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Ein Beitrag zur griechischen Accentlehre.
(Fortsetzung.)

VII. D a s  V e r b u m,
Die gro Cc Mannigfaltigkeit der Betonung, welche das Nomen im 

allgemeinen aufweist, fehlt bei conjugierten Formen ganzlieli; an ihre Stelle 
tritt die Gleichformigkeit. Um den starken Gegensatz zwischen beiden 
Betonungsweisen recbt deutlich hervortreten zu lassen, mag hier ein kurzer 
Riickblick auf die Nominalformen folgen. In der Nominalbildung gibt es 
oft Wortarten von gleiclier Form, welche durcli eine besondere Stellung des 
Tones ihre bestimmte Allgemeinbedeutung erhalten. Die Nomina £apt-vtk, 
£óXi-voę und dyyuru-yoę erhalten trotz ihrer gleichen Suffixbildung durch den 
Accent eine dreifache Bedeutung. Sie werden namlich ais Zeit-, Stoff- und 
Personenbezeichnungen charakterisiert. In  ahnlicher Weise wird das Collec- 
tivum Dvj[i.ovtot vom Appellativum f y ( a ,  das Concretum aza<pij von der 
Thatigkeitsbezeichnung szarptj, das Verbaladjectivum Xu-xóę vom Superlativ 
otxatóxa-xoę, das Adjectivum xop,-óę vom Substantivum TÓp-oę, das Adjectivum 
mit passiver Bedeutung doadyioy-oę vom Adjectivum mit activer Bedeutung 
aoyayojY-óę, das Simplex 68óę vom Compositum rrapoooę, das Interrogativum 
xtvoę vom Indefinitum xtvóę, die Local- und Zeithestimmung a[MtsX-(BV, at-cóv 
vom Participium Xu-iov durch den Ton unterschieden.

Ein anderes Untersclieidungsmerkmal bildet das Suffix oder die Art 
der Zusammensetzung. Man vergleiche z. B. die gleichbetonten, sonst aber 
verschieden gebildeten Nomina, wie csop-ot, cpsp-V7j, elacpop-a, ercttpop-st; ferner 
o8<o5-vj mit oS-pij, fpacp-75 mit fpap-p.7j, euy-yj mit euy-io-X7j, St^yj-póę mit 
3t'|yj-Xóę, <X7taX7jxt-xóę, mit d-ax7)-Xóę, Xoóps-Voę mit Xosóp.s-voę oder Xoaaps-voę, 
wo iiberall das Suffix oder die Art der Lautbildung die besondere Be
deutung beeinflusst.

Bisweilen kann man alle drei Unterscheidungsmerkmale bei mehreren 
Nominalarten beobachten, z. B. X/'i}-7) und liciX7jSpo-Vfy szooy-rj und y.ptooóy-7j, 
Sxoa und SX7J-X7) oder sxaxt-xiq u. dgl.

Audi solche Arten findet man, wo nur die Lautbildung durch den 
Accent angedeutet wird, z. B. 8tV.-yj und 0ty.avt-y.7j, xaXXtvtz-o; und [spo'/Xotpt-xóś 
oder es wird der Unterschied der Bedeutung durch den Ton und die Casus-



bildung erreicht, z. B. aóię, G. a<Ja8oę Verkniipfung, atyię, ćfyscoę Beriilirung 
oder dzptę t'8oę Heusclirecke und azptę, to? Bergspitze. Durch den Ton und 
durch die Aspiration des Kehllautes wird ein Bedeutungsunterschied bei 
IcJioSozrj und b /M y j j  angedeutet.

Die Bedeutungsuntersehiede conjugierter Formen werden dagegen nur 
in den seltensten Fallen durch den Accent liervorgehoben. Man wird 
nur wenige Formen wie Xusoti und Xóaai oder żart und sari finden. Das 
Verbum hat eben fast immer Suffixe oder die Zusammensetzung oder das 
Augment oder endlich die lieduplication ais Unterseheidungsmittel der Be- 
deutung. Ganz deutlich sieht man es an den mannigfaltigen Prasensaus- 
gangen mit gleicher Betonung, z. B. Tt-pa-co, Xswr-u>, £zXefe-(o, 8ooXó-m,
8ouXeó-u>, 8txaC<o, dSr/.-ś-oj, iuvto und irwtfox«u. In  allen diesen Formen bleibt. 
der Accent unwandelbar auf der Penultima, denn ihnen yerleiht nicht der 
Accent, sondern der Lautwandel im Prasensstamme ihre besondere Bedeutung. 
In  einer recht auffiilligen Weise treten die Prasenserweiterungen bei manchen 
Wurzelstainmen auf. Man yergleiche z. B. pf-pr,pt, paiV(t> ich gehe, pa-8tCu> 
ich gehe Schritt vor Schritt, ptpdCui ich schreite weit aus, pappaiyoj ich 
schlottere, das sonst ungebrauchliche pdazto in pdaz’ 1'dt komme! ferner auch 
Pi-pdco; dagegen fehlt die einfachste Form paco, trotzdem die meisten 
Tempora aus der Wurzel pa gebildet werden. Diese mannigfaltigen Laut- 
iibergangc kijnnen somit nur den Zweck haben, jede Veriinderung der 
Bedeutung anzudeuten. Trotzdem nun diese Mannigfaltigkeit sehr groB 
ist, so lassen sich doch ganz bestimmte Bildungsgesetze hervorheben, nacb 
welchen nicht blofi die Form, sondern auch die entsprechende Bedeutung 
der einzelnen zu einer Gruppe gehorendon Verba erkannt werden kann. 
Zu diesem Zwecke miissen die Yerba nach zwei Eichtungen in Betraclit 
gezogen werden, jenachdem sie Denominativa oder Wurzelverba sind. Diese 
zwei Hauptarten stehen hinsichtlich ihrer Formbildung zu einander in einem 
Gegensatz. Denominativa haben eine grofiere Einfachheit und GleiclimaCig- 
keit in der Tempusbildung. Ihre grijfitentheits vocalisch auslautenden 
Bildungsstamme ermoglichen eine gleichmaBige Aufnahme der Personal- 
endungen in den einzelnen Zeitarten. Man yergleiche beispielsweise die 
Zeitformen des aus dem Nomen ttpiq gebildeten Denominativums Ttp<b: 
Sripyj-aa, Ttp^-ato, TS-iipij-za, In allen diesen Zeitarten schliefit
sich der Personalausgang ganz gleichmafiig an den Bildungsstamm an. 
Auf eine viel compliciertere Weise erfolgt diser Anschluss bei Wurzelverben. 
y.ÓTCTw z. B. bildet seine Zeitformen in folgender A r t: szo^a, zótl/aj, zśzocpa, 
ezóurp;. Der starkę Gegensatz zu dem vorangehenden Verbum ist hier ganz 
ersichtlich. Es wird daher nothwendig sein, jede Zeitart besonders zu be- 
handeln und die eigentliiimlicken Eigenschaften der Verba nach den 
erwahnten zwei Hauptarten zu bestimmen.



1. Das Prasens.
A. D e n o m i n a t i v a .

Bei denominatiyen Verben bleiben die auslautenden Vocale und Diph- 
thonge des Bildungsstammes vor dem ais Personalendung angesetzten Vocale 
erhalten, z. B. po-d-oj, noXep-ś(o, 8ooX-ó-u>, |0affiXeó-(o. Die zusammenstoBenden 
Vocale worden contrahiert, Diphtlionge bleiben unverandert, und es ergeben 
sich die contrahierten Formen poćó, 7roXsu<b, 6ooXo>, und dipbthongische 
Verbalformen wie ^asibsuo). Der yerandertc Accent hebt nur den Wortton 
bervor und tragt zur Bestimmung irgend einer anderen Bedeutung nichts bei, 
yielmebr wird die allgemeine Bedeutung dieser Denominativa ans anderen 
Merkmalen erkannt. Obwohl nun alle Bedeutungen vom Accente unabh&ngig 
sind, so ersebeint es doch fttr die Gesammtdarstellung ais unerliisslich, alle 
besonderen Erscheinungen eingehend zu entwickeln, damit die Ursacbe auf- 
gedeckt wird, welcbe ahnlich wie die Accente beim Nomen die mannigfaltigen 
Bedeutungsunterschiede beim Yerbum bewirkt.

Hinsiclitlich der Denominativa auf ato kann im allgemeinen lieryor- 
gehoben werden, dass ihre Bedeutung grSfitentheils intransitiy und nur in 
wenigen Fallen transitiv ist. Intransitiy sind Denominativa auf oho in dem 
Palle, wenn das Nomen, zu welcbem ein entsprechend geformtes Denomina- 
tivum gełiort, an und fiir sieb gewisse korperliche und geistige Eigenscliaften 
oder Zustande bezeichnet, z. B. dpeiau) ich zeichne mich aus (dpsr/]), St^doo 
diirste (ońjra), r f iu ta  bin mannbar Yjrrdopat ich unterliege (r p a a ),
■/.opuCdu) habe Schnupfen (y.ópu£a), ypat-aXd«> taumele (ypantdX7]), ypaupdto 
leide an der ypaopa, Xvj[i.du) habe Triefaugen (Xrjp7j), hucjcjdoo bin toll (Xóacsa), 
patatu zaudere (pdtTjy), psptpvdco bin besorgt (pśptpva), oouydto empfindo 
Schmerz (ooówj), Sopdopat rieclie (o3pi])> opydco schwelle (opyyy), Tiapayodio 
bin ungehorsam (Trapayoyj), 7rsivdco hungere (iteiva), estydm schweige (aty/j), 
toXpdu) wagę (tóXpa), tpucpau) lebe iippig ( t p o t / j t d o p a i  darbe (r/j-rj), 
y /M d .to  bin żart (yjuo/y), ęXt8dto strotze (csXtor'), otydto bin halb (otya). 
In  allen hier aufgezahlten Verben yerbleibt das Suffix a  wie es beim Nomen 
yorhanden ist. Haufig jedoch wird der auslautende Vocal des nominalen 
Bildungsstammes erst in der Denominatiyform in a  yerwandelt, die intran- 
sitive Bedeutung bleibt aber wie bei der ersteren erhalten, z. B. at’oXa'opai 
bin unstiit (atóXoę), flpayydu) bin heiser (Ppdyyoę), yavd(o schimmere (yavoę), 
oatpovd(u, xayo8atpovda> bin besessen (Saturny), yXapd<o bin triefaugig (yXdp<ov), 
pa/Xd(o bin geil (pdy_Xoę), yspsffdto ziirne (vsp$<3ię), (bypdtn, bin blass (eoypóę). 
Es erhalten ferner Denominatiya auf a  to in dem Palle eine intransitive 
Bedeutung, wenn von dem Nomen, zu welchem ein entsprechendes Yerbum 
gebildet wird, kbrperliche oder geistige Eigenschaften und Zustande abge- 
leitet und ais Grundbedeutung dem Denominatiyum beigelegt werden,



z. B. acp&ato habe Schwiimtnchen im Munde (atpdat), yXayato milche (yXayo ę \  
epoaipa'to leide von Mehlthau (ipust^y]), zopato habe langes Haar (xópv)), 
zuwato bin liistern (ziewa), xopova'to sprosse (zopóyrj), xopy)Pato bin verziickt 
(zu^rjPoę), xairpa'to bin briinstig (xcóipoę), pa3a'to bin kahlkopfig (pa3óę), 
pu3a'to triefe (pu3oę), irtvato bin schmutzig (iu'voę), 7tXeopovdto bin lungen- 
leidend (itXsopoę), <Jxijvato wohne im Zelte ('T/z/jy/'), exoCx'to bin briinstig 
(azuCa), topato bedarf eines Schnittes (top.^), epappazdto bin vergiftet (tpap- 
paxov), yvox'to sprosse (y y ó o ę ) , yacpa'opai klaffe (yaapa). Eine selbstandige 
Gruppe bilden die Bezeichnungen einer Bewegung wie Ooopato ich springe, 
ópoariyato laufe mit, :rXaya'to schweife u. dgl. Auffallend selten ersckeinen 
bei diesen Intransitiven passive Ausgiinge. W ir erlialten mit Ausnahme 
von aioXa:opat, f/traopai, oopaopat, T7jTx'opat und yaspzopat durcligehends 
active Prasensausgange.

Transitiye Denominatiya auf ato miissen derartig yertheilt werden, dass 
man ersehen kann, ob sie nur einen einzigen oder zwei AusgHnge haben, 
weil diese Sonderung fiir eine richtige Bestimmung nicht bloC der Denomi
natiya auf aro, sondern auch fur die auf aCto, laCto und i£to von groŁSter 
Wichtigkeit ist. Zwei Ausgiinge, namlich atu (aopat) und a£to (aCopat) bei 
stets gleicher Bedeutung haben folgende Transitiya: ayairato und ayazdCto, 
fiwroSoxipato und obtoBoztpdCto, crapato und aripaCoj, auSdto und auSaCopat, 
dspydto und dsp"a'Cto, soydto und soyaCto, Osaopai und Osahn, lyjlodm und 
iy&oaCco, xova'<o und xova£to, Xixpau> und XixpaCto, XtvoTCta'opai und Xtvo7rca'Cto, 
Xu>paopat und Xcopa'Cto, popcpa'to und popcpa'Cto, 7i£ipa'to und usipdCto, 7uoiva'to 
und itotva'Cu>, Tioprraoj und ^rop-dCto, aixoa'to und atzoaCio, cradpato und 
cta&paCo), <3/.e~dto und azsitaCto, z z / y d n i  und z z y y d l jn ,  tpotpato und cpotpdCto, 
toTta'to und th-a'£opai. Den Ausgang aco(opai)und i£to (iCopai) haben: Stapoipaopat 
und SiapotptCw, ~rydm und ~ryi~ci und TTTjytCopat, azapyava'in und arapyayfCto. 
Den Ausgang ato (aopai) und eo<o haben folgende: d~aTa'to und draiTióto, 
fbjpato und (bjpsóto, tyydopai und iyysóto, xtntpa'(n und ztotpeóto, ptopaopas und 
ptopeóto, axoXato und oxoXsuto, xaXavxaa) und TaXavTsóto, <pX7]vacpa'to und 
ąXvjvaipsóto; ato und aivto: zpaSaco und zpaoatyto, dcrpoXdto und d(5poXaivto, óppdto 
und óppaiyto; ato und oto: ~XixTavato und TtXsxxavóto, śovabpai und ćoyóopai, 
trcttppdto und a-tespóto. Einzeln anzufiihren ist ayopaopai ich rede in der Ver- 
sammlung, ayopa'Cto bin auf dem Markte, ayopsóto spreche in der Volksversam~ 
mlung, rufę sie zusammen. Es yerbleiben nun mit dem blofien Ausgang ato 
(aopai) und echt transitiver Bedeutung folgende Denominatiya: aicropvz'to, 
apa'to, apaopai, arato, yswato, 3axava'to, epćovato, śproXato, ł£o8a'to, ipato, xoX- 
Xato, psasyyoa'to, psXćxato, vai£ta'to, zeodto, Tiepova'to, itsXsxa'to, crctydopai, coXato, 
Tiuato, Tpuya'to, Tpozato, alle aus classischer Gracitat; aus nachclassischer 
Zeit und deshalh fiir die allgemeine Beurtheilung wenig oder gar nicht 
entscheidend sind nachstehende Transitiya: 5aixaXa'opai, paCato, xaXpaopai,



oirotSau), 37tatpaco, ayjzvoa\d< a, 7tupraXap.aop.ai, ayjtato, ttapotpaopat, popf3ova<u, 
<ppEvajtaxa'a>, tluydtn. Aus dieser Eintheilung folgt mit Bestimmtheit, dass 
transitive Denominatiya mit dem einzigen Ausgange ato (aopai) im Yergleicli 
z u den tibrigen in einer auffallend kleinen Anzalil yorlianden sind. Bei der 
Besprecliung der Denominativa auf C«> werden wir auf dieselben nochmals 
zuriiekkommen. Denominativa auf tato miissen im allgemeinen ais Intransitiya 
gelten, weil transitive Arten unter ihnen so selten vorkommen, dass man 
sie ais Ausnahme betrachten kann. Die Transitiva entspreclien wieder 
solchen Nominalarten haufiger, welche das Suffix ta enthalten. Aber selbst 
diese sind im Vergleich zu den Intransitiven verschwindend klein. Mit einem 
zweifachen Prasensausgang gibt es folgende Transitiva: atOpidcu und at&piaCm 
ich helle auf (at&pta), a?xtaopat und atxtaCopat besehuldige (atxta), avtx<o 
und dvta'Cto betrilbe (dvt'a), (hato und jhaCto zwinge (fka), xovtato und xovta'Cto 
neben xovtto tiinche (xovta), xa7tvta'to und zatmCto raucliere (xarviaę), Ttopioiio 
und ruptaCto erwarme (rupia), 6taSy.OTtidop.at neben szoittaCiu kundscbafte 
aus (szoTtid), 3xia'to und cmdCto bescliatte (sxtd). Mit einem Ausgang sind 
blofi dot8tata ich singe (aoiSyj) und satidto bewirte (Ś3xta); aus einer spaten 
Zeit sind O^poytdcu, 0Xa3idto und < j x D i e  drei letzteren bleiben 
aaf die Gesammtbildung der tibrigen ohne Einfluss. Fur solche Nomina, 
welche das Suffix ta oder a erst bei der Denominativbildung aufnelimen, 
gibt es sogar nur ganz vereinzelte Beispiele mit transitiver Bedeutung und 
zweifachen Prasensausgang, namlicli: dvxtau> und avxtdC<u ich begegne (dvxtoę), 
dpoxptdou und ópoxpta'Cto pflilge (apoxpov), ophtdto und 6pfhd£to richte auf 
(dp&toę), atvtdto und 3tvtdCo) schadige (<3tvtę); nur xax7j7ttd(0 besanftige (rpttoś) 
hat eiuen einzigen Prasensausgang. Der iibrige Hauptbestandtheil der 
Denominativa auf tato hat durchgehends intransitive Bedeutung und regel- 
miifiig nur einen Prasensausgang. Besonders sind diejenigen zu yergleichen, 
welche leidende Zustande oder Gebrechen bezeichnen, z. B. (3ouXtptdto 
HeiShunger haben (jjoobtuta), atpto8ia'to habe Skorbut, yaopta'to bin stolz, 
xtpOT)Xtau) selie bleich aus, xottta'(o bin ermattet, vat)xtdco bin seekrank, r/.- 
xspidio leide an der Gelbsucht u. a. dgl. Aber auch solche Verba, denen 
eine andere Bedeutung zu Grunde liegt, weisen intransitive Bedeutung auf, 
z. B. g<|udop.ai ich spiele, yenviti!(o  bin benachbart, eoSiato bin still u. a. m. 
Einzeln hervorzuheben ist *fsv£ia'to und yeystdCto bekomme einen Bart.

Denominatiya auf sto und oto stehen zu einander in Beziehung, insofern 
sie zum groCen Theil von Nominalstammen gebildet sind, welche auf o 
auslauteu. Erhalt ein Denominativum statt des im Nominalstamme auslau- 
tenden o oder statt eines anderen Vocals ein e, so entstehen Prasensausgange 
auf sto, seltener auf sopat. Verbleibt dagegen das o des Nominalstammes 
vor dem Personalvocale, so lautet der Ausgang in der 1. P. S. oto oder 
oo pat. Die passiye Form sopat hat im Yergleicli zur actiyen eto eine



untergeordnete Bedeutung. Sehr wichtig dagegen ist die Sonderung des 
passiven Ausganges oopat von oiu, weil der erstere fast ausschliefilich intran- 
sitive, der letztere transitive Bedeutung anzeigt. Insofern dio Denominativa. 
auf św (eop.cn) ganz eigenartig sind, erfordern sie auch eine eingeliendere 
Erklarung. W ir gewimien ftir sie zwei Gesichtspunkte. Sie sind entweder 
echt intransitiy, wie d&upeu> oder es haftet ihnen eine transitive Bedeutung 
an, wie dom Denominativum oivoyo£u>. Einen Beriihrungspunkt gibt es aber 
fiir beide, hinsichtlich dessen sie ais vollig gleich gelten miissen. Ubersetzen 
wir dOopeu) ich bin muthlos, o w o y o ś m  ich bin mit dem Weineinschenken be- 
scliaftigt, so erkennt man genau, dass in beiden Verben etwas dem Subjecte 
habituell Zukommendes enthalten ist, im ersteren die Muthlosigkeit, im 
letzteren die Beschaftigung. Demnach liegt in ohoyoścu nicht bloC eine 
einmalige, sondern eine solche Yerrichtung, die vom Subjecte oft und dauemd 
vorgenommen wird. Weil aber diese Thatigkeit des Subjectes ais etwas 
Stitndiges aufgefasst werden kann, so lasst sich oboycśio auch intransitiy 
darstellen, indem man statt der durch das Zeitwort angedeuteten Thatigkeit 
ein Substantiv in Verbindung mit der Copula setzt und statt „ich schenke 
Wein ein“ — „ich bin Weinschenk“ sagt.

So erkliirt es sich auch, dass manche Denominativa auf sco, welche rein 
transitiv zu sein scheinen (vgl. ©deco), dem Sinne nach intransitiy aufgefasst 
werden konnen. Man hat somit alle Denominatiya auf eto dahin zu erklaren, 
dass die ihnen zu Grunde liegende Bedeutung durch den Begriff des Blei- 
benden naher bestimmt wird. In  diesem Sinne kann entweder eine 
Beschaftigung oder eine Eigenschaft oder eine Lagę oder ein Zustand dem 
Subjecte ais bleibend zuerkannt werden. Ein Hauptbestandtheil der Denomi
natiya auf sou enthalt ein Subject, dem eine bleibende Beschaftigung zukommt. 
Dazu gehort die sehr zahlreiche Denominatiyclasse, welche zusammengesetzten 
parosytonierten oder osytonierten Adjectiven und Substantiven auf oę mit 
actiyer Bedeutung entspricht, z. B. 8ixo8opeto bin Baumeister (8txo8ópoc), 
xocxoXoyśu ) schmahe, bin ein Schmaher (xaxoXo'foś), 8vjpoPope<n bin Volks- 
aussauger (S7]po[lópoę), (3oo©opj3eo> bin Binderhirt (|3oo©op[3óę), 87)poqu>Yeu> 
bin Demagog (STjpaywpę), CcDYpoupew bin Thiermaler (Curfpońpoę), 8opo<popś(o 
bin Speertrager (Sopo©ópoę), T:op7rokś(o bin ein Feuerbesorger (iropuókoę), 
czurotopśu) bin ein Schuster (azoTotópoę), 8oXo©oveco bin ein Meuchelmbrder 
(ooXo©óvoę), (3po-roxtovsoj bin Menschenmbrder (j3pOTOKTÓvoę), oixovopia> bin 
Hausverwalter (oixovópoę), dprocpayiu) bin Brotesser ( d ptoadyo?), k o y o n o iim  
bin ein Fabeldichter, Gescliichtsschreiber (k o y o n o ió ę ) , y p o a o y o iu )  bin Gold- 
arbeiter ( y p u a o y ó o ę ) ,  y a h iO T m ś to  bin Erzbildner (yah M T Ó K oę) u. a. dgl. 
Zusammengesetzten und auf der drittletzten Silbe betonten Adjectiyen mit 
passiyer Bedeutung entsprechen Denominatiya anf sm, welche ein Subject 
mit einer bleibenden Eigenschaft enthalten, z. B. d zo v śco bin schlaff (atovoę),



ćtTpoęśu) welke (dxpo<poę), euipoosto gedeihe (sdrpoęoę gut genahrt), Sia^opśco 
bin yerschieden (Staąopoę), jxaxpoxovea) bin lang gestreckt (p.axpóxovoę), ópto- 
iovś(o bin gleich gespannt (óp,óxovoę), 7jXi&j3oXśop.at bin von der Sonne verbrannt 
(f|Xió£ioXoę), 7iveop.axo«opEop.oci werde vom Geiste getrieben (Tuysuparócpopoę), 
&soXf)wxe(n bin von Gott ergriffen (OeóX-/jx:xoę), dv7jxooaxea» bin ungehorsam 
(dv/'xoo3xo;), «sXt:xć'co verzweifle (asXxcxoę), dXooxśco bin ungewaschen (i'Xooxoę), 
dopt3xśa> bin unbestimmt (dópt3xo?), dxaxxśco bin ungeordnet (axaxxoę) u. a. dgl. 
Von dieser allgemeinen Regel finden sich in der echten Gracitat keine 
Abweichungen; erst in der nachclassischen Zeit wich man nacb und nach 
ab, und es finden sieli vereinzelte Denominativa vor, wio 8iyoxo;xeu) ich 
spalte (8tyóxop.oę), sofloXśu> werfe gut (20^0X0?), welche nicht eine Eigenschaft, 
wie zu erwarten war, sondern trotz der passiven Bedeutung des zusammen- 
gesetzten Adjectivs eine Thatigkeit angeben. Haufiger geschieht es bei 
solchen Denominatiyen auf su>, welche Verbaladjectiven entsprechen, z. B. 
d9exetu yerwerfe (d'8sxoę), et8u)XoTtXa3xśu> bilde nach (et8(oXóixXa3xo?), x7jpoyoxśu> 
bilde aus Wachs (xvjpóyoxoę) u. s. w. Ferner sind noch einige andere zu 
yergleichen, z. B. aoxoypacasu> schreibe selbst (a&xófpa®oę), xaxop,sxpeu) messe 
falsch (xcrzćusxpoę), xaXo3xpocpEu), xotvoXsxxśto, p,avo3uopś(o, óp.0Ypa©śa>, op&oxo- 
V£(o, 0taxp7jXaxś(n, 7t7)Xo8opia>, nptotOTOpsui, 7toxvositopś«>, 3cpop7)Xaxe(», xpqovś<o, 
yaXxoxop£<n, ystp.oaxropśu), welche Denominatiya in nachclassischer Zeit ent- 
standen sind, ais bereits das VerstMndnis fiir derartige feine Unterschiede 
geschwunden war. Eine bleibende geistige oder korperliche Thatigkeit 
bezeichnen ferner diejenigen Denominatiya anf soi, welche solchen zusammen- 
gesetzten Adjectiven auf o? entsprechen, dereń zweiter Bestandtheil nicht 
ais selbstandiges Nomen der O-Declination yorhanden ist, sondern erst zum 
Zwecke der Zuzammensetzung yon einem Nomen der anderen Declination abge- 
leitet wird. Zu x£yvvj gehbren z. B. die Composita xaXXixs)(Voę, xaxóxsyvoę, cptXó- 
xsyvoę; zu 3xóp.a dpxiaxop.oc, uoXÓ3xo[j.oę, <jj£o8Ó3xop.oę, uayueropoę, ixXaxuoxopoę, 
ais Adjectivum simplex ist davon keines yorhanden. Die ihnen entspreclienden 
Denominatiya bezeichnen immer eine bleibende Thatigkeit namlich xaXXtxsyvEu) 
ich arbeite schon, xotxoxsyvśco treibe bbse Kiinste, <piXoxeyvEu> liebe oder iibe 
eine Kunst, dpxi3xopito spreche richtig u. s. w. Andere Denominatiya dieser 
Art sind: d8upoyXtoxxśu>, p.ovoYX<uxxśto, óp.oyXu)XXE<o, xaxop,7)yaveu>, xaxo3yoXśio, 
X£voaitoo8śo), d'V-uc/./_ś<n, ójroctypiu), 7taXiv8ixee), Oecoyouiu), tepo>vopi«>, cpet8aX- 
<piX£co. Nur hochst selten dient ais zweiter Bestandtheil der Zusammensetzung 
ein wirklich yorhandenes Nomen der O-Declination. Zunachst ist das Subst. 
pfi&oę bei zwei Adjectiybildungen zu nennen, namlich at3ypóp.odo? und 
■(•Xuxóp.o8o?, dazu die Verba aiaypop.o8ś<D ich rede schandlich, '(■Xuxup.ohśu> 
ich rede sti6. Ferner aixoc, wozu 6p.o3txśu) esse mit (óp.óutroęj und 6Xf(oatxś(u 
esse wenig 8Xrp3txoc gehort; dagegen soOtrśco habe guten Appetit (so3txoę). 
Zu beachten sind ferner die yereinzelten Denominatiya wie doiyeco trinke



keinen Wein (doivoę), v.'jy.rv'~(z'kŁ(xi bringe schlechte Botscliaft (xaxdj‘feXos), 
dXXo<poX£u> nehme fremde Gebrauche an (dXXó®oXoę), rozpowopicu handle 
gesetzwidrig (uapdvojj.oę), ditsip<r("xS)e<o handle verkehrt (aTcsipafa&oę), pitaoTO- 
v/]pś(o liasse das Biise (p.iaoTróvijpos), p.iaav&p(o-ś(n liasse Menschen. Der 
ganze iibrige Tlieil der Denominativa, welche zusammengesetzten Adjectiven 
auf oi ohne Biicksicht auf ihre Formbildung entsprechen, lassen eine bleibende 
Eigenschaft oder einen Zustand erkennen z. B. d-j-poroiźoj bin schlaflos 
(aypumo;), d§7)Xe<o bin ungewiss (d'87jXoę), dSujieio bin nicht durstig (doi^oę), 
d8o£eco bin nicht angesehen (aooęoę), euYjpspśto bin ruhig (su^pepoś), £uS)rjvś(u 
bliilie schon (su&Yjvoę), euoSeto habe guten Fortgang (suoooę), xaxovoś<o bin 
iibelgesinnt (xaxóvooę), ^£uSopx£io bin meineidig (t];só3opxoę), dp.epip.veu> bin 
sorgenlos (dpepipvoę), dpoipem bin ausgeschlossen (apotpoę), 8i<jaoXXapea> bin 
zweisilbig (diaaókkafioę), ó;j.o fy u y im  bin einmiithig (6p.ó^u)(oę) u. a. dgl.

Sehr selten bezciclinen auch Denominatiya auf ecu eine bleibende 
Thatigkeit, wenn sie zusammengesetzten Adjeetiven auf 7)s entsprechen. 
Beispiele dieser Art sind nur vereinzelt, vgl. YovuxXtvśto ich beuge das Knie 
(•pvuxXtv^ę), SsuTEpoup ś̂co kratze auf (SeutepoupY^ę), eoxptveu> lose wohl aus 
(euxptv^ę), icso^oyiu i wagę gleich ab (taoCuYi?)) xaXXisTCa> rede schon (xaX- 
Xi£-rp‘) Xerotpij5ea) zerreibe fein (Xet'jtpi8r(ę), Xrjpcuoi(o rede alberu (Xr(pm8rję), 
oęuXotpś(o fasse sehnell (o^uX«pVję), odpadem erlerne spat (otj>ipa&Vję), 7toXop<x&eu> 
erlerne viel (~oXouvOr';), TtpaX©eo> ich ehre (Ttpcdcpiję), -/acfpu>8lu> mache 
Verse voll Hiatus ()>a<jpu>37]ę). Die iibrigen sind Eigenschaftsbezeichnungen 
mit echt intransitiver Bedeutung, z. B. dut&śco bin unglaubig (diub^ę), dxpaieu> 
bin kraftlos (dxpar>ję), eocJspeco bin gottesfiirchtig (enas^?), ceiXoxsp8eu> bin 
gewinnstichtig (<ptXoxep8^ę) u. s. w.

Ein ahnliches Verlialtnis ergibt sieli bei zusammengesetzten Adjectiven 
auf o>v, z. B. ctuTOYV«)[J.ovecu ich handle selbstandig (auTOYViópu)v); eu&7jpoveopo!c 
halte ordentlich (eo&-/jp<nv), at<J)(popp7)poveu) rede schandlich (ato^poppr^pcoy), 
dpYupoYV(np.ovEcu ich priife Silber (dpYupoYv<ńpu>v), so8uppY;povś<o rede gerade 
heraus (eo&upp^ptoy), xotxoTtpaYpoVea> handle arglistig (xaxo7rpdYpo>v), cpoato- 
Yvtopoveu> beurtheile die Natur (<poc>toYVtópu)v). Die iibrigen Denominativa 
dieser Art bezeichnen eine Eigenschaft oder einen Zustand, z. B. eu8aipovśu> 
bin gliicklich (e68aipcov), peYaXotppoveu> bin hochsinnig (peYOcXó(ppu>v), Uu>®poveu> 
bin yerstandig (au>rppu>v), pa"ato'.ppovś<o bin thorichten Sinnes (poratw!spu>v) 
u. s. w.

Aufierdem finden sich nur ganz vereinzelt andere Zusammensetzungen, 
welchen Denominativa auf ecu entsprechen, vgl. XsuxoTpiyeco bin weiDhaarig 
(Xsoxó9ptę), ó6ao'/£ve(u trage den Nacken hoch (uiauj(yjv), cptXicrcopea> bin 
wissbegierig (<ptXt<3T<op), iepoxepuxeu> bin Opferherold (tepoxepuę), eipY)votpoXaxEu> 
bin Eriedenswachter (etpv)vo<póXa$). Dagegen entspricht zusammengesetzten 
Substantiyen der A-Declination auf yj;  und xvję eine zahlreiche Denominatiy-



gruppe mit vorherrschender Bedeutung einer bleibenden Thatigkeit, z. B. 
“1'Etup.sTpśu) bin Feldmesser (ysa>]j,Exp'7)ę), dpjiotTTjbateu) bin Wagenlenker 
(dppatyjbotTyję), zuwjystso) jagę (zewjfETyję), 7tat8oxpii3śo) unterrichte Knaben 
(TratSoTpî Tję), Tcpcu"aY(uv'.3"śtt) bin Protagonist (?rpa>xaYu>visx̂ ę), u. s. w. Die 
Bedeutung eines Zustandes oder einer Eigenschaft ist in hochst seltenen 
Fallen zu finden, z. B. eosxxeoo bin gesund (£ośxxi]ę), xpo>YXo8uxśui ich wohne 
in einer Hiihle (xpur(Xooóx7]ę), TtapacJtarśco steke zur Seite u. trans, helfe 
(irapaatc(T/ję). Namentlich werden die verschiedenen Beschaftigungen, welche 
der Beruf mit sieli bringt, durch derartige Denominativa bezeichnet. Dabei 
kann in jedem Falle statt des Verbums die ausiibende Person hervorgelioben 
werden, d. h. bei "/EoiusTpEoi kann man auBer „ich messo das Feld“ aucli 
noch „ich bin Feldmesser“ sagen, wodurch der intransitive Sinn angedeutet 
wird.

Bisher wurde bei der Bestimmung der Denominativa auf soi nur auf 
zusammengesetzte Adjectiva und Substantiva Bticksicht genommen und zwar 
aus dom Grunde, weil es hauptsachlich zusammengesetze Nomina sir.d, 
welche Denominativen auf ecu entsprechen. Nur ein ganz kleiner Theil 
hat nicht zusammengesetzte Arten zum Ausgangspunkt. Unter diesen
sind wieder Substantiva haufiger ais Adjectiva. Setzt mann die Gesammt- 
summe dieser Denominativa auf ungefahr 1800, so bilden die 18 nicht 
zusammengesetzten Adjectiva, welche Denominativen auf ecu entsprechen, 
eine gewiss verschwindend kleine Zahl. Es sind folgende: dopEin bin reif 
(dopóę), d pyśa ) bin arbeitslos (d p y ó ę ) , (3oi]tlśio stehe bei (porjOóę), 8ovaxśio bin 
machtig (8ovaxóę), Ipeoheui ich errothe (spsoOrję), £haxxovśo> bin gering (£),dx- 
Tiuv), Tioipśtt) bin elend (-oipóc), xapxepEa> bin standhaft (xapxspóę), krxkia> bin 
geschwatzig (bdboę), Xi7iapE<n harre aus (bnrapiję), Xoi8opśco schmahe (botoopoę), 
|isXavEco bin Schwarz (piXaę), a<nxE(o bin stark (p w xoę), xt&7jVE'(o skuge (xthvjvóę), 
TYjpśco behiite (xr/póę), 6rjVŚoi betrage mich unansttindig (uyjvóę), Ó3xspEio 
kommc zu spkt (u3xspóę), (pt/.śiu liebe (cptboę adi. liold). Darunter haben nur 
koiSopEtu, xt{b]vśu> und rrjpśco die Bedeutung einer Thatigkeit, keines nimmt 
aber einen passiven Personalausgang auf.

Nicht zusammengesetzte Substantiva, welchen Denominativa auf sio 
gegentiberstehen, lassen sich in zwei Hauptgruppen bringen. Zur ersten 
gehoren diejenigen, welche Gemiithsaffecte oder geistige ZustSnde bezeichnen 
z. B. xóxoę der Zorn, dazu xoteoj ich ziirne. Zur zweiten Gruppe sind jene 
Substantiva zu reclinen, welche Tonę oder Gerausclie bezeichnen, z. B. 
apapoę, dazu dpapEoi ich rassele. Ais Beispiele fur die erste Gattung 
ergeben sich: aiv£u> (olvoę), db^Eto (dbyoę), papsco (J3a'poę Kummer), hapaśin 
(d d p S o ę ) , 9ap.peu) (ftap^oę), xoxśco (xóxoę), borrlto (Xórrr̂ ), ptasio (ptaoę), prrj-śto 
(uó-j-oę), po^dśto (pó^&oę), veixeco (vstxoę), voaśu> (vóaoę), vośai (you ę), 8xXs'io 
(oxXoę), oxvE<n (oxvoę), itxośio und itxotśio (itxoia), ra&św (x:ó9oę), jravśopat



(r<Svoę), pacrcteyeto (pcfOttóyir)), atópśu) (atópoc), tappśu) (tdppo?), tpop.su) (tpópoę), 
<p&ovsio (cp&óvoę), cpópeco (tpópoę). Die allgemeine, allen diesen Yerben zu 
Grunde liegende Bedeutung ist ein Beliaftetsein mit etwas.

Fur die zweite Gattung konnen ais Beispiele angefiihrt werden: ddtśo> 
(dotyj), poppsio (póppoę), ppopsco (ppópoę), ydouuśu) oder Sootou) (ySoouoę 
und Souuoę), -ą y iio ( r f / j] )  Oopupśco (&ópopoę), Spoisto (&poXos), ir/.y.yiui (lrJ.y./rt 
und idy .yp ć ), y m a y i m  (x m a y y q ) , y.ćXaSśa> (xs’Xa3oę), xXovś<o (xXóyos), xopu£u> 
(xópuoę), y .w u fiś w  (xóvapoę), xpotśto (xpótoę), X7)pś<o (X9jpoę), po&śopat (poboę), 
ópaSśaj (opocdoę), dropiu) (otoPoę), uhottayeu) (uhata-p/j), uatayśu) (udtayoę), 
uohspśco (nóXspoę), poiClto (potCoę), poydścu (po^&oę), crcpapaylopat (aoapayoę), 
apapciyeio (ouapayi)), crtpopśa) (atpópoę), atova}(S(o (crcoyay $ ) ,  ópyśto (opyoę), 
<pu)vśu> (<pu)Viy), ijtocpeu) (<])ótpoę). Den meisten dieser Denominativa kann 
eine veranlassende Ursache zu etwas ais allgemeine Bedeutung zu Grunde 
gelegt werden. Selbst concrete Gegenstande, die zur Hervorbringung eines 
Tones dienen, konnen filr diese Art der Denominativbildung verwendet 
werden, z. B. adXeo) (adXóę), X<ntśu) (Xu)tóę). Insoferne mittelst eines Con- 
cretums Gerauscłie erzeugt werden konnen, sind auch nocli andere Beispiele 
zu beacbten, wie Ssapew (dsopóę), Coyśu) (Ctryóy), poppśw (póppoę), dyxuX£opai 
(dyxóX7;), hottayeu) (Xatdy7)), Si5xeu) (ot3xoę), xoxXśo) (xóxXoę), podbito ( f i ó y lo ę ) ,  
6irXeu> (SirXov), tpouśu) (tpoitóc). Selbst der Ort, ein Gegenstand oder ein 
Vorgang, der Ursaclie zum Gerausch und zu liirmender Bewegung sein kann, 
ist liervorzuheben, z. B. d{>X£u) (d'0Xov), ccitopśu) (aitópa), opustu (oppoę), 
d y io )  ( o y o i ) ,  tupetu (topos), iriXśto (mXos), oopśtu (oópoę), saxxsa> (<Jaxxos), 
irateu) (iratos), /tupetu (/topos), tbyśopoct (tovos). Eine selbstandige Gruppe 
bilden einzelne Denominativa, die solchen nicht zusammengesetzten Substan- 
tiven entsprechen, welche einen beliebigen Yorgang in der Natur bezeicbnen, 
namlich: dyiisco (dyftos), ad/pśto (ad/pós), auyeto (adyij), pXaatśto (pXo:c>tyj), 
opppeto (dpPpoę), siXeto (£tXiy), vot£to (yótos), /etpietn (/EtpOj). Ais Personen- 
bezeichnungen mit derselben Grundbedeutung, wie sie zusammengesetzte 
Nominalbildungen zeigen, sind folgende Beispiele anzufiihren: yettovEto 
(yeittuy), paptopśto (paptop), y.otpocyeu) (xotpavos), pipśopcti (ptpos), axoiteu> 
(oxóiros), tayeto (tayóę), vgl. atuxpatetu. So verbleiben aus der ganzen Anzabl 
von nicht zusammengesetzten Nominalformen verhaltnismafiig nur wenige. 
Arten iibrig, dereń Denominativbildung mit den bereits aufgezablten nicht 
iibereinstimmt, namlich: dp&póę und dpdlpós, 8smvov, Sópjtoy, Stopov, 0axos, 
0t)X7], xóapoę, psrpoy, yóotos, oTtos, ay.r^/j, v.op86Xvj, iróXos, irXoutos, airooós, 
ortpos und stoi/os. Die zu ihnen gehorigen Denominativa sind vorlierrschend 
activ, z. B. dentysto ich speise, dcp&pśto ich vereinige, dopustu esse zu Abend 
u. s. w. nur dtopśopat ich schenke hat einen passiven Personalausgang. 
Transitiye und intransitive Bedeutung, hat otxe'to wohne und bewohne. Nicht 
zusammengesetzten Substantiven entsprechende Denominativa mit passivem



Personalausgang sind bloG folgende: Stopśopat (otopov), po&eopat (po&oę), 
ptpśopat (ptpoę), 7tovśopat (jióvo ę ), StpapaYŚopat (atpdpayoę) und toysopat (tovo?). 
Die Mehrzahl der Denominativa mit passiven Personalausgangen entfallt 
auf solche Arten, die zusammengesetzten Nomina gegeniiberstehen, z. B. 
aoxovopsopat, euvopsopoct, dxpt ;30X0 yśo pat, dtroloysopat, 8txatoXoyśopat, 18toXo- 
yeopat, 7(XtopoXśopai, xap8toj3oXśopat, xoxXotpopśopat, 7tvsup.aTOttopsop.at, ferner 
avat8śopat, dyxoXeopat, dXXoioxpo7tsopat, epyoTtoyśopat, su^orśopat, eoXapśopai, 
suttcovśopat, sotovupśopai, stj&7)poveopat; ex7tayXśopai, &soX7}7rxśopai, lititoxpox- 
tśopat, xayu7to"07tśopai, ouXo)(UTŚopat und cptXoxtpsopai.

Wegen einer yollig abweiclienden Tempusbildung milssen nacbsteliende 
Verba auf sto (sopat) ais eine selbstandige Gruppe abgesondert werden: 
dxśopat, d y iu ) , yapeto, yrjdito xuśto, xxu7tśto, ot’8śto, ptysto, crcoysto, ttsv&c(o 
und xsXsto. Sie werden alle bei Besprechung der Wurzelverba noch 
berticksiclitigt werden.

Ein anderer hochst wichtiger Gesichtspunkt fur die Bestimmung der 
Denominativa auf eto eroilnet sich, wenn wir die Art der Zusammensetzung 
beriicksichtigen. Zusammensetzungen, welche zwei Nomina enthalten, wurden 
bereits in ausfiihrlicher Weise behandelt. Nunmelir yerbleiben noch solche 
Zusammensetzungen, dereń erster Bestandtheil eine Praposition, der andere 
ein Nomen ist. Zu diesen werden Denominativa auf eto gewohnlich nur 
dann gebildet, wenn fur das einfache Nomen sclion ein Denominativum auf 
eto vorhanden ist z. B. żyzotśto (xoxsto), eyzospśto (xospśto), źy/topeto (/topsto), 
Sxpoyf)śio (po^&śto), S7tt(Jxo7tśto (crzoiusto), £7ttcppovśto (tppovśto), Ź7tavilśt0 (dvhśto), 
7tsptYjyśopat (yjysopat), sowoaśto (vouśto), TtapaatTsto (oitsio), aopttokspśto (t:o- 
Xspśto), aoppapTopśto (papiopsto), ójtspakyeto (aXyeto), uTtotap^śco (xapjlśto) u. s. w. 
Ihre Gesammtzahl belauft sich auf ungefahr 200. Setzt man nun die Zahl 
der Zusammensetzungen mit zwei Nominalbestandtheilen auf annahernd 1600, 
so ergibt sich das Verlialtnis von 1 : 8. Dabei darf man jedoch nicht auCer 
Acht lassen, dass in derartigen priipositionalen Zusammenstellungen durchaus 
keine neue Species entsteht; es wird blofi einem bereits vorhandenen Denomi- 
natiyum auf sto durch Aufnahme einer Praposition eine andere Bedeutungs- 
nuance yerliehen, ohne dass es ais echte Neubildung gelten konnte.

Ganz anders ist es, wenn ein Nomen, welcliem noch kein Denomina- 
tivum auf sto entspricht, in Yerbindung mit einer Priiposition zur Bildung 
eines Denominativums auf eto dient, z. B. dvxtXoyeu>. Solche Arten 
erscheinen in einer auffallend grofien Minderzahl. Nach den Prapo- 
sitionen geordnet erhalten wir nachstehende Beispiele: a m : otTtooYjpśto, dito- 
Xoysopat, dvTt: dvxtXoysto; ix : exitayXeopat; s~t: ittizoopsoj, S7ttopxśto; xara: 
xax7)yopeto, xatvjtpsio ; pe ta : psxstopoXoysto ; itapd: 7tapavopeto, TtaptpSeto, 7tapa- 
aoyypatpśto, 7tapacfTcovSśto; Ttspt: 7tsptxaxśto, 7tspta&svśto; tcpó: 7tpoęsvśto; 7tpóę: 
7tpoavjyopśto; auv: covsxsto, auyyvtopovśto, aupTta&śto, suvaaottśto, aovs<ps'to;



u~śp: óitepp.SYS&ś<n, Ó7tspp,svśa>, ó~spąaXa-pYŚco; uuó: uuoopfeco. Eine singulare 
nicht zusammengesetzte Form ist óirepispacu. Aus dieser Aufzśthlung ergibt 
sich das bestimmto Resultat, dass Denominatiya auf eco nur solchen Zusam- 
mensetzungen regelmSBig entsprechen, welclie entweder zwei Nomina (otzo- 
Sopiui) oder ein Nomen und eine Yorsilbe (d&opiio, &uęxoyśu), euvoś(o) 
enthalten. Ilire Gesammtzalil kann man beilaufig auf 1600 ansetzen. Einer 
so bedeutenden Zahl gegenuber nehmen sich die zuletzt angefilhrten prapo- 
sitionalen Zusammensetzungen wie Ausnahmsfalle aus. Uberhaupt ist die 
Annalime ganz bereclitigt, dass der Sprachgebrauch urspriinglich zu den aus 
einer Praposition und einem Nomen bestehenden Zusammensetzungen regel- 
recht Denominatiya auf so<u gebildet hat. Diese Annabme erhalt zunachst 
dadurch ilire Bestatigung, dass Denominatiya auf soi, wenn sie aus einer 
Praposition und einem Nomen bestehen, sebr haufig einen zweiten Ausgang 
auf suto aufweisen, obne dabei ibre Bedeutung zu andern, z. B. dp/pntobśo) 
und dp/pwroleóu), Źkistotscd und irttgTaTEÓco, Trposiateco und TtpogTocireóu), 
aop.pooXEu> und goppoobeuto, ÓTtspTjęayśco und ÓKEprp.caysuou.cu. Besonders ist 
der Wechsel des Personalausganges bei ljuotvoyosóu> im Gegensatz zu 
otyoyoeui zu beacbten, wobei das Ilinzutreten einer Priiposition zu einer 
zusammengesetzten Form, die bereits zwei Nomina enthalt, die Aufnahme 
des Ausganges eow bewirkt. Beweiskraftig fur die obige Annabme ist aucb 
der Umstand, dass Zusammensetzungen mit zwei Nominalformen auBerst 
selten den Ausgang suoi aufnehmen. In den wenigen Fallen, wo es geschiebt, 
weisen solcbe Denominatiya neben dem Ausgange eow immer noch einen 
zweiten auf s<n, seltener Cu> auf, z. B. dyatSsóopou und dyaiSśopat, dp^rjetsóto 
und d p y r f le i iu ) ,  aiypabcnTsów und «iyu//X<nnC<o, 7jVioysócn und rjyioyeui, 
uavooy.£Ó(u und uaySozEw, p<opoXoyeóopai und [kopoloyśoj; ganz yereinzelt 
ist die sebr jungę Form tpiloupoiTsuco N. T. Den Hauptbeweis liefern aber 
die Denominatiya auf suto selbst. Sie lassen nur zwei Gruppen erkennen. 
Entweder entsprechen sie solchen Zusammensetzungen, die aus einer Prapo
sition und einem Nomen bestehen (dvaxiv8ovsóu)) oder sie liaben ein einfacbes 
Nomen (fiagibeóco) ais Ausgangspunkt. Die erste Art ist so zahlreicli 
yertreten, dass sie ahnlich wie die nominalen Zusammensetzungen der 
Denominatiya auf ew den andereu Theil yielfach uberwiegt. Eine yobstandige 
Aufzahlung ist bier gar nicht nothwendig, denn es stellt sich das noth- 
wendige Verhaltnis bei einer einzelnen Praposition ganz klar beraus. Żabien 
wir z. B. einige mit der Praposition gov yersebene und zugleich zablreichsten 
Falle auf; gopcsbeuu), go-puv8ovsóu), go-pcupsuu), gopj3axysóu>, gop[3agiXsótt>, 
coppookEÓco, gopttatSsuoo, gopwtapaxeXsóopat, gop/jroXiT£Óu>, aop.7TOV7)psóou.at, 
gupTropsuopai, gopttpsgfisóo), gopcsoysua), gopęoTEÓoo, goya^opsów, goyaptgTsóoi, 
gov8taxiv8ovsó(o, goyStapy/jpoysuco, goy8i7)p.spsó(n, guv8ooXeó(o, goysSpsóto, 
govsętyvsyu), govs7u^ooXsóio, govExgxpaTsuu>, goveicigrpaxeó(o, goyijpspsóco, goy-



ijjrspołcsuw, 3uv&v2psuw, 3tmxexsów, 3u3xpaxsuw, 303xpaTOT;s8sóopai u. s. w. 
Darunter sind Form en aus nacliclassischer Zeit oder solche, die einen 
doppelten Ausgang liaben, niclit aufgenommen, was auch fur den allge
meinen Beweis belanglos ist. Immerhin kann aber binzugefiigt werden, 
dass sie fur die Praposition aov die Zahl 80 tibersteigen. Aufier der 
Praposition suv finden wir die iibrigen alle zahlreicb vertrelen. Hier soli 
nur der Ubersicht balber fur je  eine Praposition ein Beispiel folgen: 
a-07ropsuopai, dpcpwroXsuw, dyayopsuw, dwTsmSTpareów, 8taxo£sów, IpcsXsuw, 
sxpasxsuw, sisiropsuw, suio/psuw, xaxaxoęsuw, psxa7xaiosów irapaxsXsuopat, 
irsptąuTSÓw, irpoiratosuw, TrpoGsopsów, óto- tsow. Im allgemeinen kann gesagt 
werden, dass Denominativa mit dem Ausgang suw unter allen anderen 
die groBte Anzabl von prapositionalen Zusammensetzungen aufweisen. Ibrer 
allgemeinen Bedeutung nach scblieGen sie sieli den auf sw auslautenden eng 
an, denn aucb sie bedeuten eine bleibende Eigenscbaft oder Bescbaftigung 
mit etwas, z. B. dvxi8ooXsów bin dagegen Diener, śpwokiTsuw bin Burger 
einer Stadt, iłrixsXsóopai ermuntere, d®spp/jvsów verdolmetsche u. a. m. 
Besonders sind die niclit zusammengesetzten Denominatiya auf suw zu 
beacbten, welche in ganz ahnlicher Weise wie die nominalen Zusammen
setzungen auf sw die verschiedenen Verricbtungen und Lebenslagen bezeichnen, 
die der Beruf oder die Gewobnheit mit sich bringt, z. B. ayopsuw, j3a3iXsów, 
ppapsuw, 8ouXsuw, &ptap[3suw, tarpsów, iotwrsów, xspapsuw, x/jpuxsuw, Xaxpsów, 
X'fi3xsuw, ii.avTsuop.ai, pafbjTSuw, paYeów, pv7j3xsuw, vsavisuopat, ótcXitsuw, 
Kps3psuw, TrposSpsuw, Garpairsów, 3xoxsuw, UTrarsuw u. s. w, Aus den bislier 
aufgezahlten Beispielen ersiebt man ganz deutlieb, dass filr eine und dieselbe 
Grundbedeutung, namlicli ftir die des Berufs- und Gewoliiilieitsmiifiigen 
einerseits niclit zusammengesetzte Formen auf suw, andererseits Composita 
auf sw gebildet werden. In den meisten Fiillen der niclit zusammengesetzten 
Denominatiya auf sw, wo eine derartige Bedeutung niebt yorliegt, erscheint 
ein Wechsel zwiseben dem Ausgang sw und suw, z. B. a&Xśw und a&Xsuw, 
ap*fśw und ap^suw, Ss3pśw und Ssspeuw, oi3xśw und oi3xsuw, 0axśw und 
baxsów, xuxXśw und xuxXsuw, pu&śopat und podsuw, po/Xśw und poj(Xsuw, 
o/św und o/suw, oxXśw und oxXsuw, r.o/.św und raAsuw, pa.3xwviw und 
pa3Twveuw, 3axxśw und saxxsuw, gitsuw und 3txśw, 3xo~św und 3x0^suw, 
TiOr^sw und ti9y;vsÓw, xopśw und xopsów, xupśw und TUpsuw, usropśw und 
U3xspsuw, owXśw und ©wXsuw. Trotz der genannten Bedeutung liaben 
doppelte Ausgiinge xayśw und Taysuw, xupavvśw und tupawsuw; fiir jeden 
Ausgang eine besondere Bedeutung zeigt ópaośw larmen und ópaSsuw 
yersammeln. Niebt zusammengesetzte Denominatiya auf sw, welcbe ganz 
direct Gemiitbsaffecte, geistige Zustande, Gerausche und Tonę bezeiebnen, 
behalten gleicbmafiig den einzigen Ausgang sw bei, vgl. 0ap3iw, koirśw, 
Tpopśw, £Spopśw, oou“św, ęwvśw u. s. w. Somit kann von den Denominatiyen



auf Ei)(o im allgcmeinen ais geltend angeftihrt werden, dass sie ahnlich wie 
die Composita auf eu> intransitiv dargestellt werden konnen, aucli wenn sie 
im eigentlichen Sinne eine T latigkeit angeben, d. h. fiir TiaiSsóio kann gesagt 
werden: icli erziehe und ich bin Erzieher.

Denominativa auf oto und oop.at unterscheiden sicb von den anderen 
Denominativarten einerseits durch den vor dem Personalausgang befindlichen 
O-Laut, andererseits durch ihre besondere Bedeutung. Die active Form auf 
om bezeichnet fast ausschliefilich ein Bewirken dessen, was das Nomen 
besagt, z. B. dkaóco  ich blende, mache blind, y.upzóiu mache krum, ópdóuj 
mache gerade, richte auf, u. s. w. Man nennt sie deswegen Verba factitiva. 
Ihre echt transitive Bedeutung ist so durchgreifend, dass wir in órepaijióa) 
bin vollbliitig das einzige Beispiel mit activer Form und intransitiyer 
Bedeutung finden; dy.rjvóa> heifit: a) ich errichte ein Zelt und b) ich lasse 
mich nieder. Die passiven Ausgange verleihen dagegen dem Verbum 
consequent eine intransitive Bedeutung z. B. y m p ó o p .y .1 bin ubermiithig, 
irsMÓop.at bin bleich, 7rakatóop.at werde alt, <paXotxpóo|j.at werde kahl, pouóopteti 
werde runzlig u. s. w. Abweiehungen sind so selten, dass wir aufier avri- 
oop-at mache mir zum Gegner nur ganz vereinzelte Falle finden, die entweder 
nachclassiseh sind, wie aiaióopai sehe ais giinstiges Yorzeiclien an, p.e3i8mo[iCtt 
vermittle, oder tlberbanpt doppelte Ausgange haben, wie ^oovd£ou.ai und 
yriuv6op .a i. Was das Verbum {3tóu> anbelangt, so muss dabei eine Doppel- 
bildung wie bei cptketo constatiert werden. Der Aor. żpuov gehort direct zur 
Wurzel pt, wiihrend der andere Aor. spuocta und das Futurum puósto auf 
das Nomen [jioę, zuriickgefiihrt werden muss. Ahnlich ist es auch bei <pi\ś(o, 
<pi\ai gehort zur W . epik, (pik^du) dagegen zu einem vom Nomen csikoę 
gebildeten Denominativum cptkeco. Unter allen Denominativen, welche den 
Personalvocal an den auslautenden Vocal oder Diphthong des Nominalstammes 
unmittelbar aufnehmen (aw, seo, tato, suto, ou>, ito, oto) haben die Denomi- 
nativa auf oto im Activum allein eine ausschlieBlicli transitive Bedeutung. 
Die anderen sind im allgemeinen intransitiv oder sie konnen (vgl. die auf 
eu> und eotn) dem Sinne nach intransitiy aufgefast werden. Beachtenswert 
sind auch die selten vorkommenden Desiderativa auf astto, z. B. iroksjussuo 
(nokspśo)), daop.a<J£tco (ftaojraCu)), ferner Denominativa, welche i- und o- 
Stammen entsprechen, z. B. 8ijpiou.ai (o9jptę), xovtu> (xóvtę), xrjx(u> (xrjxtę), 
jj.a3"uo (p.a3'iś), p.vjvico (fi.7jvtę), p.T]Ttop.ai oder ptYjTtco (p-YjTtś), d :/k 'n a  ( d y k u ę ) ,  
p.s8óu> (p.sftó, vgl. p.s&uaxto), otCuto (ołęóę), tptTUto (coTto) und die ganz 
vereinzelten Denominativa auf atto, z. B. or/y.uu (dr/d'ju, Stya), tsauo 
(t3«£<o, iboę).

Eine zahlreiche Gruppe bilden die Denominativa auf a£to, sie weisen 
vorwiegend eine transitiye Bedeutung auf, vgl. atyp.d£u> ich scliwinge die 
Lanze, dyayy.d t̂u ich nothige, yup.vdCa> ich iibe, oo/.iuaCw ich priife, Xt&d£io



ich steinige, xoXdCco ich yerstiimmele, ovop.dCu> benenne u. a. dgl. Selten 
haben sie transitive und intransive Bedeutung zugleich: dyopa'C<o a) ich 
kaufe, b) ich bin auf dem M arktplatze; Xtp.vdC(o a) icli maclie zum Sumpf, 
b) ich stagniere; amuSd^u) a) ich bin emsig, b) passiv. ai:ou8aCo(aat ich werde 
geschatzt; rtauydZ(» a) beruhige, b) ruhe; ysaCto a) erneuere, b) waehse heran; 
■xXsovaC<o a) iiberbiete, b) bin haufig vorbanden. Am seltensten kommen 
Intransitiva auf uCu> vor. Aus classischer Zeit sind nnr folgende zu nennen: 
d y .u y .'« j ich bin in der Bliite der Jahre, IdstpoćCuj bin behaart, ep^p/iCoi bin 
einsam, r A l-d Z jn  bin ein Leiclitbewaffneter, ayoXa'C(o liabe MuCe. Bei Homer 
sind Intransitiva dieser Bildung stets mit einem passiven Personalausgang 
yersehen, vgl, dsxaCóp,svoę unwillig, aspaCojiai scheue mich, To£aCop.at bin 
Bogenschiltze; dyskaCopiat lebe in der Herde gehort der classischen Zeit an. 
Aus spater Zeit kbnnen zelm Intransitiva auf £ co angefiihrt werden: wj~fisl-.it>, 
xtppaC<o, xaX7:aCu); Xap.TraCtu, p.ova'C<u, 7rspxdCu>, itoaCw, TrappctCo), StoydCoj und 
)(aXi[xotCu>. Dass aber derartige Beispiele fiir die allgemeine Beurtheilung 
ohne Einfluss sind, wurde schon wiederholt hervorgehoben. Dagegen miissen 
wieder solche Arten angefiihrt werden, welche aufier dem Ausgang aCu> 
einen zweiten auf au>, eto oder suto haben z. B. zoporcćCu) und xoix~śco, 
xo-a£(o und m r A w ,  u s a d - jo  und p.sasuco, (JzuBptoTtdCuj und axu&pcux£U(o,
TpoydCuj und Tpo/dtu, yJsA .Zift und y js A .m , y y o d ^ io  und y y o d o i. Aus nach-
classischer Zeit sind i - m d k d ^ m  und £iutoXeuu>, ecpsSpdę® und EysSpeóco, 
tpptzdCm und <ppixa'(u, y)sAA<> und yXo«(o. Transitiva mit dem zweifachen
Ausgang aCm  und a u t wurden frulier bei Behandlung der Denominativa auf
o.(» erwahnt. Berechnet mau nun die Gesammtsumme dieser Denominativa 
auf 140, so sind solche Intransitiva, die nur den einzigen Ausgang a£<ju 
haben, im Vergleicli zu den iibrigen verscliwindend klein. Denominativa 
auf ioc£uj, dereń Gesammtzahl ungefahr 110 betriigt, weisen aus eclit 
classischer Zeit nur sechs Intransitiva auf, welche nur den einen Ausgang 
a£o> haben, namlich: dvaxop.[3«Xidęu> ich klirre, dirtytopidCo) bin heimisch, 
evo7ma£cu traume, rArflidZ,(i> bin nahe, auvoucndCm lebe zusammen und 
cxaciidC(n gerathe in Aufruhr. Haufiger kommen Beispiele mit Doppelaus- 
gangen vor, vgl. ■ysvstdCm und yevsidu> , EooidCoj und euStdio, fićtnjp t̂piaCu) 
und a oj, eutoptaCu) und sutoptśaj, p.sTptd£<o und [ie-pisów, vvjmdCa> und 
V7)7i[£uop,at und w^iotysóuj.

Selbst aus nachclassischer Zeit sind Iutransitiva auf ia"ro nur in ge- 
ringer Zahl yorhanden, vgl. aubaotaCopai bin selbstandig, paxTSptdCo> und 
PaxT£pi£Óco sttitze mich auf einen Stab, ferner cpiXtaCuj, dtSidC«>, Xo|j/ptd£uj, 
£0<oXtaCu), ioiaCu), 7ioXtaCu>, nowaskipudCco. Den Hauptbestandtheil bilden die 
Transitiya: dv.dCco, oi~XaatdCco, f iid Z w , craaCojiai, £xxXyjaiotCuJ u. s. w. Uber 
den Zusammenhang der Transitiya auf iatu mit den Transitiyen auf kzCoj 
wurde schon friilier das Nothwendige angefiihrt.



Die zahlreichste Classe der mit dem Ausgange £«> versehenen De* 
nominativa bilden die auf t£to, denn sie erreichen die Zalil 700. Darunter 
sind Ahnlichkeitsbezeiebnungen intransitiv und bilden eine selbstandige Gruppe, 
z. B. aXpopfCto bin salzig, xoxxivt£u> bin scliarlachroth, 7uxpi'Cu> sclimecke 
bitter, xtvva£japiCio bin zinoberroth, TspsjBiy&fCto bin dem Terpentin ahnlich, 
Xt9t'Cto gleiche einem Stein u. a. dgl. Auch solclie, die eine Gesinnung 
andeuten, stehen wegen ihrer intransitiven Bedeutung mit den Ahnlichkeits- 
bezeichnungen im Zusammenhang, z. B. aTTixfCto bin attiseh gesinnt, Xaxtuvt'Cto, 
iw '/ . 'w ,  p,ax£ooviCto u. s. w. Aber alle diese Intransitiva geben im Vergleick 
zu den transitiven Arten nur eine yerhaltnismafiig kleine Zabl. Man kann 
sie auf 80 veranscblagen, das gibt ein Verhaltnis 1 : 8. Schliefilich kann 
noch bemerkt werden, dass Denominativa auf oCto am allerseltensten vor- 
kommen, vgl. app.óCto (appńę), SsaucoCto, (Sscwóiiję).

Es stellt sieh nun das Endresultat heraus, dass Denominativa auf O n  
vorberrschend transitiv sind und vielfach ftir transitive Denominativa auf a w ,  
tato, sto, suto verwendet werden. Man yergleicbe dfairato und d-faTtdCto,. 
at&ptdto und aiOptaCto, oiaxovśtn und 5tay.ovi'Cto, d/. psuto und a^pfC to. Dieser 
Umstand lasst aber den bestimmten Schluss zu, dass der urspriinglicha 
Sprachprocess gerade bei der Denominativbildung manches von seiner Gesetz- 
mafiigkeit eingebiifit hat. Es wurde gezeigt, dass Denominativa auf atu 
gerade nur dann den Doppelausgang ato und a'to aufweisen, wenn sie 
transitive Bedeutung liaben, z. B. (Jxtdto und Cv.nj.Oo, tJy.STtdto und <JxsirdCto. 
Dagegen bleibt bei intransitiven Arten auf ato regelmiiBig nur dieser eine 
Ausgang erhalten, vgl. dtp0a'to, xopdto, xtcaa'to u. a. dgl. Wird nun bei 
einer so iiberwiegenden Melirzabl von Denominativen auf ato die intransitive 
Bedeutung gefunden, so kann man daraus mit yollstcr Eyidenz folgern, dass 
die intransitiye Bedeutung die urspriinglicbe war und dass im Laufe der Zeit 
die Arten auf ato mit den auf a£to yerwecliselt wurden. Dabei wurde bloB 
die auBere Form yertauscht, die allgemeine Bedeutung blieb aber erhalten. 
Eine ahnliche Erscbeinung lasst sicb bei den Denominativen auf tato und 
ta£to beobachten. Die iiberwiegende und einzige Form fiir Intransitiya ist tato, 
z. B. aipiooiato, pouiuptatn, yauptdto u. s. w. Transitiva dagegen, dereń Zahl 
an und ftir sich klein ist, liaben regelmiiBig die zwei Ausgange tato und 
taCto, z. B. avTia'to und dvrta'Cto, opOtaoj und opOtaCto. Bestimmte Spuren dieses 
Wechsels im Personalausgange kijnnen aueb noch bei Denominatiyen auf sto 
und suto beobacbtet werden, z. B. E-ptopoulśto und s-ptcpouMCto, T . y n y j / i w  und 
Ttpopa/tCtn, atyualtoTsuto und at/_;j.altuxt'to, 7tapotvs'to und 7tapotvtdCto u. a. dgl. 
Besonders sind aber solche Beispiele zu beacbten, welcho es ganz genau 
erkennen lassen, dass man sonst jedem Ausgange diejenige Bedeutung 
beizulegen pflegte, welcbe die Mehrzahl der gemeinsamen Art aufweist, z. B. 
atyato ich scbweige, cstfdCto ich heifie schweigen, pa8a'tn bin kalii, tuaot£«> 
mache kalii, ■'(wsdfn gliinze, ' 'm ó w  macbe gliinzeud u. a. m.



Eine weitere Gruppe bilden Denominativa auf atvo>. Fiir eine richtige 
Bestimmung dieser Art ist es nothwendig, zunachst nur diejenigen Falle 
anzugeben, welche den einzigen Ausgang atyui haben. Solche Beispiele gibt 
es nur wenige. Darunter haben eine factitive oder causative Bedeutung 
folgende: auaivu> (aooę) ich dorre, 9epp,atvu> (hsppóę) ich erwarme, Xsixatvco 
(Xstoę) ich glatte, ratpatyai (ratpap) ich kniipfe an, uspatyto (itepaę) beendige, 
K7]jxaivo) (iryjua) stifte Unheil, Ttotpaiyui (7totpv;v) ich hutę, a7]paivu> (ci/jpa) 
ich bezeichne, apatytu (a£a) ich dorre (nachcl.). Ais Intransitiva aus 
classischer Zeit erhalten w ir: dxoXa3Tatvu) (axóXaato?) lebe ausschweifend, 
aXiTatV(u (aXvj) stindige, dpa9atv<o (dpa&^ę) bin unwissend, dpyatyto (ocp̂ oę) 
bin weifi, 8o<JxoXatV(D (SuaxoXoę) bin miirriscb, ooapsyatm (8u3psvr'?) bin 
tibelgesinnt, pcopaiyui (puipóę) bin thoriclit und Xtpatvu> (Xtp<k) ich hungere. 
Bei Ilomer findet sieli aufier dohpaivto ich rochle nur d-oXup.aivop.at (Xup.a) 
reinige mich vor. Dagegen sind theils bei Homer, theils in classischer 
Gracitat htiufige Beispiele, welche eine transitive und intransitive Bedeutung 
zugleich haben, z. B. 8stp.atV(o a) ich fiirchte mich, b) versetze in Furcht; 
Soayspatyui a) bin unwillig, b) errege Unwillen; xupatv(o a) ich woge, 
b) versetze in wogende Bewegung; y aXsitatV(o a) bin lastig, b) pass. werde 
angefeindet. Aus dieser Ubersicht, welche weitaus den kleineren Theil 
dieser Denominativa umfasst, kann man den sicheren Schluss ziehen, dass 
Denominativa auf aivu> mit intr. Bedeutung ursprilnglich nur selten gebildet 
werden. Eine weitere Eigenthiimlichkeit der Denominativa auf atvu) besteht 
darin, dass der weitaus grofiere Theil derselben Doppelbildungen mit den 
Ausgangen atvoi und oui oder atvu> und aCto aufwcist, z. B. t3/_vxtvo> und 
tsyvóu> ich dorre, xotXatv(i) und xotXóui ich hohle aus, xoXXatva> und xoXXóui 
lasse hitngen, zopatyai und xup.ató(o setze in wogende Bewegung, Xop8ai'v«> 
und XopSó(o biege, Xsoxatvo> und Xsuxóco mache weifi, 7top3atvu> und rcopsóui 
mache feuerroth, puTratyio und puTróoi beschmutze, sxoXtatv(o und 3xoXtóui 
kriimme, ur/paiyco und cuypdio mache blassgelb, ópiyXaivoi und óptyXóu> 
mache neblich. Transitiya, die nebst atyto den Ausgang aCoi mit unyer- 
anderter Bedeutung zeigen, sind folgende: dXsatvu) und dXsaC<u ich erwarme, 
*j'Xuxatvoj und 'cXoxdC<o ich mache siifi, daopatyai und Oa0p.a'jco ich bewundere, 
XtTaivui und Xrra'Copat ich flehe, ovopatva> und oyopdCoi benenne, iuxpatvu) 
und itrxpdC<u erbittere, ystp.atyoi und ystpaCcu besturme; nur xo8atvu) ich 
yerlierrliche unterscheidet sieli von xuodC<o ich schmahe. Aus nachclassischer 
Zeit sind Xssyat'vu> und X*3ydC(o, sspatyui und sspdCw. Alle diese Doppel
bildungen geben einen sicheren Beweis dafiir ab, dass zwischen den 
Denominativen auf atvto, otu, aC«) cin Zusammenhang besteht. Was nun 
friiher von der Vertauschung der aufieren Form gesagt wurde, das gilt auch 
in diesem Falle. Die Bichtigkeit dieser Annahme kćinnen insbesondere 
solche Intransitiya bestatigen, welche nebst atyai stets einen zwe



auf atu, tato, eto, oofjtai oder auch suoiiai und Cop.ai anfweisen, z. B. dfptatvu> 
und ctypiako ich werde wild, t/.Xaivti) und dldotiat ich schweife herum, 
acppaivto und dtppovśtu bin thoricht, handle thoricht, 8eiXaivio und 8stXtato bin 
furchtsam, 8u3p.svatvto und 8u3p.svsco bin iibelgesinnt, Ou]xatvto und dup,óo;xa>. 
ztirne, xoxafvto und xoxśtn grolle, piapyaiyto und [xapfdto bin toll, ópfatvto und 
ópftCop-at werde zornig, 7iaXtvxoxatvto und 7taXtvxox£to ich werde wieder bosartig, 
■7ieXtatvtu und 7iEXtÓ0fxatt bin grau, xpocpspatvco und xpotpspsóo|xat verweichliche 
mich. Aus nachclassischer Zeit: aix/aivtn und aix)ttź!/)|xa:, Xr/paivto und 
X7)pśto, Ttopsxatvto und 7topsxia'u>, 6Saxai'vo> und 68axóojxat, tńptatvo|xctt und 
tńpatCo[xat.

Die Denominatiyclasse auf uvto hat wobl ihren ersten Ausgang von 
Adjectiyen auf uę genommen. Wir finden diese Adjectiya nicht blofi in der 
einfaclien Form, sondern auch in der Zusammensetzung stark yertreten, 
z. B. j3a&óvto (pa&uę) yertiefe, j3apuvu> (papóę) ich beschwere, flpaSuytn (flpaStk) 
mache langsam, JBpa^óyto (Pp«X“ę) verkUrze, fjSóytu (yjSuę) mache sufi, 
fiapaóyw (ftapcróś) mache ktihn, {)rJXuvco mache weibisch, ffluvto (t&tk)
mache gerade, xpaxuvco (xpaxuę) mache stark, o£uvto (8£óę) mache spitz, 
scharf, Tta^óyto ( j io y ó ę )  mache dick, TrXaxuvto (irXaxuę) mache breit, upawu) 
(upau?) mache sanft, xpayuytu (xpa/_ó?) mache rauli, x a /’jvtu (-ct/uę) bcschleunige. 
Ferner die Composita: d.7ro07)Xuvu> mache weibisch, dtpvj8uvtn verstifie,
ięaroęóyto spitze ganz zu, Sueo&uyto richte gerade, xaxajtpaova> besanftige, 
Ttapoęuyto treibe an, croyra^óyto beschleunige mit u. a. dgl. An diese schliefien 
sich solche Arten an, bei denen schon in der Nominalform ein u in der 
letzten Silbe des Auslautes yorhanden ist, z. B. aiT/6v<i> (at3/_’jvr() mache 
hasslich, d(AUVto (d;xóv7]) halte fern, Ti'krj\)6vu> ooę ion. f. uXrjOoę)
mache voll u. dgl. Naeh Analogie dieser Grundformen wurden nach und 
naeh solche Nomina yerwendet, die einen anderen Yocal ais u im Auslaut 
des Stammes haben, z. B. [xs-/aXóvto (jxŚYa;) mache grofi, jxoXóvto (piXaę) 
besudele, [X7jxóytu (jx9jxoę) mache lang u. s. w. Fur Nomina der O-Decli- 
nation findet man Denominatiya auf ovto verhaltnismafiig selten, namentlicli 
fiir Adjectiya der O-Declination. W ir erhalten im Ganzen folgende: 
d[xaX8uyto (d|xaXo?) ich erweiclie, dtTcoXsixxóvto (Xsnxóę) mache diinn, xaXXóvto 
(xctXóę) mache schon, 6[xaXóvto (6txaXóę) mache eben, tj£|xvuvto (<Jsjxyój) mache 
ehrwiirdig. Dazu einzelne mit dem Suffix po im Auslaut: ct[3póvto (dj3ptfc) 
mache tippig, dSpóyto (aSpóę) bringe zur Reife, Xajx7tpóvto (Xct;x-póę) mache 
glanzend, axXY]puvto (3xXr/póę) mache hart, atpoopuyto (acpoSpóę) mache heftig. 
Weil nun zu Nominalarten der O-Declination regelmafiig Factitiva auf oto, 
zu Adjectiyen mit dem Nominalausgang u; dagegen solche auf ovtn gebildet 
werden, so miissen wir Doppelbildungen wie óSpóyto und aSpóto, uXaxóvto und 
irXaxóto, axXYjp6yto und axX‘/jpótu, asjryóyto und as|xvóio, acpoopóytn und crtpoopóto 
ahnlich wie bei den friiheren Arten auf eine wechselseitige Formyertauschung



zuriickfilhren. Die Denominativa auf uvu> zeigen entweder eine einfache 
Form (r($uvu>) oder prapositionale Zusammensetzung (dcp7jouvo)), andere Arten 
der Zusammensetzung felilen. Aus diesem Grunde lassen sie sich mit 
Denominativen auf euto vergleichen. Andere Arten ais die bereits ange- 
fulirten Denominativa sind selten, und es diirfte fiir den vorliegenden Zweck 
hinreichen, dieselben gruppenweise aufzuzithlen, a) a x co: Ysvstd3x«> ( y ź v siov), 
y rp a C A w  (yrjpa;), 7jpd3xto (ijpY)); p) Xa>: ayy£XX(o (dyysXXoę), al6XXo> (ai6Xoę), 
jtotxtXX<o (xoixtXoj); y )  pco: -(epatpco (y e p a ę ), tpstpto (tpspoę), atpto (syjlos), 
xaf)atp(o (zabapóę), ptyupopat (ptyopój), pap-ópopat (pap-uę), TSxpatpopai 
(rś/pap); o) aatu: dXXdaau> (dX X oę), dvdaao> (ava;), atpdoou, (afpa), Otop^a3cu 
(Ottipa?), j3Vjac((o (prję), xvjpÓ33(o (a^pu?), xopÓ33co (y.ópoę), ap3Xwutr(u (sam) 
(dppXóę) dyptóosa) (stypa, aypeuco), pooXtp<ÓTtu> (poollpta), Xaipa>33u> (Xatpói), 
Xtpai33(o (Xtpóę), y.txop(ó”t<o (xćxupoę), vsióaoco (vsóś), kt(Ó33u> ®oXa33co
(®óXaę), xu'pXu>33co (xo®Xóę), uJtV(Ó33a> (uityoś), vgl. d. ep. F . uzytoto

B. W  u r z e 1 v e r b a.

Et was ganz Verscliiedenes von dem, was wir bisber an Nominalstammen 
beobaclitet baben, zeigt sicb bei Verbalwurzeln; diese nehmen zwiscben den 
auslautenden Wurzelvoeal und den Vocal der Personalendung cu regelmafiig 
einen oder zwei Consonanten auf. Im anderen Falle nelimeu sie die 
Personalendung pt auf, welcbe bereits mit einem Consonanten verseben ist 
und das Zusammentreffen der Vocale verhindert, Nacb dem auslautenden 
Wurzelvocal vertlieilt ergeben sich fiir a  folgende Beispiele: oa'(7rx)u> (oa, 
ooctoj), bvV](3x)tt> (Dva aus &av), xvyj(&)to (xva, xvd«o) 3p7j(y)u> (3pa), xp7}(y)u> 
(xpa aus rap, xsp), iry/.io (xa, vgl. tają) rX7j(9)<o (itXa), rp^(&)co (itps), 
ari(x}](o (oa, odw), cpd(ax)ca (<pa), yd(sx) to (ya, yatva>), ^ ( y ) ^  (-jia, tjjotóio, 
tŁdto). Reduplicierte A rten: 8t-opd(ax)u> (Spot), 8t3d(sx)a> (oa), xtxXrl (axj<u 
(xXa aus xotX, vgl. xaX-s-co), ptpvrj(ox)(o (pva), ptpd(C)to (pa), ir<rpXd(£)<u (®Xa), 
■rcapcpatytn und itai'sa(aa)< o  (®a), iXa(ox)opat (? vgl. 1. salvus). Yor v wird 
der Wurzelvocal a  durcli i zum Dipbtbong erweitert: papPatva> (pa), xtxatvcu 
(xa), na-utatyto (jrta); ferner patva> (pa), opatyio (opa), xpatvuj (xpa), patyopat 
(pa, vgl. p do pat, pepaa), xatvu> (xxa, xa), yatyto (/a), nur tp&ayio (oba) 
bleibt obne Diplithongbildung. Einzelne Digammawurzeln wie (paF ((patvio), 
ypaF (apatytu), oFaF (satyto) werden nacli Abfall des I wie rein vocalisclie 
Wurzeln verandert. Vgl. patvto (W. paS). Beispiele mit der Personalendung 
pt: -q-pt (W. a , 1. aio), ®7)-pt' (®a); die tibrigen sind redupliciert: pt-pTj-pt 
(pa), o-vt-vyj-pt (W. va mit proth. o), KtpirXv)pi (~ X a ), xtp-pvj-pt (xpa), xtypYj-ps 
(ypa). B er Wurzelvocal a erscbeint vor der Personalendung pt iiberall zu 
7] gedehnt. Obne Consonantepentliese bleiben verhaltnismafiig nur sehr 
wenige, vgl. pd-opat, rca-opat, Spd-w, Ca-u>, xtd-opa.i, Xd-<o ep. blicken,
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St̂-uj (Soc), 9r(a9at (!)a), tpXa'a>, ferner die erweiterten Wurzelstiimme ideo, 
• 'sXdto, rspdtu. Einige sind nur scheinbar yocalisch, weil zwischen den 
Yocalen ein Sigma ausfiel, z. B. źpdtn (spać), 9Xa'-u> (dXaę), Xd-tu (Xac), 
lXaóvu> (eXaę). Ein S fiel bei xXct-to (xXao), ein v bei sra'- oj aus, vgl. spannen. 
Man beachte die Tempusbildung der letzteren, z. B. atraato, 9Xa'ato, xXd(Ja>, 
wo das a ungedelmt bleibt, was sonst nur bei vorhergehendem s, t und p 
zu gescbehen pflegt. Reduplicierte Prasensarten ohne Consonantepentbese 
sind selten, vgl. tt-Tpa-w (xpa aus rep), Xt-Xcu-opai (Xac), t-d-opat (W. aa, 
at-aa'(v)opxt, vgl. 1. sanus).

Fttr den Wurzelyocal s entfallen meistens Prasensformen mit der 
Personalendung pt, z. B. f-yj-pit (s), xt-&7]-pt (fis), St-Syj-pt (os, 6śu>), St-Crj-pt 
(Cs), das s ist vor pt zu 7] gedehnt. Oline Consonanten verbleiben: ostu, 
tpXs-to, flpś-opat, flś-opat, vś-a> neben y^(f))(o spinne. Dazu die reduplicierten 
Formen pt-pś-opai (as), e7it-vyj-vśu) haufe Horn., vgl. yśto.

Scheinbar vocalische s-Wurzeln, welche ein Sigma eingebiiCt haben, 
sind folgende: Swopt (lę), st-pt (eę), ęśco (Csc), pSśto ((3osc) apśwupt (apsę 
aus aFsc), xpśoj (xpsc), ysopat (ysc) kommen. Man beachte die Tempus
bildung der Sigmawurzeln: saopat, aptptśaopat, Csato, ysaopat, apsaco, Tpsato. 
Der kurze Wurzelyocal bleibt erhalten; vgl. dagegen Tjpat (f(c).

Wenn ein auslautender I-Laut (t oder u) ais Wurzelyocal in der 
Stammsilbe enthalten ist, so ergeben sich folgende Beispiele: 8t(v)u> (8tu>), 
xXt(v)<o (xXt, vgl. xśxXtxa), d-xt(Qu) (W. xt, xtto, d-xt'-u>), xpt'(v)m (xpt), xi(v)to 
(xi, xiu>), ri(v)fo, (rt), ®f)t(v)(o («&t), xvi(C)(i> (vgl. xvdto), trptCco (ixpńu), xxi\Q«o 
(xxt'u>), OJrtCca (Ort), s-®Xt-S-sv (9X1), póCco (póto), pXóę«> (j3Xóa>) /pi(pTix)o> 
(•/_pt, xp«»); redupliciert: m - m -axto ( m ,  m v w ) ;  mit dem Personalausgang pt: 
sT-pt (W. 1), xt'-vo-pi (xt, xtco), ot-Tjpt (ot, oto>), xt-vo-pt (xt, xta>). AuSerdem 
ist die W. ot mit ihren Prasonserweitorungen hervorzuheben, z. B. ot-vs'-co, 
ot-ysóco, ot-7-pt, 5t-(ó(x)tu, Sstoto, ostotaaopat. Ohne Consonantepentbese 
bleiben otco und yX(a>.

Wurzeln mit stammhaftem u nehmen im Oegensatz zu den iibrigen 
yocalisch auslautenden "Wurzeln nur selten einen Consonanten ais Epenthese 
auf, z. B. pó-to, 96-(o, Ppó-to, oó-to, Xó-to, s-pó-to und spó(x)to, u-to, ęó-co, 
pó-o), oXó-to, axó-u>, uxu-o), rot-~vó-<u (nvt>), xt-xu-coj dagegen dt-vó(x)co neben 
dvó-o>, d-pu(x)to neben apóto, ®Xu(vo)avu>, ®XóCetv (9X0), nu(9)(o (uo), orot- 
tpó(aa)o) (W. sphu), xo-t-3x<o (xo, xo-s-u>), Alf/Jco vgl. <yJ.<u. Am seltensten 
wird der Consonant v ais Epenthese yerwendet, vgl. pó(v)tu und j3ów, 
8u(v)<d und 8óaj, sv-xó(v)o) und ivxóu>. Daraus entsteht ein starker Gegensatz 
zu den Denominativbildungen, welche zwischen u und to regelmafiig ein v 
aufnch.men, vgl. a ;.S /6 (v )u ) , papó(v)<n, xaXXu(v)u), poXó(v)u>, ppaoó(y)u) u. s. w. 
Somit stehen die Verbalwurzeln auf u in einem deppelten Gegensatz: erstens 
zu den iibrigen yocalisch auslautenden Yerbalwurzeln, zweitens zu den



Denominativen auf uvio. Wurzeln mit eiuem O-Laut sind auf eine geringe 
Anzahl beschrenkt, z. B. Si-oio-pi (80), p<óvvt)-pt (pio), Coówo-pi (Coo), arpców-opt 
(srpco), ^piówtipt (xp!u), ptó(3x)io (W. po), pXió(3x)co (pAco aus poA), 8pió(sx)io 
(Opia aus 8op), yt-yvu>(ax)(o (jvu>), Pi-ppdi(3x)to und psPp(ó(8)oo (ppoo, Pop), 
Tt--rp(ó(ax)<u (xpoo), xAoóCio und xA<ó(8)to (xXu> aus xoA), xpo>(C)to (xpu), (Jju»(j()m 
('Jaóio, <i«co).

Epische Nebenformen wie Cioto, ttAióio siud auf dichterische und dia- 
lectisclio Ursacben zuriickzufuhren.

Aus dieser Ubersicht lasst sieli zunachst das haufige Yorkommen der 
Personalausgange pt und 3xu> feststellen, Hinsichtlicb des Ausganges 
jj-t besteht ein ganz auffallender Gegensatz zwischen Wurzelverben und 
Denominativbildungen darin, dass die letzteren pt ais Prasensausgang niebt 
aufweisen. Die wenigen aolischen Formen wie 8oxtpotpi, uotstpt, tappstpi 
diirften die Giltigkeit des ausgesproclienen Satzes kaum aufbeben.

Auch der Ausgang c/.iu kommt nur bei einzelnen Denominatiyarten vor 
und bat dann immer eine ineboative Bedeutung, z. B. yrjpa^w, fjpdszio, 
ysveiaaxui und p=8óoxio.

Man kann somit den Ausgang pt eine Personalendung der Wurzel- 
verba nennen. Ihre Bedeutung kann aus einem Yergleicbe zwischen Verben 
mit verscbiedenen Prasensausgangen leiclit ersclilossen werden. Vergleiclit 
man z. B. tp7j-pt und uipuArppt mit <pd(cj)xu> und 77X73(8)10, so besteht ilir 
Unterscliied darin, dass die gewohnliche Bedeutung des Sageus und Ftillens 
an den Ausgang pi gebunden ist, wahrend die anderen Formen etwas von 
der gewohnliehen Bedeutung Abweichendes bezeielmen, cpd3y.iu heiBt wieder- 
holt sagen, 71X75800 anschwellen, sich fiillen. Man wird ferner bei den 
Wurzelverben, welche mittelst crxto gebildet werden, nur selten ein inchoative 
Bedeutung finden. In den meisten derartig gebildeten Wurzelverben ist 
entweder iterativer Sinn oder eine gewisse Intensitat des entsprechenden 
Begriffes enthalten. Beide AusgSnge pt und 3xui dienen hauptsacldich zur 
Bildung yon Prasensformen vocalisch auslautender Verbalwurzeln, denn pi 
wird unmittelbar an consonantische Wurzeln gar niclit angefligt; diese mttssen 
zuerst durcli Aufnalime des Erweiterungssufnxes vu einen vocalisclien Auslaut 
erhalten, z. B. d'"c-vu-pi, 7r^-vo-pt, u. s. w. Diese PrSsenserweiterung
durch das Suffix vt> wird sonst bei vocalisch auslautenden Yerbalwurzeln 
nur in einzelnen seltenen Fallen angewendet, vgl. xspdvvó-pt, TTSidwo-pt, 
Toćwupi (W. za), xxtvvopi (xxt), xtvo-pt (xt), xtvo-pt (ti). Der Priisensausgang 
3xoo wird nur selten an consonantische Stamme unmittelbar angefligt; 
dabei muss der Endconsonant der Wurzel ausfallen, z. B. Xdaxoo (f. Xax3xoo), 
13x01 (IkS-szio), Titu3xopai (xi-tux3xopat). Gewcilinlich -wird so wie bei dem 
Ausgange pt ein vocalisches Erweiterungssuffix im Prasens aufgenommen, 
vgl. dp-ś-T/.w, £op-i-3xto, dX-t-3xopat u. dgl.



Eine besondere Lautbildung zeigen Digarnmawurzeln. Nach Ausfall 
des r  erbalten sie scheinbar einen yocalischen Auslaut und nebmen die 
Personalendungen meistens durch Jota vermittelt auf. Wir erbalten fur den 
Stammvocal a folgende Beispiele: daco, duo (ar), au>, ótTjpt, t-auto (fiir dFoj, 
oTthju, taFto, W. dr), a-ya-topat, a'-ya-pat y/j-Ge-co, yayyupat (yaF), Gtrj-ś-opat, 
Gsa'opat (GaF), epatuj, cpaś(&)u), rttsauszuj (cpaF), 3at'co (8aF), zataj (xaF), ya'<o, 
yauto (<JvaF), Xaźo, dxoXaóu>  (XaF), tidoj, tJjaóuj (cpaF), yaun (vaF) und 
walirscheinlicli auch wado, uratuj (vgl. pavio), nebst panu. In  der Tempus- 
bildung erscheint F hSufig vocalisiert, vgl. sxau3a, xX.au9op.ai, a7roXauaopat, 
iĄauaaat u. s. w.

Digarnmawurzeln mit dem Stammvocal s : Gśto (GsF), xXśopat (xXeF ), 

vśuj (ver), £śoj (Ser), tiX£<o (itXsF), itvea> (uyeF), psuj (peF), asów (oFeF), yea> 
(veT), vgl. yeóuj (vo), xXetoj (xXsFj. Die Form der Wurzel ist entweder 
voll rvsF oder synkopiert zvF, daraus entwickelten sieb mit vocalisiertem 
Digamma die Formen kvso und rryo. Die erstere kommt in der Tempus- 
bildung hSufiger vor, vgl. ;:X£Ó3opai, S7tveuaa, seltener die kiirzere, xeyopai, 
po-i^aopat. Sehr selten sind Digarnmawurzeln mit dem Stammyocal Jo ta 
oder mit einem O-Laut vgl. StF, dazu Sś-a-io, 8o-a33aTO, ferner Xouuj (XoF), 
a-xoóuj (d-zoFuj, xor), xo-euj und zowśaj (xoF), zpoóco (xpoF).

Consonantisch auslautende Verbalwurzeln werden im PrSsens entweder 
durch ganze Silben (iriqy-vo-pi, eup-t-azio) oder nur durch Consonanten 
3Xdjrcuj (|5Xa[5), paXXoj (3aX) erweitert. Demnach sind dieselben nach diesen 
zwei Eigenschaften in Betracht zu ziehen. Mit dem Vocal a  werden meistens 
jene consonantisch auslautenden Verbalwurzeln erweitert, welche im Prasens 
unter zwei auslautenden Consonanten ein unorganisches v oder pi haben, 
z. B. dvo-dv<o (d5), Giyy-dv<n (Sty), XavG-dvco (XaG), Xapj3-dyin (Xap), xtyy-a'vuj 
(zty, vgl. ziy-yjpu), Xayy-dvco (X a y ) , pay&-a'v<o (paG), mjvG-a'vopat (tiuG), royy- 
otvuj (xuy), Xipr-dv<o (Xtir), Xoyy-avuj (3X07, Xuy), epoyy-ayuj (ź-poy), Xayy-a'-Cco 
(Xay). Ebenso werden auch diejenigen erweitert, welche zu dem auslautenden 
Consonanten im PrSsens irgend einen anderen Consonanten aufnehmen, z. B. 
d-pap-T-a'v<o (psp, pop, pap), Gap-G-aycu (skt. dra, 1. dormire), j3Xa3-T-dvuj 
]3Xa&, rXa&, (skt. vardh, vradh), aoędyto (aoy-s), o-Xt3-G-dvu> (Xcc, yXtt), 
du-syGayopai ( k y  ?). Nach Analogie dieser sind folgende Wurzeln gebildet: 
xEU&avaj Nbf. v. xeóGuj, tx-a'vuj, otoa'vuj, tCaycu, poadytu, optya'vuj, ótpX-t-3xayuj. 
Die vocalisch auslautende Wurzel cpXu nimmt zwei Consonanten auf <pXov8a'vuj.

Alle diese Prasensformen stehen im Gegensatz zu solchen Verbalwurzeln, 
welche bei zwei auslautenden Consonanten ein vorausstehendes X, p, v, p 
haben, das mit dem Endconsonanten organisch verbunden ist. An solche 
Wurzeln schliefit sich der Personalyocal fast immer ohne erweiternden 
Vocal an, z. B. dpy-eo, a'XG-opat, GdXu-to, d'p8-uj, d-pśpy-to, d-pśXy-co, d-TspjFaj, 
ośox-opat, sipy-to, pśX8-opat, pśpcp-opat, GśXy-to, IXśyy-aj, Sśpu-uj, ehir-to,



ep/- oti.cc., p iy y - m ,  p£yx-a), T Ś yy-w , Xap--(n, TOpu-oi, rśpo-co, pśX7:-u>, fjśpj3-u>, 
3XEpy-co, TSpr-w, ępśp|3-u>, 9&E-|'-popai, S7tEv8-u>, srap^-w, x£px-co, xśXX-u>, fpp-o>, 
Sxi'Xp-(o, K£p&-«), xap9-(o. Nur ayym ( d y )  und 391990) (0919) bleiben trotz 
des unorganischen Nasals im Prasens unerweitert. Man vergleiche dagegen 
ttvot(pi)irr-u) ("fva9), pa(p)irx-ai (pau), xa(p)ux-o> (xajr), sxt(p)nxo> (3xiir) und die 
°70calisch auslautende Wurzel ypi, y p ta r .z o j (ypi<o). Yon eXxcn und epiru) 
kommen auch die erweiterten Formen śXx-ó-co und lp--ó-C<n vor. Weitere 
Beispiele von consonantischen Wurzeln, die durch a erweitert werden, sind 
niclit zahlreich. Mittelst der Silbe va werden folgende erweitert: oa'p-VYj-pi, 
7«X-va-pat (vgl. irsXopai, ireX), pxp-va-pat, Trśp-yij-pt (vgl. TOpau>), zpijp-ya-pat, 
irt'x-va-pat und 7tix-va'-o), sxto-V7j-pi; mittelst xa werden erweitert: dp-xa-o> 
(ap), xû -xa'-C<o (Frequent. zu zuttcco) ; mittelst a : 3xsv-a-C(o und 3xsv-a'-yu) 
(vgl. 3xev;g, bxsv), 7ieX-a-C<o (tcX, nskopai), pot-po-a-co, Sap-a-ui und oap-a'Co), 
epy-aCop-at, Epy-d(&)(o, 3xso-avvopi pap-atvco (pap), óp-d-ai, xpsp-avvopt, aX8- 
153x11) und dX8-aivco. In  den meisten Fallen wird das a des Erweiterungs- 
suffixes durch einen Consonanten von der Personalendung getrennt oder es 
wird die Personalendung pi angefugt, so dass der Prasensausgang auf a m  
nur liochst selten erscheint (vgl. dp-xa'<o, óp-a'io), willirend er bei Denómina- 
tiven selir haufig ist.

Der kurze E-Laut s dient ais Erweiterungsyocal niclit blofi im Prasens, 
sondern auch in den iibrigen Zeiten bei folgenden eonsonantisch auslautenden 
W urzeln: dX-s-u> (PaX), dX-ś-Sa>, d.XijX-s-xa, d.Xr(X-E3pat; dpx-ś-u> (dpx), dpx-ś-3<o, 
ijpx-E-3a; dp-ś-3xu), i;ps3a, dpśsai, ^pssibp); sp-ś-co (Pep, 1. vomo), rjp-e-sa, 
ip-E3in (oopai), epr'p-s-xa; xop-śvvtipi, £xóp-s-3a, xsxópE3pat, sxopŚ3&Yjv; 
3xopEvvO“pt (3x0p), £3xópE3a ; xaX-e-a> (xaX und xXa), exaX-E-3a (erweiterte W. 
xaX-s), XixXi)pat (W. xXa). Die Yerba atp-ś-ui und sxsp-s-u> belialten nur in 
einzelnen Zeiten das s, z. B. ■Sjps&Yjy, iaxspesa, sonst delinen sie es zu 15: 
o ip rp u ) , T0pijxa, srsp^Siu, Ż3xśpi]pat, E3xspi]&i;v. Die Verba xop-ś-o>, Sox-ś-u> 
und sruy-ś-u) werfen das Erweiterrungssuffix in der Tempusbildung ab, vgl. 
xóp3(u, ixup3a, oóęu), eooja, £3xo$a.

So yerlockend es auch erscheint, die Verba aiośopai, aivśu>, axsopat, 
dyla), YapEu), y r f i i m ,  xósui, oiSśui (vgl. oioavco), xxoitEtn, ptyea), Trsyilśa), 
xsXeu) auf entsprechende Nomina zuriickzufiihren und aus diesem Grunde ais 
Denominativa zu erkliiren, so ist doch ihre Laut- und Tempusbildung von 
der Art, dass sie naher den eben angefiihrten Wurzelverben liegen. 
Wenigstens miisste man bei ihnen wie bei 91X8(0 eine Doppelbildung statu- 
ieren. Bei diesem Verbum werden einzelne Formen, wie 9TXat, £91̂ x 0 yon 
der Wurzel <ptX direct gebildet, wahrend andere Tempora wie 91X7(310, b p ik r f ia  
auf das zum Nomen 91X0? gehorende Denominatiyum 91X510 zuriickzufiihren 
sind. Die genannten Verba haben nun eine solche Tempusbildung, dass 
sie diese Annahme ganz bestatigen. Ygl. atvśu), atvŚ3to, y'vE3a, aiośopai,



atSŚ3opat, yffiESpai, yj8Ś3&v)v; dzEopon, dxE3opat, x̂E(ja[XYjv, yapśtu, yaps'3op«i; 
xeXeo>, tsXe<ju) (tsXw ), xsxśXs3pai, £xsXe3dv;v; ptyśm Pf. sppiyoc; xxu-śco Aor. 
exxu~ ov ; yyj&EO), Pf. y£y7j8a u. s. w. Ygl. potyśopcc. Futur, pcr/śaopc/.t, Aor.

Im Prasens und Imperfectum oder in irgend einer yereinzelten 
Verbalform gebrauchlich sind folgende mittelst s erweiterte Wurzelverba; 
sp-ś-33u>, lp-ś-co, ov]X-ś-opat, 8X-ś(x)to, o-p.i)(-ś-(o (piy), sxtKp-s-Xt-C<u und einzelne 
mit aceessorischem 8 verseliene Formen, wie vsp-ś(8)u>, ip-E(8)co, xeX-e(8)(d , 

oXe-j,-e(&)(o, vgl. (pa-ś-8<ov (W. cpa, aa£vcu).
Die Silbe vs liabon ais Pniscnserweitcrung: dy-t-VE-to, 8i-v£-co, xt-vś-ui, 

zu-ys-to, jio-VE-co, ix-VE-opoct, Titx-vś-o), Ó5U3)f-vś-opoci (crs/), o ły - y i- w  (Frequcnt. 
zu oiyopca)- Davon ist die Mehrzahl nur im Prasens und Imperfectum 
gebrauchlich, [3ovu) und fxvoup.su werfen das Erweiterungssuffix ve in der 
Tempusbildung ab ([3Ó3<o, tęopat); Ó7tt3yvoupat hat einerseits óitos^sopai, 
andererseits UTCS3yópr(v.

Durch xs werden erweitert: dp-xs-(o, óp-«p-xś(u (ap), dp®tę-pnj-xE-u) ({3a), 
8a-xe-opai (8oc), pt~-xś-(o (ptu), Cv)-xe-u) (Cs), ira-rs-opai (W. pfi, lat. pascor), 
y a -z i- iD . Yereinzelt ist yij-8ś-to (yaP, Pf. yeyvj-8a), vgl. ferner lp-[sa-XEu<u. 
Auch von diesen Verben sind die meisten nur im Prasens und Imperfectum 
gebrauchlich; dptptępy]XE(o hat im Aor. ^ptpiępiyt7]3a, 7iaxścu wirft die Silbe 
xs ab, vgl. wETraspat.

Eine kleine Anzahl von Verhen behalt den Wurzelstamm im Prasens 
und Imperfectum unerweitert und nimmt erst in den iibrigen Zeiten den 
langen E-Laut 7) ais Erweiterung auf. Die Ursache davon ist aus einzelnen 
Vergleichen leicht zu ersehen. Bei dy8opai z. B. miisste durch unmittelbare 
Anfiigung des Sigma ein £ im Wurzelstamme entstehen, wodurch eine 
Gleichheit mit den aus der Wurzel dy gebildeten Formen entstllnde. Ebonso 
miisste sieli eine Formgleichheit bei oiy-opou und oiy-vopt, bei poćyopcct und 
pot33(» (poty) ergoben. Ohne Aufnahme eines yj waren im Futurum so8u> 
und eS(o, puC«) und pum, otopoct und otsopat, Trapom und TXEp8ui gleich. Sollte 
ferner statt xu~-X‘/j3(u die nicht vorhandene Form xu'jao eintreten, dann ware 
sie der Futurform Ouyou (xutpoi) dem Klange nach ganz gleich, in der 
iiufieren Gestalt wiirde sie sich von ihr nur wenig unterscheiden, vgl. auch 
d. Aor. sxuitov (xu~X(o) und s8ot}ja (xuaui). Aber auch noch andere Griinde 
sind fiir die Aufnahme des erweiternden 73 mafigebend. Die Verba dXś;ui 
und &jao miissen zur Unterscheidung des Prasens vom Futurum im letzteren 
Tempus ein bestimmendes Merkmal aufnehmen, daher dXe?-yj3opat, b l - r p w j . ’.. 
Das einzige Yerbum, welches 3x auch im Prateritum und Futurum behalt, 
ist pÓ3xcn. Durch Anfiigung eines Sigma karne eine Consonantgruppe zu 
Stande, welche den griechischen Lautgesetzen widerspricht. Ebenso muss 
bei Eppai, pśXX<o die Haufung der Consonanten durch Aufnahme eines 73



yermieden werden. Yom Yerbum póu> waren die Futurformen des Indie, 
mit den Casusformen des Nomens pustę ganz gleicli. Bei peva> und vśpio 
wird, wie sonst haufig vgl. &va ftir 8av, tu a fur rap, das Zusammentreffen 
von p und v mit x vermieden. Etwas Ahnliclies gescliieht aucli bei jj.sXo>? 
DśXo>, j3oóXopcit (vgl. pia ftir j3aX, xXa fiir xaX). Der Bedeutungsunterschied 
von t m iTio und —STOptcti bedingt aucli einen Unterschied der Formbildung. 
Das Verbum ist mit tb&śto zu vergleielien, aus dereń Wurzeln 88 und 
d)i> gleicbe Aoriste erwachsen miissten, dalier m Z r p '1  (oCui), aber ewsa (diilśoj), 
vgl. <p07](ja (oE8«vu>). AuBer a und £ dient der I-Laut (t und u) zur 
Erweiterung consonantischer Wurzeln und z war Jota in folgenden Fallen: 
aX-t-Sxopat, dp-ap-i-sxui, dppX-t-sxcu, dpirXax-i-sxu), śiraop-i-sz-opat, sup-i-szcu, 
dy-i'-vs<u, yap-i-axtu, STsp-i-sxu>, d-Xsy-i-£<o, sJ-i-Cui, (sFe&, e&) śX-t-ss(o (rsX), 
yep-i-C<o, xasxaX-i-Cu> (sxxX), óp-i-vto (op), d-sxap-t-Cu> (sxap), STi)p-t-C<n (srsp), 
cop-t-Cu) (orup), sp-s&-t-Ca>; an eine vocalisch auslautende Wurzel wird 
Jo ta  nur in xu-t-5xiu (xóo>), angesetzt. Mit vorangehendem 8 yerbindet 
sieli Jo ta  zu C: s£opai (W. śo, śSiopat), o'£ui (88), xXuC«i (xXu8), axóCopat 
(sxo8), Iprca£opat (iraS), csyJCw ( s y  18), aydC,ui ( a y a 8 ) , ępaCai (cppa8), y a'C<u 
(yao), yśCoi (yso), i8-i-(o (sFt8, to) bebiilt 8 und t neben einander. Ein
Guttural gelit in der Erweiterungssilbe 8t auf, dadurcli entstelit ein £ im 
Auslaut bei folgenden W urzeln: ay (a£opai), poty (pa£co), xXay (xXaCto))
xpay (xpa£(o), 7rXay (7tXa£a>), psy (pś£u>), sxay (sxd£<u), stay (3Td£u>), soay 
(s©d£u> und sądrtu>), vty (vi£<o), sny (sti£co), spty (-ipt£<n), spuy, (rpuCco),
xpty (xpt£to), yuy (yoyyó£u>), ppty (pptC<o, F . Pp’-cio), TPUT (TpuC«>), atpuy 
(acp6£u)). Fast nur in Verbindung mit einem Consonanton wird u zur 
Erweiterung Yerwendet und zwar vorlierrschend bei Guttural- und Liquida- 
wurzeln, z. B. dy-vu-pi, d y - v o-pt, stpy-vti-pi, £suy-vo-pt (£oy), 8etx-vo-pi,
pty-vo-pi, 7rVjy-vu-pt (irccy), oly-vo-pt, piyy-vo-pt (pay), 8-pópy-vo-pt (puspy), 
ąpay-vo-pt (espay und ©apy), «p-vt)-pi, irxdp-vo-pi, axóp-vo-pt (vgl. atop-ewupt), 
o'p-vo-pt, o'X-Xo-pt und o'X-vu-pt (6X). An andere Consonanten wird vo selir 
selten angefiigt, vgl. o'p-vo-pt (8p) und durcli a  vermittelt in xpsp-avvupi 
(xpsp), ferner yawupai (yaF), xat-vu-pt (xa8). Dagegen gibt es einzelne 
Beispiele, wo vo dureh Aufnalime eines vermittelnden Vocales (a oder e) 
an den auslautenden Consonanten der Wurzel angesetzt wird, z. B. 
xop-svvopi, sxs8dvvupi. Bisweilen erseheint diese Erweiterung aucli bei
vocaliscb auslautenden Wurzeln wie selion bereits erwahnt wurde, vgl. 
TOtawupt, rdwupt u. a. dgl. Am seltensten wird u allein an consonantiscli 
auslautende Wurzeln angesetzt, z. B. śpir-u-Cw (spino), śXx-ó-C«) (sXxto), iX-6-co 
(W . FsX), xcnr-ó-u> (xait), u>p-ó-u>.

Alle diese Erweiterungen sind, insoferne sie aus einem Vocal und 
einem Consonanten oder aus einem bloCen Vocal bestehen, silbenbildend. 
Zur Prasenserweiterung werden aber auch nur einzelne Consonanten yerwendet.



Am haufigsten dient ein Dental dazu und zwar so, dass er zumeist an eine 
Wurzel angefiigt wird, die au£ einen Lippenlaut ausgeht. Diese liat wieder 
zum Stammvocal einen A- oder I-Laut, seltener einen O-Laut, am seltensten 
aber einen E-Laut. Es entfallen fiir den A-Laut ais Grundvocal nach-
stehende Beispiele: pXdir-x-u) (pX(*p), Xdit-x-<n (Xap), ófit-T-oj (acp), pd~-x-o> 
(pacp), pait-t-io (yva®), 9dit-x-u> (xa®), pait-x-io (pa®), 3xait-x-io (sza®),
ia'it-x-w; unerweitert bleiben yXa<p-w und •ypdip-w, bei <jrp<o (3att) ist a zu yj 
gedehnt; erweitert und gedehnt in <7x15it-x-<n (szait). W ie sr îtio dehnen 
7jSop.at (ra8), {hrfttn (da^), z^Stu (zao, xexa8<ńv), krjOa) (Xa&) und xij.rp(u> 
(xp.a*j) ibr a zu rj. Ob in dtprpfin, A^ytu und p.TjSop.ai das 7) ursprtinglich
war, ist fraglich.

Fiir den I-Laut (t und u) ergeben sich folgende Beispiele: vfit-x-co (vtp), 
wt-x-0[xat (lit), ptit-T-(o (pm), 3x7jpt7t-x-u> (Nbf. sx^it-x-iu), póir-x-co (poit), xuit-x-u> 
(xoit), xpuit-x-a) (zpo®, vgl. xXÓTt-x-co und (xaXóit-x-(o), xóir-x-(n (xutp);
unerweitert mit dem Stammvocal Jo ta ist nur vi®-<o, mit u *fXótp-to, sxóip-u> 
und xuts-(o. Das letzte ist wohl auf hórn zuriickzufiihren. Eine besondere 
Form zeigt die synkopierte Wurzel ittitxw fiir iti-it(s)x-co. Die vocaliscb
auslautenden Wurzeln Dpo (&póitxa)) und ypi (ypu.tirxtt>) nebmen nebst x noch 
it und p, im Prasens auf.

Der O-Laut erscheint in den Wurzelverben xóit-x-(u (xo7t), oit-x-o> (8ir), 
&(óit-x-o> (hiott) und 3xu>it-x-u> (3xioit).

Bei denjenigen Wurzeln, welclie den E-Laut ais Grundvocal baben, 
bleibt das Prasens regelmafiig unerweitert, z. B. sśp-opat, cpśp-opiat und 
tpśp-u), pXśit-io, Spsit-co, Xsit-a), sit-ojj.ai, itpśit-to, pśit-co. Tpśit-co, szśit-w, sxpś<p-io, 
xpś®-io, 8s®-io, 3xs®-io, s-pscp-co, vrp.p-(o; nur 3xsitxo[iat, spsTtxop.at und xXśitxa> 
sind durcli x erweitert. Bei 7tśrtxio ist die Wurzel itsx und itsit zu beachten, 
vgl. aucb śpit-u-Cw. In o-Xóit-x-<o ist die Wurel Xs7t von Xśit<o mit ver- 
andertcm Wurzelvocal. Yerbalwurzeln, welche nicht auf einen Lippenlaut 
auslauten und mittelst eines Dentals erweitert werden, sind selten, vgl. 
xtx-x-tn (xsx), itsx-x-u) (itaz), dy-douai ( d / ) ,  żpey&w (ptz, ipeizco).

Die Liquida erscheint yerdoppelt in aXXoixai (dX), poćXXio (PaX), podXXo> 
(pSaX), DdXXtu (SaX), ita'XXu) (itaX), 3xdXX<o (3xaX), s®aXX<o (s®aX), t-dXX<u 
(aX, skt. ar), xśXXu> (xsX), piXXto (pieXX), 3x$XXto (3xeX), 3xeXX<o (3xsX), iXXto 
(FeX), xi'XXw (xtX), sxóXXu> (sxoX), vgl. 8sv8i'XXu>. Die Verdoppelung der 
Liquida ist hier durch den Einfluss des j zu erklaren, (vgl. paXjii> =  
paXXu>).

Der Sibilant Sigma erscheint ais Prasenserweiterung bei nachstehenden 
Gutturalwurzeln: p.ds3u> (|xoty), ixi(3Sco fiir it/ppiopi, it£33u) (W. itex und itsit), 
itX^33in (itXaY), 7tpcĆ33to (itpay), xa's3o> (xorf), pahsto, prostu (pay), Spassio aus 
xapd33to (xocpay), va33to (va^), cppdssco (tppay), vÓ33u> (yu-f), sp.ós3(o, 8po33u> 
(opoy), d[i633to (dp.uy)), yapdssco (yapaj ) .  Seltener erscheint diese Erweiterung



bei anderen Consonanten, z. B. o£'bu> (osep) sóu>' (s~, u sn ; ferner Xtoaopat 
(Xtx), idaaaco (ixXax), pXtaauj (f!Xtx). Singulare Formen sind: dXś;oi, adęto, 
dś;o> (dFs-oi).

Noch seltener ais Sigma dient v ais Prasenserweiterung bei consonantiscli 
auslautcnden Wurzeln, vgl. oa'x-vuj, xap-vu>, 7ttx-vu>, xśp-vu>. Durch Synkope 
kommt v mit p im Verbum pipvu> fttr pt-p(ś)vaj zusammen, ist daber kein 
Erweiterungsconsonant.

Endlich ist bei consonantisch auslautcnden Verbalwurzeln die Diphthong- 
bildung im Prasens zu erwalinen; sie tritt bei den Wurzelvocalen a, s und 
t ein. Durch Verbindung eines erweiternden Jota mit dem Wurzelvocalen 
a und s entstehen Prasensstamme mit dem Diplithong at und st, vgl. 
yaip(D (yap), <p3stpuj (cp&sp). Befindet sich in der Wurzel ein I-Laut (t oder u), 
so bildet der Stammvocal durch Aufnahme eines s im Prasensstamme die 
Diphthonge ei und so, vgl. ®si'8-opoct (W. tpto), cpsóyco (W. ®oy). Der 
Diphthong at kommt seltener vor und gewShnlicli nur dann, wenn die 
Wurzel p im Auslaut enthalt, z. B. yatpaj (yap), jJ.app.atpu> (pap), d-axatpu> 
(axap), xap-xatpaj (xap), oatptn (Sap, osp), artatpto und d-OKaipaj (arcap, vgl. 
ausp, arnpuj), aatpoj (sap), aipco (asp, ep, sp), atp-śrn (sp). Viel haufiger 
erscheint der Diphthong st bei vorhandener Liquida p. Der Wurzelyocal 
ist kein festgewordenes s, sondern wechselt mit a  ab, z. B. ostpuj nehen 
ośpto (W . 8sp, oap, ygl. Aor. s8a'pyjv), sipio (Fsp, Tap, Tpa, oFaptCw), stpco, 
dstpto (asp, ip, sp, gem. W . svar, 1. serere), xstpoj (xsp, xap, vgl. sxdpyv, 
xsxappat), pstpopat, sfpaprat (psp, pap), rstpto, xt-xpdw (xsp, rpa), airstpco 
(arcśp, atrap, vgl. sairdp7]v), cp&stpto (cpSsp, ffihap, vgl. stpDapxa, s<p9apr(v); 
ygl. aystpuj und łystpuj. Ein ahnlicher Wechsel der Wurzelyocale erscheint 
bei einzelnen auf v auslautenden Wurzeln, z. B. 9stvco (Osv, 9av, vgl. 
9avstv), xxstvco (xtsv, xxav), xstvto (xsv, xav, vgl. xa'vvopat), axstvopai (skt. stan) 
vgl. ystvopat (W. ysv, ya, vgl. yśyaa). Etir die Liąuida X sind nocli 
wenigere Beispiele zu nennen: ei'Xco neben stX-s-a> und stX-ó-to (FsX, FaX), 
8®£iXuj (ocpsX); die iibrigen Wurzeln mit zweifachem Stammvocal yerdoppeln 
das X: xśXXco (W. xsX, xaX, vgl. xś-xaXxo), axśXX<o (axsX, vgl. IaxXyjv), axśXXu> 
(axsX, axaX); xśXXu> hat im F . xśXaco, im Aor. IxsXaa.

Alle iibrigen Wurzeln mit festgewordenem s bleiben im Prasens unver- 
iindert, z. B. 9ep-opat, axśp-opat, ®śp-co, pśX-a>, 9śX-a> und i9śX-a>, ~śX-<o, 
rrśX-opat, xśX-opat und alle W urzeln mit s, welche andere Consonanten ais 
X und p im Auslaut haben, z. B. aśji-opat, cpe(3-a>, axś--u>, ,3Xś~-oj, Spśu-to, 
Xs7t-u), fn-opat, irpśrr-oj, pśrr-uj, oś®-oj, axpe<p-u>, xpsą-io, Ipecp-uj, Xśy-oj, axśy-co, 
®Xśy-«j, 7tXex-<n, xex-(o, xpśx-aj, uśz-oj, (Hpśy-oj, 8śy-opat, sy-co, xpśy-co, xś6-aj, 
pśo-oj und pśoopat, vśp-u>, pśv-to, jjpep-to, ysp-to, ośp-to, xpśp-uj, axsv-«j, 
itsv-opat, a9śv-(n. Ohne Diphtliongbildung bleibt xpśit-uj, trotz dem der Wurzel- 
yocal s mit a wechselt ygl. Expartov. Ygl. rrsizcu, razto, 7t£xx«j und rrszrśoj.



Reduplicierte und synkopierte Formen sind: yt'y-vop.at ftir yty(e)vop.at, 
mirr© (itnt(e)Tco), [xtp.vio (p,tp.(ś)vu>), iay<o ( ia ( i ) y w ) ,  i'XX<n (FiF(e)Xa>, FeX). 
Hinsichtlicli der Diplitbonge su und si ist hervorzuheben, dass sie im 
Priisens nur in dem Falle auftreten, wenn in der Wurzel sonst keine andere 
Lautveranderung vorkommt. Solclie Wurzeln; welclie auf irgend eine andere 
Weise erweitert werden, behalten den I-Laut unvcrandert. Man vergleiclie 
z. B. die vocaliscli auslautenden Wurzeln mit einer Consonantepentbese, 
wie itó(9)a) (W. ko) , cpXu(v8)dv(o (W . <pXo), cs9i'(v)to (W. cs9t), 7U7n(ax)o> (W . ki) 
u. a. dgl. Ferner solche Wurzeln, die auf einen Consonanten auslauten und 
durcli Silben oder einzelne Consonanten erweitert werden, z. B. &tyydvui (dty), 
lxdva> (ix), xpt'Co> (xpty), [iiy-vop.i (pty), xop-ś-oi (xop), TtXXu (tiX) u . dgl. 
Bei allen derartig erweiterten Yerben ist der I-Laut erbalten. Dagegen 
bekommen consonantisch auslautende Wurzeln mit dem Yoeale t und o, die 
sonst keine Veranderung im Prasens erleiden, einen Diphtbong und zwar: 
Xsi[3(o (Xt[3, vgl. sipo>), atsipo) (<m3), epso&co (pub), IpefSco (pio), sfSto (Ft8), 
xe69(o (xo&), Ksf&a> (mO-), keo&uj (tcoO-, vgl. Kov9a'vop.at), <3t:eóg<o (vgl. d. 1. 
studeo), eoooj (68?), cpstSopat (<ptS), ipstxa> (ptx), c~-siyu> (Fty), tpsóyto (cpoy), 
a zs (yu )  ( a z iy ) , Xstyu> (Xty j ,  z e u y w  (toy j ,  Toyya'v<o; ferner sind die yocalisch 
auslautenden W. 8t, SstSoi und i, Eiirt zu beachten. Unveranderte Wurzeln 
mit einem I-Laut ersclieinen nur bei folgenden Verben: ~viy-<o, ąpoy-co, 
fflóp-io (irop-cpopiu), yfę-tu, yXóęu), a-ó<pio; yXty_op.cc. hat yXtt ais W ., ist somit 
scbon afficiert; 9Xt{3-io und tpt^-o) diirften mit der Wurzel xsp (xps, Tpi) 
zusammenhangen, ebenso -cócpw mit Ooio.

Nach dieser G-esammtdarstellung lassen sieli nun fur das Prasens 
folgende Betonungsregeln feststellen:

Verba Denominativa haben in der 1. P . Sing. Act. immer eine einbeit- 
liclie Betonung; sie nehrnen stets den Ton auf die vorletzte Silbe auf, 
weil in der letzten immer der Personalausgang w entbalten ist, z. B. xtpid-ui, 
7rot£-to, 8ooXó-w, p«citXsó-a), 8txdC-co, eXk iC-io, a7)p.atv-u), r^dm -u ), iroXsp7j<J£i-<n 
u. s. w. Die Ausgange auf aco, soi und oui werden regelmafiig contrabiert, 
und die dureb Contraction entstandene Silbe erliiilt den Circumflex ais 
Tonzeichen, daher Ttp,w, itoiu), 8ooXu> u. s. w. Die Wurzelsilbe wird 
somit bei denominativen Verben aufierst selten betont, vgl. SfCoi (8tę). Der 
Ton kommt fast ausscblieBlieh auf die Erweiterungssilbe zu stehen, vgl. 
8ix-d-£o> (8tx7j), łXu-i-£co (iXmę), aippoctyto (cfrjpa) u. dgl.

W eit grofier ist die Beweglichkeit des Tones bei Wurzelverben. Dient 
to ais Personalendung, so steht der Ton auf der worletzten Silbe. Diese ist 
aber nicht immer die Stammsilbe, sondern bald Stamm-, bald Erweiterungs
silbe, vgl. k Xś-(o mit d.X-ś-w , 9Xa-oi mit óp-a-ui, aęóCw mit śp:r-ó£cD, 9p<óaxco 
mit ot-ocu-ut, dp-E3xai mit k i-jucjxco und sup-t-tJX(n u. dgl. Dienen einzelne 
Consonanten ais Erweiterung im Prasens, so bleibt der Ton ebenfalls auf



der Stammsilbe, z. B. x Ótc(x)oj, xa'p(v)a>, pdX(X)to, &pcó(<Jx)uj, XL-xpcó(ax)u> etc. 
Der Ton verlasst die Stammsilbe nur dann, wenn die Wurzel urn eine 
ganze Silbe erweitert wird, welehe jedoch keine Keduplicationssilbe sein 
darf, z. B. av8-avuj, «zpx-e-w, sup-i-aztu, śXx-u-o>, śp--ó-Cw u. s. w.j dagegen 
xt-xp<ó(jxco, pi-ppu>3xuj, yt-yvtu3xto, tu-tucc/ uj, pap-paipw u. dgl. Nur wenn eine 
Synkope in der Wurzelsilbe eintritt, kann der Ton auf der Keduplicationssilbe 
stehen, vgl. tu-ttuuj (tutc(s)xu>), pfpvu> (pi-p(ś)vu>), yiyvopai (p-y(ś)vopai) u. dgl. 
Der Personalausgang pi bedingt die Stellung des Accentes auf der drittletzten 
Silbe. Dabei werden reduplicierte Verba auf der Keduplicationssilbe betont, 
z. B. ncuTjpt, jxt, f-7]pt, oi-oiopt, TupirpTjpi u. s. w. Nicbt reduplicierte, 
mit einer Erweiterungssilbe versehene Verba betonen die Stammsilbe z. B. 
TCrpc-vu-p’., pV)Y-vu-pt, 8sfx-vo-pi, ay-vo-pt u. s. w. Sind zwei Erweiterungs- 
silben vorbanden, so ritckt der Ton auf die erste, z. B. axs3-a'(v)-vu-pt, 
xpsp-a'(v)-vo-pt u. s. w. Die Betonung passiver Prasensformen ricbtet sich 
nacli dem Activum, z. B. xi&i]pat, su-ptaxopat, s-opai, dyyopai u. s. w. Der 
Diphtbong at ist in d. 3. P . Sing, Passivi kurz, daber i - z z a . i ,  \ 6 z x a i  u. s. w.

Nach dem allgemeinen Betonungsgesetz fur Verbalformen, nach welchem 
der Accent moglicbst weit vom Ende zuriicktritt, werden im Imperativ 
Pras. Act. drei- und mebrsilbige Verba, dereń Prasensausgang auf o> aus- 
lautet, auf der drittletzten Silbe betont, z. B. x<óXus, dpuaCe, żiuXsys, naiSsos 
u. s. w. Auf diese Weise kommt auch bei solchen Wurzelverben, die durch 
silbenbildende Suffixe erweitert werden, der Ton auf die Stammsilbe, vgl. 
Xdyyav3, pa'vflavs. Zweisilbige Imperative Pras. Activ. mit langer Penultima 
werden properispomeniert, ż. B. Xr/ys, Xos, XeT7ts, ąsoys u. s. w. Yergleiche 
dagegen Xśys, cpXśys, ip s i t s  u. s. w. Yerba contracta auf ouo, ew, o oj haben 
im Imp. Pras. Act. immer eine lange Silbe, daber werden sie parosytoniert, 
z. B. l ip a  (f. itpas), ronst (tioiss), SoóXoo (8oóXos) u. dgl. Wegen der Lange 
in der letzton Silbe werden auch reduplicierte Verba auf pi im Imp. Pras. 
Activ. paroxytoniert z. B. fan], fsi, 81800, xdki, Ttfpitpij, ryjiT J,r t u. s. w. Vgl. 
8stxvo, xepdvvó, opvo u. s. w. Nicht reduplicierte, vocaliscli auslautende 
Wurzelverba nelimen im Imp. Pras. Act. die Silbe fk auf, z. B. f-Ot (eipt, 
W . t), (Pafvuj, pa; dagegen xaxdpa), m-9t (tuvuj, tu), Su-9i (8óuj, 80),
xXvj-9t (xXa), «a-9t oder <pd-9t (tpTj-pć, tpa). Zn aye lautet der Imp. ayoo und 
Trapdayoo, zur Sigmawurzel sę (sipt) fa-dt.

Die Verba auf pt stehen auch im Part. Pras. Act. hinsichtlich ihrer 
Form und Bedeutung im Gegensatz zu den Verben auf co vgl. xi9się, otooóę, 
?crxa'j, 3sixvój, u. a. m. mit Xóu>v, ypa'ęjujv, xtpojv (upa'o>v); ferner im Inf. 
Pras. Act., z. B. xt&śvat, t<3xdvat, 8t8óvat, tsvai (eipt), Eivat (eipt); dagegen 
Xósiv, xtpdćtv (xtpav), ypd®£iv u. s. w.



S e h u ln a c h rie h te n .

I. Stand des Lehrpersonales am Schlusse des Schuljahres.

1. J o s e f  \V e rb e r ,  k. k. Director, Curator der Scherschuik’schen Biblio- 
thekstiftung, lehrte Griechisch in VII. — 4 St. w.

2. J o s e f  Sm i ta , k. k. Professor, Curator der Dr. Gabriel’schen Lelir- 
mittelstiftung, lehrte Mathematik in II., Naturgeschichte in I. A, I. B,
II., III., V., VI. — 15 St. w.

3. G o t t l i e b  F r i e d r i c h ,  k. k. Professor, lehrte Latein in V., Griechisch 
in V., philos. Propadeutik in V II., V III. — 15 St. w.

4. A r m a n d  K a r e ł  1, k. k. Professor und Bezirksschulinspector (VIII. 
Eangclasse), beurlaubt.

5. I g n a z  S w i ó ż y ,  k. k. Professor, beurlaubt.
6. M i c h a e l  P e t s c h a r ,  k. k. Professor, lehrte Latein in I. A., V III., 

Deutsch in I. A. — 17 St. w.
7. F r a n z  S c h m i e d ,  k. k. Professor, lehrte Latein in II., Griechisch 

in V III., Deutsch in II. — 17 St. w.
8 . Dr. J o h a n n  W i t r z e n s ,  k. k. Professor, lehrte Latein in V I., VII., 

Griechisch in VI. — IG St. w.
9. E  i cli a r  d F r i t s c h e ,  k. k. Professor, lehrte evangel. Eeligionslelire 

in allen Classen —  16 St. w.
10. Dr. A l o i s  S t e i n e r ,  k. k. Professor, lehrte Geographie in I. A, B, 

Geographie und Geschichte in VI., V II., Deutsch in V II., V III. — 
19 St. w.

11. K a r l  O r s z u l i k ,  k. k. Professor, lehrte Latein in I. B., Deutsch in
I. B., auCerdem polnische Sprache in der I., II . und III . Abtbeilung. 
— 18 St. w.



12. E m i l  H r i b a r ,  k. k. Professor, lelirte Matliematik in I. B, IV ., VI., 
V III., Physik in IV., VIII. — 17 St. w.

13. A n t o n  L a n d s f e l d ,  k. k. Professor, lehrte G-eographie u. Geschichte 
in II., III., IV., V., VIII., auBerdem bohmisclie Sprache in drei 
Abtheilungen — 23 St. w.

14. J o h a n n  T e u t s c h ,  k. k. Gymnasiallcbrer, lebrte Latein in IV., Grie- 
chiscli in IV., Deutscb in IV., V. — 16 St. w.

15. J o s e f  B i t t n e r ,  Supplent, lelirte Latein in III., Deutsch in III., VI., 
Griechiscli in III . — 17 St. w.

16. J o s e f  E y s a n k  von Marienfels, Supplent, lehrte Mathematik in I. A,
III ., V., VII., Physik in VII. — 16 St. w.

17. P . W e n z e l  B a b u s c h e k ,  Supplent, lehrte katholische Eeligionslehre 
in allen Classen — 16 St. w. — Hielt die Exhorte filr die Ober- 
classen.

18. Monsignore J o h a n n  S i k o r a ,  prov. Eshortator, hielt die Exhorte fur 
das Untorgymnasium.

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

20. J u l i u s  Z i t n y ,  k. k. Ubungsschullehrer, Nebenlehrer, lehrte Freihand- 
zeichnen in 3 Abtheilungen — 6 St. w.

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

22. F r a n z  J o h n ,  Professor an der Staatsrealschule, Nebenlehrer, lehrte 
Stenograpliie in 2 Abtheilungen — 3 St. w.

23. K a r l  I l u s s a k ,  Musiklchrer an der Lehrerbildungsanstalt, Nebenlehrer, 
lehrte Gesang in 2 Abtheilungen — 4 St. w.

II. Lehrplan.

a) Obligate Lehrgegenstande.
I. Classe.

1. E e l i g i o n s l e h r e :  a )  katholisch: 2 St. w. Der christliche Glaube. 
Die zehn Gebote. Die Gnadenmittel.

b)  evangelisch: 2 St. w. Biblischo Geschichte des alten Testa- 
mentes. Die einsehlagige Geographie. Erklarung der zehn Gebote und des 
„Unser Vater'". Zu den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied.

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



3. D e u t s c l i : 4 St. w. Formenlehre, der einfaelie Satź, Elemente des zu- 
sammengezogenen und zusammengesetzten Satzes. Orthographische Ubun- 
gen, — Lesen, Sprechen, Memorieren, Vortragen. — Im II. Semester 
monatlich 2 Aufsatze und jede 2. Woche 1 orthogr. Ubung.

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

5. M a t h e m a t i k :  3 St. w., abwechselnd 1 St. Arithmetik, 1 St. Geometrie. 
Aritkm etik: Die 4 Species in ganzen Zahlen. Theilbarkeit. Die Briiche. 
—  Geometr. Anschauungslehre: Die Gerade, die Kreislinie, der Win- 
kel, die Parallelen. Das Dreieck mit Ausscbluss der Congruenzsatze. 
Die Grundconstructioneu.

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

I I .  Classe.

1. B 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.

b)  evangelisch: 2 St. w. Biblische Geschichte des neuen Testa- 
mentes, vornehmlich die Beden Jesu. Erklarung aller 6 Hauptstticke 
des (lutherischen) Katechismus. Zu den Festzeiten des Kirchenjahres 
ein religioses Lied.

2. L a  t e i n :  8 St. w. Formenlehre der selteneren und unregelm. Flexionen, 
eingeubt in beiderseitigen Ubersetzungen aus dem Ubungsbuche. Mo- 
natlich 3 Compositionen. — Memorieren und hausliches Aufschreiben 
von latein. Ubersetzungen, spater hausliche Praparation. Monatlich. 
1 Pensum.

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

4. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  4 St. w. — 2 St. Speciełle Geo
graphie von Afrika, Asien; horizontale und vertieale Gliederung von 
Europa, speciełle Geographie von Siid- und West-Europa. — 2 St. Ge
schichte des Alterthums.

5. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Vertlieilung wie in Classe I. Arithmetik: 
Abgekiirzte Multiplication und Dm sion. Proportionen. Die einfache 
Eegeldetri. — Geom. Anschauungslehre: Congruenzsatze und Anwen- 
dung auf das Dreieck. Der Kreis. Das Viereck. Das Poły gon.

6. N a t u r g e s c h i c h t e : 2 St. w. Anschauungsunterricht. I. Sem.iYogel^ 
Eeptilien, Amphibien, Fische. — II. Sem.: Pflanzenreich.



I I I .  Classe.

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

b )  eyangeliscli: 2 St. w. Die christliclie Glaubenslehre. Lebens- 
bilder christlicher Helden aus der Zeit der Stiftung der Kirclie bis zur 
Reformation. Zu den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied,

2. L a t e i n :  6 St. w. — Grammatik (3 S t.): Casuslehre und Prapositionen, 
— Lectiire (3 St.): Auswahl aus Cornelius Nepos. Praparation. Alle 
14 Tage 1 Composition, alle 3 Wochen 1 Pensum.

3. G r i e c k i s c h :  5 St. w. Regelmafiige Formenlehre mit Ausscliluss der 
Yerba in pt. Ubersetzungen aus dem Ubungsbuche. Memorieren, P ra
paration. Yon der 2. Halfte des I. Sem. an alle 14 Tage 1 schriftl. 
Arbeit, abwechselnd Composition und Pensum.

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

5. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  3 St. w. —  Specielle Geographie
des iibrigen Europa (aufier Osterreich-Ungarn), Amerikas und Austra- 
liens. —  Geschichte des Mittelalters.

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

7. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. im I. Sem. Mineralogischer Anschau- 
ungsunterricht.

8. P h y s i k :  2 St. w. im II. Sem. Allgemeine Eigenschaften der Kiirper. 
Warmelehre. Chem. Grundbegriffe.

IV. Classe.

1 . R e l i g i o n s l e l i r e :  a )  katliolisch: 2 St. w. Geschichte der Offenbarun- 
gen Gottes im neuen Bundę.

b )  evangelisch: 2 St. w. Die cliristliche Sittenlehre. Lebensbilder 
christlicher Helden aus der Reformation bis in die neueste Zeit. Zu 
den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied.

2. L a t e i n :  6 St. w. Grammatik (3 St.): Moduslehre. Conjuuctionen. — 
Lectiire (3 St.): Caesar, beli. Gall. 1. I., II., III . —  Ovid nach Aus
wahl. Praparation. — Alle 14 Tage 1 Composition, alle 3 Wochen 1 Pen
sum.



— 1 St. gramm. stilist. Ubungen. — Praparation. — Monatlich 1 Pensum 
und 1 Composition.

3. G r i e c h i s c h :  4 St. w. — Lectiire: Domosthenes, or. Phil. I., II., III.
— Homer, Od. IX ., X., XI., X H , XXI. — Grammatik und schrift- 
liche Aufgaben wie in der V. Classe.

4. D e u t s c h :  5 St. w. — Lectiire: Herder, Goethe, Schiller, wie in der 
VI. Classe. Shakespeare, Julius Casar. —  Literaturgeschichte bis auf 
Schillers Tod. — Aufsatze wie in der VI. Classe.

5. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  3 St. w. Geschichte der Neuzeit 
mit Beriicksichtigung der inneren Entwickelung Europas und der Geo
graphie.

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Vertheilung wie in Classe I . — Arithmetik: 
Quadratische und diophantische Gleichungen. Progressionen. Zinseszinsen- 
und Rentenrechnungen. Combinationslehre mit Anwendungen. Binomischer 
Lehrsatz. — Geometrie: Trigonometrische Aufgaben. Analystische Geo
metrie in der Ebene. Kegelschnitte.

7. P h y s i k :  3 St. w. Mechanik, Warmelehre, Chemie.
8 . P h i l  os. P r o p a d e u t i k :  2 St. w. Logik.

T l i ł .  Classe.

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

V) evangeliscli: 2 St. w. Die christi. Glaubens- und Sittenlehre
— Das Leben und die Lehre der Apostel im Urtexte gelesen und erklart.

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

3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Lectiire: Plato, Apologie, Kriton, Euthyphron. 
Sophokles, Antigone. — Homer, Od. XIV. — Alle 4 Wochen 1 schriftr 
liche Arbeit.

4. D e u t s c h : 3 St. w. Lectiire: Goethe, Schiller, Lessings Laokoon, Schillers 
„tlber naive und sentimentalische Dichtung“. Goethes ,,Hermann und 
Dorothea“ — Literaturgeschichte bis zu Goethes Tod. — Aufsatze wie 
in der VI. Classe.

5. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  3 St. w. — Geschichte der bster- 
reichisch-ungarischen Monarchie. — Osterreichiscli-ungarische Vaterlands- 
kunde. — Recapitulation der Hauptmomente der griech. und rom. Ge
schichte.

C. M a t h e m a t i k :  2 St. w. Ubungen in der Auflosung mathematischer Pro- 
bleme. Wiederliolung der wichtigsten Partien des mathematischen Lehrstoffes.



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

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

Israelitischer Religionsunterricht.
I. A b t h e i l u n g :  (I. und II. Cl.): 2 St. w. — 1 St. Die Zeit der 

Konige bis zum Untergange beider Eeiche. —  1 St. Hebraische Lese- 
stiicke aus der Genesis.

II. A b t h e i l u n g :  (III. und IV. C l.): 2 St. w. — 1 St. Die Offenbarung 
Gottes durch die Prophetcn. —  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. Gescliichte und 
Literatur der Juden im rbmischen Eeiche. Geographie von Palastina. 
—  1 St. Hebraische Lesestiicke aus dem 5. Buche Mosis.

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

b) Landessprachen.
I . Polniscli.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Das Nothwendigste aus der Lautlehre. Ee- 
gelmabige Formenlehre, eingeiibt bei der Lectiire gewiihlter Lesestiicke 
aus Wypisy polskie I. — Memorieren kurzer Gedichte. Alle 2 Woclien 
einc scliriftliche Aufgabe.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Fortsetzung und Ergiinzung der regelmabigen 
und die unregelmiibige Formenlehre, an Beispielen der Lectiire ein- 
geiibt. Memorieren kurzer Gedichte. Alle 3 Wochen eine sehrift- 
liche Arbeit.

III. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Grammatisch-stilistische und sachliclie Erkla- 
rung ausgewahlter Lesestiicke aus Wypisy polskie II., 2. f. O.-G. mit 
einem kurzeń Abrisse der Literaturgeschichte. —  Vortrag freigewiihlter 
Gedichte. — Alle 3 Wochen eine schriftliche Aufgabe.

II. Bohmiscli.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Anfangsgriinde des Unterrichtes; Formenlehre 
des Nomens. Einiibung der Formen an praktisclien Beispielen. Uber- 
setzungen aus dem Deutschen ins Bohmische und umgekelirt. Erklarung 
bohmischer Lesestiicke. — Alle 2 Wochen eine schriftliche Arbeit.



II . A b t h e i l u n g :  2 St. w. Ausfiihrliche Formenlehre des Verbums. E r
klarung der Lesestiicke unter Gebrauch der bohmischen Spracbe. — 
Alle 2 Wochen eine schriftliche Aufgabe.

III . A b t b e i l u n g :  2 St. w. Lectiire von Musterstticken aus Mała, Slove- 
nosf von Kosina-Bartos mit grammatiscb-stilistiscber und saeblicher 
Erklarung und literar.-bistoriscben Notizen. Yortrag freigewiiblter Ge- 
dichte. — Alle 3 Wochen eine schriftlicbe Aufgabe.

c) Freie Lehrgegenstande.

I. Freihandzeicbuen.

I. A b t b e i l u n g :  2 St. w. Zeicbneu ebener geom. Gebildo aus freier 
Hand nacb Vorzeichnungen an der Tafel. Gerade und krumme Linieu, 
Winkel, Dreiecke, Vielecke, Kreis, Ellipse und Spirale, Verzierungen 
und Reibungen dieser Gebilde.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Stilisierte Blatt- und Blumenformen. Einfache 
Form en des geometrischen und pflanzlichen Ornamentes nacb Vor- 
zeiclmungen an der Tafel.

III . A b t h e i l u n g :  2 St. w. Das Ornament mit Beriicksicbtigung classischer 
Muster theilweise in polychromer Ausfiihrung, theilweise schattiert. Der 
Regelkopf nacb Vorzeichnung mit Erklarung der Gesichtsverhaltnisse. 
Figurale Motive.

I I .  Turnen.

I. A b t b e i l u n g :  2 St. w. a )  Ordnungs- und Freiiibungen: Aufstellung. 
Grundstellung. Richtung. Vorwartsgeben, Vorwartslaufen. Gelien an 
Ort. Umkehren im Gelien und Laufen. Seitwartsgehen in Flanken- 
reiben. Riickwartsgehen in Stirnreiben. Gehen mit Trittwechsel. Neben-, 
Vor- und Hinterreihen in Paaren. Winkel und Gegenzug im Geben 
und Laufen. Drehungen im Steben. Armlialtungen und Bewegungen 
der gestreckten Arnie. Fersenheben in die Zehenstellung mit Armheben. 
Schreiten in die Schrittstellungen mit Armheben. Armbeugen und 
Strecken der Arme. Geben mit Armhaltungen. Halbe Beugung der 
Kniee mit Armbeugen und Strecken. Rumpfbeugen mit Armlialtungen. 
Hiipfen mit geschlossenen Fiiben. —  Hanteliibungnn und Stabtibungen 
mit bolzernen Stiiben. — b) Gerathubungen: Kletteriibungen an schragcn 
und senkrechten Stangen. Hang- und Hangeliibungen an den wagrechten 
Leitern. Liegestiitz- und Liegehangiibungen am Barren und Reck. 
Gemiscbte Spriinge am Bock und Pferd. Freispringen iiber Schnur.



Sturmspringen. Schwebeiibungen an den Schwebestangen. Schaukel- 
iibungen an den Eingen, am Schwebereck und Eundlauf.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. a)  Ordnungs- und Freiiłbungen: Neben-, Yor- 
und Hinterreihen in den Vierreihen im Gehen und Laufen. Schwenken 
der Vierreihen. Offnen und SchlieCen der Flankenreihen. Verbindungen 
von Ziehen, Eeihen und Schwenken zur Doppelsaule, im Gehen und 
Laufen. Zusammeugesetzte Fufi-, Knie-, Bein-, Eumpf- und Iliipf- 
iibungsfolgen mit Armbeugen yerbunden. — 6) Gerathubungen: Hangel-, 
Kletter- und Steigiibungen an schragen und senkrechten Stangen, 
schragen, senkrechten und wagrechten Leitern. Hangilhungen am Eeck, 
Wellen-Aufschwung, Felge-Aufschwung. StUtziibungen am Barren: 
Schwingen verbunden mit Sitz, Stiitzeln. Gemischte Sprifnge am Pford : 
Auf- und Absitzen, Hocke, Flankę. Bockspringen ais Hoehsprung. 
Freispringen tiber Schnur ais Weit- und Hoehsprung. Ubungen am 
Eundlauf, Schwebereck und an den Eingen.

III . A b t h e i l u n g :  2 St. w. Gerathiibungen: Die yerschiedensten Auf-, 
Um-, Ab- und Durchschwiinge am Eeck. Ein- und Aussprtinge am Ende 
des Barrens; Schwingen im Unterarm- und Streckstiitz mit Stutzhiipfen: 
Ubersclilagen von Sitz. Sturm- und Freispringen ais Hoch- und Weit- 
sprung. Bockspringen ais Hoch- und Weitsprung. Langenspriinge am 
Pferd, sowie Hocke, Flankę und Gratsche. Hangubungen an schragen 
Leitern, Tauen und Eingen. Kurturnen.

III. Stenographie.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Wortbildungs- und Wortkiirzungslehre mit 
fortgesetzten Ubungen im stenograpliischen Sclireiben und Lesen. Kurze 
Theorie der Satzkurzungslehre.

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

IY. Gesang.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Vorbereitende Ubungen. Tonleiter. Ehyth- 
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- 
klange und des Yierklanges der 5. Stufe. Beurtheilung und Umkehrung 
der Intervalle. Bildung aller Taktarten. Molltonleitern. — Manner- 
ehore und gemischte Chore.



III. Verzeichnis

der im Schuljahre 1887/88 verwendeten Lehrbticher nach Gegen-
standen und Classen.

I. R e l i g i  on s i e l i r e  : a)  katholisch: Fischer, katholische Religionslelire, 
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
mentes (Bellmann), in IV. — Martin, allgemeine Glaubenslehre, in V.
— Martin, Besondere Glaubenslehre, in VI. — Martin, Sittenlehre, 
in VII. — Fessler, Geschichte der Kirche Christi, in V III.;

b) evangeliscli: Berthelt, Biblische Geschichte, in I., II. — Palmer, 
Der christi. Glaube und das christi. Leben, in III., IV. — Palmer, 
Lehrbuch der Religion fur die oberen Classen, II. Theil, in V., VL, 
I. Theil in VII., V III.

II. L a t e  i n i s c h e  S p r a c h e :  Gołdbaeher, Schulgrammatik, in I. — V. — 
Schmidt, Schulgrammatik, in V I.—V III. — Nahrliaft, Ubungsbuch, 
I. Theil, in I., II. Th. in II. — Cornelius Nepos ed. Siebelis, in III.
— Rożek, Beispiel- und Aufgaben-Sammlung zur Einiibung der lat. 
Syntas I. Theil, in III., II. Theil in IV. — Caesar, helium gallicum 
ed. Hoffmann, m IV. — Ovidii carmina selecta, ed. Grysar, in IV.,
V. — Livius, ed. Zingerle, in V. — Siipfle, Aufgaben zu lateinischen 
Stilubungen, II. Theil in V., VI., III. Theil in V II., V III. — Caesar, 
bellum civile ed. Hoffmann, in VI. — Sallust, Jugurtlia, ed Linker, 
in VI. — Cicero, orat. in Catilinam, ed. Klotz, in VI. — Vergil, 
Aeneis, ed. Ribbek, in VI., VII. — Cicero orat. pro Milone; pro 
Archia. Laelius ed. IClotz, in VH. — Tacitus, ed. Halni, in V III. —  
Horatii carmina, ed. Muller, in VIII.

III . G r i e c h i s c h e  S p r a c h e :  Curtius, Schulgrammatik, in III.— V III.— 
Schenkl, Elementarbucli, in III., IV. — Schenkl, Chrestomathie aus 
Xenophon, in V., VI. —  Homer, Ilias, ed. Dindorf, in V., VI., — He- 
rodot, ed. Wilhelm, in VI. — Demosthenes, ed. Pauly, in VII., —  Homer, 
Odyssee, ed. Dindorf, in VII., VIII., —  Sophokles, Antigone, ed. 
Dindorf, in V III. — Platonis dialogi (Apologie, Crito, Eutypliron), ed. 
Hermann, in V III.

IV. D e u t s c h e  S p r a c h e :  Willomitzer, Deutsche Grammatik, in I.-—III ;  
Gurke, Schulgrammatik, in IV. — Neumann und Gehlen, Deutsches 
Lesebuch, I. in I., II. in n . ,  III. in III., IV. in IV. —  Egger, Deut
sches Lelir- und Lesebuch fiir holiere Lekranstalten. I. B. in V., II.,



2. Tlieil in V II., V III. — Schiller, itber naive und sentimentalisclic 
Dichtung, in V III .; Shakespeare, Julius Casar, in V II .; Lessings Laokoon 
in V III. — Goethe, Hermann und Dorothea 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 :  IJcrr, GrundzUge der Geographie,
I. in I., II. in II., III. —- Stieler, Schulatlas, in I.— IV. — Hannak, 
Geschichte des Altertkums, in 'I I .  —  Kiepert, Atlas antiąuus, in II., 
V. -— Ilannak, Geschichte des Mittelalters, in III. — Hannak, Ge
schichte der Neuzeit, in IV. — Hannak, Ostcrr. 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 fur O.-G. in VI. — 
Hannak, Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit fur O.-G., in VII. — 
Hannak, Ósterr. Vaterlandskunde fur die hoheren Classen, in VIII.

VI. M a t h c m a t i k :  Mocnik, Lehrbuch der Aritlimetik f. U.-G. I., in I.,
I I .  ; II. in III., IV. — Hocerar, Lchr- und Ubungsbueh der Geometrio 
in I .—IV. — Mocnik, Lehrbuch der Aritlimetik und Algebra f. O.-G. 
in V.— V III. —  Mocnik, Lehrbuch der Geometrie fiir die oberen Clas
sen, in V., VI., VII., V III. — Heis, Beispielsammlung, in V.— VIII.

VII. N a t u r  g e s c h i c h t e :  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, Leitfadcn 
der Zoologie, in VI.

VIII. P h y s i k :  Mach und Odstrcil, Grundriss der Naturlehre, in III., IV. — 
Mlinch, Lehrbuch der Physik, in V II., V III.

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 V III.

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 l i r e :  Wessely, Biblischer Katecliismus. 
—  Pentateuch (Hebraischer Text), —  Philippson, Religionslehre.

X I. P o l  n i sc he S p r a c h e :  Małecki, Gramatyka mnieisza. —  Wypisy
polskie, I., II., f. O.-G. II. 2.

X II. B o h m i s c h e  S p r a c h e :  Kunz, Ceska mluynice. — Jirecek, Citanka 
I. — Jirecek, Obrazy z rakouskych zeini. — Kosina-BartoS, Mała 
Slovenosf. — Masafik, bohmische Scliulgrammatik.

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



IV. Deutsche Aufgaben im Obergymnasium.
T. Classe.

1. Ein Tag ans den Sommerferien. (Schilderung.)
2. Die Selmie, ein Garten. (Parallele).
3. Die Schlaclit bei Kunasa. (Nach Nenophon).
4. „Erlkonigl< yon Goethe und „Der Fischer“ von Goethe. (Yergleichung.)
5. Alba Longas letztes Schicksal. (Frei nach Livius I., 21.).
6 . Dem FleiCe reifen goldene Ahren.
7. Der Undankbare.
8. Konig Karls Rittersaal (Ein Gemalde).
9. Konig Gunthers Brautwerbung.

10. Die Jagd und der Krieg.
11. Der Empfang der Burgonden an Rtidigers Hofe.
12. Rast’ ich, so rost’ ich.
13. Der Friihlmg, ein Bote des Herrn.
14. Gute Biicher gleichen guten Freunden.
15. Reineckes AnklUger und Yertheidiger.
16. Womit sollen wir uns beim Tode geliebter Personen trosten?

TI. Classe.

1 . Das Jakr, ein Bihl des menschlichen Lebens.
2. Die religiosen Anschauungen der Griecken. (Auf Grund der Lectiire 

von Ilias I.).
3. Die Mannentreue im Nibelungenliede.
4. Einfluss des Christenthums und der christlichen Geistlichkeit auf die 

Literatur in der althochdeutschen Periode.
5. Ritterliches Standesleben und hofisclie Sitten.
6. Was du grundlich verstehst, das mackę;

Was du grlindlicli erfuhrst, das sprich!
Bist du Meister im eigenen Fache,
Sckmaht kein Schweigen im fremden dicli.
Das Reden yon Allem magst du gonnen denen,
Die selbst nichts machen konnen. (Geibel).

7. Wie du saest, so wirst du ernten.
8. Welches sind die yornehmsten geistigen und sittlichen Bandę, welche 

den gebildeten Menschen an das Yaterland kniipfen ?
9. Kaiphas und Philo. Charakteristik nach dem IV. Gesange der Messiade 

von Klopstock.



10. Welche Griinde f u r  uml welche g e g e n  die Yerurtłieilung des Messias 
bietet die Yerhandlung des Synedriums? (Klopstock’s Messiade, IV., 
v. 1— 615).

11. Unglttck selber taugt nicht viel,
Doch cs bat drei gute Kinder:
Kraft, Erfahrung, Mitgefiihl.

12. Unter welchen Bedingungen kann nach Lessing der dramatisebe Dichter 
Geister auftreten lassen, und was tadelt Lessing in dieser Bezielmng an 
der Semiramis des Voltaire?

13. Vorfabel zu Minna von Barnhelm.
14. Der Spruch „Vergniigen ist ein kiiblender Scbatten, in dem der Wan- 

derer ausruhen, aber nicht liegen bleiben soll“ in seiner Anwendung 
auf den Studierenden.

VII. Classe.

1. Inwieferne half die Wiederaufnahme der elassiseben Studien die Neu- 
zeit berbeifiihren?

2. Aus welcben Zustanden und Stimmungen ist die Sturm- und Drang- 
periode hervorgegangen ?

3. Inwiefern wurde die Entwickelung und das dicbterische Scliaffen Gocthes 
durch dessen Strassburger Aufenthalt beeinflusst und gefordert?

4. Welche Verdienste bat sich Goethe nm die nationalo Literatur erworben?
5. Worein legt Herder das Wesen der Humanitśit?
6. Welche Yorziige bat Goetbes Selbstbiographie vor irgend einer anderen 

literarhistorischen Bebandlung des Dichters?
7. Alle menschlicben Gebrecben stihnet reine Menscblichkeit.
8 . Welche Mittel der Redo bentitzt Antonius in Shakespeares Julius Caesar, 

um das Volk aufzuwiegeln ?
9. Auf welche Weise hat Shakespeare den Bericht Plutarchs iiber den Tod 

des Julius Caesar in eine dramatisehe Handlung umgewandelt?
10. Das Olsatbal.
11. Schillers Ideale der Kunst und des Lebens nach dem Gedichte „Die 

Kiinstler“.
12. Was verstelien wir unter Kunst?
13. Strassburg zur Zeit Goethes.

VIII. Classe.

1. Inwieferne ist die Entwickelung grób er Stadte abhiingig von ihrer 
geograpbischen Lagę ?

2. Fuhrung der Hauptbandlung und Wurdigung der Episoden in der Isail.



3. Charakter Hermarm’s.
4. Die Rbmer und die Germanen nacli Tacitus’ Germania.
5. Welehe Bedeutung hat Shakespeare fiir die deutseke Literatur?
6 . Die Vorziige der Freiheitslyrik mit besonderer Beriicksichtigung der 

Ursachen, aus welclien sie entstanden ist.
7. Die Balladę in der deutscheu Literatur.
8 . Der Monolog im Drama.
9. a ) das Meer bei Homer. 

b)  Was ist romantisch?
10. Die Bedeutung Laokoons fiir die deutsche Literatur.
11. Tacitus ais Merisel), Staatsmann und Historiker.
12. Das Gliick.
13. Inwieferne sind die Gesetze, welehe Lessing in seinem Laokoon auf- 

stellt, in Schillers „Spaziergang“ nachzuweisen ?



V. Statistik der Schiller.

—
C a  s s e fl

I s  £
I I I I I IV V V , V II V III N  S

1. Z ah l. a b ca

Z u  E n d e  1886/7 ............................. 34 34 5 3 1 38 4 1 1 26 27 19 24 2963
Z u A nfang  1887/8 . . . .  
W a h re n d  d es S c h u lja h res  ein-

38 37 51 4 5 1

__i

41 2 7 ‘ 25 27 18 3092

g e t r e t e n ........................................... — — — — 1 — — — 1>

Im  g an zen  a lso  aufgenom m en . 
D a r u n te r :

38 37 51 4 5 1 41 2 8 1 25 27 18 3103

N eu  au fgenom m en u n d  z w a r:
a u fg e s tie g e n ................................... 31 30 2 l 1 — 2 1 — 1 0 8 1
R e p e t e n t e n ....................................

W ie d e ra u fg e n o m m e n  und  z w a r:
1 1 1 1 1 1 6

a u f g e s t i e g e n ............................. — — 44 4 3 1 35 2 4 1 24 27 17 2 1 4 2
R e p e t e n t e n ....................................

W a h re n d  des S c h u lja h res  aus-
6 6 4 — 5 i

”
22

g e tre te n  ........................................... 3 1 1 3 — i — — 2 11

S ch iile rzah l zu  E n d e  des Schul-
ja h re s  ........................................... 35 36 50 4 2 2 41 2 7 1 25 27 16 2 9 9 3

D a ru n te r :
Ó ifen tliche  S ch ille r . . . . 35 36 50 42 41 27 25 27 16 299
P r iv a t i s t e n ........................................... — — — 2 — 1 — — 3

2 . G e b u r t s o r t .  (V a te r la n d .)

S ta d t T e s c h e n .................................... 11 4 8 7 13 3 2 4 4 56
S c h l e s i e n ........................................... 19 24 24 2 5 1 17 1 5 1 20 18 9 171 -
M iłh ren .................................................. — 2 5 3 5 5 2 2 — 24
B o h m e n ........................................... — — — — 1 — 1 — 1 3
G a l i z i e n ........................................... 1 2 3 3 2 — — — — i i
I n n e r o s t e r r e i c h ............................. 1 2 5 1 2 2 — 3 1 17
U n g a r n ............................................ 2 1 5 l 1 1 2 — — — 12 1
D eu tsch es  R e i c h ......................... 1 1 — 2 — — — — 1 5

Sum m ę . 35 36 50 4 2 2 41 2 7 1 25 27 16 299 5

3 . M u t te r s p ra c h e .

D e u t s c h ..................................... 16 19 30 2 8 2 30 1 6 ‘ 9 12 8 1683
Ć e c h o s la v isc h ............................... 4 5 8 2 3 5 7 5 4 43
P o l n i s c h ..................................... 15 12 12 12 8 6 9 10 4 80

S um m ę . 35 3(5 50 4 2 2 41 2 7 l 25 27 16 2 9 9 3

4 . R e l ig io n s b e k e n n tn is .

K ath o lisch  des la t. R itu s  . . 
E v an g e lisch  A ugsburg . C onfes-

21 23 30 2 7 - 27 2 0 ‘ 16 14 13 1 9 13

s i o n ........................................... 8 9 13 9 6 — 5 8 1 59
E v an g e lisch  h e h e t is c h .  C onfes. — 1 2 1 2 1 1 — — 8
I s r a e l i t i s c h ........................................... 6 3 5 5 6 6 3 5 2 41

Sum m ę . 35 36 50 4 2 2 41 2 71j 25 27 16 2993



C 1 a  s s e a

a b
II I I I IV V V I V II VIII

ś  a
s i  a

rt

10 J a h re  ........................................... 2 _ _ _ _ _ _ _ 2
11 ,  ........................................... 8 8 1 — — — — — — 17
1 2 ....................................................... 10 14 8 3 — — — —- — 35
13 * ........................................... 5 G 17 122 2 — — — — 422
U  „ .......................................... 8 5 11 10 c 1 — — — 41
15 „ ........................................... 1 3 8 11 17 5 — — — 45
16 „ .......................................... 1 — 4 4 9 U 1 1 2 — 3 2 '
17 „ ........................................... — — — 2 5 5 9 3 2 26
18 ....................................................... — — 1 — 2 2 9 5 5 24
19 „ ........................................... 2 3 4 — 9
20 „ ........................................... — — — — — 1 3 8 5 17
21 * ........................................... — — — — — 3 2 5
22 „ ........................................... 2 1 3
23 „ ........................................... 1 1

Sum m ę .

6 . N a c h  d e m  W o łm o r te  
d e r  E l te r n .

35 3(5 50 4 2 2 41 2 7 1 25 27 16 3 9 9 3

O r t s a n g e h o r i g e ............................. 13 10 20 18 26 10 4 9 G 116
A u s w a r t i g e .................................... 22 2G 30 24“ 15 171 21 18 10 1833

Sum m ę .

7. C la s s if ic a tio n . 
a) Z  u  E n d e  d e s  S c h u l -  

j a h r e s  1887/8.

35 36 50 422 41 2 7 1 25 27 IG 3 9 9 3

I. F o rtg a n g sc la sse  m it V orzug  . 11 2 13 5 1 6 G1 5 8 6 622
I .  F o rtg a n g sc la sse  . . . .  
Z u r  'W iederh o lu n g sp riifu n g  zu-

14 27 33 3 2 1 35 19 18 19 10 2 0 7 1

g e la ssen  ........................................... — — — 2 — 2 — — — 4
II . F o rtg a n g sc la sse  . . . . 5 3 4 3 — — 2 — — 17
III .  F o r tg a n g sc la sse  . . . . 5 4 — — — — — — — 9
Z u r N a ch tra g sp riifu n g z u g e la sse n -

Sum m ę .

b) N a c h t r a g  z u m  S c h u l -  
j a h r e  1886/7.

W ie d e rłio lu n g sp ru fu n g e n  w aren

35 36 50 4 2 s 41 2 7 1 25 27 IG 2993

b e w i l l i g t .................................... — 1 — — 1 — 1 — — 3
E n tsp ro c h e n  h a b e n  . . . . — — — — 1 — — — — 1
N ic h t e n tsp ro ch e n  h a b e n  . 
N a ch tra g sp r tifu n g e n  w aren  be-

— 1 — — — — 1 — — 2

w i l l i g t ........................................... — 1 — — 1 — 2

N ich t e n tsp ro c h e n  h a b en —

N ic h t e rsc h ie n e n  sin d  . . . 
D a m a c h  is t  d as E n d erg e b n is  

fiir 1880/7

1 1 2

I. F o rtg a n g sc la sse  m it Y o rzu g 6 3 4 1 7 4 1 6 G 3 5 4 4 2
I. „ ...................... 20 19 44 31 29 18 20 15 18 214

II. „ . . . . ‘> 10 4 — 7 2 1 — 1 27
III . „ . . . . 0 5 1 — — — — — — i)
U ngepriift b lieben  . . . . — — — — 1 — - i — 2

Sum m ę . 34 34 6 3 1 38 4 1 1 26 27 19 24 29 62



C 1 a  s s e ca

I 1 I 4  a

11 I I I IV  ! y V I V II V III N  S

8 . G e ld le is tu n g e n  d e r  S c h u le r . a  | I) I egm

D as S ch u lg e ld  zu  z ah len  w aren j
v e rp flich te t
im  1. S e m e s te r ............................ 38 37 27 2 9 1 29 1 7* 12 10 1 10 2 092
im  2. S e m e s te r .............................

Z u r  I la lf te  w aren  b e fre it
26 29 30 28-’ 26 1 2 ‘ 13 10 9 1 8 3 3

im  1. S e m e s te r ............................. — — 1 4 — 2 1 — — 8
im  2. S e m e s te r .............................

G anz b e fre it w aren
2 1 — 2 — 2 1 — — 8

im  1. S e m e s te r ............................. — — 23 1 2 12 9 12 17 G 91
im  2. S e m e s te r .............................

D as S ch u lg e ld  b e tru g  im  g an zen
8 6 20 12 15 14 11 17 7 110

im  1. S e m e s te r  3240 f i.  —  k r. 
im  2. S e m e s te r  2850 f i.  -— k r.

Z u sam m en  6090 f i.  — k r.
D ie  A u fn a h m stax c n  b e tru g e n  f i.  
D ie L e h rm itte lb e itra g e  b e tru g e n

37.JO 60 .1Q ^•30 ^•20 S-i. 6*30 2 ,„ — 2.,o 155.4„

fi.........................................
D ie T a x e n  fu r  Z eu g n isd u p lica te

39.90 38.85

1
18.30 43.05 30-4, 26-js 28.s3 18.00 327.60

b e tru g e n  fi....................................... 1 2 . -
Z u sam m en  . 107-jo L03-95 ^9.85

1
52.50 45., 5 36.75 28.35 28.35 2 1 . - 4 9 5 .-

i  9 . B e s u c h  d e s  U n te r r i c h te s  in  
I  d e n  r e la t . - o b l ig a t .  u n d  n ic h t-  

o b l ig a te n  G e g e n s ta n d e n .

i P o ln isc k e  S p ra c k e  I. C urs . to 13 12 2 43
i I I .  C urs . — — 7 15 10 — — — — 32
| I I I .  C urs . — — — — — 4 10 9 3 26

B ohm ische  S p ra c h e  I . C urs . 3 8 8 5 2 — — — — 26
II . C urs . 1 2 7 3 5 4 — — — 22

II I .  C urs . — — — — — 5 7 5 4 21
F re ik a n d z e ic lm e n  I. C urs . 13 14 3 2 — — — — — 32

II. C urs . 4 1 25 1 — — — — — 31
III . C urs . — — 5 13 8 1 2 — — 29

T u rn e n  . . . .  I. C urs . 10 11 21
II. C urs . — — 4 13 — — __ — — 17

I I I .  C u rs . — — — — 7 2 5 3 — 17
G esang . . . .  I . C u rs . 10 10 3 — — — — — — 23 1

II . C urs . — — — 14 2 3 9 10 7 45
S te n o g ra p k ie . . .  I . C urs . — — — — 26 9 4 — — 39

II . C urs . — — — I __ ___ 8 11 13 11 43
F ra n z o sisc h e  S p ra c h e  I . C urs .

I I . C urs . — — — — — — — — —

10. S tip e n d ie n .

A n ź ah l d e r  S tip en d is te n  . . 
G esam m tb etrag  d e r  S tip en d ie n :

1 2 4 7 5 4 9 12 8 52

3050 f i . 48 k r.



VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.

A . B ib lio th ek .

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

Durch Ankauf: 1. Poggendorff’s Annalen fiir Physik und Chemie. 
1888. —  2 . Neue Jahrbiicher fiir Philologie und Padagogik. 1888. —
3. Zeitschrift fiir osterreich. Gymnasien. 1888. — 4. Das Ausland. 1888. —  
5. Petermann, Geogr. Mittheilungen 1888; dazu Ergiinzungsheft Nr. 87 — 89
— 6. Verordnungsblatt. 1888. — 7. Sybel, Historisclie Zeitschrift. 1888. — 
8 . Literarisches Centralblatt. 1888. — 9. Westermann’s Monatshefte. 1888. —
10. Mittheilungen der geogr. Gesellschaft in Wien. 1888. — 11. Servius? 
Commentar zu Vergil. III . Bd. 1, —  12. Huber, Geschichte Ósterreichs,
11. Bd. — 13. Miiller-Pouillet, Esperimentalphysik. I. Bd. — 14. Schiller,
Handbuch der praktischen Padagogik. —  15. Kohlrausch, Praktische
Physik. — 16. Thompson, Elektricitat. — 17. Kott, Slovnlk cesky. IV. B.
— 18. Frick, Lehrproben (Fortsetzung). — 19. Grimm, Deutsches Worter- 
buch. V II. Bd. 11. Lief., X II. Bd. 2. Lief. — 20. Die osterreichisch- 
ungarische Monarchie in W ort und Bild. Lief. 38 — 61. — 21. Eckstein. 
Lateinischer und griechischer Untericht.

Durch Schenkung:
Vom hohen k. k. Min. f. C. u. U .; 1. Germania, 1887. 2 —  4. —

2. Botanische Zeitschrift. 1888. —- Von der kaiserl. Akademie der Wissen- 
schaften in W ien: 1. Sitzungsberichte der philos.-histor. Classe. 113. Bd. 1.,
2., 114. Bd. 1 . 2 ; der mathem.-naturw. Classe I. Abth. 94. Bd. 1 — 5- 
95. Bd. 1— 5. II . Abth]. 94. Bd. 1 — 5, 95. Bd. 1— 5;  III . Abthl. 94. Bd. 
1 — 5, 95. Bd. 1— 5. — 2. Archiv fiir osterr. Geschichte. 68. Bd. 2. Ilalfte,
69., 70., 71. Bd. — 3. Almanach pro 1887.

Von der k. k. miihr. Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues, 
der Natur- und Landeskunde: 1 . Mittheilungen. 1887.

Yon der k. k. Central-Commission fiir Erforschung und Erhaltung der 
Kunst- und Baudenkmale: 1. Mittheilungen. 13. Bd. 2— 4, 14. Bd. 1.

Yom Yereine fiir Siebenbiirgische Landeskunde: Archiv, 21. Bd., 2., 3.



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

Durch Ankauf: 1 . Kluge, Deutsche Literaturgeschichte (6 Exemplare), 
—  2. Wissen der Gegenwart. Nr. 10., 20., 28. —  3. Die Heimat. 1888. —
4. Die Kinderlaube. 1888.

B. Geographisch-historische Lehrmittel.

Durch A nkauf: 1 . Haardt, Politische Kartę von Europa.

C. Naturwissenschaftliche Lehrmittel.

a) Fur Naturgeschichte: Durch Ankauf: 1 . Schadel eines Widders. —
2. Die wichtigsten Typen der Insecten in zwei Kasten. — 3. E lf mikro- 
skopische Praparate.

b)  Filr Physik : Durch Ankauf: 1. Ein Paar Adhasionsplatten. —
2. Balancierfigur. — 3. Treppenlaufer. — 4. Taschenspectroskop.

D. Lehrmittel fur Zeichnen.

Durch Ankauf: 1 . Eisernes Stativ. — 2. Zwei gekreuzto Gerade. —
3. Quadrat mit beiden Centralen. — 4. Kreis mit umschriebenem Quadrat. 
—  5. Wiirfel. —  6 . Voller Wtirfel. — 7. Ilohler Wtlrfel. — 8. Voller 
Cylinder. — 9. Hohler Halbcylinder.

VII. Maturitatspriifungen.

Bei der am Schlusse des vorigen Schuljahres (1886/7) am 12., 13.,
14. und 15. Juli abgehaltenen mundlichen Maturitatspriifung wurden von 
den erschienenen 23 Abiturienten 5 fur reif mit Auszeiclmung, 1 1  fiir reif 
erklart, 6 zur Wiederholungspriifung aus je  einem Gegenstande nach 
Ablauf der Ferien bestimmt und 1 (Externist) trat wahrend der Priifung 
zuriick.

Bei der am 24. September abgehaltenen Wiederholungs-Maturitats- 
priifung wurden die 6 zu derselben zugelassenen Abiturienten fiir reif 
erklart.
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Es verlieJ3en dalier die Anstalt mit dem Zeugnisse der Eeife:

Zahl N a m e Alters-
jahre Dauer der Studien Berufsstudium

1 Colin Samo*).............. 17 8 J  ahre offentlich . . . Jus
2 Herrmann Franz . . . . 21 8 n 11 • • * Theologie
.3 Hradetscbny Richard*) 18 8 11 n • • • Philosophie
4 Kleinpeter Johann . . . 17 8 17 rt • • • Philosophie
5 Krzistek F ranz ............ 21 9 11 17 . . . Theologie
6 Kubaczka Georg . . . . 19 8 n 77 * * * Theologie
7 Kunz G ottfried ......... 18 9 ii ;; • • • Jus
8 Kupka J o s e f .............. 22 8 ?i 1? • • • Theologie
9 Lomosik Jo se f ............ 19 8 77 17 * * * Theologie

10 Molin Johann.............. 20 8 77 77 * * * Theologie
11 Motzko J o h a n n ......... 20 8 i’ ii . . . Theologie
12 OdstrSil Theodor*) . . 17 8 ii 77 • * * Philosophie
13 Osetzki Adalbert . . . . 19 8 n n • • • Bodencultur
14 Piesch E rnst* )............ 20 8 ?i 71 • • • Theologie
15 Pollak Gustav *) . . . . 18 8 u 11 • • • Philosophie
16 Pomykacz P a u l ......... 17 8 ?i 11 • • * Theologie
17 v. Rosenberg Eduard. 17 S n 17 * * • Theologie
18 Schon E d u a rd ............ 19 9 ii 17 * * * Jus
19 Tagliafero Johann . . . 19 9 n r • • • Theologie
20 Waleczek Adolf......... 22 9 n 57 • • • Theologie
21 WeiEmann Stanislaus 21 8 ii 77 * • * Theologie
22 Źlik K a r l ..................... 18 8 n 77 * * * Theologie

*) reif mit Auszeichnung.

Zur diesjiihrigen Maturitatsprufung meldeten sieli sammtliche (16) 
offentlichen Schiller der V III. Classe.

Die schriftliche Prtifung wurde vom 4. bis 8. Juni abgehalten. Zu 
derselben erschienen allc angemeldeten Abiturientem

Themen zu den schriftlichen Priifungsarbeiten.
1. D eutsch: Inwieferne erscheint die geschichtliche Entwickelung und 

Vereinigung der Lander des osterreichisch-ungarischen Kaiserstaates durch 
geographische Verhaltnisse bedingt?

2. Latein: a ) Ubersetzung aus dem Deutschen ins Latein: Uber 
Horaz. b) Ubersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche. Livius, C. 
X X X IX , c. 51 (Ad Prusiam —  Hannibalis).

3. Griechisch: Plato, Gorgias, 471 E  ff. (r£2 |xocxapis— 2i«vo(ó[is0a).



4. Mathematik: a)  In einer Sparbtichse befinden sich dreierlei Silber- 
miinzen, Einguldenstiicke, Zwanzigkreuzer- und Zehnkreuzerstiicke, zusamrnen 
95 Mtinzen im W erte von 35 fl.; wie viel sind von jeder Gattung in der 
Biichse, wenn die Zehnkreuzerstiicke am starksten vertreten sind?

5) Von einem 300 m  iiber dem Horizonte gelegenen Punkte erscbeint 
die Spitze eines in der Horizontalebene stebenden Thurmes unter dem 
Depressionswiukel ę  =  21° 51' 18'4", der Sehwinkel der Thurmaxe ist 
(Ji =  4° 46' 2 0 " ; wie hoch ist der Thurm?

c) Ein gleichseitiger Doppelkegel aus Holz sinkt im Wasser grofiter 
Dichte 3/4 seiner Axe ein; wie grób ist das specifische Gewicbt des Holzes?

d )  Yon einem 60 m  hoch gelegenen Standpunkte wird in horizontaler 
Eichtung ein Geschoss mit 300 m  Geschwindigkeit abgeschossen. Wie lantet 
die Gleichung der Geschossbahn und in weleher horizontalen Entfernung 
fallt das Projectil auf? (g =  9-81; der Luftwiderstand kommt nicht in 
Betracht).

5. Polnisch: Uprawa roli jest początkiem cywilizacji.
6. Bohmisch: Vsecko pomiji, jedina ctnosf nehyne.
Die mtindliche Priifung wird am 11., 12., 13. Ju li unter dem Yor- 

sitze des k. k. Landesschulinspectors Herrn P h i l i p p  K l i m s c h a  abge- 
halten.

Das Eesultat derselben wird im nachsten Jahresberichte yeroffentlicht 
werden.

VIII. Wichtigere Erlasse.

1. H. Min.-Erl. v. 1. Ju li 1887, Z. 13276 (intim. m. h. 1. Erl. v. 
4. August 1887, Z. 1707), betreffend die Unterrichtsmethode im Latein 
und Griechisch.

2. H. Min.-Erl. y. 30. Juni 1887, Z. 12767 (intim. m. h. 1. Erl. v. 
4. August 1887, Z. 1708), betreffend die Unzulassigkeit von Alters-Dis- 
pensen zur Aufnahme ins Gymnasium.

3. H. Min.-Erl. v. 9. Juli 1887, Z. 18309 ex 86 (intim. m. h. 1. 
Erl. y. 6. August 1887, Z. 1960): Errichtung yon Freifachercursen ist nur 
bei nachgewiesener gesetzlicher Schulerzahl zulassig.

4. H. Min.-Erl. v. 26. November 1887, Z. 23896 (intim. m. h. 1.
Erl. v. 13. December 1887, Z. 3231), nach welchem zu Abgeordneten ge-
wahlte Directoren und Professoren der Mittelschulen yon amtswegen von 
der Unterrichtsertheilung yollig zu entheben sind.

5. H. Min.-Erl. v. 27. November 1887, Z. 24101 (intim. m. h. 1.
Erl. v. 20. December 1887, Z. 3293), betreffend die Fernhaltung typo-
graphisch schlecht ausgestatteter Classikertexte.
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6. H. Min.-Erl. v. 24. Janner 1888, Z. 24214 (intim. m. li. 1. Erl. 
v. 6. Februar 1888, Z. 338), womit die strenge Einhaltung der Normen 
betreffs der Bewilligung von Wiederholungspriifungen eingescharft wird.

IX. Chronik.
Am 18. September wurde das Scliuljalir mit einem feierlicben Gottes- 

dienste vorschriftsma£ig erofihet.
Am 4. October war auś Anlass des Allerbocbsten Namensfestes Seiner 

Majestat des Kaisers ein Ferialtag mit Festgottesdienst. Das Gleicbe fand 
am 19. November aus Anlass des Allerhochsten Namensfestes Ihrer Majestat 
der Kaiserin statt.

Am 28. Janner starb der brave Schiiler der II. Classe Karl Bernatzick 
und wurde am 30. Janner von dem Lebrkorper und den Scbiilern der 
Anstalt zur letzten Bubestatte begleitet.

Das I. Semester wurde am 11. Februar geschlossen, das II. Semester 
am 15. Februar begonuen.

Am 5. Juni wurde der Anstalt der ehrende Besucb des Herrn Landes- 
prasidenten Grafen M e r v e l d t  zutbeil, der in Begleitung des Herrn Landes- 
schulinspectors dieselbe einer mehrstiindigen Inspection unterzog.

Am 4. Juli verscliied plotzlicb in Wien Professor Dr. J o l i a n n  
O d s t r f i i l ,  der daselbst im k. k. Ministerium fur Cultus und Unterricht in 
aufierordentlicher Verwendung stand. Die Leicbe wurde nacli Teschen iiber- 
fiihrt und liier am 8. Ju li auf dem evangeliscben Friedhofe bestattet. Der 
Lehrkorper und die Scbiiler der Anstalt geleiteten den zu friib Dahinge- 
scbiedenen zu Grabę und werden ihm, der wahrend seiner langjalirigen 
verdienstvollen Lehrthatigkeit an der Anstalt sich ungetbeilter Wertscbatzung 
in den weitesten Kreisen erfreute, immer ein ebrendes Andenken bewahren.

Da der Absebluss der miindlicben Maturitatsprufung mit dem Ende 
des Scbuljalires zusammenfiillt, so wurden itber Anordnung des boclil. k. k. 
Landesscbulrathes die Schiller der Iibrigen Classen am 11. Ju li nacli feier- 
licbem Gottesdienste und Vertheilung der Semestralzeugnisse entlassen.

X. Stand der Dr. Phil. GabrieFschen Lehrmittelstiftung fur 
arme und fleiBige Schiiler.

Stand mit Ende 1886/7: Capital: 5450 fl.; Barscbaft: 139 fl. 85 kr. 
Zuwaclis pro 1887/8: „ 100 fl.; „ 279 fl. —  kr.

5550 fl.; „ 418 fl. 85 kr.
Ausgaben pro 1887/8: „ —  „ 365 fl. 55 kr.
Stand mit Ende 1887/8: „ 5550 fl.; 53 fl. 30 ki\

142 Schiiler wurden mit Buchern und Unterstiitzungen betbeilt.



XI. Voranzeige fur das kommende Schuljahr.

Das Schuljahr 1888/9 wird am 18. Septemher 1. J. eroffnet.
Dio Aufnahme der Schiller fur die e r s t e  Classe fiudet im Herbst- 

Termine am 15. Septembcr von 9— 12 Uhr, fur die i i b r i g e n  C l a s s e n  
a u c h  n o c h  am 16. u. 17. Septemher von 9 — 12 Uhr in der Directions- 
kanzlei statt.

Schiller, welche in die e r s t e  C l a s s e  eintreten, miissen, wenn sie aus 
einer offentlichen Volksschule kommen, 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 q u e n t a t i o n s - Z e u g n i s ,  
welches die Noten aus der Religionslehre, der Unterrichtssprache und dem 
Rechnen zu enthalten hat, wofiir riicksichtlich der offentlichen Volksschulen 
S c l i l e s i e n s  die yorschriftsmaCig ausgefertigten S c l i u l n a c h r i c h t e n  ais 
Ersatz dicnen konnen, yorweisen und haben sich ferner einer A u f n a h m s -  
p r i i f u n g  zu unterziehen, bei wclcher im Sinne des li. 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 Yolks- 
schule crworben wcrden kann, Fertigkeit im Lesen und Schreiben der Unter
richtssprache und der lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente aus der 
Formenlehre der Unterrichtssprache, Fertigkeit im Analysieren einfacher be- 
kleidotor Siitzo, Bekanntscliaft mit den Regeln der Orthographie und richtige 
Anwendung derselben beim Dictandoschreiben, Ubung in den yier Grund- 
rechnungsarten mit ganzen Zahlen gefordert, wird.

Schiilcr, welche in einc l i S l i e r e  C l a s s e  eintreten wollen, miissen 
sich mit staatsgiltigen, mit der A b g a n g s - C l a u s e l  versehenen Zeugnissen 
iiber das Schuljahr 1887/88 ausweisen, oder falls sie solche nicht besitzen, 
gegen Erlag der Taxo von 12 fl. o. W. die vorgeschriebene Aufnahms- 
priłfung ablegen.

J  e d e r S c h ii 1 e r hat einen Lelirmittelbeitrag von 1 fl. 5 kr. 6. W. 
zu entrichten.

Teschen, am 11. Ju li 1888.

Joscf Wcrber,
k. k, Gymnasial-D i rect  or.




