zuriickblickt, so thut er diess nieht sowohl ans 
Ueberschatzung seiner Thatigkeit, ais vielmehr auf Grund des nachsichtsvollen und giinstigeii Ur- 
ilieils des wiirdigen und alłgemein hochgeachteten Herrn Gymnasialinspektors, dessen eben so 
energischer ais humaner, erprobter und einsichtsvoller Oberleitung das Aufbliiben des hiesigen l u- 
terrichtswesens yorziiglich zu verdanken ist.

Mochten nur auch die betreflfenden Eltern, indem sie die liohen Anforderungen, welche 
die gegenwartige Zeit an Mamier von Bidung Stelli, beherzigen, durch Ermahnungen und Ermun- 
terungen ilirer Kinder dazu beitragen, dass dieselben ihre Pllichten moglichst vollstandig erfiillen, 
statt, durch das ganz ungegriindete Klagen iiber ein viel zu weit gestecktes Ziel des Gymnasial- 
Lnterric.hts, die Schiller zu erschlaffen. Denn nur wenn hausliche und oHentliche Erzielmng Hand 
in Hand gehen, kann das grosse und edle W erk der Jiigendbildung, welches der Siaat so kraf- 
tig und weise lbrdert, wirklich gelingen.

Das Schuljalir 1853—54 beginnl den 16. September. Zur Annahme der iieuen Zoglinge ist 
der unterzeichnete Direktor den 12., 13-, 14. und 15. September stets bereit.

Gu$tav H lapsia


