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Ein Beitrag zur griechischen Accentlehre.
(Fortsetzung.)

IV. Adjectiva der O-Declination.

Die Erklarung der Accentstellung bei Adjectiven wird aus dem Grunde 
yorangestellt, weil ihre Stamm- und Nominalbildung yiel mannigfaltiger ist 
ais die der Substantiva und demnach ais Ausgangspunkt fiir die Entwick- 
lung der Accentgesetze dieser Deelination angenommen werden muss.

Adjectiva der O-Declination entstehen aus dem Bildungsstamme durcli 
Anftigung vou ein- oder zweisilbigen Suffixen. Diese sind entweder rein 
yocaliscli (o, so, to) oder solche, die einen oder zwei Consonanten entbalten 
(zo, azo, t-zo, t-ozo, po, t-po, vo, t-vo u. dgl.). Die Bildungsstamme lauten 
entweder auf einen Vocal aus, z. B. aXa-, dXa-o, Nom. dXaóę, oder sie haben 
einen Consonanten am Ende, z. B. doi/-, aotz-o, Nom. aotzoę. J e  nacbdem 
beide Arten der Suffixe an yocaliscb auslautende Bildungsstamme (dXa-o, 
■fjXta-zo) oder rein yoealisebe Suffixe an beide Arten der Bildungsstamme 
(dXa-o, aotz-o, pazap-to, ~oXsp-to) angefugt werden, entstehen zweierlei No- 
minativstamme. Erstens solche, bei denen zwischen der letzten und vor- 
Jetzten Silbe kein Consonant steht (dXa-o, paza-pt-o, dp/at-o). Zweitens 
solche, dereń letzte Silbe immer einen Consonanten enthalt (7jXta-zo, aXri&t-vo, 
<Jta)K7j-Xo). Daraus erhellt, dass die Nominatiystamme der O-Declination ein 
o purum oder impurum haben konnen. Damach lassen sich dieselben in 
folgender Weise gliedern:

1. Nominatiystamme mit einem Diphthong vor dem o purum:
fispat-o, ayao-o, edyst-o, svotaazso-o, atoot-o, ayut-o, do^-o, dprpp-o.
2. Nominatiystamme mit einem Vocal vor dem o purum :
dyXa-o, a£aXs-o, atC?j-o, Crjtpopt-o, sovo-o, syyo-o, dCco-o.
3. Nominatiystamme mit einem o impurum:
zoXo-8o, dpto-fo, uotztXtp-oo, tts-Co, ęav-Do, otzta-zo, dira77j-Xo, /pijat-po, 

dX/p)t-vo, a6o-;o, y a k z - - o ,  yXa«o-po, t-oo, X’j -to, ao-tso, zapAo, 7,311- /0.
Diese drei Beihen haben fiir die Bestimmung des Nominativs Singu- 

laris und des fur diesen Casus entsprecbenden Accentes bei allen Wort-
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arten der O-Declination Geltung. Eine derartige Gliederung ist insoferne 
von weittragender Bedeutung, weil durch sie auf gewisse Accentstellungen 
ein aufklarendes Liclit fallt. Yergleicht man z. B. ptoctoę mit anderen 
Adjectiyen dieses Ausganges wie xoioX(t)atoę, dpioiSCijaToę, xpocp(i)aioę, 
vcor(t)aToę, 6p(i)aToę u. dgl., welche consequent properispomeniert erscheinen, 
so ersieht man bald, dass bei Btaioę das vor a  stehende Jota stammliaft 
(piot, (ItoćCio), bei den iibrigen aber eingesclioben ist. Daher braucht man die 
weiteren yereinzelt yorkommenden Beispiele mit einem im Stamme yorlian- 
denen Jota, wie d yo icu oę , d p y o m o ę , anoSioctoę, oiaSiaTos nur mit jkaioę in Pa- 
rallele zu stellen, nm den Unterscliied in der Accentuation hervorzubeben.

Einen anderen etymologischen Yorgang kann man an <Jx«ioę, tpcttóś und 
Acctóś beaobcliten. Das Adjectiy a/ocioę gehort mit dem Sanskritworte savjas 
lat. scaevus zu einer und derselben Wurzel. Es hat also ein Digamma 
eingebiiBt. Dasselbe muss daher ais Ursache angesehen werden, warum in 
der Grundform das Jota der Suffixsilbe mit dem a  des Stammes, der ur- 
spriinglich c/.c/.F gelautet hat, keinen Diphthong eingehen lconnte. Es yerblieb 
yielmehr nach Ausfall des Digamma aus der Form (JxaFtoę der Accent auf 
derjenigen Silbe, die er urspriinglich eingenommen hatte. Das Adjectiy 
o a ió ę  hat ais Wurzel <pccv oder cpaF (s. Curt. Grd. d. gr. Et. 1. B. S. 262). 
Es weist daher eine ganz analoge Bildung auf. Ahnlich yerhalt es sich 
auch mit Aatóę (vgl. lat. Iaevus), ferner mit ŝpocić?, pjpotióę und x$patóę. 
Adjectiya auf atoś werden aber bis auf wenige Ausnalimen properispome
niert, z. B. dcpyaibę, ayopotToę, dcyocyzaibę, n rflc n o ę , {łopato?, f;pćp.athś u. s. w. 
Der Nom. Sing. dieser Adjectiya entsteht dadurch, dass der auslautende 
Vocal a  von Substantiyen der A-Declination oder von Adyerbien auf a  mit 
dem t des Suffixes to zu einem Diphthong yerwachst. T ritt das Suffix to 
zu O-Stiimmen liinzu, so verwandelt sich vor der Diphthongbildung der 
Endvocal dieser Stamme in a, z. B. dyrpato? (avxpov), opopaTo? (opópo?), 
oopato? (oópo?), wjafato? (yijCio?) u. dgl. Bei yóvato? und TraAató? ist der 
Diphthong schon im Bildungsstamme enthalten; 6ixato? behiilt den Accent, 
welchen das Substantiy Sty.yj hat, nur vixato? (vixvj) weicht ab. Auch 8r(vatóę 
ist von der gewolinlichen Bildung yerscliiedeu, da hier niclit w allein, son- 
dern a-to an das Adverbium 8r)v angefiigt erscheint. Es yerbleiben dann 
noch folgende abweichend betonte Adjectiya auf atoę: apató?, Sspaio?, pató? 
(fjjiaióę), xparató?, (isjćiaió?, 8siXato?, potraw?, vópato? und TtóAato?; rpóirato? 
wird auch ypoTrato? betont. Gleiche aussere Form und gleiclien Accent mit 
yerschiedener Bedeutung haben spłato? kundig und sprato? dreinschlagend. 
Man yergleiche ferner dpaió? mit ci pot to; und vópato? mit vopato?. Von 
Eigennamen sind Ayató? und Ilsipaió? ais Oxytona zu erwiihnen. Die 
iibrigen werden nach Art der Adjectiya liaufiger properispomeniert ais pro- 
paroxytoniert, z. B. AS/jyaToj, 0/jj3ato?, 'Pa>pato?, Tpotio;, XaASato?, Mato?,



'AptStaib;, ’Apvato;, ’AXx«tb;, 'lattaib; u. s. w., dagegen Nńcato;, IlyjSatoę, 
Ttpato;, Otlato;, Aóato;, "YXato; (vgl. riava3rjvaia, ta). Zusammengesetzte Ad- 
jectiya dieser Art werden ;mf der drittletzten Silbe betont, z. B. dvtt-£pato;, 
iniTzókaioę, trpopóXato;, pa&uyato;, 8o;ópcpvato;, zatdyato;, dvopśvatoę. Abwei- 
chungen sind selten, z. B. StaittSapaio;, welches riehtiger 6ta-tSapiato; zu 
scbreiben ist, ferner 8tavtato; und einige Mail- und Zeitbezeichnungen, wie 
osxapvaib;, eictapyatoę, TrsvtsxatosxataTo; 7rsvtsxoataTo; u. s. w., welche durch 
die Adjectivbildung so sehr zu einem Worte vereinigt sind, dass sie wie 
einfache Worter behandelt werden. Dasselbe gilt von einigen mit Prapo- 
sitionen gebildeten Formen, z. B. iratpoTCOtToę (łiritpoTci )̂, STttttpaib; (syuttpyj), 
diroj?oXtpaToę (dnopokij), duoTiop-ato; (aTtOTropTryj) u. s . w .  Hiiufig verbindet 
sich das Jota des Suffixes to mit dem auslautenden e des Stammes zu einem 
Diphthong, wodurch Nominativausgange auf eto; entsteben. Die so gebil
deten Adjectiva sind yorlierrschend auf der drittletzten Silbe betont und 
werden von Substantiven aller Declinationen gebildet, z. B. 8outów; (8ouXo;), 
Ł(pt~~sioę (tura;), uap&śvsio; (uap&śyo;), taópsto; (taopo;), irotapsto; (ratapóę), 
opsto; (dpo;), tśXsto; (tśXoę), yepóytsto; (yśptoy), lyyeXsio; (sjyskóę), sutapósto; 
(pou;), y.oXtxsto; (xuXtę), usto; (o;), raXoraosio; (raju;), ax.uXay.sto; (ay.ó).aij, 
a*yjxsto; (atprj;), tspatsto; (tępa;) u. s. w. Seltener werden sie properis- 
pomeniert, insbesondere, wenn sie von einigen Substantiven der A- u. 0- 
Declination und der zweiten Hauptdeclination gebildet werden. Yon Sub- 
stantiyen der A-Deelination gebildete Properispomena sind folgende; yuptpeto; 
(yópcpyj), arayosTo; (arayoyj), tacpsto; (tatpyj), soysTo; (yyj). Von Substantiven 
der zweiten Hauptdeclination gebildete Properispomena folgende: śpxeib; 
(spxo;), tjSsTo;  (yjdo;), dyopsto; (avv]p), yovaty.sto; (yuv/j), datsib; (dato), o/sio; 
{o y o ę ) . Von Substantiven der O-Declination gebildete Properispomena sind 
ebenfalls nicbt zahlreich, namlich: otxsTo; (otxoę), tappsto; (tdppo;), lXsysto; 
(sXsyo;), apysTo; (apvó;), pazysto; (pdzyo;), etatpsto; (etatpo;), Xoysto; (Xóyo;), 
toppstb; (tuppo;), &sto; (8só;), yopsto; (yopó;). Einzeln fiir sich zu nennen 
sind 7iXsio; (St. uXsF.) und XsTo; (boIAo;, lat. levis). Auf der letzten Silbe 
werden betont: asysto;, dapstó;, tapąstó; (taptpó;) und d. poet. F . ąatstó; 
fiir tpatsó;. Nomina propr. sind hiiufig properispomeniert, z. B. Aapsto;, 
’Apvsw;, ’HXsto;, 'Apystoę, KaSpsto;, Keto; u. s. w .; seltener oxytor.iert, z. B. 
’AXtpstó;, Kyjtstó;, ITvjvstó;, Suspystó; u. dgl. ; am seltensten proparoxytoniert 
z. B. das einzelne Myjosto;. Mittelst des Suffixes to gebildete Adjectiya 
werden yorherrschend proparoxytoniert, z. B. soytóyto;, Cyjcpópto;, &aXdaato;, 
f-itto;, zahdpto;, pazdpto;, ątópto; u. s. w., besonders alle auf tyjpto; wie 
oizyjt/jpto;, sp!3atyjpio;, (3ouXsutyjpto;, xoXaatyjpto;, ipyaatyjpto; u. dgl., welche 
von Substantiven auf tyj; und tyjp gebildet sind. Das Sigma von r/j; wurde 
beim Hinzutreten des Suffixes to durch p ersetzt, da es zwischen zwei 
Yocalen sehr selten erhalten bleibt, was man an der noch yorhandenen
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Doppelform ccpót^ptoę und dpox^3ioę beobachten kann. Fur die Vertretung 
des 3 durch p finden sieli sonst auch binreiebende Belege, z. B. Xsppóvrj3o? 
und Xsp3Óvij3oę, dpp7]V und apsrjy, 9appaXśoę und 9apsaXtoę. Man vergleicbe 
auch die Doppelformen der Substantiva, wie oix7]xrję und oix7jx^p, poubeunję 
und pouAsutrjp, xoXaax^s und xoXasxt)p, spyoc3xr)ę und ippast^p u. m. dgl. 
Auf der letzten Silbe liaben den Ton folgende Adjectiva mit dcm Nominativ- 
ausgange toę: dyoptóę (vgl. dyupo?), [3ocXtóę, X7)Xtoę (xVjXsoę), 8sęl<k, u.ovtóę, 
7sXtóę, xcoXióę und sxoXtóę. Paroxytoniert sind: dyttoę, 7X7)310? und popio? 
in der Bedeutung unzahlig, sonst póptoę. Einzeln ist otos, zsgz. aus oiFtoę, 
ottoę, vgl. divus. Nom. propr. weisen alle Arten der Betonung auf, z. B. 
”lXto;, ’'Avtoę, Kpóytoę, Eśytoę, Stpóoto? u. s. w., ferner AoXto?, Sysotoę, 
Xpop.ioę, 2xoxto?, KXtmoę, BaXtoę, ’Eytoę, 2xpaxib? u. s. w. Seltener sind 
Oxytona : ’AsxXsiciós, ’lXXoptóę, Aiptjuó?. Ebenso Properispomena, z. B. X»ę, 
Kioę, 4>9ioę.

Adjectiva, welche mittelst des Suffixes so gebildet werden, lassen sich 
in vier Gruppen theilen. Die erste Gruppe bilden paroxytonierte Verbal- 
adjectiva, z. B. dztsoę, 70t7jxśoę, 9sxso? u. s. w. Die zweite solche Adjec- 
tiva, bei denen vor dem Suffix so ein epenthetisches X erscheint, z. B. 
cctp.a(X)śoę, r^9a(X)śoę, osip.a(X)so?, xapya(X)eo? u. s. w. Ist das X stammhaft, 
dann wechselt auch der Accent, z. B. 70tp8dXsoę (napSaktę), oaiodXso? (oai- 
?idXXu>), ua'Xsoę (uaXoę) und 7avapya'Xsoę ais Compositum. Die dritte Gruppe 
bilden Adjectiva, welche einen Stoff bezeichnen und die aus so contrahierte 
Silbe circumflectieren, trotzdem vor der Contraction s unbetont ist, z. B. 
dppupou? (dppupsos), spiyou? (sptvso?) ttopcpopou? (Aopcpópsoę), yposou? (ypósso?) 
u. dgl. Die vierte Gruppe solche Adjectiva, die zur Bezeichnung einer 
Eigenschaft iiberbaupt dienen, z. B. avaxxópso?, i3Ó9soę, poppApso?, zśyeoę 
u. s. w. Auf der letzten Silbe sind nur folgende betont: 7jXsó;, evsóę 
(sweoę), Saooiysóę, mvsóę (xsvóę), stspsóę, sxso'ę (etos) und ąXs“'sóę.

Schliefit sich das Suffix o an ein auslautendes o des Bildungsstammes an, 
so entstelien Adjectiva mit zweifachem Nominativausgang, namlich auf oo; 
und ooę. Der Unterschied zwischen der constrahierten und uncontrahierten 
Form hangt von der Beschaffenheit des Bildungsstammes ab. Nominal- 
stiimme haben die contrahierte Form, z. B. suyooc, opóyoos (vooę), dyyl-Aooę, 
axpÓ7tXooę, óp.ó~Xo!)t (7X00?), dX<oJtó)(pooś, Xoxóypoos (ypcu?, ypota), soy/.ouę 
(•/Xooę), duvooę, s[A7ivoo?, op9Ó7voo? (itvooę). Dazu die Multiplicatiya 817X00?, 
xpt7iXooj, 7:svxa-Xoo? u. dgl. TJncontraliiert bleiben psXdp/joo?, 7oXópoo? (poo?) 
und opoooę. Beide Formen zeigen: śędyou? und śędyooc, 7.oXó/voo? und 
7oXuyvoo? (yvou?), 8txpoo? auch 8ixpoo? und Stzpóo?. Die att. Form sw? hat ais 
epische Formen sdo? und aóo?. Uncontrahiert erscheint die Form bei Ver- 
balstammen, z. B. dpirp&oo?, j3o7)9óo? (9śco), zoyossóo? (seóu>), ducptęooc, suęooę, 
poyóęoo? (;s'u>), sustoo? (fox7]|it, St. sta), oiyoyóo?, yposoyóo? (yeco), opvt9óxoo?



(zosto). Ygl. &oó;, oboó;. Manche Yerbalbildungen haben beide Formen, 
z. B. ottp-óppoo; und aijj-óppooę, abtppoo;, dbbó&poo; nnd dbbó&poo;. Vgl. 
dpiyjxooś, otoTYjzoo; und ejrazooó; (aus I-axoFo;). Die Nominalstammc haben 
in der episch. Form gewijhnlich uncontrahierte Ausgange, z. B. btyopóiryoo;, 
buró-yoo;, xxbt'e~boo; u. dgl. Adjectiven mit dem Nominativausgange yoo; 
liegen Nominał- uud Verbalstamme zu Grunde, z. B. zobóyoo;, śędyoo; 
(y_oo;), dagegen boorpoyóoc, yposoyóo;, fftaboyóoę (ysto).

Adjectiva mit dem Nominativausgange oto; entstehen auf zweifache 
Art. Entweder schliefit sich das Suffix o an einen bereits im Bildungsstamme 
vorhandenen Diphthong ot an oder es verbindet sich das Jota des Suffises 
to mit einem auslautenden o des Bildungsstammes zu ot. Zur ersteren Art 
gehoren die Verbalbildungen dprouotó;, etooboirotó;, tg&o-otóę, Sopu^otrotó;, 
zazoitotó;, otxo~otó;. Zur zweiten Art einige zusammengesetzte Nominal- 
bildungen, welche proparoxytoniert werden, z. B. STctrcyoto;, srspórrboto;, osxa- 
J3oto;, oooszdtjBoto;, ś/.aróuSoto;, o-o to;, dtpóp.oio;, 3o;óp.oto;, dsójroto; u. s. w. 
Den Diphthong ot haben im Bildungsstamme die Composita von 9 bo to; ó, 
namlich: atpboto;, yepottótpboto;, ootaótpboto;, su.® bo to;. Ipttpboto;, xaxótpboto; u. dgl. 
ferner aypoto; (ypota). Properispomena bilden fiir sich eine Gruppe.: atSotb;, 
dbboto;, srspoto;, óp.010;, oto;, oto;, 7ravroToę, roto; und die ion. Form 7; o to; 
auch Tjdto;, att. 7,100;.  — Vgl. ■koło;  (wie beschaffen) und 7:0to; (so beschaffen). 
Oxytoniert sind: ootó; =  Stouó;, azotó; seltene poet. Nebenf. ftir aztspóę, 
obotó; (oko óę) und cjp,otó;. Nom. propr. Moto;, Apoto;, Boto;, Koto;, Oto; 
(att. Demos). Sehr selten wird das Suffix o an die Diphtlionge oto, so, 00, 
ot, to, rti angeschlossen, z. B. dyaoóę, aoo;, d~apdaxsoo;, ł7taxooó;, uarpotó;, 
p.7jrpotó;, yotd; (rsrpaópyoto;), TCyTZ]xovTÓpyoio; und dgl.), do/jo;, ytno;, r,ptno;, 
dpijtpo;, baytpo;, wowrtpo;, ttarpolo;. Ebenso selten wird es an die Vocale a, 
rt, o, to angefugt, z. B. dbaó;, dybotó;, yjjpaó;, (dyirjpGto;) xpotvaó;, zspctó;, 
divao;, ravaó;, yaó; (ydioę), atCtjó;, ćtp.00;, dyyoyoo;, dbb/jbśyy00;, dyśyyoo;, 
syzoo;, ayśyzoo;, atityoó;, dbmo;, dbitaio;, dCtoo;, oó;Cwo;, dstCtoo;, 3wo;. 
Nom. propr. Aayaó;, “Apyyjo;, "Opr^o;, Ilabyjo;, ’Aysb<po;, Koto;, Atpo;. — 
In vielen Fiillen ist bei diesen Adjectiven der Nominativstam nur scheinbar 
vocalisch. Leitet man ilin auf die ursprungliche Form zuriick, so entstehen 
Wortformen wie dsyaFo;, dyocFo;, dy/jpctro;, d-otpc/.azsl o;, srctzoFo; und dgl. 
Daraus geht hervor, dass die griechische Sprache die uumittelbare Abfolge 
zweier oder mehrerer Vocale nur selten zuliefi. Es erklart sich auch die 
so hiiulig vorkommende Diphtliongbildung, Cóntraction und Verschleifung 
der Vocale in solchen Formen, wo zwei oder mehrere Vocale zusammen- 
treffen, z. B. dyrpotto;, dyopato;, osxd°oto;, r(ptpo;, baytpo;, dpyopoo;, ypoaoo;, 
spwrbtoo;, d£tóypsto;, fbtoo; und dgl.

Oft wird zwischen drei aufeinanderfolgende Vocale ein Consonant ein- 
geschoben, z. B. atypa(b)eo;, 8stjia(b)śo;, ipj3a'(o)ioy, y^(S)tov, C<«(o)tov u. dgl.



Aus diesen etymologischen und lautlichen Vorgangen ergibt sich nun fur 
die grieehische Spraehe das allgeineine Bildungsgesetz, die unmittelbare Ab- 
folge zweier oder mahrerer Vocale moglichst einzuschranken oder abzu- 
schwachen. Dies wird in mehrfacher Art erreicht und zwar:

1. Duroh die Elision, z. B. etc’ ocux(p, 008’ s3ńvaxo, aXX’ rjX{)EV.
2. Dur eh die Krasis, z. B. xaXXa, rdyadot, xauxó.
3. Durch die Synizesis und Dehnung, z. B. s|j,7:XE(oę, dętóypewę, TióXs<n?.
4. Durch das v S(psXxu<Jxixóv, z. B. ’A&‘/)v^aiv 7jv, sfrisv auxio.
5. Durcli die Contraction, z. B. u.va (p.vo!a), TuXouę (x:Xóoę), 7:otst (iroćes).
6. Durch die Diphthongbildung, z. B. dyopatoę (dyopoi-io-ę), dXr(&sta

(aXy)0s-ia), TtatSsta (TiatSs-ia), s~axouóę (s7taxoFóę) u. a. m.
7. Durch Auslassung eines Yocals bei der Zusammensetzung, z. B. 

yoprjYÓę, TtuxpdoeX(poę, 7rapsx(loXT;, TtdpoBoę u. s. w.
8. Durch Epenthese von Consonanten, z. B. dxp.i(o)ooyoę, C(u(o)tov, 

ffqij(X)óę, 3iyYj(p)óę, vocT7)(p)óę, voaa(x)spóę, p.Y)Tp(ua(x)óę, óy8oa(8)txóę, sXa'(o)iov 
(sXoua), £)(&o(8)o7róę (St. oir, ópaco), tyhu(8)tov (iyhuę) u. s. w.

Die Consonantepenthese kann man oft bei einer ganzen Wortclasse 
beobachten, z. B. ottpLa(X)śoę, Stdia(X)śoę, dCa(X)śo?, xsp8a(X)śoę, X7jjxot(X)śoę u. s. w. 
Bei einigen dieser Adjectiva tritt das X an die Stelle eines Zahnlautes, z. B. 
in odp.a(X)śoę (a?jj.<z, a~oę), 0«ojj.a(X)śoę (&au;ia, axoę), X7]tia(X)śoę (Xrjjx<x, axoę), 
37][ra(X)Eoę (d/jp.a, axoę), ost[x«(X)śo? (8sTp.a, axoę), 68a(X)eoę (uotop, axoę), d h. 
bei der Adjectivbildung wird X ais Epenthese yerwendet, bei der Substantiy- 
declination x. An einen Ausfall des x vor X ist hier niclit zu denken, weil 
die Consonantgruppe xX keine Hartę enthalt, vgl. cryerkto?, avxXo; u. a. Vgl. 
Bopp, Ygl. Gramm. B. 1. §. 17. Wie das X bei den eben genannten Ad- 
jectiven, so erscheint epenthetisehes 8 bei 7jjxs(o)c<~óę, ńjj.s(8)cmóę, Q7ro(8)aitoę7 
jio(6)a7tóę, dXXo(o)ct~óc, xYjXs(o)air<k.

Auch die mit dem Suffis o yerbundenen Consonanten yerrathen durch 
ihren Wechsel, dass sie ein bewegliches Element der Wortbildung sind. 
Halten wir an dem Bildungsgesetze fest, uach welchem die Abfolge zweier 
und mehrerer Vocale im Griechischen moglichst beschrankt wurde, und iiber- 
blicken wir die grofie Mannigfaltigkeit der Adjectivbildung in der O-Decli- 
nation, so miissen wir eingestehen, dass ein soleher Beichthum von Adjectiy- 
ausgangen nur durch Aufnahme von Consonanten zu dem Grundsuffix o 
moglich war. Durch die Stellung des Jota zwischen dem auslautenden 
Vocale des Stammes und o entstanden die Ausgange atoę, eioę, oioę. Eechnet 
man Adjectiva auf so? und ooę, welche zurn Tlieil contrahiert werden, ais 
die zweite Vocalverbindung hinzu, so ist die Mannigfaltigkeit yocalisch aus- 
lautender Endsilben bei Adjectiystammen erschopft. An die Vocale a , v;, o> 
konnte das Suffix o, wie bereits hervorgehoben wurde, nur in den seltensten 
Eallen unmittelbar angefiigt werden. W ir erhalten ais Beispiel dieser seltenen



Yocalverbindung fur Yj das einzige Adjectiy at’C'/jóę, fur w ahćoo; und die 
Composita yon Coj-o, fur a nach Ausschluss der urspriinglich mit Consonanten 
yersehenen Formen aXaó; und dyXaóę. Es ist somit nichts natiirlicher ais 
die Annahme, dass man beim Zusammentreffen dieser Yocale mit o sonst 
uberall einen Consonanten zu yerbinden pflegte. Dadurch entstanden die 
consonantischen Suffixe Xo, o. o, vo, xó u. dgl. Daraus wird es erklarlich, 
warum aus den Substantiven dtarj, ary;, auyu.^, j i a ,  cpst6u> und vielen der- 
artigen durch Aufnahme eines Consonanten zu o die Adjectiya darj-póę, 
ax7j-pó;, au}(|xyj-póę, ysyj-póę, ©£t8to-Xóę gebildet wurden, wahrend an conso- 
nantische Bildungsstamme, wie zocą(zóuxu>), cmXp (<JxiXpu>), X v ~  (Xst~(o), pop 
(StppttKJzo)) und viele andere das einfache o angefiigt werden konnte, wodurcb 
die Adjectiya xo'.sóę, 5xtXpóę, Xot7toę, popó; u. s. w. entstanden. Es erklart 
sich auch, warum so mannigfaltige Ausgange wie yrjioę, y r jtvo;, ysyjpó; ent
standen, aber nicht yŚ7j-o;, ahnlich aucb Trpwioę, 7rpcotvóę, Ttpojiuo;, irpuko;, 
aber nicht :rp(b-oę, ferner atc%ovx7]Xóę, oda%ovTYjpó;, aber nicht aic%uvx7)-ó;, 
atyr/óc, a tyrjpó;, aber nicht aty^-ó; u. v. dgl. Die Consonanten nekmen 
demnacli dieselbe yermittelndo Stellung zwischen einem auslautenden Vocal 
des Stammes und o ein wie das Jota in den Ausgangen ato;, etoę, oto;. 
Unter allen Consonanten wird der Dental bei der Suffixbildung am hiiufigsten 
verwendet.„ Man yergleiche z. B. Xoxó;, cupsió; mit ośzaioę, xśxapxo; und 
Etzoató;. In  der Silbe xi erscheint der Dental bei Yerbalstammen vor dem 
Suffix zo so regelmaBig, dass er selbst nach X, p, v und bisweilen auch 
nach anderen Consonanten auftritt, z. B. TroiYjTtzó; (Ttotśto), axocxixó; (fSTYjpt), 
tpaXttzó; (^«XX(u), aic%ovxtxó; (alayóv<o), <p&apxtzó; (cp&eipeo), 8i8otxxtxó; (Stodcrzco) 
u. s. w. Gehort aber der Bildungsstamm einem Nomen an, dann unter- 
bleibt der Einsatz des x ganzlich, z. B. TtoXsp.(t)zó; (móXsp.o;), ypatptzó; (ypatp/j), 
otuXtzó; (auXó;), xpo7ttzó; (xpó-o;), Spycmzó; (opyavov), otzovoutzó; (oixovóp.o;), 
ó~spPoXtzó; (6irsppoXr;) u. s. w. Bei der A-Declination dient das Suffix xa 
yorherrschend zur Bildung mannlicher Substantiva, wie axijvćr»ję,
Cxn)Xfnję, 'J>£zr/ję u. dgl. Nur ein ganz kleiner Theil bat das einfache a-  
Sufiix, wie sXc/.to~<óXr| ;, ópw&odijpaę u. dgl. Feminina sind dagegen grofiten- 
theils mittelst a gebildet, vgl. ypoccpvó, xomg, dyopoć u: a. m. Nur die selbst- 
standige Classe der substantivierten Verbaladjectiva und Numeralia kenn- 
zeichnet eiu x, z. B. yap.sx7j, azxVj, oszarr, u. dgl. Sonst wird zu dem x 
gewohnlich noch ein p hinzugefiigt, z. B. op/^sxpa, uaXouaxpa, zaXórcxpa 
u. s. w. Substantiya der II. Hauptdeclination auf p.« in N. S. enthalten bei der 
Adjectiybildung nur vor dem Suffix t-zo den Zahnlaut x gleichmaCig, z. B. 
Os|ACtTizóę, pYjp.axtzóę, OTSopiartzó; u. s. w. Treten aber andere Suffixe zum 
Bildungsstamme hinzu, dann wecliselt auch der Consonant, z. B. 8stp,aXśo;, 
ai[xaXeoę, uoaXśo;, at|x7jpó;, cuptoTtó; (ocip/raoTró;).

Mit dieser Darstellung ist ein natiirlicher Ubergang zu den conso-



nantischen Suffixen bergestellt. Sie liaben den Zweck, einer ganzen Wort- 
classe ihre bestimmte Allgemeinbedeutung źu verleihen. So bezeichnen Ad- 
jeetiva auf xoę eine Geschickliclikeit oder Zugeborigkeit, die auf Xo; cine 
Geneigtheit oder Eiihigkeit, auf po? eine Tauglichkeit, auf poę eine Eigen- 
scbaft iiberhaupt. Wo eine sołcho Bedeutung durcb das consonantische 
Suffix niclit hervorgeboben wird, da entsclieidet der Accent die Allgemein- 
bedeutung, z. B. bei Adjectiyen auf voę sind Proparoxytona wie £6Xtvoę, 
‘[■r{ivoę, kXiv9ivos u . dgl. Stoffbezeichnungen; Oxytona wie &eptvóę, o~ojptvóę, 
śaptvóę Zeitbestimmungen; Properispomena wie <P«Xsptyoę, TapotvtTvoę Be- 
zeichnungen der Abstammung. Man vergleiche ferner Tcotrjróę, Xoxóę, atpsróę 
mit osza-oę TŚraproę, e?xo<Jtóę, pi-picnoę u. a. m.

Bevor nun die einzelnen Arten mit einem o impurum im Nominatiy- 
stamme ihre Erledigung finden, kann die allgemeine Kegel iiber zusammen- 
gesetzte Worter vorangeschickt werden. Dieselbe lau tet: Zusammengesetzte 
W orter werden gewbhnlich auf dem vorletzten Theile betont, z. B. zarayatoę, 
(ptkóyuyoę, sovou; u. s. w. Auf die zu bestimmenden Adjectiva angewendet 
erhalten wir zwei Arten von Zusammensetzungen, uamlicli solclie, dereń 
zweiter Bestandtlieil unmittelbar von einem Verbalstamm gebildet wird, und 
solche, dereń zweiter Bestandtlieil eine andere Eigenschaft zeigt. Zusammen
gesetzte Adjectiva, dereń zweiter Bestandtheil unmittelbar von einem Verbal- 
stamm gebildet wird, liaben eine. dreifache Botonung. Bei activer Bedeutung 
werden sie oxytoniert, wenn die vorletzte Silbe lang ist, z. B. Iiiap-oipoc, 
xov7jpę, tyovajiuyóę, dopoiyóę, titito/Joozóę, Trotp9sv<o-óś u. s. w. Ist die vor- 
letzte kurz und bat das Wort active Bedeutung, so wird es paroxytoniert, 
z. B. opDotópw?, ob/oSófioę, Xtxopópoę, 7raXo'pa,][;o?,3™XoTÓpoę, Dsotózo?, XtvoirXóxoę, 
XaoxuTroę, p.7jtpoTCÓXoę, p,axpoXóyoę u. dgl. Bei passiyer Bedeutung kommt 
der Ton auf die drittletzte Silbe zu steben, z. B. 8u?dytoyoę (schwer zu 
leiten), otaTopoę (zerscbnitten), Sóętpopoę (schwer zu ertragen), sucpoppoę (wobl 
geweidet), suorpoęoę (leicht zu lenken), ysópopoę (friscb yerzebrt) u. s. w. 
Yon dieser Betonung weicben ab :

1. Verbaladjectiva, welclie vorherrschend auf der letzten Silbe den 
Tonbaben, z. B. otaipsTÓę, repiXs7tT<k, dyapTrastóę, dyapoeróę, d[i®eXtxTÓę u. s. w.

2. Composita von s/w,  z. B. d-p.t8ooyoę, damoooyo;, X<xpwra8ooyoę, 
oyjuooyoę, pjooyoę, Ssy.aSooyo?, SttppoSyoę u. s. w. Dagegen d a ś m y o z ,  d a tuoyoę, 
Xt|xsvijóyoę, wozu der Schol. bemerkt, dass Xt;isvy(oyoj vom Hafen einge- 
schlossen bedeute, sdoyoę, suxdtoyoę, suirapoyoę.

3. Composita yon sXxto, z. B. XivooXxoę p. B,, <j<oyooXxoę a. B. Die 
ubrigen betonen die letzte Silbe: x7jpooXx<k, y.ovooXxóę, CofooXxóę, $t®ooXxóę, 
TOęooXxóę, itpoXxoę mit act. und p. Bedeutung.

4. Composita von sp*fu> St. Espy, z. B. xaxoopfoę, 7ravoopyoę, obaopoSp-foę. 
Dagegen e x ń ź p y c ę  act. B., Sóęspfoę p. B., r^-iip-pc p. B., weptspYoę a. u. p. B.



die iibrigen betonen die letzte Silbe: yjTcaTOupyóę, 9aXaffaoopYÓę, X£txoupyóę, 
Xs7TTOopYÓę, Xt&ospYÓ? und X’&oupyó?; Xivoupyóę, itYjfiaToupYÓę. In <pÓY£PY0S un<̂  
IirepYos deutet der erste Theil der Zusammensetzung darauf, dass der zweite 
Bestandtbeil to spYOV ist.

5. Composita vom St. ott, ópa<o : yapo~óę, u-oyaporóę, źy&o8o7róę.
6. Composita vom St. Spap, Tpśyeo : ij.c/.zpo.opóp.oc, Xo£o8póp.oę a. B., da- 

gegen xaTdSpop.oę, t8 óopop.oę a. B. Abweichend betont ist auch 7tToXurop9oc_ 
(Ttśpftu) act. B.). Neben den regelrecht betonten Zusammensetzungen 
vao[xoć/oę, ó-Xou.7/yoę, Tsiyoudyoę, TtupYOuayo? (p.d^op.at), gibt es Zusammen
setzungen, dereń zweiter Tlieil auf \>.dyj] hindeutet, z. B. aó|A[Aaj(o;, Tipw- 
TÓu-oiyoę, sntp.ayoę, rhv.[s.'j:/r>'. (Vgl. aipatTjYÓę (tiY5oij.o.i) und uTroaTpaTrjYO?, 
aoOTpaTyjYoę (crtpaT7jYÓs), die ais Substantiva einen ahnlichen Wechsel zeigen). 
Ist der zweite Theil eines zusammengesetzten Adjectivs niclit unmittelbar 
aus einem Verbalstamm gebildet, so wird gewohnlich die drittletzte Silbe 
betont, z. B. §rióvu|J.Oś, ooęśęoooę, xaXXt'xap7io?, 7rptoTÓ9 povoę, oXtYÓp,ta9 oę, 
dp/pdtupoę, d^póx«p7roę, ompowoś, p.ov,zp.~oxoę u. dgl.

Von dieser Betonung weichen ab zusammengesetzte A(!jectiva, dereń 
zweiter Bestandtbeil mittelst des Suffixes ty.o gebildet ist, z. B. autoTpaYizóę, 
07/£y7jcpoptxóę, stpr(vc/pvtxój, tepoYXo<pixóę, vaoo.a/txóę u. s. w. Nach der Regel 
ist d©uatxoę (cposixóę) betont, ebenso diejenigen Zusammensetzungen, welche 
im letzten Theil die Silbe tx im Stamme haben, d. h. Zusammensetzungen 
von 8ty.y), vńoj, yotyt?, u. dgl., z. B. aoixoę, dvaSixoę, s7u'8txoę, v;uiyoiW.or,
E;a/_otvixo;, a3TÓvtxoę, dętóvixo?, oupavóvixos etc. Dagegen ist rJp.ixoXtxós 
(V.uXtę) auf der letzten betont. Man muss ferner Adjectiva wie xaXXtvtxoę, 
oupavóvixoę, piŚTOty.oś von YV(o(iovixóę (YVÓ)p.cov), xotvamxóę (xoiv<nvóę), ps"otxtxóę 
u. a. dgl. etymologisch genau unterscheiden. AuCerdem gibt es nur verein- 
zelte Ausnahmen yon dieser Betonung, z. B. xaXox!*Yoc&óę, T7]Xoopóę, raujios- 
Xupóę, xoXspóę (xóXoę, sptov), ó-aocrnjpóę, TpiSotCopóę, i~tyaXo!póę, UTrop.oyd'/)póę, 
va>8óę (wpooouę), ec-p.aX(k, yaXapyćę, mp.p.ypóę, śpjr/jpóę, w>Xo®&ovspóę, łrcicfp.uY£póę, 
■xap,;j.u3Hpóę, dwcsypąę, uTcshotcspóę, d[5Xv;y_póę, dinzotyilo? (TOiy.iXoę). Vgl. d. 
Nom. propr. 'A ^ y i t i k ó ? .  Ygl. dXXo8airóę, •/•usocaróę, 7iavro5a-óę, ó|As8cwróę, 
•jroSaTióę: oj3sXóę (-ó =  d und pźXoę) und 6poXóę.

Fur die Bestimmung der Nominativaccente bei nicht zusammengesetzten 
Adjectiven mit einem o impurum im Stamme ist es nothwendig zu wissen, 
ob das o in der letzten Silbe mit einem Consonanten des Bildungsstammes 
oder mit einem neu hinzugeftigten die letzte Silbe bildet. In Y'Jp''f und 
Xv(v/J); zeigt z. B. der Nominativstamm ein o impurum, nbmlieh Y<>po, XoYt-xo. 
Trotz dieser Gleichlieit besteht denuoch ein wichtiger Unterschied zwischen 
beiden. Wahrend der erstere zu dem Stamme Y’Jp das Suffix o aufnimmt, 
welchcs mit dem p der Wurzel die letzte Silbe bildet, wird beim letzteren 
das Suffix xo durch den Verbindungsvocal t an die Wurzel Xoy angesetzt. ■



Dadurch unterscheiden sieli beide solir wesentlicli von einander. Demnach 
werden zunachst diejenigen Arten in Betracht kommen, welche das o allein 
an den Bildungsstamm anfiigen. Nacli den auslautenden Consonanten ver- 
tlieilt erhalten wir oxytonierte Nominalbildungen, und zwar fur 9appóę, 
paij3ór, <T/«p3ćę, azip^óę, ópó;; fur y : dpyóę, yopyóę; fiir 8: Xop8óę, paoóę; 
fiir C: "slóc. fiir 0: ocyaflóę, poij&óę, vut)ój, opOó?, ęav8óę, £oo0óś,
axtv8oę, xtv&ós, xox9<k; fiir y.: xaxóę, Xsuxóę, yX«oxóę; fiir X: ^Xó?, xaXóę, 
oauXóę (8aoXoę), y w k ó ę , mit verdoppeltem X des Stammes sXXó?, ptXXóę, 
pt>XXó;, xoXXóę, 7rćXXó? (itoXXóę ion. f. 7toXóę, aber ot'Xoę, xóXoę, oXoę); fiir u.: 
ópóę, otpóę, ópó? (st. óp£xspoę), tbpóę; fiir v: xsv<k, xotv<k, £ovóś, dagegen 
póvoę, £śvoę, evoę; fiir u : auróę, ypoiraę, axvtiróę; fiir p : yopóę, tspóę (skt. ish- 
ira-s), ptopóę (att. puipoę, skt. mura), TiYjpóę, TTtapóę, ijapóę, u>xpóę; fiir <p: 
aofflós, aciuyóś, axvt»ó?.

Diejenigen Arten aber, bei welchen ein Sigma im Staninie ersebeint, 
miissen ais selbstiindige Gruppe angefiihrt werden, weil der Sibilant eine 
zn grofie Yeranderlichkeit zeigt und in yielen Fiillen weder zum Stamme 
noeli zur Suffixsilbe gezogen werden kann. Fiir die Wurzel nop ist z. B. 
Tcuppó? und Tiupcsós yorhanden, worin das zweite, dureb Verdoppelung ent- 
standene p, durch Sigma vertreten wird. Fiir xptxxóę bestehen zwei apdere 
Formen, namlich xptaaóę und xpt;óę und alinl. m. Eine gemeinsame Eigen- 
sebaft aller in abnlicher Weise gebildeten Sigmaformen ist aber die gleiche 
Betonung im Nominativ Singularis; sie werden niimlicb oxytoniert, z. B. 
ouóę, xpt;ó;, xsxpa;óę, xptęóę, Xo;óc, epo£ó?, j3X«iaój, yauaóę (yaoffoę), puesóc, 
Tiupcróę, Siaaó?, h a a ó ? , raptaaó?, (att. :rspixxóę), xpoaa<k, xpta<jóę, yX«>acJó?, 
xopt]jóę, paptj;<k. Dagegen pśaoę, tuoę att. lejo?.

Eine weitere, ebenfalls nacli dem Accente im Nom. Sing. geordnete 
Gruppe, bilden ferner Properispomena, wie or^oc, t(Xoś, ouXoę, xotXoę, oaSXoę 
(epaupoę), cppouooę, xoo<poę, cooTpoę, XoTa8oę, xoopoę, Doopoę, yaupoę, xpaupoę, 
paopoę, icaupoę, yrjpoę, X7)poę, acpatpoę, irpćikoę, ep-Tjpoę, yjxuvoę, axoę (zgs. aus 
aaxo;), erotpoę (sxotpoę), ypdivoę. Zu diesen konnen die Pronominalformen 
£y.stvoę, ouxoę, xotouxoę, xoaouxoj, xvjXtxouxoc zugeziiblt werden. Ein spat ge- 
bildetes W ort ist Op^cnwę 2, N. T . Nom. propr. weisen liaufig Properi- 
pomena auf, z. B. ArjXoś, MrjXoę, Br(Xo?, 2xu>Xoę u. a.

Audi Yerbalbildungen, weldie nidit zusammengesetzt sind, werden 
immer osytoniert, wenn das Suffix o unmittelbar an den Verbalstamm an- 
gefiigt wird, z. B. <JxiX8óę (axiXj3co), psppóę (pep^io), fftpaflóę (axpś»ui), ir^yóc 
(■jnypmpi), cxpotyy<fc u. aipayóę (trcpdyyw), cpstSóę (cpstoopat), at&óę (ai9a>), eXtxóę 
(4Xiaao>), cpappaxóę (oappaatjoi), cpoXxó; (sXxa>, FśXx<o/), óXxóę (sXxui), (Stp7jXóę 
(a»aXX(u), axsXXóę (axśXX<u), xopóę (xśpai ), cpavó? (<sat'vo)), eavóę (swupt), 
Xoirok (Xswt(o), pcopóę (ptówupi), xopóę (xei'pa>), tpopó; (cpśptn), xy)póę (skt. tra), 
popóę (pi^pińay.ioj, xa8apóę (xa9ai'pa>), xo<póę (xu5rxu>), dpx®? (“PX0J)i 8oxó?



(Sś/opai), Trror/ó; (m iucsa io), xwcp<k (xgkxw(?), pap.»óę(?), <poivos und (povóś 
(s-gtpvov), xoXopóę (xoXoroę, xoXouw). Vgl. s8w8ó? (sabiw, Iow). Mit einer 
Consonantenepenthese sind : y a(v8)ó; (ydax< o, St. y a ) ,  p,o(v8)óę (p-ów), 8a(v)ó; 
(oatw).

W eit zahlreicher sind die Adjectiva mit einem o impurum im Nominativ- 
stamme, wenn sie mittelst consonantischer Suffixe gebildet werden. Die 
consonantischen Suffixe, welche zu dieser Bildung venvendet werden, sind 
•/.o, Xo, uo, vo, po und to. Vor das Suffix xo werden gewShnlieh die Vocale 
a, t, seltener o gesetzt, wodurch es zweisilbig wird, niimlich a-xo, t-xo, o-xo. 
Ais Beispiele fttr diese Arten, welclie durcbgebends oxytoniert werden, er- 
halten wir fur a : Cwotctxóę, 8o]([uaxóę, ^Xiaxóę, xoiXtocxóę, xopiaxóę, oixtaxóę. 
8Xo;j.iriaxóę, 7xapotp.iaxóę, 7tpoao8taxóę, <JsX7jvtaxóę u. dgl.; fur t: KoXgp,txóę, 
toitjtocóc, Ypaoaóę, ffxcraxóę, aoXrxóę, 8i8axxix<k, Xo'j'i.y.óę, 9sxixóę etc .; fitr o : 
dXoxóę, {h)Xoxóę. Nom propr. werden yorherrschend proparoxytoniert, z. B. 
AoXaxoę, Aa'[38axoę, 2xpócpaxo;, 'Tpxaxoę, AapĄouoc, 'Póv8axoę, (I>óXaxoę, "Idazoę, 
’'I3axo?; Kdixoę, I ’p7]Vixoę, Ku£ixoę, \r'p'.xoę, <MXaixoę, Ildxatxoę; 'Ap.oxoę. 
’'I(3oxoę, ’'Ivoxoę, Na'poxoę, Kwpoxoę u. dgl. Seltener sind sie oxytoniert, z. B. 
Aiaxóę, IItxxaxóę, Au}xxxóę, 0opixóę, ’2ptxóę, Kotpixóę.

Das Suffix Xo wird an Substantiva der A-Declination unmittelbar an- 
gefiigt, z. B. d7raxyjXóę (ditdx7j), 8t<J>p.Xóę (Sfya), Ipoy7jXćę (epo-pj), xaitv/)Xóę 
(xoĆ7TV7j), xpoxaXóę (xpóx7j), m wx:rjXóę (<Jiw x y ]) , Oiyrjlóę (diyrj), rpócprjKóę, (zpixpvj). 
Fur die II. Ilauptdeclination ist von uowp das einzelne uopvjX<k, ebenso 
von cpstow, ostowXóś. Ygl. d. N. pr. EopÓ7jXoę, wOpf57)Xoę. Bei anderen Nominal- 
stammen verwandelt sicb das o des Stammes in 7], z. B. ■yo[i,VY]Xóę (•i'ouvóę), 
87)|x$)'&7)Xós (sydoę), óixv7)Xó? (ojxvoę), uAi]Xóę (5<{<oę), Tpoyr/.óę (rpoyoę); bei ana- 
Xóę (oTtóę) und óp,aXóę (6póę)erscheint a, nur voasXóę (vóaoę) bat s. Adverbial- 
stamme sind rpxaXóę (9jxa), yotp.7]Xóę, ydapLaXóę (ya\ia(). Vgl. N. pr. <MpffaXoę, 
2xtxaXo?, TdvxaXoę, "ApTtaXo;, AaioaXoę, "AxxkXo? u. s. w. Die auslautenden 
Yocale eines Prasensstammes werden bei Anfugung des Suffixes Xo gedelint, z.B. 
xaxaptY7jXóę (pfj,ew),p.tp.-/)Xóę (fiipiojiat), p.wp.7]Xóę ([iwpiopai), 8<xĄiXóę, tJ>iXóę (Auu), 
x7j3wXós (x^3ojj.at), in ixsTaXóś (St. 7isxoc, usroćwopt) bleibt das a. Vgl. Nom. propr. 
Kó^sXoc, 2&śvsXoę. Bei bpatAóę (bpaów) oder auch xpauXóę bleibt der Diphthong 
unverandert. Den Ausgang wXo; liaben sonst nur einige Nom. propr,, dereń 
Bildungsstamm eino Nominał- und Verbalwurzel verriith, z. B. AixwXóś, 
IIccxTwXóę, KacJxwXóę, MauawXóę, KiuwXóę, 27X0ipxwXóę u. dgl.

Consonantisch auslautende Verbal- und Prasensstamme werden durch 
7), seltener durch e erweitert, z. B. dxoC(7j)Xóę (dróCw), xpup7jXó? (xpó~xw), 
CSxotcT7)XÓs (<Jxóixxw), xpoy7]Xóę (xpóy_w). Mit s sind erweitert xpa7r(s)Xóę (xpśrao), 
axpo£ieXóę neben axpofkXóę und axpsj3X<k (axpś<pw), cm>cpsXóę und axocpXóę (cjtóow), 
Yon xpś^w wird xpo)(aXóę, von dp,apxavw, dp.aoxwXó; gebildet. Ohne Vocal- 
epenthese bleibt xotpXóę (xócpw), 8stXóę (8stXw). Man yergleiche die abnlich



gebildeten Adjectiva dbąoSshó?, v so jik ó ? , voyaAó? (vu)yo ik ó ę ) , itijxsXóę, Sna~akóę, 
a m aikóę  (yerlangerte Form von at(pkóę).

Steht yor dem Suffix ko  ein o, so werden die Adjectiva paroxytoniert, 
z. B. alpóAo?, Sptp6Xo?, pixx6X.o?, poppóho?, 87x6X0?, x ap -6Ao?, a zp o yyó ko ę , 
(70776X0?), aro u. 6X0?, »sto6Xo?, nur -ńcryokóę wird oxytoniert. Vgl. Nom. propr. 
AtayóAo?, Baxy6Ao?, 'Pwpóho?, 2tp6Ao?, ’Apx6Ao?, Xepp6Ao?, Kpax6Ao?. Da- 
gegen 10770X0?, Airoho?, AxdąoXoc, Jroho?, ”0ęoXo?, "ApcoAoę, OtxoXo?, 2t~oXo?. 
Das Suffiz po yerbindet sich am haufigsten mit einem Jota und wird zwei- 
silbig t-po. Die mittelst i-po gebildeten Adjectiva sind stets proparoxytoniert, 
z. B. ^aatpo?, JHuóaipo?, 8óxtpo?, ibfhuo?, x«p~tpo?, XÓ7ipo?, paytpo?, vóptpo?, 
dóipo?, irópipo?, xpó<ptpo?, ypr^aipo?, drpśAtpo? u. dgl. Proparoxytoniert werden 
ferner Adjectiva auf po?, wenn sieli das Suffis po an ein o im Stamme an- 
schliefit, ź. B. sropo?, v(6opo?, paJupo?, 8i3opo? u. dgl. Seltener wird das 
Suffix po an andere Yoeale angescblossen, z. B. OsAirjpó?, s&sXyjpó?, pujSapo?, 
o68au,6?, i(x)ecpó? (eipt, St. t). Ebenso selten an auslautende Consonanten 
des Stammes, z. B. Dsppó?, vsoypó?.

Das Suffix vo wird in yerschiedener Weise an den Bildungsstamm 
angefugt. Am haufigsten bildet es in Yerbindung mit Jota das zweisilbige 
Suffix i-vo. Die mittelst t-vo gebildeten Adjectiva haben eine dreifache Be- 
tonung. Ais Stoffbezeichnungen, wie pśXivo?, dxav9ivo?, 8sppdxtvo?, £6Atvo? 
etc., werden sie proparoxytoniert, ais Zeitbestimmungen, wie 9sptvó?, 8aptvó?, 
6~(ooivó? u. s. w. osytoniert, ais Bezeichnungen der Abstammung, wie 
<I>ocAspTvo?, Tapavxtvo?, AaxTvo? properispomeniert. AuBer diesen Gruppen 
sind folgende Oxytona mit einer Modalbedeutung besonders heryorzuheben; 
a8ivó?, dXrj9ivó?, dv9tv6?, zcozwó?, pototvó?, 9aptvó?, x:s3tvó? und ęoC«xivó?. 
Ferner die Eigenschaftsbezeichnungen d7yiaxtvo?, 7SAaaxTvo? und irpopvvjaxTvo?.

Oft yerwachst das t von t-vo mit dem auslautpnden Voeal des Stammes 
zu einem Diphthong, wodureh eine Reihe von oxytonierten Adjectiyen ent- 
steht, z. B. aireivó?, dX7Sivó?, 8sivó?, sXstvó?, spaxstvó?, x\sivó?, opsivó?, ~ollsi.vóę, 
axoxstvó?, xaus'.vó?, 67151x6?, ęastvó?, siraivó?, xsXatvó?, yvocovó?. Oxytonierte 
Arten ergeben sieli ferner, wenn vor dem Suffix vo ein a voransteht, z. B. 
6.701x0?, a ła yó ę , 8avó?, 8avó?, s-£7jxavó?, ipavvó?, rp z to o yó ę , txavó?, xptavó?, 
pctvó?, 6ptpavó?, iu&av6?, pooavó?, axs7avó?, aęjs8ocvó?, sootayo? (aber e69e«vo?), 
7tpc/.atavóę, x7jA.s8ocvó?, T7jxs8avó?, acprjoayó?, y k i8avó?. Ausgenommen sind: 
A(xavo?, zdyzavo?, irXdvo?, j3daxc(vo?, 6cnravo?. Ygl. Nom. propr. 06pavó?, 
’Hpt8ocvó?, 'Po8avó?, 2txocvó?, ’Appi«vó?, ’A i z m a w ę ,  'Hp(o8wcvó?, Aooxtavóc, Aaia- 
vó?, KapSwyó?, <l>ecaiav8? u. dgl. Seltener sind Proparoxytona: Atpavo?, 
Actpoavo?, ’Idpoavo?, 2x£aavo?.

Adjectiya, bei denen vor dem Suffix vo ein 7j steht, sind weniger 
zahlreich, z. B. dxp7jvó? (yollkommen ausgewachsen im Gegensatz zu dxp7jvo? 
niichter), dp£vi]vó?, 7aX.7]vóę, eoorjyóę, 7r£X£7jv8? (ep. st. Ttsx7jvó? und 7iX7]vó?),



ra>T7jvóę (ircsvóę), <JxaX7)VÓę, ffrpijyóę, rdbjyóę. Vergl. Nom. propr. ’Apu87jvóę? 
Toparjvóę, Boxpo7)vóę, TaYYpyjyóę, ’Apaar)vóę etc., clagegen Tfjyoę, 'Pfjyoę.

Eine zahlreiche Gruppe von oxytonierten Adjectiven dieser Bildung 
entsteht ferner, wenn das Suffix vo an einen consonantischen Stamm ohne 
Yermittlung eines Yocals angefugt wird, z. B. dxaovóę, ź y v ó z ,  dX om a8 vóę , 
Yopyóę, Yosovóę, Ipopyóę, is '/y ó ę , xs8vóę, zpawtyóę, paxs8vóę, oXotpoovóę, iteuSyóę, 
7tsXtxvóę, OpspSyóę, itspxvóę, itpopyóę, cispyóę, cJirotpyóę, Grapy vóę, a zsyv ó ę , GtiXitvóę,, 
Gtpocpyó?, aoyyóę, xspTtvóę, Grop/óę, pixvó?} d/soyóę. Paroxytt>niert werden 
Xt'yvoę, Gxópvo?; pópcpyoę, Xd~[voz. Vgl. Nom. propr. Kópyot, Ku8voę, Ifóoyoę, 
2iąvoę, Kudyoę, Tśpityoę dagegen 2xopvóę,

Adjectiya, welehe mittelst des Suffixes govo gebildet werden, sind 
durchgehends proparoxytoniert, z. B. fldpGovoę, 6cTtaoXÓGovoę, 6txatÓGovor, ex«i- 
pÓGoyo?, socppóaoyoę, dpaGoyoę, tmtÓGoyoc, xaXXóaovoę etc. Einzeln auf oyoę ist 
xotyovóę.

Die Participia Passivi und Medii bilden fflr słcb eine besondere 
Gruppe, z. B. XoópEvoę, Xoaópsvoę, XoG<*psvoę, XeXopśvoę, Ysypctppśyoę etc. 
IIervorzubeben sind: dXrjX^p.svoę, dx7.yrpj.svor, sXvjXap.svoę und aGpsyoę. Vgl. 
Nom propr. 'Opyopsyóę, 2x7)Gapsvóę, ’AxsGc/psvóś, d>apevóę, 'Ayyopsyóę, ’AXe- 
£apsvóę u. dgl. Dagegen "Oppsyoę, ’'IaXpevoę, T^psyoę, ’'fiX£voę.

ScldicBlicli kiinnen noch einige Nom. propr. hier angeftihrt werden, 
dereń auBere Eorm deutlich darauf binweist, dass sie zu den mittelst des 
Suffixes vo gebildeten Adjectiven zu zahlen sind, namlicli: rsXcovóę, ’Exćcovóę, 
KoX(ovóę, Otujyóę, Kópmyoę, Kdytoyor, fryu/yo;, ferner Bt&oyóę, Maptayooyóę, 
Ntyoę u. dgl.

Eine grofie Mannigfaltigkeit der Bildung zeigen Adjectiya, welche das 
Suffix po zum Wurzelstamme aufnebmen. An Substantiva der A-Declination 
wird es unmittelbar angefugt, wodurch der Nominativausgang Tjpoę entsteht, 
z. B. d<j7jpóę (dayj), axv)p<k auch dxccpX7)póś (atyj), aućjrjpóę (aojyj), «6yp7)póę 
(auypT)), aytotpóę, ion. und ep. dytYjpóę ( m ( a ) ,  dx«v&7)póę (axav&a), Satray/jpóę 
(oa-ay/j), 6t'V/jpóc (oó]j«), sXatyjpóę (iXotta), Cmrjpóę (Cor/)), xupovjpóę (xapÓYj), 
xap<py)póę (xdp'fvj), xvtGG'/)pó? (xviGGa), xoTt7]póę (xot:7)) aircli xoTcapóę, opajpóę 
(cfptrj), Xap7t7)póę (Xoć;j.7cvj), Xomi)p<fc (Xu7tpóę), (Xó~vj), paCrjpój (pcć£a), psXsT7jpó; 
(psXśxrj), Ysrjpóę (yśa), XaXY)(0)póę (Xa'Xvj), óSpłjpóę oder oGpyjpóę (S8p7), oGpi)), 
88ovvjpóę (ooóvvj), opity rjpóś (opity/)), oy/.ryAz (oyxrt), oy&7)póę (oy&7)), ironjpóę 
(itotyj), orpjpóę (aiy»j), GUDTCYjpóę (anoir/)), Gxi«póę dor. f. Gxtspóę (oxtoć), GOflapóę 
(<jó(3vj), Gttpapóę (axtpYj), criyyjpóę (axtyr(), xoXpv)póę (xóXpa), yXo/)póę und yXoepó; 
poet. F. fur yX<opóę (yXÓYj), xoyv)póę (xóy/)). Abweicbungen zeigen bloB 
aXpopóę (d k ę , aXpv)) und '^apopóę (‘p.dpy) =  Xf(pv)).

Substantiya der O-Dcclination und Neutra der zweiten Hauptdecli- 
antion im Nom. Sing. auf oę baben in der Adjectiyform vor dem Suffix po 
yorherrscliend ein s, z. B. Svo<p(s)póś (8vócpo? auch ■•'yoGEpóę), yospó? ("fóoę),



8aXspóę (8dXo»), V05spóę und V03ax£póę (vósoę), Sposspóę (8pÓ3oę), Coęspós (Cóffloę), 
&oXspóę (&óXoę), xpospós (xpuoę), 8oXepó? (8óXoę), sxoxepóę (3xóxoę), <pbovspóę 
(®&óvoę), yospóę (vóoę), <po[3spóę (epófloę), V0XEpóę (vóxoę), fiOyspóę und 3[J,oyspóę 
(jxóyoę), y.patspóę (xpaxoę), ksirspó; und Xsjcupóę nebst Xsiupdę (Xśiroę), yavspó? 
(ydvoę), yXayspóę (yXayoę), crroyepóę (sxóyoę). Nur in seltenen Fallen steht 
yj oder a  vor po, z. B. (3aXavijp<fc (pa'Xavo;), żxv7]póę (sxvoę), Xt{x7jpóę (Xtp.6ę), 
rpoyjjpó; (xpoyo;), z a p r y j f tó ę  (xapiy_o;), 7Xóv&7jpóę (irśy&oę), p.u3apóę (p-óaoę). 
Einzeln ist yspapóę, j ś p a ę  mit a  im Stamme zu erwahnen. Selten wird 
aucli das Suffix £>o ohne Vocalvermittlung an den Bildungsstamm angefiigt, 
z. B. otxxpóę (oTxxoę), poXoppóę neben |xoXupyjpo'ę (p.óXo[3oę, ]i.óXof3(8)oę), fy o /p ó ę  
(fóyoę), apoopó; (p.uooę), aisypóę (otfsyoę), żkacppós (ś'Xa®oę), xu8pó; (xu8oę), 
■rruppóę, Tropsóś (Trup).

Besonders bervorzuheben sind: oaxpaxvjpóę (o3xpaxov), Xayav7jpóę (Xdyavov), 
fmapó? (p.vwv) und po8apó? (pó8ov), die weder zu der ersteren noch zur 
letzteren Art angereibt werden konnen. Ferner yXa®opóę (yXd<pu), xpuyspóę 
(xpu;), pXv)/póę (pXa;), uyr/jpóę (óyi^ę), yXoxspóę (yXoxuę) und Xiyopóę (Xtyuę).

Substantiva der zweiten Hauptdeclination mit einem a in der letzten 
Silbe des Stammes baben vorherrschend yj vor dem Suffix po, z. B. aip.a- 
X7jpóę, aipjpóę (atp.a), Ssi^orrrjpóę (8sT[j.a), xujxax7]póś (xupa), ■5)irotx7)póę (rjTrap), 
xaup.axyipóę (xaujxa), 68axyjpóę und óoapóę oder óypóę (uoojp). Einzeln sind 
heryorzuheben Xip.EV7]póę und Xtp.7jp<k (Xt[xî )> [3oxpuvjpóę (póxpuę), sxayo7]póę 
(cszdyo c).

An Adverbien wird das Suffix po an die auslautenden Yocale angefiigt, 
z. B. atynjpóę und kaujiijpós (atĄa), 8r)póę (8r'v), Xt7tapóę (Xi7ra), p.aXepó; (txa'Xa), 
vsapóę (vśa)- Einzeln sind zu merken Xipóę (Xtav und poi nacli der Erklarung 
der Alten), yda|j.aXspoś (y3.u.al), Xayapós (W. Xoty), Trtxpóę (W . irtx), Xai(8)póę 
{W. Xotę), p.oxpóę (W. p.ax). t

In  der Verbalbildung bebalten Yerba auf cao das a des Stammes boi, 
z. B. Xapóę (Xdoo), vapóę (vr«o), purrapóę (puTrdui), 7nvapóę (ravao>), TtXa8apóę 
(TrXa8a(u), ®Xuoocp<k (ępXo8a<o), yy/Iapó; (y jy j.d m ). Mit einer Consonantepenthese 
sind y.Xot(8)apóę (xXd<o), Xat(8)póę (X«a>), ^a(8)apóę oder 4a(®)apó? neben 
<}ia®epós (4ato). Einzeln sind Xap.upóę (Xaa>), vgl. Gurt. Grd. d. gr. Et. 1. B.
S. 328), ferner ^wpóę (<{hóo> Nebenf. v. <|>d(n).

Bei Verben auf eto wird das s zu vj gedebnt, z. B. dXy/]póę (otXyea>), 
dy&yjpóę (dvHśu)), xuy]póę (xuśto), xop.Trvjpóę (xo|xre(u), ózyr^pój (6xvś(o), otyyjpó? 
(otvśo>), vos'/)póę (voaś(o), irop.®oXuyy)póę (7rop.tpoXuyśu)), Trovr;póę (iroyso)), [j.oybypó; 
([Aoy&śuj), oup7jpóę (oopśio), 0iX7jpóę (atxl(n), xpy]póę (xpśo>), oyXypó; (oyXś(o). 
Einzeln ist beryorzuheben XaXvj(9)poę (XaXś(o).

Verbalstamme von Verben auf au<n liaben den Diphtliong unyerandert, 
z. B. auYjpój aucb au(ax)7jpóę, aauaapóę (aua>), Opaupóę (Dpauro), yvtxupó; 
(yvaó(o), 6au(x)pó? (<Łaó(o). Bei X«uu> gebt u yerloren, Xapóę.



Z u ćlem Yerbalstamme der Verba auf utn und op.ott wird das Suffix po 
meistens unmittelbar angefiigt: xain)póę (xa7tóa>), i3j(0póę (iayjjw i), olCopóę 
(otCóto), "|,avopóę und yotyspóę (ywupat). Dagegen SoYjpk (Suw), Suspóę (Suw), 
cpkoaptk und ion. tskoyjpó? (®Xóco). Vgl. |3§iXopóę (posXu33opai). Einzeln ist 
otepóę (8tto), ebenso bakutopó? (boćkuio).

Consonantiscb auslautende Prasens- oder Yerbalstamme baben vor 
dem Suffis po yorherrsehend ein s, z. B. {}XocP(e)póę (pbaTrrtn), baXepóę 
(OaXXto), xXotf£p<k (St. xXa-', xXotC«>), Xaxeptk (Xctxstv, larmend), Xotxspóę (W. 
Xax, źerrissen), 3XGt(&)spóę und ar«(i})7)póę (St. ara, ?3r/jpt), ra/spóę (;r)/.m), 
TcXoxspóę (itXśxu)), zputpspóę (rputpto), Tpacpspóę (tpstpio), ipopspóę (Tpśpto), &Xipspóę 
(bXi'pco), acpalspóę (s®otXXtn), rpo/sptk (xpśya>), tpkoyepóę (®Xefto), t^oyspóę (ipsytio). 
Seltener werden die Vocale ot, orj, u eingesclioben, z. B. an^apó? (Bratnio), 
Xtp7jpk (Xst]3io), atvotpo'ę (siyopoci), 3&svo<póę (3&śyto), p.aXDaxrjpóę (pak&otootn), 
tjjstpotpóę (tjtśtsto), 7rviy7jpóś (Tcyt-j-to), oaxv7]pk (oa'xvco), cpXsyupóę (®XŚy«j), sj^upóę 
und o^upóę (s^w). Minder baufig wird aueh das Suffix po unmittelbar an 
den auslautenden Consonanten angeftigt, z. B. Xuypóę (XuJco), i^Opó? (lybto), 
kotpwrpóś (Xap.irto), Xippóę und Xtu[3ptk (Xst'j3to), Ipo&póę (lpsu&u>), <}oopk (disóoto), 
ct/.u&póę (ax6C<»), oairpóę (syjmo, vgl. aa&póę), otuąpóę (srucpto), oxXrj®póę, 
sxsXt<ppóę und axXvjpóę (3xśXXtn), ffsooptfc (atpuCw). Einzeln merke man anSotpóś 
aucli srtppóę und CTitppóę (atet^w), pXto(d)pk (pXtÓ3xto), cxs(&)póś und 3xs(&)póę 
oder axs(8)pós (s^tu).

Yerba auf otyto, ottyto, uvco baben bei dieser Art der Adjectiybildung 
den kurzeren Stamm ohne v, z. B. ptotpóę (piątym), 68pvjpóę (uopatyto), yAiapóę 
und Xtotpóę ( y \ totiyw), <pat(8)póę (cpatyto), dagegen tpayspóę (tpatyto), oktoSb/jpk 
(óXi3&a'vw), apap-Tjpóś (apaptayw), pokoptk und pwXopóę (poXuvw), ptopóę 
(pwyyupi), OaXuxpóę (SaXóyw).

Aufierdem gibt es eine ganz unbedeutende Anzabl osytonierter Ad- 
jectiva mit dem Norninatiyausgange poę, ftir dereń Stammbestimmung keine 
anderweitigen Worter aus der griecbischen Spracbe selbst zum Vergleicbe 
lierangezogen werden konnen, namlich: otptBtspóę, pXo3opk, falepóę, llotpóę, 
E&otpóę, Xstpóę, Xsupóę, Xispóę, Xa~etpóę (kayapóę), Pptapóę, Srjpóę, Sspóę, óxp7]póę, 
SSttjpóę, 3stpóę, Bztppóc, zctopk, yaopóę, <paXaxpóę, cpaKapó? oder ®aXripóę, 3auxpk, 
otapóę, Xov3pk und y ) M póę-

Diejenigen Arten, welche comparatiyartige AusgSnge baben, wie vux- 
zspoę, vtot"$poę, TjpŚTspoę, ópŚTspo; oder solcbe, die rspoę im Stamme haben, 
wie ópsyóircspoę (urspóy), xoXćó"spoę ais Composita, betonen die drittletzte 
Silbe so wie wirkliche Comparative. Proparosytona sind sonst nur ganz 
yereinzelt, z. B. ' / .a p /a p o ę , pśppspo?, Xotoopoę, uśp-spoę, esuspo?, fjpspo;. 
Beacbtenswertb fiir die ganze Classe dieser Adjectiva ist die Epenthese von 
Consonanten, z. B. vosa(x)ćpóę, cpaXa(x)póę (<potXoę), 6au(x)póę ((Jtauto), 9aXu(x)pk



(daXóvco), <jxa(0)vjpóę (St. oxa), c r /s ($ )p ó ę  (crys, syto), pXto(9)póę ((3X<Ó3xo>). 
Ebenso beacbtenswert ist der Umstand, dass von Yerben mit einem v im 
Stamme regelmafiig das Adjectiv vom kiirzeren Stamme gebildet wini, z. B. 
/Xiapóę (yXtaivou), dpapr/jpi; (d[xapxdvu)), juapóę (juatycu). Soli v erhalten 
bleiben, dann steht vor dem Suffix po stets ein Vocal, z. B. tpav-s-póę (<paivu>), 
3&sv-a-póę (a&śyco), 3tv-a-póę (otvop,ai), 8axv-vj-p<k (8dxva)). Es ist sehr wabr- 
scheinlich, dass die drei Substantiya 7:sv&spóę, śzopóę, rapisrepó? zur Bildung 
der Adjectiva auf po? gehoren. Eilr das letztere Substantiv spricbt das 
Femininum repisxepd.

Die mittelst des Suffixes xo gebildeten Adjectiva lassen sieli nacb 
einzclnen Classen tibersiclitlicb eintbeilen. Yerbaladjectiva werden regel- 
maCig oxytoniert, z. B. dxxóę, atpsxó», £xxóc, Xoxóę, 3ysxóę, o itzó ę , ópaióę, 
pTjróę u. s. w. Mit einem 3 vor dem Suffix ro : dxoo3xo'ę, d z o k a o a - o ę ,  da~:aazóę, 
7rapaxsXeu3xóę u. dgl. In der Zusammensetzung sind oxytonierte Formen 
von solcben Verben vorlianden, die mit einer Praeposition so zu einem Ganzen 
yerbunden sind, dass sie wie einfaebe behandelt werden, z. B. diroXaosxóę, 
dvsxxóę, d~£’Jxxóc, S"('pv]X<k, iropa8oxóę, sjjw:oX7jxóę, svsxóę u. dgl. Sind mehr 
ais zwei Worter in der Zusammensetzung enthalten, dann ist der Ton ge- 
wobnlich auf der drittletzten Silbe, z. B. dv£~t<Jysxoę, dvsmxX7jXoę, dvsSsupsxoę 
u. dgl. Die Ordinalzahlen Trpukoę, xoixoę, u£p.7rxoę, sxxoc, evaxoę, und die 
mit ośxaxoę yerbundenen (śv8ć'xaxoę) sind barytoniert, die mit 3xoę gebildeten 
oxytoniert, wie sixo5x<k, xpi«xo3xoę, £xaxo5xóę, ytXio3xóś u. s. w. Superlative 
auf xoę und axos werden proparoxytoniert, z. B. yXoxóxaxoę, 3a<pŚ3xaxoę, 
ey&'.3xoę, x«xi3xoę u. dgl. Ist der Superlativ zweisilbig und die yorletzte 
Silbe lang, so erhalt sie den entsprechenden Ton, z. B. pd.Ttoę, 7tXstaxoę, 
Xol3xoę u. dgl. Einzeln sind noch zu nennen ittvoxóę (7CV0XÓę), sxóę (Verbadj. v. 
eipit). Ferner Xixóę ( k k )  und die Pron. atkóę, ixóaxoę.

U b e r s i c l i t .
A. Adjectiva mit einem o purum im Nominativstamme.

1. Nominativausgang awę.

a) t-atoę: ap.a£(i)aToę, xopuo(t)aibę, xoxoX(t)aToę, viox(i)aToę, 6p(i)aToę, 8/?e- 
X(t)atoę, 8pY(i)cttoę, 3xa8(t)c«oę u. s. w. Ausgenommen ist ptatoę.

b) aioę: dpyaioę, d"[opatoę, dyoeptatoę, ftopatoę, Tjpsjiatoę, dyrpatoę,
oopdio; u. s. w.

Ausgenommen sind:
a) k rJ.'M , sxaiói, ęaió?, apaióę, xpaxat<fc, -(spato?, ^paiós, paw? (yjpatóę), 

xspaióę, 7raXaióę.
P) "[óyator, otzaioę, Sśpaioę, pśpatoę, ostXato;, p.dxatoę, vó]i.«ioę, itóXcaoę, 

sp/roioę, xpÓTtato; (vgl. xpo5taToę).



2. Nominativausgang stos.
a) Proparoxytona: 8ouXstoę, śipwncstos, 7rotp&śveioj, raópstoę, TiordpEtoę, 

opetoę, rśXstoę, ■yspóytstoę, s .yy iX sio ę , §7iTaf3Ó2ioę, xuXixstoę u. s. w.
b) Properispomena, gebildet von Substantiven
ot) der A-Declination: vops/ps7oę (vup,tpvj), a m v l z w ę  (azovo -q), ra®Etoę 

(wpr)), suyswę (yrt) ;
р) der O-Declination: otxswę (o!xoę), totptpsToj (tajipoę), iXeY£ibę {iX syoę), 

ap.vsioę (ctptvóę), [3etxy£toę ((3«xyoę), łrottpsioę (irottpoę), Xoystoę (Xóyoc), Toppsioę 
(ruppo;), 9etoę (bsóśj, yopeioę (yopóę), (Ygl. rptrstoę, Xstos und z X s io ? ) m,

y )  der zweiten Hauptdeelination : §pxetoę (spxoę), ctarsibś (daru), yjSsTo; 
(rploc), dvopetoę (dvrjp), yuvaixstos (yo vr j) , oystoę (oyoę).

c) Oxytona: dttpv£tó{, 8ap.stóę, rapcpstóę (vgl. raptpóę) und tpotrstóę (vgl. 
tparsóę).

3. Nominativausgang otoę.
a) Proparoxytona: d'tpXotos, yspatótpXoioc, YXoqsóypotoę, 8sxapotoę, dypotoę, 

ottpópotoę, Soęópoioę u. s. w.
b) Properispomena: atSoToę, aXXoToę, ysXoToę, Irspotoę, 6p.oToę, Trotoę, 

xpo7oę, oXotoę, atxoToę, oToę, ofoę, roto?, 7ravroToę, rjotoę (vgl. r̂ oioę, att. rjoloę).
с) Oxytona: irotóę indefin., ootóę ( =  Stasóę), axotóę (Nebenf. v. axtspó?) 

und die Yerbalbildung von jrotsco : aproTtotóę, et8oXointotóę, ^OottoiÓJ u. dgl., 
nur auróirotoę mit passiv. Bedeutung ist proparoxytoniert.

4. Nominativausgange, welche in der vorletzten Silbe die Diphthonge oto, 
su, ou, ut, 7j und to haben: d y m i ę ,  ctuoę, d z a pactxsuoę, £jraxouóę, d yo ió ę , p.7jtpotóę, 
-otrputó;, ao-Qoę, oturppoę, Xoty<óoę, rttonę, 7jptnoę u. dgl., (vgl. irptjToę fiir jrpduę).

5. Nominativausgang so;.
a) (X)soę: ottp.ct(X)eoę, rj&a(X)soę, osi[AOt(X)śoę, xapyot(X)soę, etp8ot(X)eoę, 

8otupot(X)Eoę, tayvct(X)śoę, voaa(X )śoę, otoa(X)śoę, Trstvot(X)śoę, 7rsoxa(X)śoę, po>Ya(X)śoę 
u. s. w., (vgl. Yerbaladj. Xurśoc, otEpsrloę u. s. w.).

Ausgenommen und etymolog, yerscbieden sind: irapSAsoę, (“ dpoctAtę), 
oatoaXeoę (8at8dXXuj), uaXeoę (uctXo;) und das Compositum 7ravapY«Xsoj.

b) Contrahierte Formen ais Stoffbezeicbnungen: dpYtipouę (ctpYupsoę), 
sptvouę (§ptV£oę), noptpopooę' (raptsupćoę), y puaouę (ypuaso?) u. s. w.

c) Uncontrahierte Formen zur Bezeicbnung beliebiger Eigenscbaften: 
p.opp,ópsoę, avaxrópEoę, xpóxsoę, z śy s o ę  u. s. w.

d) Oxytona: ryXsóę, svsó; (vgl. swsoę), 8otęotvsóę, xevsóę (xsvóę), arspsóę), 
Łzsóę, (sróę) und y>Xeyzós.

6. Nominativausgang toę.
a) Proparoxytona: £OY<óvioę, C/jtpuptoę, 8otXdaatoę, troito?, xocd«pwę; p.axa- 

ptoę, otX7jr(ptoę, PoobEUTYjpioę, epYctatióptoę u. s. w .
b) Oxytona: Gtyoptóę, 8otXlóę, XTjXtóę (xr]Xso;), Seętóę, p.0Vtóę, 7rsXtóę, 

ttoltóę und axoXtóę.



c) Paroxytona: dvtioc, popto? (nebst pópto?) und 7iXvjafoę.
Einzeln merke oto?.
7. Nominativausgang ooę.
a) Contrahierte Formen, welche von Nominalstammen der Substantiva 

vou?, tiXoo?, uvoo?, ypw? (ypoTa), yXoo; gebildet werden: suvouę, ópóyooc,
ŃrXou?, dxpÓ7rXooę, ópóx:Xoo?, Xuxóypot>?, dXuncóypot)?, soykooę, duvoo?, 

Ipityouę, óp&ó:xvoo? und die Multiplicativa ot-Xou?, xpiTiXouę, ixsvTa~Xou? u. s. w.
b) Formen mit eontrahiertem und uncontrahiertem Nominativausgang: 

ocipóppoo?, atpćppooę, dXtppooę, aXXó&pouę, dXXódpoo?, 7roXtyvou?, iaóyyoo?, oócpou; 
aucb or/.pou? und otxpóo?, 7toXóyooę, śędyoo? (yoo?) und kootpoyóoę, ypoaoyóo? 
(yśw). Ferner aao?, aóo?, att. aw? und die episclien Formen kryupówooc, 
Xntóixvooę, paxpÓ7tvoo?, 7ro(Xtp~Xoo? u. dgl. m.

c) Formen mit uncontrahiertem Nominativausgang : psXdp(3oo?, noXó[3oo? 
(Pooę), das Numeralo dySoo? und Verbalbildungen, wie dprjiftóoę, po^booś 
(bśw), xovoaaóo? (asów), dpcpT$ooę, edęoo?, povó?oo? (£lw), eóaxoo? (St. ara, 
farrjpt), otyoyóo?, ypoaoyóo? (yew), ópytbozóo? (xośw), dpi7jxooę, aóxrjxoo? und 
STraxouóę (dxaów). — (Vgl. oXodę, oXXupt, Ooó?, Ośw).

8. Nominatiyausgange, welche in der vorletzten Silbe die Vocale a , 
tj, u, w haben: dXaó?, d-fXaó?, ■yspaóę, *'7jp<xó? (dpjpaoę), dsyaó?, y.spaó?, xotvadc, 
atC^óę, dyyó-fooę (ayśfYUO?, d.XXv]Xśyj''jo? u. dgl.), apoo?, lyspmo?, aptyoó?, dbwoę, 
dXi£wo? (aCwoę, 8ó?Cwo? u. dgl.).

B. Adjectiva mit einem o impurum im Nominativstamme.

1. Sigma erscheint in der letzten Silbe des Stammes bei folgenden 
oxytonierten Adjectiven: SiSóę, xpt£ó?, xsxpaęó?, y.ptSó?, Xo$óę, ®o£óę, [lXociaóę, 
yauaóę (•faoao?), Ttopaó?, poaó?, otaaóę, Xiaaó?, ?rsptaaó? (att. zspixxó?), xi&aaó?, 
xpuaaóę, aptaaóę, yXw3aóę, y.opóó?, pap^ó? und pops^ó?, aber pśao? und Tao?, 
att. iao?.

2. Properispómena: orjXo?, 7jXo?, o3Xoę, xoTXoę, <pauXo? (®aopoę), ępouSoę, 
xoutpo?, ®oT/3oę, XoTaS>o?, y.oopo?, doópoc, yaópo?, xpotopo?, paopo?, rampo?, yr(poę, 
X9jpo?, acpaipo?, 7xpwxo?, śprjpoę, yccayo?, aro? (zsg. a. daxoę), śroipo?, sxstvo?, 
OOXO?, XOlOOXO?, xoaouxo?, xrjXtxouxo?.

3. Suffix o.
a) Nominalbildungen: Oapjdó?, dpyóę, dya&ó?, y.ay.óę, xaXó?, atpóę, xsvó?, 

aiuo?, 7'opó?, aocpó? u. dgl.
b) Yerbalbildungen: axtXj3ó? (axi'X£iw), r.r-;6ę  (zrjyopt), at&ó? (ai&a>), 

6Xxó? (sXxw), acpyjkó? (atpaXXw), xopó? (xśpvw), ®avó? (®atvw), Xoira? (XeTirw), 
®opó? (®śpw), xucpó? (xÓt:tw), dpyó? (apyw) u. dgl.

Ygl. die Composita, z. B. STrapot^óę, y.owjyó?, bopotyó?, dXoupyóę, opuotó- 
po?, Xototóuo?, paxpaXó"(o?, soarpocpo?; ooadywfo?, sucpop^o? u. s. w.



4. Suffix xo.
a) i-xo?: itoXs[itxó?, Tcoiijxixóę, -fpacptzó?, axaxixóę, a6Xixó?, 8t8axxtxó?, 

Xoyixó? u. dgl.
b) Composita: 8ccipv7)®opixó?, stp7]vap)(txóę, tspoyXo®txó? u. s. w.
c) Composita von 8txv), vixnj, X°̂ vt^  djipi?, oixo?: dotxo?, dva8ixoę, 7,0.1- 

/otvtxo?, dctxóvixo?, oop<xvóvtxo?, dvoixo? u. dgl.
d) $jXtxoę, t:yjXixo?, Ó7tv]Xixo?, xr,Xtxoę.
e) a-xoę: 8o)(fiiaxó?, Cw5taxó?, -JjXiaxó?, xotXtaxó?, xopiaxó?, oixiaxó?, 

8Xt>[maxó?, p.aXaxó? (p.aX&axó?) u. dgl.
5. Suffix Xo.
a) o-Xo?: at(ióXo?, 8pi|ióXoc, p.op[ióXo?, 8yxóXo?, x«[i7tuXo?, arpoyyi&o?, 

rjxop.óXoę, ®si8uXo? u. s. w. Ausgenommen ist Tra/olóę.
b) Das Suffix Xo wird angefiigt an Substantiva der
a) A-Declination: a-iroiTYjlóś (dirdtuj), 8nJc/jXóę (Stdjoc),'  £pt>yijXó? (Ipoy^), 

xcnwi)Xó? (xd'irv7)) u. s. w.
Jj) der anderen Deelinationen: yofM/jhó? (yo|ivó?), 6rju.s/f}r(Xóę ( s y j io ; ) ,  

ó~v7,Xó? (oTrvoę), ó'j>7)Xóę (ot|>o?), vocrsXó? (vó(JO?) u. s. w.
c) Das Suffix Xo wird angefiigt an Verbal- oder Prasensstamme
a) mit einem Vocal am Ende: xaxapiy(7))Xó? (piyeio), fxijx(yj)Xóę (oiasouci'.), 

jxoju.7jXó? ((uofidojiott), x7j8<oXó? (xi]8opai) u. dgl.
р) mit consonantiscbem Auslaut: dxoC(i])Xó? (dxóC<o), xpopi]Xó? (xpÓ7rx<u), 

axoTcrvjXóś (tszóirrco), xpop)Xó? (~ p 6 y jo ), xpa7rsXó? (xpŚTro)), axpo[3sXó?, oder axpo- 
PiXóę und axpspXó? (enpśipto), xpoj(aXó? (rpe/io) u. dgl.

d) Einzeln sind zu nennen: ds®o8sXóę, 8atpiXó?; vsoytXóę, v o y a k ó ę  u n d  
V(o/xXóę, lupelo?, t t a z a k ó ę ,  a m a k ó ę  und 7:01x1X0? (sm~oixiXoę).

6. Suffix p.o.
a) 1-jj.o?: atpsatfio?, atćsijioę, yóvijio?, 8óxip.oc, yćAdjtiio?, lotooijro?, /p 'q -  

atjio? u. s. w.
b) 0-p.o?: Ixo(ioę, y/jSopo?, pd&opo?, SiSopo?, v(óvouo? u. s. w.
с) 9iX7][ió?, IOvjXs(LÓ?, jiT,8a;j.ó?, ouSajióc, irapóę.
d) Dsppó?, yso^fió?.
7) Suffix vo.
a) t-vo? mit mehrfacher Allgemeinbedeutung nnd zw ar:
a) Stoffbezeichnungen: dxdvDtvo?, piXtvo?, 6sp[idxtvoę, ?óXtvo? u. s. w.
S) Zeitbestimmungen: laptvóę, Dspivó?, <i>7:opivó?, p.s<J$p.pptvóę, e<o9tvó?, 

7j(lSplVÓ? u. s. w.
*() Bezeiehnungen einer Abstammung: <l>aXspTvo?, Tapocvxtvo?, Aeovxtvo?, 

'P7JYtV0? u. s. w.
8) Bezeiehnungen einer personlichen Eigenschaft: dyj(t<Jxivo?, ysX«aTvo»

und 7TpoiiV7]3xivoę.



e) Eigenscliaftsbestimmuugen iiberhaupt: itoxivóę, a l t ] 8ivóę, p^Siyój,
d8tvóę, 9aptvóę, TteStyóę und <pu£axiyóę.

b) Bas Jota des Suffixes t-vo verwachst mit dem auslautenden Stamm- 
yocal zu einem Diphtbong: akyewóę, osivóę, eksivós, żporcstvóę, xXsivo?, opziyóę, 
rco&styóę, s~aivóę, xsXaivóę, xoivóę w. dgl.

c) avoę: dyavói, aiavóę, 8avóę, a~syavói, iSayóę, S7rsrjxavóę, Łpuvóę, opcpayóę, 
poSayóę u. s. w. Ausgenommen sind : xayxavoś, Xitavoę, 7rXdvoę; Sowrayo? und 
j3a'sxxvoę.

d) Tjyoę: dx[iv)vó? (vgl. dxp.7jvoę), dp.sv7jvóę, y a k ^ i /ó i , suor^k, nsxerjvó? 
ep. st. 7rsxYjvóę, iroTYjyóę, 3xaky]vóę und Ttfbjyóę.

e) aoyoę: d-aoXóaovoę, ftapaoyoę, StxaiÓ5ovoę, ŚTaipóaoyoę, socppóaayoę, 
fotTtóaoyoę u. dgl.

f) Bas Suffix yo wird an den Endconsonanten des Stammes unmittel- 
bar angefiigt: dzctSyóę, d y w ę ,  d i a n aoyóę, 'pp.yóę, Ipop.vóę, icf^yóę, xs8vóę, 
oXocpuSvóę, TtsBtyóę, <3ep.vóę, Tspityóę u. dgl. Ausgenommen sind 3xuuvo?, 
pópipyoę und k d y v o ę . Einzeln ist yósSyoę und yosSyóę.

g) Participien: Xoóp.evoę, Xocfdp.svoę, Xoaóp,svoę, XsXopiyoę u. s. w. Einzeln 
merke: dXctXT]]j.svoę, dxayrtp.zvo?, eX7jXapivoę und d'ap.$voę.

8. Suffiz po.
a) Bas Suffix po wird angefiigt an Substantiva
a )  der A-Beclination: davjpóę (aciYj), diYjpóę (oraj), aujyjpóę (aoęvj), 

ao)(ur)póę (aoyjj.rj), dxayfbjpó? (dxav&a), oanav7]póę (oandvrj) u. s. w .;
(3) der O-Beclination und an Neutra auf oę der zweiten Hauptdecli- 

nation: 6voo(s)po'ę (Syócpoę), yo(s)pót (yóoę), dak(e)pós (Sakoę), vocr(e)póę (vóaos), 
8pocr(e)póę (Spóaoę), «8ov(s)póę (cpSóyoę), duuopó; (p.óSoę), duooypóę (p.óaoę), 
oixxpóę (oiXTOę), >]>'JXP°ę ( ł ’̂ Zoę) u> dgl.;

y )  der zweiten Hauptdeclination mit einem oc in der letzten Silbe des 
Stammes: otpaTyjpóę, a?p.7jpóę, (atp.cc), Sstpar/jpóę (8stpa), f^aryjpóę (rjirap), 
x«opai7]póę (xaupa) u. s. w.

b) Bas Suffix po wird angefiigt an Adverbialstamme: kmapóę (kina), 
or/póę (8rjv), ysapó; (vśa) u. dgl.

c) Suffix po in der Yerbalbildung:
a) Yerba auf am belialten das a  vor dem Suffix po: xXor(8)ocpóę (xXcćco), 

yapóę (ydco), poracpóę (poKoćco), ircyocpóę (ztydco), n k a Sapóę (~Xaodco), <pXo8apóę 
(®Xo8oću>) u. s. w.

8) Verba auf sco dehnen das s vor dem Suffiz po zu 7j: dX*p;póę 
(akyiio), dv&r(póę (dy&Ecu), X07)póę (xoew), zop-^póę (xop7iśa)), oxV7jpóę (oxvśo)}, 
wovr(póę (rcovea>), uo^J/jpóę (po^&śtu) u. s. w.

y )  Verba auf auio bebalten den Biphthong: aoyjpóę (aoio), 8paupóę 
(ftpaóco), y y a u p ć ę  (yyaóco) u. dgl. Bisweilen nehmen sie Consonanten auf, 
z. B. ao(3T)r]póę (aoto), a«o(a)apóę (auto), t f/m (x )p ó ę  (^aóeo).



8) Bei Verben auf utu wird das Suffix po meistens unmittelbar ange- 
fiigt: zomopóę (xaituu>), i a / o pó? (iay_6o>), o££opóę (otCóoa), dagegen £u(>j)póę 
(£uu>), 8o(r])pćę (8óo>) und cpXo(a)póę (tpXóu>).

s) Verba mit einem auslautenden Consónanten in Prasens- oder Yerbal- 
stamme nehmen das Suffis po vorherrschend in Yerbindung mit s auf: 
fiXaj3(e)póę (SXd-Tcu), {>otX(3)póę (&aXX<o), xXay(e)póę (xXaC<o), Xax(s)póę (Xaxstv), 
<Jxa&(e)póę und STa&(v))póę (St. a z a , far»jp.i), xrXox(s)pó; (irX$xcu), xpocp(s)póę 
(tpucpoj) u. dgl. Vgl. aiv(a)póę (ciivop.ai), c&sv(a)póę (a9eva>)? Oscsfajpóę (̂ ścpu>), 
l^('j)póę (IX0)) und Xoypóę (Xó£(o), Xap/irpóę (X«'p,7ra>), i y j łp ó ę  (s/J)co) u. dgl.

C) Einen kurzeń Staram ohne v haben Verba auf atvaj, ova>: jwapóę 
(p.taivo>), iiioXopóś (p.u)X6v(o), óopyjpóę (uSpouyco), y \ tapóę (y \ia (v w i) , 8Xtaflvjpóę 
(8Xta9atvco) uud dgl. Vgl. ęai(8)póę und <pav(e)póę (ęaivu>).

d) Comparativa und Adjectiva oder Pronomina mit comparativartigem 
Nominativausgang: ■yXoxóxspoę, vóxxspoę, Tjpirspoę, up£V07rxspoę u. dgl.

e) Einzeln merke m an: dptcrtspóę, (3Xociopóę, -(c/.hzpóę, iXapóę, tDapóę 
Xstpóę, Xeupóę, Xispóc, kartapóę (bayapóę), [3pi«póę, £vjpó; (ęipćę), oxp7jpóś, o$vjpóę, 
astpóę,. cnttppóę, xaopóę, vaupóś, 'paXaxp8ę (<paXyjpóę, <paXsp<k), aaoxp<fc, ęiapóc, 
y m opóś und ^Xapó?. Proparoxytona sind: Y.upyupoę, pipuspo?, Xotoopoę, rd p -  
Trspoę, sSTCspoę und yjpspoę.

9. Suffix TO.
a) Verbaladjectiva: axxóę, atpsróś, (r/ooaTÓę, a.-oXao3xóę u. s. w.
b) Ordinalzablen: xpixoę, ośxaxoę, śv8śxaxoc, s:xo3xóc, ytbtocrróś u, s. w.
c) Superlatire: yXoxuxaxo?, GacpsaraTO?, i y p ia z o ę  u. dgl.
Dagegen pącs-oc, 7iXsT3xoę, XipOxoę u. dgl.

V. Substantiva der O-Declination.

A. Masculina und Feminina.

Die Eintbeilung der Nominativstamme nacb der Beschaffenlieit der 
auslautenden Silbe entlialt fiir die Bestimmung des Nominatiyaccentes im 
Singular wesentliche Vortheile. Um die Accente bei Substantiyen der 
O-Declination recbt ubersichtlicb darzustellen, gentigt es, an die bei Adjec- 
tiven durcligefuhrte Gruppierung anzukniipfen. W ir erbalten wieder zwei 
Arten von Nominalstammen, einen mit o purum, den andern mit o impurum 
in der Endsilbe. Es werden ferner alle AusgSnge, wie sie ftir Adjectiva 
ais Eintheilungsprincip hervorgeboben wurden, aucb hier zur Anwendung 
gelangen. Die Abweicliungen in der Accentuation miissen dann um so deut- 
licher herrortreten, wo aber eine Gleicliheit erscbeint, da reicbt es hin, ein- 
fach auf die Adjectiva liinzuweisen. Beginnen wir mit der ersten Art von 
Substantiven, die ein o purum im Nominativstamm haben. Der Nominativ- 
ausgang atoę zeigt eine grofle Ubereinstimmung mit den Adjectiyen in der



Aceentuation. Substantiva dieses Ausganges sind ihretn Yorkommen nacli 
nur selten und werden wie Adjectiva fast durcbgehends properispomeniert, 
z. B. indto;, dytoncouoę, yoctbę, <jeoxXocToę, ?x[xatbc, xuipotTo;, soStouo; — (vgl. 
oxetXatóę und £Xatóę). Ebenso selten sind die Arten auf stoę, namlich: 
dpyetoę, ^Heibę, ffcaystos, axstXstóę, (vgl. axstXottóę) und ystó; (vsoę). Auch die 
ubrigen Diphthonge erscheinen nur in seltenen Fiillen, z. B. xoXoto; (xoXipóę)» 
xXotóę (att. xXcpdę), <pXotóę, crxoToę und Yerbalbildungen wie dyaXp,atOTOtóę, 
Xoponotó; u. dgl., welche ais substantivierte Adjectiva ihren urspriinglicben 
Ton behalten. Man yergleicbe ferner ij,7jxpotóę, Trarputóę und uióę. Von 
denjenigen Arten, welche Vocale in der vorletzten Silbe haben, weicben 
von der Betonung der Adjectivform diejenigen ab, welche den Ausgang to; 
im Nom. Sing. haben; sie werden yorherrschend oxytoniert, z. B. dve<juóę, 
atycoktóę, ottywtóę, sptoStóę, popfJoktóę (vgl. (?op,póXto;), xco|3tóę, yccpaoptóę, 
eyuAióę, sou>Xió;, xaXtóę, xplóę. Mi t ' stammhaftem Jota sind ytoę, optoś, Sto; 
zum Untersehied von ptó; Pfeil, ferner tóę (Plur. xd tot) und tó; ó Gift. 
Unter den dreisilbigen werden nur yop/ptoę, yupotb; und Ozoputb; paroxy- 
toniert, Substantivierte Adjectiya behalten den urspriinglicben Ton, z. B. 
8axxóXtoę, ixeptxxioę, eX(npt&ę, póStoę u. dgl. Auch die Substantiya auf eo; 
werden im Gegensatz zu den Adjectiyen oxytoniert, z. B. xsXsóę, Xoysóę, 
Jeóę, etXsóę, ftupsóę, atupEÓs, axsXsóę, ©toXsóę, £Xsóę (Tisch), eXso; (Mitleid), 
GOysoęj contrahiert werden [bloB OoyaTptSooę, X7j9eXXaSoo; und ótoooę. Der 
Nominatiyausgang oo; hat mit Ausnahme von yóo; contrabierte Formen, 
namlich: Jpooę, p.vouę, yooę, wXooę, pod;, xvooę yyou?, yooę und yXouk. Die 
ubrigen Arten mit Vocalen in der yorletzten Silbe sind nur ycreinzelt. Es 
entfallen fiir a  in der yorletzten Silbe: Xaóę (att. Xe(óę), yotó; (att. yetóę), 
epaoę; fiir r j:  atCvjóc, tcyjóc; fiir o: yoó; (ewoóę, svoó*), eXi>ó;, irotTryuóę, 5puvoóę, 
oroó; (vgl. Truoę), atzuó; (at/.ooę); fiir co: Hćuoę, x<uoę, opuno?.

Composita werden proparoxytoniert, z. B. dpxt<JiXocoę, dpyśXao; (vgl. 
’ApyśXaoę), p,sXo(p.̂ ópEoę, raXóypaoę, TcoXuSctxpoo; u. dgl. Ausnabmen sind 
selten, z. B. dysĄ.ctoooę, dSsXtpi8ooę (vgl. dosXęsóę) und die Verbalbildungen 
wie otyoyóoc, Oooazóoę, dyotXp.axo7totóę u. s. w. Auch Nom. propr. erscheinen 
liaufig ozytoniert, z. B. ’A y c n ó ę  (IlayayatotJ, A ty tuto ę, ’AoxXyj~tóę, ’lXXoptó;, 
’AXeóę, dagegen <J)&ioę, Xtoę, >AysXipoę 6, p. ’AysXtt>to; u. dgl.

Bevor die einzelnen Gruppen mit einem o impurum im Nominatiy- 
stamme ausfiibrlich angegeben werden, kann bier wieder die Betonungsregeł 
iiber Composita yórangestellt werden. Im Allgemeinen werden Composita 
proparoxytoniert, z. B, syxścpaXoę, ecpeopo;, sąyjpoę, 8idxoSp.oę, cmbopoę, xepxoopoc 
(dyyoopoę, dpxxoopoę, xXotyyoopoę), 1'tpopp.o?, mźpoSoę, s;oooę, etpoSoę, ptxpó- 
y.otjnoę, yopooi8daxotXocę u. dgl. Ausnahmen' sind sehr selten, z. B. aSeX<pćę 
(d cop. u. 6sX»uę), dyopotoeX©óę, p.Y]xpaosXtpóę, 7raxpa8EX©ó?, atytaXóę, xivva 
ptojióę, OrjSaopóę, TieXotpyóę, p,oo£ós (|xou)£óę). Ist aber der zweite Bestand-



theil der Zusammensetzung direct aus einem yerbalen Bildungsstamm ent- 
standen, d. h. durch unmittelbare Anfiigung des Vocalsuffixes o an diesen 
gebildet, dann riclitet sich die Betonung almlich wie bei Adjectiven nach 
der Beschaffenheit der yorletzten Silbe. Ist diese kurz, so werden solche 
Composita paroxytoniert, z. B. oixovó;xoę, 6peoxó[xoę, 3xuxoxóp.o?, atroXo?, Xoyo- 
Ypdtpoę, pubrAó^oę, Xt8o‘(Xu<poę u. dgl. Osytoniert werden sie dagegen, wenn 
in der vorletzten Silbe eine Natur- oder Positionslange yorhanden ist, z. B. 
ezp-Cupapotpóf, ftauwoppóę, poup.oXyóę, Tpa^tpoóę, do^Ya?* SroporyjYÓc, Srjp.oeycoYÓę, 
YS(upYfję, CJxpaxvjYÓę, ruXtopóę, t)Xaxoopóę, xr]7roopóę, yopSatŁóę, rop3u>póę u. s. w. 
Composita von Iyo>, IpYw, eXxuj, xpsy<o, St. 8pap, die bereits bei der Ad- 
jectivbildung erwahnt wurden, haben aucb in der Substantivform ahnliche 
Abweicbungen, z. B. xX7jpooy_oę, xaxoopYoę, śxaepYoę, brróSpop.oę Rennbahn, 
trroBpópoę sicil. Beiter. Vgl. 8ioXxoę (6Xxóę), SttphoYYo? (<p&ÓYY°f)> Cmapyo? 
(dpytj), Storo? (Stśrto) u. dgl.

Die nicht zusammengesetzten Substantiva mit einem o impurum im 
Nominatiystamme werden nach den einzelnen Suffixen geordnet in mehrere 
iibersichtliche Gruppen zerfallen. Man muss wieder von dem Vocalsuffix 
o ausgehen. Dasselbe wird bei einer grofien Anzalil von Substantiven 
unmittelbar an den Yerbalstamm angeftlgt und bedingt eine grofie Gleich- 
maGigkeit der Accentuation. Yon den ganz gleichen Adjectivbildungen 
unterscheiden sicb die Substantivformen regelmafiig durch den Ton, d. h. 
Adjectiva werden oxytoniert, Substantiva parosytoniert, z. B. xóuoę ó und 
xop,<k3, ięavoę 6 und ®avóę3, rpóroę 6 und xporó?3, <paXo? ó und cpaXó?3, 
o y o i  ó und o /ó ę 3 ,  <sóvo? ó und caovóę3, Xdpo? 6 und Xapóę. Nur selten bleibt 
der Ton in der substantivierten Form ungeandert, z. B. tpooóę ó und xpo- 
tpó?3. Ygl. Xoptk, Xoró? (Xśroę), śavóę, f], xXoróę, Sopó? und Sopó?. Substantiy- 
bildungen dieser Art sind zahlreich und mannigfaltig. Nach den auslautenden 
Consonanton des verbalen Bildungsstammes geordnet erhalten wir ais Labial- 
stamrne: xptpo? (xpt'p(n), axtJ3o? (3xsi'pa>), csój3o? (tpśpop.at), stpópoę und axpóęo? 
(aipecpw), Tpóro? (xpśr<o), xóro; (xó~x<o), xuroę (xórxu>), Xótpo? (X£ro)), xa®oę 
(hdrxu>), dagegen 3xortfc (axśrxopat).

Fur Dentalstamme erhalten wir: jróhoę (rdayto, St. ra&), und zwei 
yocalisch auslautende Stamrne mit epentlietischem Dcntal, namlich d(8)o» (AQ) 
und pd(8)o? (patvto, St. pa).

Von Gutturalstammen sind folgende gebildet: Xóyoę (k śy u )) , xpa'Yoę (xptÓY<n), 
tpÓYO? (t{i£Y(0)» kÓxo? (rexu>), adxo; (odxra>), xóxo? (xtxxco), 3dxoc neben Soxóc 
(8śyop.ai), xpóyo? neben xpoyó? (xpśyoj), dyo; (syto), (rsu^to), Xóyoę
(X£/to) und <pdyoę (s®ayov), vgk (payóę s . Lob. Phryn.

Liquidastamme geben folgende Beispiele: arópoę (aretpco), cpOópo? (tphstpin), 
xópo? (xetp(u), xópo? (xopśvvufu), xópo? (tsipoo), ropo? (rstpto), oópoę (tpśpco), 
sxa'po? (axatp(o), |ińpo? (p-Eipop-at), rxópo? (rxaipiu), póXo? (pa'XXu>), 7tóXo? (ue-



Aopoti), <jxóAoę (trcśAAco), sapo? (craipto), adAoę (aAAopai), xt'Aoę (xtXA<o), TraAoę 
(raziła)), póAoę (póXX<o). — Oxytoniert werden Oopóś (dopóty) und oopóę (ośpco).

Von Nasalsthmmen erhalt man: yópoę (^śpio), Sópoę (Slpw), fipópoę 
((3pśpu>), vópoę neben yopóę (ylpw), xpópoę (xpśpa>), xópoę (xópvu>), Spópoę 
(St. opap, xpśyu>), 7róvoę (ireyopat), crxóvoę (cixevu)), xóvoę (xetvci>), yóvoę (-[tpopat 
St. y s v ) , cpóyo? (sra®vov), <pOóvo? (©Otyto), śavóę (syyopt).

Von der gleichartigen Betonung weichen ab: Sopóę, Oopóę, Ao/9óę, y.Aouóę, 
a/.OTróę und Aouóę. Mit doppelter Bedeutung und Betonung sind: Sózoę und 
ooy.óę, xpóyoś und xpoyóę, Aóyo; und Aoyóę, yópoę und yopóę. Drei- und 
mehrsilbige, aber nicht zusammengesetzte Yerbalbildungen dieser Art werden 
proparoxytoniert, z. B. apttSoę (dpcćCto), xóXa<poę (xoX(wrao), xeAa(8)oę (xś\opai), 
pdoxavoę (pa3xatva)), ópotpoę (£ps®(o), sdOuyoę (sóOóyto), r A z a y o ę  (Tr«xdaato), 
Tapayoę (x«pdacr<o), <póXaxoę (tpoAdaciio), avaxo? (dydacJco). Dieselbe Betonung 
erscheint aucb dann, wenn der Stamm, gleichyiel ob Yerbal- oder Wurzel- 
stamm, dureh Reduplication drei- und mehrsilbig wird, z. B. xopóxt>poę 
(xójtxu>, vgl. y.ópoę), xsxpopoę (xpópco, vgl. xpópoę), ferner xśxavoę (xstvto), 
"y/pŶ Aoę, xćxopoę, [lappocpoę, póppopoę, xópxopoę, oapoę, xtxopoę, 0X0X0ę (W. oX). 
Nom. propr. Di'at<poę, Tiropoę, Tixoóę. In allen Fallen ist die yorletzte Silbe 
kurz, dagegen ist a y m y ó i  mit langer vorletzter Silbe oxytoniert.

Bei einer Positionslange in der yorletzten Silbe stellt sich ein alm- 
liclies Betonungsverhaltnis heraus. —  W ir erlialten zunaclist ahnliche Unter- 
scbiede zwiscben der Adjectiy- und Substantiyform wie yorher, z. B. cpptjoę 
ó und ©pi£ó?3, póXXo? ó und poAAóę Adj. 1AA0; ó und iAAóę (scil. tzyOptoiroę). 
Nur einige Adjectivformen behalten in der Substantiyform den Ton auf der 
letzten Silbe, z. B. dpy ó ę , óXxóę, poA-fó?, poAzóę, zap~óę, crpoppóś, Ttoprak, 
OotAAóę (OaAAto), xaptjóę, taxóę (St. crxa, farrjpi). Die tibrigen Substantiva werden 
paroxytoniert, z. B. poppo; (pśppto), ydyyoę (St. yav), ■yópęoę (ystp'^), ópyoę, 
opy.o; ( s ip y w ) , p ó y y o ę  (pśyyu> ), y.óyAoę (xóyAu>), xóXuoę (xXŚ7txo>), ©do^yo? 
(©Ośyytn), xóu~o; (xÓkxo), vgl. y.opuóę =  xopr«Jx^ę), ferner onomatopoetiscbe 
Substantiva wie pópPoę, ppśppoę, Opóp/3oę, welche so gebildet sind, ais ob 
zu ibnen ein entsprechendes Verbum gehoren wurde. Steht in der yor
letzten Silbe ein Diphthong oder ein langer Yocal, so werden die Substantiva 
yorherrschend oxytoniert, z. B. r;yóę, d yó c , cpyjyóc, za y ó ? , y.payóę, oupóę, atopóę 
(oatpał), tpayóę, a rpoi/Jóę, Atpóę (XtTtxopat). Mitunter finden sich auch verein- 
zelto Properispomena, z. B. a zo ly o ę  (a z z iy ia ) , pćóAoę (PaAAto), Ttrjyoę (7rV;yco), 
cpo“xoę (ęotxd<o), tlay.or und Sdjy.o; (Oasario), tuoę (titxopat). Vgl. yooyóę und 
Yooyoę ion. =  yóyoę).

An Tempusstamme angefligt erscheint das Suffix o bei y.aouo; auch 
xociKjćę (y.atto), vr|3oę (vśa>) und nśzaaoę (St. 7:sx, 7rsxdvvopi). •

Auch diejenigen Arten, welche direct aus einer Yrurzel oder aus einem 
Nominalstamm gebildet sind, zeigen yorherrschend das Betonungsgesetz der



Verbalbildungen. Bei naturlanger Penultima werden sie meistens oxytoniert, 
z. B. Xoiyóę (W. Xoy, XsoyaXśoę), jxotyó? (W. jny, Ł t u / i m ) ,  ooSó? (W. £8), 
3i7)Xóę (lat. pulus), ayjzóę (1. saepio), yaoXóś neben yaoXoę (skt. gola-s), xaoXóę 
(caulis), Oatpóę (bapi-oę f. bFap-ioę, bupa), xvjp<k (cera), |X7;póę (skt. brus), 
•rcupóę (skt. pura), oupóę (skt. saras), Xśtpós. Properispomeniert werden jx<nXoę 
(moles), mi>Xoę (pullus), lupo? (amsa-s), cuvo; (skt. vasna-s) und xaupoę (skt. 
sthuras). Ist die vorletzte Silbe positionslang, so sind die Substantiva vor- 
berrschend oxytoniert, z. B. [3oXj3<k (bulbus), p.oyXóę (W. vah), dXoóę (albus), 
<potXXóę (<pdX7ję), aępóę (abhram), zapiióę (W. xotpn), ;xaXXóę (vellus), t£ós 
(viscum), dagegen x6fx/?oę (cumba), fitrroę (equus, das doppelte t: ist auf xx 
zuriickzufiihren und dieses durch Assimilation Vertreter der Lautgruppe kv). 
Bei kurzer Penultima sind paroxytonierte Fonnen yorwiegend, z. B. [xotXóę 
(fxotX, PaX), (3u&óę (fun(d)us), 63óę und 88óę (W. śo), opóę (skt. saras), zav<k 
(panis), 3ipóę (sirus), xopóę (xópp7j), dagegen |xóboę (skt. matb), xdpoę (xap, 
skt. kri), ovoę (asnas), 8óXo? (8śXsap), (|lóyoę (redupl. aus sphu), xXd8o? (xpoc3vj), 
Xu-Mi (skt. orka-s), yóXoę (W yoX durch Metathasis aus yXo entstanden, vgl. 
yXóv)), Xdxoę (W. Xax). Mehrsilbige sind proparoxytoniert: dvftśpixoę (dtvDśptc), 
ajxpixoś (d[xjh£), bóXaxoę (&6Xa£), u33axoę (S a a a ź) , dpópxaxoę (a^uptaxrj), apaxoę, 
dstpaxoę, x(upuxoę, dfx«paxoę, dagegen 7taXXctxóę (irdXXa )̂, ovstpoę (o-vctp).

Aufierdem gibt es eine yerhaltnismaCig unbedeutende Anzahl von 
Substantiyen der O-Declination, fiłr dereń Stammbestimmung in der griechischen 
Sprache selbst keine bestimmten Wurzeln oder Stamme gefunden werden, 
und welchc demnach fiir sich abgcsondert und ais singulare Formen liin- 
sichtlicli des o im Nominatiystamme betrachtet werden miissen. Dahin ge- 
lioren liauptsiichlich alle Fremd- und Lehnworter, z. B. xtxXoę, 3iyXoę, 8śXxo;, 
Xoxóę (Xtuxóę), jxtXxoę, vdp8oę, yd8uę; xXojj5óc, xa8oę, /9t'pXoę ((3upXt)?), 3jxivboę, 
Sx<SpPpoę, xóxxoę, x!8poę, ypwoę aol. st. pivóę, poboę, ov8oę; ypóv&oę, Tróptpoę, 
t jfd y .o ę , "(dobę, xóXo? (xuiXoś), pXu>póę, 7tXivboę (Xiboę), ypouvóę (ypov<k), poovóę 
(pauvoę), 3txyóś, xoXóxuv&oę (xoXóxovxoę), xouvixXoę (xuvixXoę), xouvtxouXoę (cuni- 
culus), xóxxa[3oę, [xś8i[xvoę (modius), xÓ7rocCoę, xx;xYjXcę, aa7r®eipoę, xeplj3iv&QS, 
lplBtvboę, opopoę, xouXtpóę, xd[x;xapoę, oXuvboę, 3xpoobóę, Xapóptvboę, wc|x[3oę, 
3xóXubpoę (xóXubpoę), pjpty&os (<J[xVjplV&oę), xó&opvoś, [xóXoJ38oi.

An diese schliefien sich an ahnlich wie hei Adjectiyen die Sigma- 
formen und einzelne Properispómena, z. B. xop3Óę, xpw33Óę, xap3Ój (xappóę, 
X£pSO[X(*l), XlS3Óę, TO33ÓC, u33Óę, ypu3Óę, i£óę. xoXo33Óę, vdpxi330ę, X07tdpt330ę, 
xópa?oę, pÓ33oś (possóę), ypasoę (ypoćaoę), yalsoę (y d a o ę ), bupsoę, vóaoę, dpóaoę, 
y.daao?, xÓ33o;.

Properispomena: aipnę, <J8Xoę, ppuipoę, pixoę, a!voę, 3yoWoę, pauvoę, 
xauvoę (x«vvćę), Soutoc, yrpzoę, ptoTioę, ypwoę, yphpoę, x$3&oę (xsubóę), xtuXoę 
(xóXoę), xXYjpoę, 8pi5vO?, b£iXoę, 8o5Xcę, xoupoę, xvvjXoę (vgl. xvvjxóę 3), aaupoę, 
albpoę, oiarpoę, cTxoę, ituipoę, yuipoę, syupoę, yoipoę, rnypoę (vgl. tbypóę Adj.).



Die Verschiedenheit der Bedeutung wird durch den Accent angedeutet 
lici folgenden: ot) poc und oyjpóę, xdv8oę und xav&óę, 9óXoę und 8oXóę, opos 
nnd opóę, X9jpoę und Xyjpóę, puaaoę und fiuaaóę, xatpoc und xatpóę, xóxoę und 
xoxóę, xTXoę und xiXoę, /3póxoś und fpo~óę. Hervorzulieben sind aucli póy&oę, 
7rxópdoj, ypóvoę und yopóę.

Consonanten in Verbindung mit o vereinigen sich zu den Suffixen y.o , 
Xo, po, vo u. dgl. und werden ahnlicli wie bei Adjectiven an Verbal- oder 
Nominalstamme angefiigt. Diese lauten wieder entweder vócalisch oder con- 
sonantiseli aus. An vocalisch auslautende Yerbalstamme werden meistens 
die Suffixe Xo, po, vo, po und to angefiigt. Wir erhalten fur das Suffix Xo: 
auXóę (aijpi), 8dXóę (8at'w), pvjXó; (pai'vw), yuXój (ysto), 9puXoę (9puXXoc, 
&pśopai), poóXoę (pośw), aóXoę (asów), C?jXoę (Cśw), axoXos (arów). Mebrsilbige 
werden proparoxytoniert: axó~sXoę (axo~św), oi8a'ax(a)Xoę, (der Stamm ist durch 
a  erweitert), pdxaXoę (parów), atp&'s(a)Xoę, atpśąiw, (der consonantiscbe Stamm 
ist durch a erweitert).

Fiir das Suffix po entfallen folgende Beispiele: Cwpóę (Cśw), Oopóę 
(9uw), XTfj[ióś (Xi\Q), cpipóę (St. cpt, asćyyw), 8stpóę (mit Ausfall des Dentals 
SstSw), yupóę (yśw), (^aw), Xaipóę (Xapóę AA2), ftwpój (0E£2), pupo?
(puw), xipo; (xtw), olpoę (slpt, St. t), TtXsopoę (St. idu fiir uvu), Pwpoę (paivw, 
St. fa), xwvoę (y.stpai), pwpoę (puw). Mebrsilbige sind: a'pxapoę (dpxdw), 
eXopoę (sXuw), 7:Xóxaaoę (7rXśxw), ooXap<k (sfXw), opy(a)poę (a'pyw). Fiir das 
Suffix vo erhalt man: xpoovóę (y.pouw), xXóvo; (xsX durch Metathese xXo aus 
xeXXw), 8uvo; (8uw), Sivoę (Sów), sdóyoę und xXuvóę (tXŚw, St. tiau). Mehr- 
silbige: OTŚ^ayoę (arscpw durch a erweitert), yóavo?, ó (ysw).

Fiir das Suffix po entfallen: araupóę (St. ata, tar/jpi), Xdpoę (Xa'w), 
aysipóę (syw, St. asy und ays), yórpoę (yśw). Mebrsilbige: łkwpóę (Osaopat), 
axuXXapoę (axuXXw, durch a erweitert), sosarpo; (śow, durch a erweitert), 
oX(s)9poę (oXXupi), ayoparpóę (ayopdopat), iarpóę (taopat), dXixr/póę (d.Xtxstv), 
ŚTttilupiaTpóę (s-'.8opta'w), cpdywpoę (tpafEiy durch w erweitert).

Fiir das Suffix xo erhalten wir folgende Beispiele: &yy)xo'ę (&va, 9vt)jxw), 
Ttoxóę (St. tco, 7itvw), xotxoę (xstpai), <potxoę (W. Pa), ttXouxo; (St. irXa, ■ntp- 
TrX7]pi). Mehrsilbige: dporoę (dpw durch o erweitert), apy-Toc (dpdw), a'yjxoę 
(dyjpt). Andere Suffixe kommen nur vereinzelt vor, z. B. yapóę (XAQ), 
xóvapo? (W. xav, xavdCw), xÓ7ioę und axó-xoę (W. ara, idx7]pt), auooóę (W. aps, 
apśwupt).

An mehrere yerbale Bildungsstamme mit vocaiischem Auslaut werden 
die Suffixe po und po in Verbindung mit Dentalen angefiigt, wodurch in 
der vorletzten Silbe, wenn sie kurz ist, eine Positionslange entsteht. Die so 
gebildeten Substantiva werden regelmafiig oxytoniert, z. B. d(x)póę (a'w), 
pa(8)pó; (St. pa, paivw), pX7jyr/!})póę (pXr^ydw), •'j,su(8)pó? (ysuw), 8ai(D)póę 
(Satopat), ixpuC7j(8)póę (puCaw), IXxy)(8)póę (St. eXx, durch tj erweitert),



?V7)(&)póę (tylco), jX7jy.7j(&)ji,óę (pry/.dopat), poy.7j(9)póę (poy.dio), p?jvi(&)póę 
pjyńo), oyy.7j(i>)pó; (oyz.sćin), op)(Y](&)póę (opyeopat), 7r/j07;(t))póę (raj8au>), po(B)póę 
(psio St. po), 3xipxv)(&)p.óę (ay.tpiaio), 3tabpóę (St. 3ta, i3X7jpt), <npu(0)póę 
(<opuopai). Fur po sind die bereits angefiigten Beispiele dyopa(x)póę (ayopa- 
opect), ta(t)póę (tdopai), ei:t{}opia(x)póę (siuftoptdopat), 8ai(x)póę (oaiopat), <pixpóę 
(<pi8, vgl. findo). Vgl. dagegen ya'pa8poę (yapd33io), yap(p)pós (yapśio) und 
yó(x)poę (ysio). Das Suffix po hat die Neigung sich an Consonanten anzu- 
scbliefien. Aus diesem Grunde wird es bei einer bestimmten Anzahl vocaliscb 
auslautender S taninie nicbt an den Vocal, sondern an das Sigma eines Tempus- 
stammes angefugt, z. B. 7raXai3poę (~aXauo), uapay.poospóę (xpouco), xpoxijppós 
(xpoxśa>), Xot8op7]3pós (Xoi8opśu)), Opaospóę (Bpauco), pay7]3póę (ion. paysopai), 
psXrjCpóę und psXXn)3póę (St. psXX(s), pśXXio), 7rar/)Spóę (Tiatsio), $s3póę (£ś<o), 
osspó; (8sio). Die Composita von osapóę sind proparoxytoniert, z. B. s~(-  
Ssopoę, ysipóSsOpo?, xovóoćtjpoę, 3uvos3po?, jrsptostJpoę u. dgl.

An vocaliscli auslautende Wurzel- oder Nominalstamme werden con- 
sonantische Suffixe nur selten angefugt, z. B. &póvoę o, Spayoę (W. 0PA), 
3TitXoę und 3:rtvoę (W. am), vaoXoę (vgl. vaoę, das o ist auf T zuriickzu- 
ftthren, wodurcb eine consonantische Wurzel v«r entstebt), otvoś (W . vi, 
lat. vitis), xiovo? (skt. W . ęa, ęu), upópoę (Prap. Trpó), pfpoę (W. pa), Xó8po? 
(W. Xo, vgl. Xupa), xpixoę (W. xop, daraus umgebildet in xpi, vgl. xipxoę), 
xuXoę (W. xo, lat. tumor), póyoę, póyllor, pósyoę, o£oę (W. vah), ijiódoę aucb 
t})oT&oj ( =  tjióooę vgl. d. W. sphu), Spópoę ó Ilafer (W. j3po, jbj3piósxtp ^opd?).

An consonantisch auslautende Bildungsstamme verbaler Natur wird am 
liiiufigsten das Suffix p.o angefugt. Die einzelnen Consonanten yerandern 
sieli vor dem p des Suffixes niclit so ausnahmslos wie in der Tempusbildung. 
Der Kehllaut x wird zu einer Media, z. B. y.youypóc (x7]pu33co), o/y/póę 
(8dxvu>), Stoiypóś (Suóy.io), y.psypóę (xpśxio). Die Aspirate verbleibt, z. B. 
Pps}y}j.óę (/Jpsyio), sypóę (2/ 10). Die Media wird liaufig dureli 3 oder dureb 
eine Aspirata vertreten, z. B. 3typóś und 3i3póś, smj3Xuypóę und ETrt/9XoSpoę, 
pioyuóc (p-^yyopt), ptptypóę (piptCai), ijioypóę und tjioypóę, (vgl. ~Xoypóc ~Xśxin).

Der Dental bleibt haufig unverandert, z. B. r^póę (yiko), spsrpóę 
(ipśrtio), TOTpoę (St. TiST, m-K-io), in yielen Fallen wird er, wie bereits gezeigt 
wurde, eingesclioben. (Vgl. tao(&)póę, iobpoę, IXx-/j(&)póę u. a. dgl.).

Bei Verben auf C<o ist die Umwandlung des Dentals in g mit Ausnahme 
derjenigen, welcbe einen stammbaften Kehllaut haben, wie otataypój (8i3xa'Cu>), 
otpioypóę (oipióCio) regelmaBig, z. B. ayopaspóę (dyopdCio), oixa3póę (otxaCio), 
8iirXaa'.aapó? (8'.7cXa3idCio), Soęaspó; (ooęa'C<o) u. dgl.

Nur die Nasal- und Lippenlaute erleiden einen constanten Wecbsel. 
Auslautendes v eines yerbalen Bildungsstammes yerwandelt sieb regelmaBig 
in 3, z. B. psXa3póę (psXatvo>), papa3póę (papatyio), psyaXu3p6? (p£yaXóvio)> 
pyy.ospóę (pvjxóvu>), ptaspóę (ptaiyai), poXo3póę (poXóyio), zpaSaapóę (xpa8aivco),



y.pocxi)3|xó; (xpaxóv(o), xp£[xix<j[xóę (xpSfxavvo;xi), ?7}p«tj<j,óę (ęTjpouW), ira^uap.óę 
(tc</_Óv(u) u . s. w . Nur in  xaxai<3)(0(xjxóę (xaxcitayóv(o) assimiliert sieli v zu 
[x (vgl. (o^upipat statt (oęuS[xott). Vom kiirzeren Stamme ist xep«txo? (St. xspsc, 
xspavvup.t) gebildet.

Lippenlaute iibergelien in [x, z. B. 0Xiixp.óę (8Xt[3io), vt;x;xóę (mit. - to), 
xo;x[xóę (x/j~toj). Die Liquida p und X bloibt unverandert, z. B. y.opixoę 
(x£ipu>), oXocpup[xóę (okotpópto), xa!)ap[xóę (xa&atp«), ixoixtXjxóę (tcoixiXX(u).

Das Substantiy ócp&aXp.óę lieCe sich durch Annabme eines niclit vor- 
handenen Verbums ócp&ctXXo> bier einreihen, vgl. Curtius, Grd. d. gr. Etym.
2. B. S. 51. Wie aus den angefiihrten Beispielen ersichtlich ist, werdeu 
Substantiva, welche dureb Anfugung des Suffixes po an einen yerbalen, con- 
sonantiscli auslautenden Bilduugsstamm entsteben, oxytoniert. Eine Aus- 
nahme bilden folgende Substantiva: dy\xoę (zyjn), oyjxoę (otyto), xóppoę (rsipio), 
oppoę (efptu, W. ep), oX;xoę (lXuio, W. FeX, FaX) und 7tóx;xo? (St. 7isx, Tc&rrco). 
Wird zwischen den auslautenden Consonanten des Bildungsstammes und das 
Suffix jxo ein Verbindungsvocal aufgenommen, so ruckt der Ton ebenfalls 
von der letzten Silbe zuriick, z. B. iiX6r(a)txoę (nkśitto), ouX(«)ixoę (eikto), 
®lP'/.(a (*PX<“)-

Andere Suffixe ais po werden nur ganz vereinzelt an consonantisch 
auslautende Bildungsstamme angefligt, z. B. ©ópxo; (caśpcu), xdixvoę (y.<X7rxo>), 
•(apPpóę (Y«pś<u), TOpvoę (rstpoi), xpvjpvóę (xpspoćvvopi), fevóę (IWropat), tpetypo; 
und raypoę (aus tpaywpoę verklirzt), zdtppoę (\}o.Ti-<o), xóXivopoę (xoXiv8u>), 
<Jxpi[3oę (tJTpt'C<o), oyJ}oę (oyito).

Vielfach und inannigfaltig erscheinen consonantiscbe Suffixe an Nominal- 
stamme angefligt. Durch Anfugung des Suffixes cxo an einen Nominalstamm 
entsteben Paroxytona, z. B. dp'popiaxoę, dvBpi«vxi3xoę; dv&pio5U<Jxaę, 8i3Jto- 
tfozoę, xa8foxoj, y.ovńsxoę, Xvjpvt3xoś, vsavfoxoę u. s. w. Von den Verbal- 
bildungen, welche sx im Stamme haben wie i7TitopoSxóę und cp<nva3xóę (d3xśu)) 
unterscheiden sie sich durch den Ton. Ais Einzelforruen sind hervorzuheben 
8taxoę (Si3xsTv), ®Ó3xo;  (ipósxij) und d3xoę Schlauch.

Fiir das Suffix xo sind substantivierte Adjectiva zu nennen, welclie 
den Accent der Adjectivform beibehalten, z. B. dxoo3paxixóę, d3xpovopixóę, 
aoXtxó; (a5Xixot), poo3txóę, ypappaxtxóę, xocxxixóę, xpo-txóę, Cmotay.óę, Sotpsizóę, 
oi'}axóę, i{uTxaxóś, Ó3xtaxóę, aaxaxóę, pocx/staxóę, oopaxóę u. dgl. Ygl. 'Pov- 
8ax<k 6.

Mannigfaltigcr ist die Yerwendung des Suffixes Xo. T ritt es żu einem 
auslautenden Yocal des Bildungsstammes liinzu, dann werden die so gebil- 
deten Substantiva, welche meist drei- oder mehrsilbig sind, proparoxytoniert. 
W ir erhalten fiir ein auslautendes a des Bildungsstammes: d"/xaXo;, d.3xpdyaXoę, 
poópaXoę, YuaXoę, 8apaXoę, 0paÓ7;aXoę, tęaXoę, xój3aXoę, XóxaXoę, xóxxaXoę, 
y.óv8aXoę, xoviaaXoę, 3iaXoę, 5aXoę, irdaaahoę, xpuaxaXXoę. Abweichend sind:



xopo8aXX<te (vgl. xópu?, xopo8dę), xpaixaxaXóę, h u k i ? .  Ygl. Nom. propr. <l)<x'p- 
caXoę 2xóp,cpdXoę, rt, A«t8ocXoę 6.

Fur einen auslautenden E-Laut im Bildungsstamme entfallen folgende 
Beispiele: pdxy)Xoę, ap/?7jXo5, dpxY]Xoę, xar:riXoę, xpaj(7]Xo5, 90(373X05 und das 
Fremdwort xa[«jXo5, ferner ::ósXoę, O'poćxsXoc, <poćxsXos, dagegen p,oeXÓ5. Vgl. 
dsffló8sXoę 6 und d<jcpo8sXós 2. Ygl. 28svsXoę.

Mit einem Jota oder u in der yorletzten Silbe sind folgende: aqtXoę, 
apYtXoę, fioćpfJtXos, xdp,tXo5, oxpóptXo5, dagegen vaox(Xoę, xopnrxtXoę, itojmXoę, 
■ppuytXoę, op'/Ckoę, 6m CXoc. Mit u: odxxuXoś, pdx/i>Xoę, pYjpuXXo5, (3po(/?oXo5, 
:av8oXoę (xa'v8aoXoę), tcixdXo?, 0(sóvSt>Xo5, dagegen apxxóXoę, x7jpóXo5 (xstpuXo;), 
:ptopóXoę, xopoóXoę (oxop8óXoę), xopfróXoę. Einzeln sind liervorzubeben xpó t̂Xoę, 
xpo)dXoę, xpo/i'Xoę) und <paotoXo5 (tpc«3vjoXoę). Wird das Suffis Xo an conso- 
lantisch auslautende Stamme angefiigt, so entsteben Paroxytona, z. B. ujxXoc, 
3/Xoc, o3xXo5, p.óxXoc, o/Xoę, xóyXoc. Damach sind die Fremdwiirter analog 
bctont, vgl. j3i(3Xo5, xixXoę, 017X05.

Dreisilbige Nominalbildungen mit dem Suffix p.o sind meistens propa- 
roxytoniert, z. B. dvspo5, 7ióXep.o5, xodXep.o5, /?dXaap.os, |3oóXi[A05, xdXapo5, 
ftdXap.oę, xuotp.o5, zó-ypajro; (zójypocpoc), oxóXup.05, dagegen 7roxap,óę und xu8oi- 
póę. Zweisilbige mit einem Vocal vor jio sind xytoniert, z. B. zry ię , cptp.05, 
pX(opóę, doch 7tXó p.oę. Bei positionslanger Paenultima werden sie yorherrschend 
paroxytoniert, z. B. pctpaoc, Dsppioę, p.tjpp.05, udu.p.05, xoOp,o5, dagegen xopp.óę, 
3sXp.óę, 3xaXp.oę.

Vor dem Suffix vo erscheint in der Nominalbildung am hautigsten der 
Vocal Jota. Die so gebildeten Substantivarten lassen sich am iibersicht- 
lichsten durch Vertheilung in G-ruppen darstellen. Es entfallen auf Thier- 
benennungen folgende Beispiele-: dazpayccKwoę, (3apTvoę, ^optyos (neben -fópiyoę), 
e/Tyoę, ixxtyoę; xoporxTvoę, xap,aoTyo5, xecpo(XTvoę, xoirpTvo5, xeoxpTvos, epsdpiyoę  ̂
paptyoę, pnifyoc neben p.ó;tvoę, raXsxTvoę, oap8tvo5, OsOspTyoę, ®ocpivo5. Es 
weichen bloB xapxtvo5, (póętyoę und Xapivóę ab. Dieselbe Betonung haben 
Personenbezeichnungen, z. B, dypiuoxtvo?, sXef£tvoc, YsXaoTvoę, ipyaoffyoę ( s p y a -  
0xTvat), 7caXXaxTvoę, dy%i<STivoę, upopwyjcmyoc, nur 9y)Xaptvóę weicht ab. Schwan- 
kend ist die Betonung bei Baum- und Saeknamen. Fiir die ersteren erhalten 
wir: Ttptyoę, 7X̂ 05 und O/Tyoę, dagegen xoxXd[UV05 7] ,  xóxiyoę 6, f j , źpiyós 
(spivo; auch Iptvsóę); fiir die letzteren xdp.tvoę, xócptvo5, sXtvo5 und ^aXtvóę.

Minder haufig sind solche Substantiyarten, die in der yorletzten Silbe 
andere Vocale haben. Fiir a  in der yorletzten Silbe erhalten wir pdXftvoę, 
j3x'oavo5, xotpavoę, pdtpavoę, xXtpavoę, xpipavoę, fepayoc, 7iśXavoę, oxśwavoę, 
xixavo? ais Proparoxytona; SsXxavóę, iXXs8ccvÓ5, XtpavÓ5, XyavÓ5, oupavÓ5 und 
V(oxt8avóę ais Oxytona. Paroxytoniert ist xoXsxavoę (auch xoXoxavoę).

Fiir den Nominativausgang ovoś sind xtv8ovoę, pohoyoś, eiidoyoc und 
XajOVoę, fiir toyoę xotV(i)VÓę, fj.sXso<nvóę, otouyóę, xopiovós und otcuyóę.



Einen Diphthong in der vorletzten Silbe haben lrcatvóę, xspaovóę und 
7rópaovoę* Yereinzelt sind die Feminina xVjj3svvoę yj und x:apSMvoę rr

SchlieBt sich das Suffix an einen consonantisclien Nominał- oder 
Wurzelstamm an, so entstehen Paroxytona: ayvoę, oxvoę, aad^wę, poćp.voę, 
5x6ixvoę, [xa'vvoę ([xavoę), ;xavvo?, doch davóę.

Fiir das Suffix po erhalten wir vorlierrscłiend drei- und mehrsilbige 
Próparoxytona, z. B. x6Xapoę, xt'8apoę, ssyapoę (sayapóę), yj^apoc, xóvapoę 
(xóvvapoę), vfyXapoę, xdv&apoę, sxapoę (£xatpoę), dagegen j3aX(zpóę 6. Ferner 
apfopoś,- p.apxopoę, Ttcćrcopoę, aber exopóę, dyopóę ó.

Mit einem E-Laut in der yorletzten Silbe atSyjpoę, tktspoę, xacrotxspoę, 
fcrcrepoę, aber dpis&epó? und rev&spóę. Mit einem Diplitliong in der yorletzten 
S ilbe: śtatpoę, aiystpo;, xój3eipoę, aaiupeipoś oder aap-tpsipo?. Einzeln ist 
paXXipóę und sXsa(x)poę (eXsóę).

Wird po an einen consonantischen Bildungsstamm angefUgt, so sind 
Paroxytona yorwiegend, z. B. xśyypoę, o|x#poę, opDpoę, 7tsxpoę, Sitppoę, opdoę, 
<jxtppoę, yóyypoę, dagegen a jp ó ę , dopóę, vsj3póę, vs<ppóę- (Vgl. die analoge 
Betonung der Fremdworter xś8poę, ax8[x3poę).

Fiir das Suffix xo stellt sich das Verhaltnis so, dass drei- und mehr- 
silbige Substantiva oxytoniert, zweisilbige paroxytoniert werden, z. B. dsxóę, 
dp.ocęixóę, axap7ttxóę, svtaoxóę, xi[3<oxóę, dXor̂ xóę, dagegen [k'oxoc, xpó*prjXoę, Tdfs- 
xoę, -■y.ysróc und pdoptro?. Zweisilbige: £idxoś, vóxo?, xóxo?, v6sxoę, xdxxoę, 
yópxoę, apxoę, ppóxoę, apxxoę; x:óvxoę.

Andere ais die eben genannten Suffixe sind bei der Nominalbildung 
selten zu finden, z. B. l'Xaoos (eXXóę), aTÓp-rrypę (axópa), fayoi, ooptayoę 
(oopd), x!paaoę, xópu8os (xópus), xóa&oę (xuap), ouaooę (opos), oppa&oę (op;xo;), 
5Tcópa9oę (a-opaę), iappalloę (<j*djxoę), 6px«Xiyo; (6pxaXię), dpopSoę (opup.oę), 
zśpappoę (xspaę), xópop.floę (xópuę, xopucpyj). Zu diesen konnen einige Sub- 
stantiva gerechnet werden, fiir dereń Stammbestimmung keine sicheren 
Wurzeln nacliweisbar sind, namlich: dv&pu>7ro?, m{bjxoę, dópoj3oę, [3dxpocyoę, 
apxću9oę, oypoifioc, sxdptcpoę, xó^iyoę (y.óaao<po?, xóxxotpoę), xa'Xa9oę, Xr'xo!)o? 
Yj, oxśixapvoę. Ygl. die Fremd- und Lehnworter und źpopaySóę. Die melir- 
silbigen substantivierten Adjectiva behalten sebr hiiufig den Ton der Adjectiy- 
form, z. B. povaypś Adj. und 6, xi8a<poę Adj, und ó, o~axoę Adj. und 6, 
aber SoXtyó? 3 und oóXty o ę  ó, yy£Xi[xo; Adj. und yaX'.;xóę ó, axe7ravóę Adj. und 
ax£CTtvo? (aucb ax£Kvjvo?, 5x.3~tvoę) 6, ffjrapxóę 3 und a~«pxoc yj.



S e h u l n a e h r i e h t e n .

I. Lehrpersonaie.
V e r a n d e r u n g e n .

1. Mit li. Min. Erl. v. 1. Oct. 1885, 
Z. 18183 wurde der Supplent 
J o h a n n T e u t s c h  zum wirklichen 
Lehrer ernannt.

2. Zur Yertretung des behufs Aus- 
iibung seines Reichsrathsmandates 
beurlaubten Religions - Professors 
I g n a z  Ś w i e ż y  wurden der Ge- 
neral-Yicariats-Secretar Monsignore 
J o l i a n n  S i k o r a  und der Pfarr- 
caplau W e n z e 1 B ab u s cli e k ais 
Supplenten bestellt (m. b. 1. Erl. 
v. 3. Oct. 1885, Z. 2285), ersterer 
fur die Oberclassen, letzterer fur 
die Unterclassen.

B e u r l a u b u n g e n .

1. Professor A r m a n d  K a r e l l  war 
infolge seiner Ernennung zum 
Bezirksschulinspector fur das ganze 
Schuljahr beurlaubt (m. h. Min.- 
Erl. v. 25. Janner 1884, Z. 850).

2. Professor I g n a z  Ś w i ś ż y  war 
behufs Austibung seines Reichs
rathsmandates fiir das ganze Schul
jahr beurlaubt (m. li. Min.-Erl. v. 
31. Aug. 1885, Z. 15863.)

Stand des Lehrpersonales am Schlusse des Scliuljahres.
1. J o s e f W e r b e r ,  k. k. Director, Curator der ScherschnilPschen Biblio-

thekstiftung, lehrte Griechisch in V., — 5 St. w.
2. J o s e f  S m i t a ,  k. k. Professor, Curator der Dr. GabriePschen Lehrmittel-

stiftung, lehrte Mathematik in II., Naturgescliiclite in I. A, I. B, II.,
III., Y., VI., —  15 St. w.

3. Got t l i eb  F r i e d r i c h ,  k. k. Professor, lehrte Latem in V., Griechisch
in VII., philos. Propadeutik in VII., VIII., — 14 St. w.

4. Dr. J o h a n n  O d s t r c i l ,  k. k. Professor (VIII. Rangclasse), lehrte
Mathematik in I. A, III., V., VII., Physik in VII., — 16 St. w.

5. A r m a n d  Ka r e l l ,  k. k. Professor und Bezirksschulinspector, beurlaubt.



6. I g n a z  Ś w i e ż y ,  k. k. Professor, beurlaubt.
7. M i c k a e l  P e t s c h a r ,  k. k. Professor, lehrte Latein in IV., VI., Grie-

chisch in IV., —  16 St. w.
8. F r a n z  S c h mi e d ,  k. k. Professor, lekrte Latein in V III., Griechisch

in VI, VIII., Deutsch in VI., — 18 St. w.
9. Dr. J o h a n n  W i t r z e n s ,  k. k. Professor, lehrte Latein in I. A., VII.,

Deutsch in I. A., — 17 St. w.
10. R i c h a r d  F r i t s c h e ,  k. k. Professor, lehrte evangel. Religionslehre in

allen Classen, 16 St. w.
11. K a r l  O r s z u l i k ,  k. k. Professor, lehrte Latein in III., Griechisch in

III ., Deutsch in III ., auBerdem polnische Sprache in der I. und II. 
Abtheilung, — 18 St. w.

12. E m i l  H r i b a r ,  k, k. Gymnasiallehrer, lehrte Mathematik in I. B, IV.,
VL, VIII., Pliysik in IV., VIII., — 17 St. w.

13. J o s e f  F e d e r ,  k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Geographie in I. A,
Geogr. und Geschichte in II., V., VIII., Deutsch in VII., VIII., — 
19 St. w.

14. A n t o n  L a n d s f e l d ,  k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Geographie in I. B,
Geogr. und Geschichte in III., IV ., VI., VII., auBerdem bohmische 
Sprache in drei Abtheilungen, — 23 St. w.

15. J o h a n n  T e u t s c h ,  k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Latein in II., Deutsch
in II., V., — 15 St. w.

16. J o s e f  B i t t n e r ,  Supplent, lehrte Latein in I. B, Deutsch in I. B, IV.,
— 15 St. w.

17. Monsignore J o h a n n  S i k o r a ,  Supplent, lehrte katholische Religionslehre
in V., VI., VII., VIII., auBerdem polnische Sprache in der III. Abthei
lung., — 10 St. w. — Hielt zugleich die Eshorte fiir die Oberclassen.

18. P. W e n z e l  B a b u s c h e k ,  Supplent, lehrte katholische Religionslehre in
L, II., III., IV., — 8 St. w. —  Iliełt die Exhorte fiir die Unterclas sen.

19. S i m o n  F r i e d m a n a ,  Kreisrabbiner, lehrte mosaische Religionslehre
in 4 Abtheilungen, —  8 St. w.

20. J u l i u s  Ź i t n y ,  k. k. Ubungsschullehrer, Nebenlehrer, lehrte Freihand-
zeichnen in 2 Abtheilungen, — 4 St. w_

21. K a r l  W i 1 k e, Turnlehrer an der Lehrerbildungsanstalt, Nebenlehrer,
lehrte Turnen in 3 Abtheilungen, — 6 St. w.

22. F r i e d r i c h  Bock ,  Lehrer an der Staatsrealschule, Nebenlehrer, lehrte
franzosische Sprache in 2 Abtheilungen, — 3 St. w.

23. F r a n z  J o h n ,  Professor an der Staatsrealschule, Nebenlehrer, lehrte
Stenographie in 3 Abtheilungen, —  3 St. w.

24. K a r l  Hus  sak ,  Musiklehrer an der Lehrerbildungsanstalt, Nebenlehrer,
lehrte Gesang in 2 Abtheilungen, — 4 St. w.



II. Lehrplan,
a) Obligate Lehrgegenstande.

I. Classe.

Ordinarius: Abth. A : Dr. Johann Witrzens.
Abth. B: Josef Bittner.

1. R e i i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Der christliehe Glaube. Die
zelin Gebote. Die Gnadenmittel. W. Babuschek.

P) evangelisch: 2 St. w. Bibliscbe Gesehichte des alten Testa- 
mentes. Die einsehlagige Geographie. Erklarung der zehn Gebote und 
des „Unser Vater“. Zu den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses 
Lied. R. Fritsche.

2. L a  t e i n :  8 St. w. Formenlehre der wichtigsten regelm. Flexionen, ein-
geiibt in beiderseitigen Ubersetzungen aus dem Ubungsbuche. — Wo- 
clientlich eine Composition. —  Memorieren, spater hausliches Auf- 
schreiben von lateinischen Ubersetzungen und kleine Hausaufgaben.

Abth. A: Dr. J. Witrzens. 
Abtb. B : J. Bittner.

3. D e u t s c h :  4 St. w. Formenlehre, der einfache Satz, Elemente des zu-
sammengezogenen und zusammengesetzten Satzes. Orthographisclie Ubun- 
gen. — Lesen, Sprechen, Memorieren, Yortragen. —  Im II. Semester 
monatlich 4 Aufsatze, abwechselnd Schul- und Hausaufgaben.

Abtb. A: Dr. J. Witrzens. 
Abth. B: J. Bittner.

4. G e o g r a p h i e :  3 St. w. Elementarkenntnisse aus der allgemeinen und
politischen Geographie. Einiibung im Kartenlesen und Kartenzeichnen.

Abth. A: J. Fcder.
Abth. B : A. Landsfeld.

5. M a t h e m a t i k :  3 St. w., abwechselnd 1 St. Arithmetik, 1 St. Geometrie.
Arithmetik: Die 4 Species in ganzen Zahlen. Theilbarkeit. Die Bruche. 
— Geometr. Anschauungslehre: Die Gerade, die Kreislinie, der Win- 
kel, die Parallelen. Das Dreieck mit Ausschluss der Congruenzsatze. 
Die Grundconstructionen. Abth. A : Dr. J. Odstrćil.

Abth. B: E. Ilribar.

6. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. Anschauungsunterricht: Saugethiere,
Weichthiere, Strahlthiere, Gliederthiere. Abth. A a. B : J. Smita.



II. Classe.

Ordinarius: Johann Teutsch.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Erklarung der Gebrauche
und Ceremonien der kathol. Kirche. W, Babuschek.

P) evangeliscli: 2 St. w. Biblisclie Geschichte des neuen Testa- 
mentes, vornehmlich die Reden Jesu. Erklarung aller 6 Hauptstucke 
des (lutherisclien) Kateebismus, Zu den Festzeiten des Kirchenjahres 
ein religioses Lied. R. Fritsche.

2. L a t  e i n :  8 St. w. Formenlehre der selteneren und unregelm. Flexionen,
eingeiibt in beiderseitigen Ubersetzungen ans dem Ubungsbuche. Wo- 
cbentlich 1 Composition. — Memorieren und hiiusliches Aufschreiben 
von latein. Ubersetzungen, spater hausliche Praparation. Alle 14 Tage 
1 Pensum. J. Teutsch.

3. D e u t s c h :  4 St. w. Formenlehre. Der zusammengezogene und der zu-
sammengesetzte Satz. Praktische Ubung in der Inlerpunction. Ortho- 
graphische Dictate. •— Lesen, Sprechen, Memorieren, Yortragen. — 
Monatlich 3 Aufsatze, abwechselnd Schul- und Hausaufgaben.

J. Teutsch.
4. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c l i t e :  4 St. w. — 2 St. Specielle Geo-

graphie von Afrika, Asien; horizontale und verticale Gliederung von 
Europa, specielle Geographie von Siid- und West-Europa. —  2 St. 
Geschichte des Alterthums. J. Feder.

5. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Vertheilung wie in Classe I. Arithmetik: Ab-
gekiirzte Multiplication und Division. Proportionen. Die einfache Regel- 
detri. — Geom. Anschauungslehre: Congruenzsatze und Anwendung auf 
das Dreieck. Der Kreis. Das Yiereck. Das Polygon.

J. Smita.
6. N a t u r  g e s c h i c h t e :  2  St. w. Anschauungsunterricht. I . Sem.: Yogel,

Reptilien, Ampliibien, Fische. — II. Sem.: Pflanzenreich.
J. Smita.

III. Classe.

Ordinarius: Karl Orszulik.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Die Geschichte der Offen- 
barungen Gottes im alten Bundę. W. Babuschek.

p) erangelisch: 2. St. w . Die christliche Glaubeńslehre. Lebens- 
bilder christlieher Helden aus der Zeit der Stiftung der Kirche bis zur 
Reformation. Zu den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied.

R. Fritsche.



L a t e i n :  6 St. w. — Grammatik (3 St.): Casuslehre und Prapositionen.
— Lectiire (3 S t.) : Auswalil aus Cornelius Nepos. Praparation. Alle
14 Tage 1 Composition und 1 Pensum. K. Orszulik.

3. G r i e ch i s  c li: 5 St. w. Eegelmafiige Formenlehre mit Ausschluss der
Yerba in pi. Ubersetzungen aus dem Ubungsbuche. Memorieren, Prii- 
paration. -— Im II. Sem. alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 Wochen 
1 Composition. K. Orszulik.

4. D e u t s c h :  3 St. w. — Grammatik: Systematischer Unterricht in der
Formen- und Casuslehre mit Riicksicht auf die Bcdeutungslekre. — 
Lectiire mit besonderer Beachtung der stilistischen Seite. — Memorieren, 
Vortragen. — Monatlich 1 Schul- und 1 Hausaufgabe.

K. Orszulik.
5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c l i t e :  3 St. w. —  Speciellc Geographie des

iibrigen Europa (aufier Osterreich-Ungarn), Amerikas und Australiens,
— Geschichte des Mittelalters. A. Landsfeld.

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Yertheilung wie in Classe I. Aritbmetik:
Rechnen mit unvollstandigen Zahlen. Die 4 Grundoperationen mit 
ganzen und gebrochenen allgemeinen Zahlen. Potenzieren. Quadrat- 
und Cubikwurzel. — Geom. Anschauungslehre: Flachengleichheit. Yer- 
wandlung der Figuren. Langen- und FlSchenberechnung. Ahnlichkeit.

Dr. J. Odstrcil.
7. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. im I. Sem. Mineralogisclier Anschau-

ungsunterricht. J . Smita.
S. P h y s i k :  2 St. w. im II. Sem. Allgemeine Eigenschaften der Korper- 

Warmelehre. Chem. Grundbegriffe. J. Smita.

IV. Classe.

Ordinarius: M. Petschar.

1. R e l i g i o n s l e l i r e :  a )  katholisch: 2 St. w. Geschichte der Offen-
barungen Gottes im neuen Bundę. W. Babusckek.

P) evangeliscli: 2 St. w. Die christliche Sittenlehre. Lebensbilder 
christlicher Ilelden aus der Reformation bis in die neueste Zeit. Zu 
den Festzeiten des Kirclienjalires ein religioses Lied.

R. Fritsche.

2. L a t e i n :  6 St. w. Grammatik (3 St.): Moduslehre. Conjunctionen. —
Lectiire (3 St.): Caesar, beli. Gall. 1. I., II., VII. Ovid nack Auswalil. 
Praparation. — Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 2— 3 Wochen 1 Compo
sition. M. Petschar.



3. G r i e c h i s c h :  4 St. w. Yerba in pt. Die wichtigsten unregelmafiigem
Flexionen. Hauptpunkte der Syntax. Ubersetzungen aus dem Lese- 
buche. Memorieren, Praparation. Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 
Wochen 1 Composition. M. Petschar.

4. D e u t s c h :  3 St. w. —- Grammatik: Systemat. Unterricht in der Syn-
tax des zusammengesetzten Satzes. Die Periode. Grundzuge der 
Metrik. — Lectiire wie in der III . Classe. Memorieren, Yortragen. — 
Aufsatze wie in der III. Classe. J. Bittner.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  4 St. w. I. Sem .: Geschichte der
Neuzeit mit besonderer Riicksicht auf Osterreich-Ungarn. — II . Sem.: 
Specielle Geographie von Osterreich-Ungarn, besonders des engeren 
Yaterlandes. A. Landsfeld.

6. M a t l i e m a t i k :  3 St. w. Vertheilung wie in Classe I. — Arithmetik:
Gleichungen des I. Grades. Zusammengesetzte Regeldetrie. Zinses- 
zinsenreehnung. —  Geom. Anschauungslehre: Gegenseitige Lagę von 
Geraden und Ebenen. Die korperliche Ecke. Hauptarten der Korper. 
Oberfiachen- und Volumsbereehnung. E. Hribar.

7. P h y s i k :  3 St. w. Mechanik, Magnetismus, Elektricitat, Akustik, Optik,
strahlende Warme. E. Hribar.

V. Classe.

O r d i n a r i u s :  Gottlieb Friedrich.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Allgemeine Glaubenslehre.
J. Sikora.

P) evangelisch: 2 St. w. Zusammenhangende Darstellung der Ge
schichte der christlichen Kirche von der Stiftung derselben bis zur 
Reformation. R. Fritsche.

2. L a t e i n :  6 St. w. — Lectiire (5 St.): Livius 1. I., XXI. — Ovid nach
Auswahl. — 1 St. gramm. stilist. Ubungen. Praparation. — Monatlich 
1 Pensum und 1 Composition. G. Friedrich.

3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Lectiire (4 S t.) :' I. Sem. Xenophon, Anab. I.,
II., III., IV., V. —  II. Sem. Hom. II. I. II. III .; Xenophon (1 St.) 
Anab. VI. — Grammatik 1 St. — Memorieren, Praparation. — Alle 
4 Wochen 1 Pensum oder 1 Composition. J. Werber.

4. D e u t s c h :  3 St. w. —  Grammatik (alle 14 Tage 1 St.): Lautlehrc
der neuhochd. Sprache. Wortbildung. — Lectiire mit besonderer Riick
sicht auf die Charakteristik der epischen, lyrischen und didaktischen 
Gattung. Memorieren, Yortragen. — Aufsatze wie in der III. Classe.

J. Teutsch.



5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. w. Gescliickte des Altertbums 
bis zur Unterwerfung Italiens mit Beriicksichtigung der einschlagigen 
Geographie. J. Feder.

8. M a t h e m a t i k :  4 St. w. — Arithmetik (2 St.): Die 4 Grundoperationen. 
Die negativen und die gebrochenen Żabien. Proportionen. Gleicbungen 
des I. Grades. —  Geometrie. (2 St.): Planimetrie.

Dr. J. Odstreil.
7. N a t u r g e s c h i c b t e :  2 St. w. Systemat. Unterricbt. I. Sem. Mineralogie.

II. Sem. Botanik. J. Smita.

VI. Classe.

Ordinarius: Emil Hribar.

1. R e lig  i o n s 1 e lir e : ot) katbolisck: 2 St. w. Die cbristlicbe Lehre. Be-
sondere Glaubenslehre. J. Sikora.

(3) evangeliscb: 2 St. w. Zusammenhangende Darstellung der Ge- 
schicbte der christlichen Kircbe von der Reformation bis in die neueste 
Zeit. Gescliicbte des evangelischen Kirchenliedes. R. Fritscbe.

2. L a t e i n :  6 St. w. •— Lectiire (5 St.): Sallust, beli. Jugurth. —  Cicero,
in Catil. or. I. — Yergil, Ecl. V., Georg. II. 136— 176; 458 — 540; 
Aen. I., II. 1— 267. — Caesar, beli. civ. I. —  1 St. grammatisch- 
stilist. Ubungen. — Praparation. Monatlich 1 Pensum und 1 Composition.

M. Petschar.
3. G r i e c b i s c b :  5 St. w. — Lectiire (4 S t.) : Horn. U. VII., VIII., XI.,

XXII., XXIII., — Herodot, 1. VIII. — Alle 14 Tage eine Stnnde 
Fortsetzung der Lectiire Xenopbon’s (Memorabilien). — 1 St. Grammatik. 
— Alle 4 Wochen 1 Pensum oder 1 Composition. Fr. Scbmied.

4. D e u t s c h :  3 St. w. — Grammatik (alle 14 Tage 1 St.): Genealogie
der germaniscben Spracben. Principien der Spracbbildung. Lectiire: 
Klopstock, Wieland, Lessing; mit besonderer Riicksicht auf die Cbarak- 
teristik der stilistiseben Formen. Literaturgescbichte bis zu den Stiir- 
mern. Alle 3 Wochen 1 Aufsatz, abwecbselnd Schul- und Hausarbeit.

Fr. Scbmied.
5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  4 St. w. Schluss der Geschichte des

Alterthums. Geschichte des Mittelalters mit Beriicksichtigung der ein- 
schliigigen Geographie. A. Landsfeld.

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w, Vertheilung wie in Classe I. Arithmetik:
Potenzen, Wurzeln, Logarithmen. Gleichungen des II. Grades. — Geo
metrie: Stereometrie. Ebene Trigonometrie. E. Hribar.

7. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. Systematischer Unterricht. Zoologie.
J. Smita.



YII. Classe.

Ordiuarius: Dr. Jokann Odstrcil.

1. R e l i g i o n s l e k r e :  a) katholisck: 2 St. w. Christliche Sittenlehre.
J. Sikora.

P) evangelisch: 2 St. w. I. Sem.: Einfuhrung in die Schriften des 
alten Testamentes. — II. Sem.: Einfiikrung in die Schriften des neuen 
Testamentes. — Religionsgeschichte. —  Das Leben und die Lehre Jesu 
im Urtexte gelesen und erklart. R. Fritsche.

2. L a t e i n :  5 St. w. —  Lecture (4 S t.): Cicero, or. pro Milone; Philip-
pica II., Cato maior (Auswahl). — Vergil, Aen. II., IV., VI. — 1 St. 
gramm. stilist. Ubungen. — Priiparation. — Monatlich 1 Pensum und 
1 Composition. Dr. J. Witrzens.

3. G r i e c h i s c k :  4 St. w. — Lecture: Demosthenes, or. Olynth. II., Phil.
I., III . und rapt stp/]vr]? . . —  Homer, Od. IX., X., XI., XII., XIII., 
XIV. — Grammatik und schriftliche Aufgaben wie in der V. Classe.

G. Friedrich.

4. D e u t s c h :  3 St. w. —  Lecture: Herder, Goethe, Schiller, wie in der
VI. Classe. Goethe’s Hermann und Dorothea. — Literaturgeschickte bis. 
auf Schiller’s Tod. — Aufsatze wie in der VI. Classe. J. Feder.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. w. Geschichte der Neuzeit
mit Berticksiehtigung der inneren Entwicklung Europas und der Geo
graphie. A. Landsfeld.

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Vertheilung wie in Classe I. —  Arithmetik:
Quadratische und diophautiscke Gleichungen. Progressionen. Zinses- 
zinsen- und Rentenrechnungen. Combinationslehre mit Anwendungen. 
Binomischer Lehrsatz. —  Geometrie: Trigonometrische Aufgaben. Ana- 
lytische Geometrie in der Ebene. Kegelschnitte. Dr. J. Odstrcil.

7. P l i y s i k :  3 St. w. Mechanik, 'Warmelehre, Chemie. Dr. J. Odstrcil.

8. P h i l o s .  P r o p a d e u t i k :  2 St. w. Logik. G. Friedrich.

VIII. Classe.

Ordiuarius: Franz Scbmied.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a ) katholisch: 2 St. w. Geschichte der Kirche
Christi. J. Sikora.

p) erangelisch: 2 St. w. Die christi. Glaubens- und Sittenlehre. 
— Das Leben und die Lehre der Apostel im Urtexte gelesen und er
klart. R. Fritsche.



2. L a t e i n :  5 St. w. — Lectiire (4 S t.) : Tacitus, Germania c. I.— XXVII.;
Hist., I. — Horatius nach Auswabl. —■ 1 St. gramm.-stilist. Ubungen. 
— Praparation. —  Monatlich 1 Pensum und 1 Composition.

Fr. Schmied'.

3. G r i e e h i s c l i :  5 St. w. Lectiire: Plato, Apologie, Kriton, Eutbyphron.
Sophokles, Antigone. —  Ilomer, Od., XII. — Alle 4 Wochen 1 schrift- 
liche Arbeit. Fr. Schmied.

4. D e u t s c h :  3 St. w. Lectiire: Goethe, Schiller, Lessings Laokoon, Schillers
„IJber naire und sentimentalische Dichtung11; Wilhelm Tell. — Lite- 

raturgeschichte bis zu Goethes Tod. •—■ Aufsatze wie in der VI. Classe.
J . Feder.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. w. —  Gesehichte der oster-
reichisch-ungarischen Monarchie. — Osterreichisch-ungarische Vaterlands- 
kunde. -— Recapitulation der Ilauptmomente der grieeh. und rom. Ge
schichte. J. Feder.

6. M a t h e m a t i k :  2 St. w. Ubungen in der Aufiosung mathematischer Pro-
bleme. Wiederholung der wichtigsten Partien des mathematischen Lehr- 
stoffes. E. Hribar.

7. P h y s i k :  3 St, w. Magnetismus, Elektricitat, Wellenlehre, Akustik, Optik,
Elemente der Astronomie. E. Ilribar.

8. P h i l o s .  P r o p i i d e u t i k :  2 St. w. Empirische Psychologie.
G. Friedrich.

Israelitischer Religionsunterricht.

I. A b t h e i l u n g :  (I. und II. Ci.): 2 St. w. — 1 St. 3>ie Zeit der Kiiiiige 
bis zum Untergange beider Reiche. — 1 St. Hebraische Lesestucke aus 
der Genesis.

II. A b t h e i l u n g :  (Hi. und IV. Cl.): 2 St. w. — 1 St. Die Offenbarung 
Got.tes durch die Propheten. — 1 St. Hebraische Lesestiicke aus dem 
2. Buche Mosis.

III. A b t h e i l u n g :  (V. und VI. Cl.): 2 St. w. —- 1 St. Geschichte und 
Literatur der Juden im romischen Reiche. Geographie von Palastina. 
—  1 St. Hebraische Lesestucke aus dem 5. Buche Mosis.

IV. A b t h e i l u n g :  (VII. und VIII. Cl.): 2 St. w. — 1 St. Geschichte der 
Literatur der Juden vom 8. Jahrhundert bis Mendelsohn. —  1 St 
Capitel 13 bis 25 des Buches Job sachlich und sprachlich erklart.

S. Friedmann.



b) Landessprachen.

I. Polniscli.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Das Nothwendigste aus der Lautlelire. Regel-
mafiige Formenlehre, eingeiibt bei der Lectiire gewahlter Lesestueke 
aus Wypisy polskie I. — Memorieren kurzer Gedichte. Alle 3 Wochen 
eine schriftliche Aufgabe. K. Orszulik.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Wiederholuug der regelmaBigen und unregel- 
mabigen Formenlehre, die Syntax, an Beispielen der Lectiire eingeiibt. 
Memorieren kurzer Gedichte. Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit.

K. Orszulik.

III. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Grammatisch-stilistische und sachliche Erkla- 
rung ausgewahlter Lesestueke aus Wypisy polskie II., 2. f. O.-G. mit 
einem kurzeń Ąbrisse der Literaturgeschichte. — Vortrag freigewahlter 
Gedichte. — Alle 4 Wochen eine schriftliche Aufgabe.

J. Sikora.

II. Bohmisck.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Anfangsgrunde des Unterrichtes; Formenlehre
des Yerbums. Einiibung der Formen an praktischen Beispielen. Uber- 
setzungen aus dem Deutschen ins Bohmische und umgekehrt. ■— Alle 2 
Wochen eine schriftliche Arbeit. A. Landsfeld.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Ausfiihrłiche Formenlehre des Yerbums. Er-
klarung der Lesestiicke unter Gebrauch der bohmischen Sprache. — 
Alle 2  Wochen eine schriftliche Aufgabe. A. Landsfeld.

III. A b t h e i l u n g :  2  St. w. Lectiire von Musterstiicken ans Mała Sloves- 
nost von Kosina-Bartoś mit grammatisch-stilistischer und sachlicher Er- 
klarung und literar.-historischen Notizen. Yortrag freigewahlter Gedichte. 
—  Alle 3 Wochen eine schriftliche Aufgabe.

A. Landsfeld.

c) Freie Lehrgegenstande.
I. Freihandzeichnen.

I. A b t l i e i l u n g :  2 St. w. Zeichnen ebener geom. Gebilde aus freier 
Iland nach Vorzeichnungen auf der Tafel. Gerade und krumme Linien, 
Winkel, Dreiecke, Vielecke, Kreis, Ellipse und Spirale. AnschliePend 
an die geometrischen Grundformen Ubungen von gerad- und krummlinigen 
Figuren.



II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Zeichnen nack Yorlagen, und zwar im Umrisse, 
wie auch sckattiert. Das Ornament und das menschliche Gesickt ver- 
bunden mit Erklarung der beim freien Nachbilden der Objecte zu be- 
achtenden Regeln.

J. Zitny.

II. Turnen.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. a) Ordnungs- und Freiiibungen: Aufstellung. 
Grundstellung. Richtung. Yorwartsgeken, Vorwartslaufen. Geken an 
Ort. Umkehren im Gehen und Laufen. Scitwartsgekeu in Flanken- 
reihen. Riickwartsgehen in Stirnreihen. Geken mit Trittwechsel. Neben-, 
Vor- und Ilinterreiken in Paaren. Winkel und Gegenzug im Geken 
und Laufen. Drehungen im Stehen. Armhaltungen und Bewegungen 
der gestreckteu Arme. Fersenheben in die Zekenstellung mit Armheben. 
Sckreiten in die Sckrittstellungen mit Armheben. Armbeugen und 
Streeken der Arme. Geken mit Armhaltungen. Halbe Beugung der 
Kniee mit Armbeugen und Streeken. Rumpfbeugen mit Armhaltungen. 
Hiipfen mit gescklossenen Fiifien. — Hantelubungen und Stabiibungen 
mit holzernen Staben. i )  Gerathiibungen: Kletteriibungen an schragen 
und senkreckten Stangen. Hang- und Hangeliibungen an den wagreckten 
Leitern. Liegestiitz, und Liegekangiibungen am Barren und Beck. 
Gemischte Spriinge am Bock und Pferd. Freispringen iiber Scknur. 
Sturmspringen. Schwebeiibungen an den Schwebestangen. Schaukel- 
iibungen an den Ringen, am Sckwebereck und Rundlauf.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. a ) Ordnungs- und Freiiibungen: Neben-, Vor- 
und Hinterreiken in den Yierreiken im Geken und Laufen. Sckwenken 
der Yierreiken. Offnen und SckliePen der Flankenreiken. Verbindungen 
von Ziehen, Reihen und Schwenken zur Doppelsaule, im Geken und 
Laufen. Zusammeugesetzte FuP-, Knie-, Bein-, Rurnpf- und Iliipf- 
iibungsfolgen mit Armbeugen verbunden. — i )  Gerathiibungen: Hangel-, 
Kletter- und Steigtibungen an schragen und senkreckten Stangen, 
schragen, senkrechten und wagreckten Leitern. Hangiibungen am Reck, 
Wellen-Aufschwung, Felge-Aufschwung. Stiitziibungen am Barren: 
Scliwingen verbunden mit Sitz, Stiitzeln. Gemischte Spriinge am P ferd : 
Auf- und Absitzen, Hocke, Flankę. Bockspringen ais Hochsprung. 
Freispringen iiber Scknur ais Weit- und Hocksprung. Ubungen am 
Rundlauf, Sckwebereck und an den Ringen.

III. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Gerathiibungen: Die verschiedensten Auf-. Um-, 
Ab- und Durchschwiinge am Reck. Ein- und Aussprunge am Ende 
des Barrens; Schwingen im Unterarm- und Streckstiitz mit Stiitzhiipfen:



Uberschlagen von Sitz. Sturm und Freispringen ais Hoch- und Weit- 
sprung. Bockspringen ais Hoch- und Weitsprung. Langenspriinge am 
Pferd, sowie Hocke, Flankę und Gratsche. Hangiibungen an schragen 
Leitern, Tauen und Bingen. Kurturnen. K. Wilke.

III. Franzosische Spraelie.
I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Orthoepie und Orthographie. Formenlehre 

des Substantivums, Adjectivums, Pronomens. Die 4 regelmahigen Con- 
jugationen.

II. A b t h e i l u n g :  1. St. w. Conjugation der sogenannten unregelmabigen 
Zeitworter auf Grund der wichtigsten Lautgesetze aus den lateinischen 
Verben. Syntax in den Hauptpunkten an der Iland der Lectiire von 
Le Lepreux de la Cite d' Aoste von de Maistre und Le Bourgois Gen- 
tilhomme von Moliure sowie der Ubersetzung einiger Fabeln von Les
sing. Fr. Bock.

IV. Stenographie.
I. A b t h e i l u n g :  2. St. w. Wortbildungs- und Wortkurzungslehre mit 

fortgesetzten Ubungen im stenographischen Sckreiben und Lescn. Kurze 
Theorie der Satzkiirzungslehre.

II. A b t h e i l u n g :  1 St. w. Vollstandige Theorie der Satzkiirzungslehre 
sowohl Klang- ais auch Formkurzung; Ubungen im Nachschreiben von 
Dictaten mit steigenuer Geschwindigkeit. Fr. John.

V. Gesang.
I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Vorbereitende Ubungen. Tonleiter. Rhyth- 

mische Ubungen. Dynamik. Intervalle; Bildung des Zwei- und Drei- 
klanges. Einfiihrung nach G- und F-dur. Transponierte Tonleitern 
— Ein- und zweistimmige Lieder.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Klarlegung yerschiedener Begriffe. Bildung 
der Dur- Tonleitern. Bildung und Unterscheidung der Zwei- und Drei- 
kltinge und des Vicrklanges der 5. Stufe. Beurtheilung und Umkehrung 
der Intervalle. Bildung alier Taktarten. Molltonleitern. — Manner- 
chore und gemischte Chore. K. Hussak.

III. Verzeichnis
der im Schuljahre 1885/86 verwendeten Lehrbiicłier nach Gegen- 

standen und Classen.
I. R e l i g i o n s l e h r e :  a )  katholisch: Fischer, katholische Religionslehre, 

in I. — Liturgik oder Erklarung der gottesdienstlichen Handlungen 
(Bellmann), in II. — Geschichte der Offenbarung des alten Testamentes 
(Bellmann), in III. — Geschichte der Offenbarung des neuen Testa-



meates (Bellmann), in IV. — Martin, allgemeine Glaubenslehre, in V.
— Martin, Besondere Glaubenslehre in VI. — Martin, Sittenlehro 
in VII. — Fessler, Geschichte der Kirche Cbristi, in V III.;

P) evangelisch: Berthelt, Biblische Geschichte, in I., II. — Palmer, 
Der christ. Glaube und das christl. Leben, in III., IV. — Palmer, 
Lehrbuch der Religion fiir die oberen Classen, II. Theil, in V., VI., 
I. Theil, in VII., VIII.

II. L a t e i n i s c l i e  S p r a c h e :  Goldbacher, Sehulgrammatik, in I., II. III. 
Schmidt, Sehulgrammatik, in IV. — VIII. — Kahrhaft, Pbungsbuch, 
I. Theil, in I., II. Th. in II. — Cornelius Nepos ed. Siebelis, in III.
— Rożek, Beispiel- und Aufgabensammlung zur Einiibung der lat. 
Syntas I. Theil, in III., II. Theil in IV. —  Caesar, bellum gallicum 
ed. Hoffmann, in IV. —  Ovidii carmina selecta, ed. Grysar, in IV.,
V. — Livius, ed. Grysar, in V. — Siipfle, Aufgaben zu lateinisclieu 
Stiltibungen, II. Theil in V.. VI., III. Theil in VII., VIII. — Caesar, 
bellum civile, ed. Hoffmann, in VI. — Sallust, Jngurtha, ed. Linker, 
in VI. — Cicero, orat. in Catilinam, ed. Klotz, in VI. — Vergil, 
ed. Ribbek, in VI., VII. — .Cicero orat. pro Milone; or Philippica I I . ; 
Cato maior ed. Klotz, in VII. •—• Tacitus, ed. Halm, in VIII. — — 
Horatii carmina, ed. Muller, in VIII.

III. G r i e c h i s c b e  S p r a c h e :  Curtius, Sehulgrammatik, in III. —  VIII. — 
Schenkl, Elementarbuch, in III., IV. —  Schenkl, Chrestomathie aus 
Xenophon, in V. —  Homer, Ilias, ed. Dindorf, in V., VI., — Herodot; 
ed. Wilhelm, in VI., Demosthenes, ed. Pauly, in VII. — Homer, Odyssee, 
ed. Dindorf, in VII., VIII., — Sopliokles, Antigone, ed Dindorf, in VIII.
— Platonis dialogi (Apologie, Cirto, Eutbyphro), ed. Hermann, in VIII.

IV. D e u t s c h e  S p r a c h e :  Willomitzer, Deutsche Grammatik, in I . ; Gurke, 
Sehulgrammatik, in II. —  IV. — Neumann und Gehlen, Deutsches 
Lesebuch, I. in I., II. in II., I I I . in III., IV. in IV. — Egger, Deutsches 
Lehr- und Lesebuch fiir hohere Lehranstalten, I. B. in V., II., 1. Theil 
in VI. VII., II., 2. Theil in VII. — Lessing, Laokoon; Schiller, Wil
helm Tell; —  Uber naive und sentimentalische Dichtung, in VIII.

V. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  Herr, Grundzitge der Geographie, 
I. in I., II. in II., III. — Stieler, Schulatlas, in I. — IV. — Hannak, 
Geschichte des Alterthums, in II. — Kiepert, Alias antiąuus, in II., 
V. — Ilannak, Geschichte des Mittelalters, 'in  III. — Hannak, Ge
schichte der Neuzeit, in IV. — Hannak, Ost. Vaterlandskunde, in
IV. —  Jausz, histor.-geograph. Schulatlas, II. in III., III. in IV. — 
Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Alterthums f. O.-G. in V. —



Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters fiłr O.-G. in VI. — 
Hannak, Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit ftir O.-G., in VII. — 
Hannak, Osterr. Vaterlandskunde fiłr die hoheren Classen, in VIII.

VI. M a t h e m a t i k :  Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik f. U.-G. I., in I., I I .;
II. in III., IV. — Mocnik, Geom. Anschauungslelire, I. in I., II., II. in
III. , IV. — Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra f. O.-G. 
in V.—VIII. — Mocnik, Lehrbuch der Geometrie fiłr die oberen Clas
sen, in V., VI., VII., VIII. — Heis, Beispielsammlung, in V .—VIII.

VII. N a t u r g e s  c h i c h  te: Pokorny, Illustrierte Naturgeschichte, I. in I., 
II., II. in II., III. in III . ■—- Kenngott, Lehrbuch der Mineralogie, 
in V. — Bill, Grundriss der Botanik, in V. —  Schmidt, Leitfaden 
der Zoologie, in VI.

VIII. P h y s i k :  Krist, Anfangsgriinde der Naturlehre, in III., IV. —  Miinch, 
Lehrbuch der Physik, in VII., VIII.

IX. P h i l o s .  P r o p a e d e u t i k :  Drbal, Logik, in VII. — Lindner, Empi- 
rische Psychologie, in VIII.

X. I s r a e l i t i s c h e  R e l i g i o n s l e h r e :  Wessely, Biblischer Kateehismus.
— Pentateuch (Hebraischer Text). —  Cassel, Leitfaden der jiidischen 
Geschichte.

XI. P o l n i s c l i e  S p r a c h e :  Małecki, Gramatyka mniejsza. — Wypisy 
polskie, I., II., f. O.-G. II. 2.

XII. B o h m i s c h e  S p r a c h e :  Kunz, Ćeska mluvnice. — Jirecek, Ćitanka I.
— Jirecek, Obrazy z rakouskych zemi. —  Kosina-BartoS, Mald, 
Slovesnost’.

XIII. F r a ń z o s i s c h e  S p r a c h e :  Plotz, Elementargrammatik. — Plbtz, 
Schulgrammatik.

XIV. S t e n o g r a p h i e :  Faulmann, Stenographisches Lehrgebaude. — Faul- 
mann, Schule der stenograph. Prasis.

IV. Deutsche Aufgaben im Obergymnasium.
V. Classe.

1. Was treibt den Menschen von der Ileimat fort?
2. Vorziige des Menschen vor den Thieren.
3. Der Wald — ein Tejnpel.

4. Der Ursprung der ara maxima in Bom. (Frei nach Livius, I., 7.).
5. Der „Erlkonig“ und der „ F isc h e r  von Goethe, ein Vergleich.

6. Wie die Aussaat, so die Ernte. ' . y \



7. Der Menscli und der Baum, ein Yergleich.
8. Quellen der Unzufriedenheit.
9. Welchen Nutzen gewahren uns gute Biicher?

10. Der Friihling, ein Bild der Jugend.
11. Der gerettete Jiingling. Freie Nacherzahlung der gleichnamigen Legende 

von Herder.
12. Was kann der Schiller zu dem guten Kufę der Anstalt, die er hesucht, 

beitragen ?
13. Ehre dein Yaterland!
14. Das wahre Gluck ist an keinen Stand gebunden.
15. Das Landleben. (Gliederung und Gedankengang der gleichnamigen Ode 

von Hblty.)
16. Die Frenden des FleiCigen.

J .  Teutsch.

VI. Classe.

1. Die Arbeiten des Landmannes im Herbste.
2. Welchen Wert hahen pomologische Ausstellungen ?
3. Welche Charakterziige offenbart Dietrich von Bern im Nibelungenliede ?
4. Die Erziehung Parcivals durch seine Mutter.
5. Der Winter hringt die Menschen einander naher.
6. Auf welche Ursachen fiihrt Walther von der Yogelweide den Yerfall des 

hofischen Gesanges zuriick?
7. Meier Helmbrecht, ein Gulturbild seiner Zeit.
8. Die Blumen ais Begleiterinnen menschlicher Schieksale.
9. Das Lebensgliick der Alpenbewohner nach Haller, verglichen mit dem 

goldenen Zeitalter der altclassischen Dichtung.
10. Die Friihlingsboten aus der Vogelwelt.,
11. Verhaltnis Klopstocks zu Bodmer nach der Ode und in Wirklichkeit.
12. Der Schiffbruch des Aeneas nach Yergil.
13. Was fangę ich in den Ferien an?

Fr. Schmied.

VII. Classe.

1. Die Kampfspiele der Griechcn verglicken mit denen des Mittelalters.
2. Inwiefern ist Herders Legende „Die Ameise“ ein Bild der Bestimmung 

des Menschen?
3. Das Wasser im Erdenhaushalt.
4. Goethe’s Mignonlied, eine Verklarung Italiens.
5. Worin wurzelt die Vaterlandsliebe- des Bauern?
6. Aus Schiller’s Antrittsrede ist die Einleitung zu disponieren.



7. Pausanias und Wallenstein, eine kistoriscke Parallele.
8. Entwickelung des Staatslebens in Schiller’s Spaziergang.
9. Was preist Goethe an Schiller im Epilog zur Glocke?

10. a) Mit welcken Mitteln gestaltet der epische Dichter das Thema von
der Abfahrt des Aeneas aus Carthago? 

b )  Schiłderung der Fama nack Yergil.
11. Der nationale Gehalt in Hermann und Dorotkea.
12. Eine Sommerlandschaft.

J . Feder,

YIII. Classe.

1. Wodurch wirkt der Herbst elegisch?
2. Stadien des Seelenkampfes in Chamisso’s Erzahlung „Salas y Gomez.“
3. Auf welchen Wegen erfolgte die Wiederbelebung des Nibelungenliedes?
4. Das Glas in der Wissenschaft.
5. Der Schenk von Limburg nack Uhland’s Balladę.
6. u. 7 . Die Donau der Ostmark in Gesckickte und Sagę.
8. a )  Inwiefern kaben in Sekiller’s „Handsckuk“ die Gesetze des Laokoon

Beachtung gefunden?
b )  Des Sangers Flueh von Ukland, besckrieben ais materielles Gemalde.

9. a )  Iloraz war bekanntlich in Gefakr, von einem sturzenden Baume er-
schlagen zu werden; wie weifi er diesen prosaiscken Yorfall poetisck 
zu verwerten?

b ) Gliederung der Eiitliscene.
10. Welcke Bedeutung kaben Gertrud und Bertha fiir den Aufbau von 

Sckiller’s Tell?
11. Bilder von der LandstraBe.
12. Technik eines beliebigen Dramas.

J . Feder.



V. Statistik der Schiller.
C 1 a s s e 1

=S S j___ II III IV V VI VII VIII N S |
i. Zalil. A R CO I

Zu Emie 1 8 8 1 /5 ...................... 361 34' 02' 61 42 33 27 29 18 342 31
Zu Anfaug 1885/6 ...................... 40 40‘ 54' 49' 42 33 26 29 22 3353
Wahrend des Schuljahres cin-

g e t r e t e n ............................ “ — — — — 1 — --' — 1
Im ganzcn also aufgenommen . 40 40‘ 54' 49' 42 34 26 29 22 33G3
Darunter:
Neu aufgenommen und zwar:

aufgestiegen ...................... 36 36' 1 — — 1 — — i 75'
Repetenten. . . ' .  . 1 — 1 — — — — — <•)

Wieder aufgenommen und zwar:
aufgestiegen ....................... — — 50' 44' 41 32 25 24 21 237=
Repetenten............................ 3 4 2 5 1 1 1 5 22

Wahrend des Schuljahres aus-
g e t r e t e n ............................ 1 2 i 1 1 OO — 1 — 10

Schulerzahl zu Ende des Schul-
jahres ................................. 39 38 1 53' 48' 41 31 20 28 22 326s

Darunter:
Offentliche Schulcr . 39 38 53 48 41 31 26 28 22 326
l’rivatisten................................. — 1 1 1 — — — — — 3

2. Gehurtsort. (Vaterland.)
Stadt Teschcn............................ 10 7 15 9 4 8 4 10 4 71
S ch lesien ................................. 22 221 24' 27' 28 18 17 15 13 1863
Mahren....................................... 2 1 4 6 5 2 1 i 2 24

i B o h m e n ................................. 1 — 2 — 1 — 1 — 5
Galizien....................................... — 4 6 2 — — 1 i — 14
In n eró ste rre ich ...................... 2 3 1 i 2 3 1 2 15
Ungarn ....................................................................................... 1 — 1 2 i — — - i 6
Deutsches R e ic h .................................................. 1 1 — i — — 1 i 5

Summo . 39 38' 531 48' 41 31 26 28 22 326"

3. Muttersprache.
D e u t s c h ........................................................................... 24 23' 36' 201 18 13 13 12 n 1763
Cechoslavisch .............................................................. 4 1 3 7 10 6 6 4 5 46
P o ln is c h ........................................................................... 1 1 14 14 15 13 12 7 12 6 104

Summę 39 38' 53' 48' 41 31 26 28 22 3263

4. Religionsbekenntnis.
Katholisch des lat. Ritus 21 261 31' 321 27 16 19 20 13 205"
Evangelisch Augsburg. ̂ .Gońfes-

sion . . . . .7 ;. 12 3 9 7 8 9 2 5 5 60
Evangelisch helyetisch. Confes. — 4 4 i 1 — — 1 1 12

1 Israelitisch................................. 6 5 9 8 5 6 5 2 3 49
Summę . 39 38' 53* 48' 41 31 26 28 22 326 3
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m5. Lebensalter. A B

10 Jahre .................................
1 1  »  ...........................................................................

1 “ n .................................
13 .................................
14 „  ...........................................................................

!5 „  .................................
16 „ .................................
17 „  ...................................
13 „ .................................
19 „  ...........................................................................

20 „ .................................
21 „ .................................
22 ,  .................................
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O

3
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6
3
8
3
4 
3 
1

1
6
8
6

1

4 
271 
301 
471 
40 
40 
40 
24 
33 
20 
15 
4 
2

£>umme . 30 38l 631 481 41 31 26 28 22 326 ’

6. Nach dem Wohnorte 
der Eltern.

■ O rtsangehiirige...................... 16 12 24 20 7 12 11 14 6 122
Auswartige........................................................................... 23 261 291 281 34 19 15 14 10 2043

Summę . 39 381 531 481 41 31 26 28 22 3263
7. Classification.

a) Zn Ende  des Schul-
j a lir es 1885/6.

I. Fortgangsclasse mit Yorzug . 2 2 7 71 4 5 3 4 6 40*
I. Fortgangsclasse...................... 21 251 32‘ 32 24 21 16 24 16 2 1 1 2
Zur Wiederholungsprufung zu-

gelassen ........................................................................... 5 — 3 — 1 1 1 — — 11
II. Fortgangsclasse . . . . 9 8 9 7 11 4 6 — — 54

III. Fortgangsclasse . . . . 2 3 2 2 1 — — — _ 10
Zur Nachtragspriifung zuge-

lassen ................................. — — — — —
Summę . 39 38l 531 481 41 31 26 28 22 326;i

b) Nacht r ag  zum Schul-  
j a h r e  1884/5.

Wiederbolungspriifungen waren 
bewilligt................................. 4 2 3 3 3 1 1 o 19

Entsprochen haben . . . . 4 2 3 3 3 1 1 2 — 19
Nicht entsprochen haben — — — — — — — — — —

Nachtragspriifungen waren be-
w i l l i g t ........................................................................... — — — — — — — — — —

Entsprochen haben . . . .

Nicht entsprochen haben — —

Nicht erschienen sind
Damach ist das Endergebnis 

fur 1884/5
I. Fortgangsclasse mit Yorzug 3 3 71 5 7 5 2 6 0 44*
I. „  . . . . 231 23 46 39 30 25 25 15 12 238*

II. „ . . . . 7 O1 8 13 4 2 — 5 — 451
III. ., . . . . 2 1 1 3 — — — 1 — 8
Ungeprtift blieben . . . .

Summę . 35‘ 33' 621 60 41 32 27 27 18 3353



C 1 a s s e fl
I ś I n

II III IV V VI V T T  !V T T I nj a
S. Geldleistungen der Schiller. A B

c i
co

Das Schulgeld zn zahlen waren
yerpflichtet
im 1 . Semester...................... 39 401 331 3G1 21 14 15 22 17 237 3
im 2. Semester......................

Zur Halfte waren befreit
31 32’ 391 37' 26 14 19 19 16 2333

im 1 . Semester...................... — — 4 4 3 — — 1 — 12
im 2. Semester......................

Ganz befreit waren
— — 3 3 1 — — 1 — 8

im 1. Semester...................... — — 17 9 18 20 11 6 5 86
im 2. Semester......................

Das Schulgeld betrug im ganzen
8 7 11 8 14 17 7 8 6 86

im 1 . Semester: 2587 fl. o. W. 
im 2. Semester: 2559 fl. ó. W.

Zusammen 5146 fl. o. W.
Die Aufnahmstaxen betrugen fl. 
Die Lehrmittelbeitrage betrugen

"7.70 77.70 4 .2 0 — — 2.io 2.io — 2.io 165,90

f l .............................................................................................

Die Taxen fur Zeugnisduplicate
42— 43.05 57.75 52.50 44.io 34.65 27.30 30.45 23.io 354.90

betrugen fl............................................................. 12.—
Zusammen 119.70120.7561.95 52.60 44.10 36.75 29.40 30.45 26.20 532.80

9. Besuch des Unterrichtes in 
den relat.-obligat. und nicht- 

obligaten Gegenstanden.
Polniscbe Sprache I. Curs . 13 13 18

U. Curs . — — 6 11 12 — — — — 29
III. Curs . — — — — 9 10 9 6 34

Bohmische Sprache I. Curs . G 5 6 1 2 — — — — 20
II. Curs . — — 1 9 9 — — — — 19

III. Curs . — — — — — 5 6 7 4 22
Freihandzeichnen I .  Curs . 17 18 16 — — — — — 51

1 1 .  Curs . — — — 13 10 7 2 2 — 34
Turnen . . . .  I. Curs . 20 16 — — — — — — — 3G

II. Curs . — — 14 10 — — — — — 24
III. Curs . — — — — 7 2 9 8 — 26

Gesang . . . .  I. Curs . 21 12 11 — — — — — — 44
U .  Curs . — _ _ 7 5 14 3 13 7 49

Stenographie .  .  I. Curs . — — — — 23 16 2 — 1 42
II. Curs . — — — — — 9 16 10 3 38

Franzosische Sprache I. Curs . — — — — 10 6 6 — 22
II. Curs . — — — — — 4 2 1 3 10

10. Stipendien.
Anzahl der Stipendisten . 
Gesammtbetrag der Stipendien

— — 2 o 10 12 6 5 6 43

2185 fl. 48 kr.



VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
A. B ib lio th e k .

a) L e h r e r b i b l i o t h e k .

D u r c h  A n k a u f :  1. Poggendorff’s Annalen fur Pkysik und Chemie. 
1886. — 2. Neue Jakrbiicher fUr Philologie und Padagogik. 1886. — 
3. Zeitschrift fiir osterreick. Gymnasien. 1886. — 4. Das Ausland. 1886. —  
5. Petermann, Geographische Mittheilungen. 1886; dazu Erganzungsheft 78 
bis 82. — 6. Mittheilungen der geogr. Gesellschaft in Wien. 1886. — 7. Yer- 
ordnungsblatt. 1886. — 8. Sybel, Historische Zeitschrift. 1886. — 9. Lite- 
rarisches Centralblatt. 1886. — 10. Westermann’s Monatshefte. 1886. —
I I .  Servius’ Commentar zu Yergil. I. Bd. 1. 2. — 12. Eustathius’ Commen- 
tar zu Homer’s Ilias. — 13. L. Muller, Q. Ennius. — 14. Die 6sterreick.-ung. 
Monarchie in Wort und Bild. Lief. 1 — 14. — 15. Haym, Die romantische 
Scliule. — 16. Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit (11 Lieferungen). —
17. Wiedemann, Lehre von der Elektrieitat. III. Bd. — 18. Wtillner, Ex- 
perimentalphysik. II. Bd. —  19. Roscoe-Sckorlemer, Lehrbuch der Chemie. 
I. Bd. —- 20. Zirkel, Mikroskopische Besckaffenkeit der Minerale und Gesteine.
— 21. Frick, Lehrproben (Fortsetzung). — 22. Striimpell, Einleitung in die 
Philosophie. — 23. DOrpfeld, Gedachtnis und Denken. —  24. Kot, Slovnik.
III. Bd. — 25. Grimm, Deutsches Worterbuck. IY. Bd. 1. Abth. 2. Ilalfte.
7. Lief.; VII. Bd. 7. Lief.; VIII. Bd. 1. Lief.

D u r c h  S c h e n k u n g :

Yom h. k. k. Min. f. C. u. U.: 1. Germania, 1885, 3 — 4 ; 1886, 1 — 2.
— 2. Botanische Zeitschrift. 1886.

Yon der kaiserl. Akademie der Wissensckaften in Wien: 1. Sitzungs- 
berickte der philos.-histor. Classe. 108. Bd. (1 — 3), 109. Bd. (1 — 2), 
110. Bd. 1; der matkem.-naturw. Classe I. Abth. 90. Bd. (3 — 5),
91. Bd. (1 - 5 ) ;  II. Abth. 90. Bd. (3 — 5), 91. Bd. (1 — 5), 92. Bd. 
(1 — 2); III . Abth. 90. Bd. (1 — 5), 91. Bd. (1 — 5 ) ;  Register zu Bd. 
86 — 90. — 2. Archiv fiir ćisterr. Geschichte, 66. Bd. 2. Ilalfte, 67. Bd. 
1. Ilalfte. — 3. Fontes rerum Austriacarum, II. Abth. 44. Bd. — 4. Al
manach 1885.

Yon der k. k. mahrischen Gesellschaft zur Beforderung des Acker- 
baues, der Natur- und Landeskunde: 1. Mittheilungen 1885. —



Von der k. k. Central-Commission fur Erforschung und Erhałtung der 
Kunst- und Baudenkmale: 1. Mittkeilungen Bd. XI, 3—4, XII, 1 — 2. —

Vom Yereine fur siebenburgische Landeskunde: 1. Archiv, XX. Bd. 
2 - 3 .  —

b) S c h i i l e r b i b l i o t h e k .

D u r c h  A n k a u f :  1. Umlauff, Die Lander Ósterreich-Ungarns. X.
XI. Bd. — 2. Rothaug, Jugendbibliotliek (Fortsetzung. 3. Bandchen). — 3. Ge- 
schicbte des Kunstgewerbes. — 4. Karl der Grofie. — 5. Kbnig, Deutsche 
Literaturgeschicbte. — 6. Die Heimat. 1886. —  7. Die Kinderlaube. 1886.

B. Geographisch-historische Lehrmittel.
D u r c h  A n k a u f :  1. Kiepert, Physikal. Schulwandkarte von Italien. —

2. Kiepert, Piiysikal. Schulwandkarte von Afrika.

C. Naturwissenschaftliche Lehrmittel.
a) F i i r  N a t u  r g e s c h i c h t e  : Durch Ankauf: 16 zoologische Objecte 

(4 Skelettheile, 3 ausgestopfte Balge, 9 Spirituspraparate).
b) F i i r  P h y s i k :  Durch Ankauf: 1. Dampfdichtebestimmungs-Apparat 

nacli Y. Meyer. — 2. Universalgestell mit Zugehor. — 3. Eudiometer nach 
Hoffmann. — 4. Diverse Utensilien und Materialien zu chemischen Yersuchen 
und eine Anzahl Werkzeuge.

VII. Maturitatsprlifungen.
Zur diesjahrigen Maturitatspriifung meldeten sich sammtliche 22 offent- 

lichen Schiller der VIII. Classe. AuBerdem wurde der Anstalt ein Externist 
zugewiesen.

Die schriftliche Priifung, der sich sammtliche (23) Esaminanden unter- 
zogen, wurde vom 7. bis 11. Juni abgehalten.

Themeu zu den schriftlichen Priifungsarbeiten:
1. D e u t s c h :  Einfluss der Bodenverhaltnisse Ósterreichs auf die Be- 

schaftigung seiner Bewohner.
2. L a t e i n :

a) Ubersetzung aus dem Deutschen ins Latein: Uber Demosthenes.
b) Ubersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche: Cicero or.

Phil. I, c. 3 und 4 (Esposui — querebatur.)
3. G r i e c h i s c h :  Herodot, IX, §. 84 — 86.

4. M a t h e m a t i k :



a) Ein Landwirt erhalt fur 49 l ii Getreide 327'53 fl, Wenn nun der 
Weizen mit 8’53 ii., das Korn mit 6'25 fl. und der Hafer mit 5'81 fl. be- 
zahlt wurden, wie viele l ii von jeder Getreidesorte brachte der Landwirt 
zum Yerkaufe?

b) Aus einem hólzernen gleichseitigen Doppelkegel, dessen Oberflache 
1000 c m 2 betragt, soli die moglieh grofite Kugel geschnitten werden; wie 
groC ist ihr Gewicht, wenn die Dichte des Holzes 0‘92 betragt?

c) Wie groB ist das Flachenstilck, das die Parabel y2 =  2x aus dem 
Kreise x2 - |-  y 2 =  16 keraussckneidet?

5. P o l n i  s c h :  Jakie następstwa miały krucyaty?
6. B o h m i s c h :  Nescis, quid serus vesper vekat.
Die miindlicbe Prufung wird am 16. 17. und 19. Juli unter dem Vor- 

sitze des k. k. Landesschalinspectors, Herrn Pliilipp Klimscha, abgehalten 
werden.

Das Resultat derselben wird in dem nachsten Jahresberichte yeroffent- 
licht werden.

VIII. Wichtigere Erlasse.
1. II. Min.-Erl. v. 28. November 1885, Z. 22131 (intim. m. b. 1. Erl. 

v. 6. Dec. 1885, Z. 3064): Der 19. November ist ais der Tag des Aller- 
bochsten Namensfestes Ihrer Majestat der Kaiserin bedingungslos freizugeben.

2. II. Min.-Erl. v. 16. Dec. 1885, Z. 23324 (intim, m. b. 1. Erl. v.
22. Dec. 1885, Z. 3207), betreffend die Reyision der Scbiilerbibliotbeken.

3. H. Min.-Erl. v. 16. Dec. 1885, Z. 23323 (intim. m. b. 1. Erl. v.
23. Dec. 1885, Z. 3206), betreffend die Approbation und den Gebrauch der 
Lebrteste.

4. H. Min.-Erl. v. 10. Dec. 1885, Z. 22906 (intim. m. b. 1. Erl. v. 
21. Dec. 1885, Z. 3172), betreffend die Maturitatspriifungstermine.

5. H. 1. Erl. v. 7. Janner 1886, Z. 44: Yerfiigungen binsicbtlicb 
mehrerer auberer Einricbtungen an den scblesischen Mittelschulen.

6. II. Min.-Erl. v. 26. Janner 1886, Z. 1512 (intim. m. li. 1. Erl. v. 
29. Janner 1886, Z. 245). Die Locationsnummer der Zeugnisse hat fortan 
zu entfallen.

7. H. Min.-Erl. v. 9. Marz 1886, Z. 4452 (intim. m. h. 1. Erl. v. 
15. Marz 1886, Z. 621), betreffend einige Modificationen in der Classification.

8. H. 1. Erl. v. 28. Juni 1886, Z. 1653 : Die von den offentlichen 
Yolksschulen Scblesiens nach der vorgesehriebenen Form ausgestellten Schul- 
naohrichten dienen ais Ersatz fur die Freąuentationszeugnisse beim Ubertritt 
der Schiller in eine Mittelschule.



IX. Chronik.
Am 16. September wurde das Schuljahr vorschriftsmafiig eróffnct. 
Am 4. October war aus Anlass des allerhochsten Namensfestes Sr. 

Majestat des Kaisers ein Ferialtag mit Festgottesdienst. Desgleichen fand 
am 19. November aus Anlass des allerhochsten Namensfestes Ihrer Majestat 
der Kaiserin ein Festgottesdienst statt.

Das I. Semester wurde am 13. Februar geschlossen, das II. Semester 
am 17. Februar begonnen.

Am 15. Juli wurde das Schuljahr geschlossen.

X. Stand der Dr. Phil. Gabriel’schen Lehrmittelstiftung fur 
arme und fleifiige Schiller.

Stand mit Ende 1884/5: Capital: 5250 fl.; Barscliaft: 271 fl. 22 kr. 
Zuwachs pro 1885/6: „ 100 fl.; * 377 fl. 42 kr.

5350 fl.; 648 fl. 64 kr.
Ausgaben pro 1885/6: „ — „ 473 fl. 38 kr.
Stand mit Ende 1885/6: „ 5350 fl.; "  175 fl. 26 kr.

144 Schiiler wurden mit Biichern und Unterstiitzungen betheilt.

XI. Voranzeige fur das kommende Schuljahr.
Die Aufnahme der Schiiler findet am 14. und 15. September von 

9— 12 und von 3—4 Ubr in der Directionskanzlei statt.
Neu eintretende Schiiler haben den Geburfs-(Tauf-)Schein beziehungs- 

weise auch ihre sonstigen Zeugnisse beizubringen und eine Aufnahmstaxe 
von 2 fl. 10 kr. 6. W. zu entrichten.

Schiiler, welche indie e r s t e C l a s s e  eintreten, miissen, wenn sie aus 
einer offentlichen Volksscbule kornmen, im Sinne der h. Ministerial-Verord- 
nung vom 7. April 1878, Z. 5416 ein ausdriicklich zum Zwecke der Auf
nahme in die Mittelschule ausgefertigtes F r e ą u e n t a t i o n s - Z e u g n i s ,  
welckes die Noten aus der Religionslehre, der Unterrichtssprache und dem 
Reclinen zu enthalten hat, wofUr riicksichtlich der offentlichen Volksschulen 
S c h l e s i e n s  die vorschriftsmal3ig ausgefertigten S c h u l n a c h r i c h t e n  
ais Ersatz dienen konnen, vorweisen und haben sich ferner einer Au f -  
n a h m s p r i i f u n g  zu unterziehen, bei welcher im Sinne des h. Ministerial- 
Erlasses vom 14. Marz 1870, Z. 5370 und vom 27. Mai 1884, Z. 8019 
jenes Mafi von Wissen in der Religion, welches in den vier Jahrescursen 
der Yolksschule erworben werden kann, Fertigkeit im Lesen und Schreiben



der Unterrichtssprache und der lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemento 
aus der Formenlehre. der Unterrichtssprache, Fertigkeit im Analysieren ein- 
facher bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Eegeln der Orthographie 
und richtige Anwendung derselben beim Dictamloschreiberi, tibung in den 
vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zalilen gefordert wird.

Schiller, welche in eine h o h e r e  C l a s s e  eintreten wollen, milssen 
sich mit staatsgiltigen, mit der Ab g a n  gs - Cl a u s el yersehenen Zeugnis- 
sen iiber das Schuljahr 1885/86 ausweisen, oder falls sie solche nicht 
besitzen, gegen Erlag der Taxe von 12 fl. 6. W. die vorgeschriebene Auf- 
nahmspriifung ablegen.

J e d e r  S c h i l l e r  hat einen Lehrmittelbeitrag von 1 fl. 5 kr. 6. W. 
zu entrichten.

T esch en , am 15. Juli 1886.

Josef Werber,
k. k. G y m n a s i a l - D i r e c t o r .


