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Ein Beitrag zur griechischen Accentlehre.
(Schluss.)

2. Das Imperfectum.
Alle Silben- und Consonantenerweiterungen des Prasens verbleiben 

auch im Imperfectum, weil diese Zeitart ebenso wie das Prasens die Ent- 
wicklung oder den Verlauf der Handlungen und Zustande bezeichnet, nur 
mit dem Unterscbiede, dass eine solcbe Entwicklung im Imperfectum ftir 
die Zeitstufe der Yergangenbeit Geltung hat. Darin liegt der Hauptunter- 
seliied beider Zeitarten; er wird beim Imperfectum durch das Augment und 
die Personalendungen hervorgehoben. Die Anfugung der Personalendungen 
findet nur bei Yerben auf pt unvermittelt, d. b. ohne Bindevocal, sonst stets 
mit Hilfe dieser statt, vgl. ixt&ij-v, iax7j-v, saipirhrj-y, iSćtxvu-v u. dgl. mit fXo-o-v, 
£X<xp,3av-o-v, £xtpot-o-v, u. a. m. Ais Bildevocalbildung der Verba auf pi ist 
i 8toot)v ans £oi'3o-o-v (StSiopi) anzufiihren. Wenn das Augment ais ein hiichst 
wicbtiges Unterscbeidungsmerkmal des Imperfectums vom Prasens angesehen 
werden muss, so ist es ganz erklarlich, dass die Augmentsilbe wegen ihrer 
Wiclitigkeit auch bei der Betonung starker ais die tibrigen Silben hervor- 
treten muss. Sie wird also Tragerin des Tones, so oft sie unter den drei 
letzten betonungsfahigen Silben erscheint, z. B. e-Xeyov, s-ypacaov, s-cpspov, 
eTxov, "flSoy, £‘X0V> e“uv 11 • s- w- Erst dann verliert sie den Ton, wenn ihre 
Stellung dem Bereiche der betonungsfahigen Silben entrtickt ist, z. B. 
e-|laaiXsóopsv, etpepopsy, żXśyopsv, £Xśysxe u. s. w. Sie erscheint aber in 
denselben Personen betont, so oft sie im Bereiche der betonten Silben stelit, 
z. B. rjyopsy, [J.sv, xjxs, ef^opsy u. dgl. Daher wird auch in Zusammen- 
setzungen das Augment dem Bereiche der betonten Silben so nahe ais 
moglich gerttckt, z. B. e£-s®epov, crov-śX£yov, aov-efloiXov u. s. w. Aus dem- 
selben Grunde riickt der Accent in solchen Zusammensetzungen, in welchen 
das Augment zwischen die Praposition und das Verbum zu stehen kommt, 
nicht iiber das Augment hinaus, z. B. óxeTxov, ÓTiijp̂ oy, 7tpoę-9jyov u. s. w. 
Bei zwei oder mehreren Prapositionen riickt das Augment hinter die letzte 
Praposition, z. B. Trpo-stę-Yjyoy, aov-sjr-sis-ś-7CWtxov, 6it-£x-7tpo-s-Xoov u. dgl. 
Selbst das haufige Auftreten des Doppelaugmentes muss auf diese Ursache 
zurttckgefiihrt werden, vgl. rpiir/ksov (ivoxXś(o), f,v(ópdoov (dvop9óu>), łrapwyooy 
(ixapo’.v£a>). Einzelne Verba nehmen das Augment sogar ais Inlaut auf,
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z. B. £0'.YjXO)V, neben Srfjtuiy (8iaiTau>). Unter allen Umsliinden jedoch 
erfordert die Lange der letzten Silbe die Stellung des Accentes auf der 
vorletzten Silbe, z. B. iitoiooy, sospyśiony, liipimy, ixa&sCó[i.i)y u. s. w. 
Dennoch kommt auch in derartigen Imperfectformen bei vielen Personal- 
ausgangen der Ton wieder auf die Augmentsilbe zu stehen, vgl. 7(v£'.y_vi.7j7 
und rpBiyoo, i^zb/yji.

3. Der Aorist.
Diese Zeitart dient zur Bezeichnung bestimmter Momente einer Hand- 

lung oder eines Zustandes in der Vergangenheit. Es sind hauptsaelilich 
zwei Momente, welche durch den Aorist heryorgehoben werden, namlich der 
Anfang und Ubergang. In s-pśye-o wird der Anfang des Seins, in e-eas 
der Ubergang aus einer Lagę in die andere, ebenso in d-s&ays der Uber- 
gang aus dem lebenden in den leblosen Zustand angedeutet. Wiewohl 
in otKŚ&ays begrifflieli auch ein Abschluss enthalten ist, so wird doeh nur 
das Eintreffen desselben in der Vergangenlieit nJiher bestimmt. Das Augment 
charakterisiert den Aorist ais Zeitart der Yergangenbeit. Hat der Aorist 
mit dem Imperfectum gleiche Personalendungen, dann unterscbeidet er sieli 
dureb die Kurze der Wurzelform vom letzteren, wird die Bildungsform im 
Aorist modificiert, so bildet der besondere Personalausgang aa das unter- 
sebeidende Merkmal. Mit activer und medialer Bedeutung gibt es zwei 
Aoristformen: eine bindevocallose (e-8o-v, e-S)ś-u.riv), d. i. eine solehe, welche 
die Personalendungen v, ę, ;xsv, py/jy, ao u. s. w. unmittelbar an die Wurzel 
anfttgt, und eine mit Bindevocalen versehene Aoristform (s-btir-o-v, 8-bo-aa- 
p,Y]v), welclie die Personalausgiinge durch die Vocale a, s, o vermittelt, auf- 
nimmt. Die erste Art wird nur von yocalisch auslautonden Wurzeln gebildet 
und yerleibt mit Ausnahme von e-8<n-v (80), s-t>vj-v (Os), s--'vui-v (fytu), ei-pr/jy (ś) 
und e-y.ra-v (xxa) den iibrigen Arten eine intransitive Bedeutung. Die Anzahl 
solcher Aoristformen ist im Ganzen sehr gering, namlich: e-^ij-y (pa), e-xbT)-v 
(tba), £-7iX7j-v (ma), e-8pav (Spa), e-<pd7)-v (<p&a), e-cpdttAYjy (cplh), ś-irptd-[j.7jy 
(itpia), s-axb7]-v (axbs), e-Su-v (60), e-cpo-y (<po) und zwei urspriinglicb conso- 
nantisch auslautende Wurzeln, welclie den Endconsonanten verlieren, ara 
aus arab, Aor. e-anj-y, ape aus apsę, Aor. e-aprj-y. Man vergleicbe ferner 
die yereinzelten Aoristformen xxi[i,evoę, lytito, eppui, direTcbai, ub^ro und 
pbcjtrsyoę. Der Wurzelvocal solcber Eormen erscheint gleielimafiig gedehnt; 
dagegen bleibt nacb yorhergebendem p der Yocal a unverandert in f-8pav. 
Doppelbildungen mit transitiver und intransitiver Bedeutung sind folgende: 
s-pTj-aa und e-pij-y, s atifj-aa und e-arrj-y, s-So-aa und s-8o-v, e-cpo-aa und 
s-cpo-y und besonders beacbtenswert wegen rein transitiyer Bedeutung die 
Doppelformen e-Orj-v und s&yj-z-a, e-8ai-v und I-8ai(x)a, sf-p.rjy und 7j(x)a. 
Durch die Yocale o und s wird im Aorist eine bestimmte Anzahl consonan-



tisch auslautcndcr Wurzeln erweitert, die aucli sclion im Prasens eine Er- 
weiterung haben. Daliin gehoren insbesondere jene Wurzelverba, welcbe 
mittelst a erweitert werden und im Prasens auf a(v)u>, a(v)op.at ausgehen. 
Nach dem Wurzelrocalę geordnet entfallen filr a: s-u8-o-v (dv8a'vco), £-Xajj-o-v 
(Xa[x^dv«)), s-(j.af>-o-v (p.av9dva>), s-Sap&-o-v (8ap&a'vto), e-Xa9-o-v (Xav&dvto), 
s-pXaax-ov ((3Xaaxdvu>), 7)-p.ap(x)-o-v (d-p.apxdvto), I-Xay-o-v (XaYyav(o), 
(aial)dvop.at), e-ya8-o-v (yaySayto). Filr e: «7i-syi}-ó-p.r|y, d7tey9dvo|ACU, vgl. 
das mittelst ve im Prasens erweiterte ó~s<jy-ó-p.7]v (ÓTtt<jy-V£-0|J.ai). Fur t und 
u: e-xiy-o-v (nyym ui), I-Dty-oy (fhyyav<o), e-xuy-ov <puyyava)), Ex-ó-p.7)v (ixdvtn), 
£-7ro&-ó-fj«jv (7tovi}dvo[j.at), tb-Xuj(&)-o-v (oXta3dv(o, W . yXix). Fur den O-Laut: 
(i)p-ó-[j.7)v (op-vu-p.t), <otpX-o-v (o<pXiaxdy<o), <uS'pp-ó-|i-/]v (8<J<ppatyop.ai). Yiel 
seltener erseheint diese Aoristform bei solchen Wurzelverben, welcbe im 
Prasens durch Consonanten verstarkt werden. Man erlialt filr die Prasens- 
verstarkung ax: e-X«x-ov (Xdaxu>), I-9av-ov (&V7jaxtu), e-yay-oy (yacrxto, yoctyto), 
7]p.TcXo!x ov (d[x7rXax-t-ax(n), i-dXtov oder 7jXiov (aXiaxop.ai), s-9op-ov (9ptócrxo>), 
8e-8a-ov H. (8t8a'cjxa>), Ź7ry]up-óp]V (ijxaopi(Jxop,at), eup-ov (supiaxu)), ijp-ap-oy 
(dp-aptaxu)), ov (ratafio). Filr X: £-(3aX-ov (pdXXto), vgl. d. Part.
dXóp.evo? (dXXojxoci), e3aXov (8dXXtn, Hom. Ilym . 18. 83). Filr v: I-xap. ov 
(xdp.vu>), e-xap.-oy (reptyto). Filr x : e-xo7t-ov (xÓ7txco), s-xsx-o-v (xt'xxto). Filr C: 
e-xptx-ov (xptCco). Ferner erscbeint diese Aoristform bei solchen Wurzel- 
verben, welcbe im Prasens einen gedebnten Wurzelvocal haben, z. B. 
s-xpa-YOV (xpcńYco), E-xp.ay-ov (xut)y<o), e-rcxax-oy (TrojatJto), e-xav-ov (xaiv<o), 
I-xxav-oy (xxsivtn), ^p-ó-p.7)v poet. (aipto), e-Xnx-ov (Xećirto), s-<puy ov (tpeóya)), 
e-itt9-ov (raiflto), tb-cpsX-ov (d)ęstXm), aYpóp.£voę (aYetptn), ^Ypóp-^oę (źysipta), 
scmyoy (tjxstyto), xexa8tóv (xr'6oj) und drei Wurzelverba, dereń Wurzelvocal 
(m Prtisens s, im Aorist a i s t : s-xpajr-ov (rpeirto), s-xpacp-ov (xpścpu>), s-7i«p8-ov 
®>7tep8o[j,at), Am seltensten wird dieser Aorist von solchen Wurzelverben 
^ebildet, die im Prasens keine Erweiterung aufweisen, z. B. ryf-ay-ov (aYto), 
-̂7txó-|A7jV (ix£Xop.at), ka~-ó[irtv (c7i0|j.at), eay-ov (syto). Mit einer Prasens- 

;eduplication versehene Wurzelverba, welche nach dieser Art im Aorist 
gebildet werden sind nur folgende drei: i-Yev-ó[r/)v (Yrp/op-at), £-Tusff-ov (in'irxu>, 
filr uijrśxa>) und das bereits genannte yjpapoy. Aufierdem sind nocb einige 
Aoriste dieser Art zu neunen, dereń Wurzel von der im Prasens vorhandenen 
vollig yerschieden ist und zwar: &-<pay ov (ssilńo), I-8pap.-ov (xpśyto), Ip.oXov 
(pXd>sxto), £tXov (otEpeto), s-uopoy (Prasens fehlt), 7)X&ov (spyopai), st8ov (ópato 
vgl. lat. video), v̂£Yxov (tpśpto), slroy (Xsyco). Bei diesen Aoristformen wird 
das Prasens mittelst einer verwandten Wurzel gebildet, die im Aorist 
vorkommende Wurzel ist im Prasens ungebraucblich. Bisweilen kommen im 
Aorist Doppelbilduugen dieser Art vor, z. B. elrcoy und elita, eirt&oy und 
eiteiaa, Ixxavov und exxetva, vgl. sxxav, /(p-ap-oy und ?jp(7a (apaptaxto, W. ap). 
Die einzige vocalisch auslautende Wurzel, welche mittelst o und s die



Personalendungen aufnimmt ist e-m-o-v (iuvu>). Eine singulare Bildung ist 
ś-(3i'tov (pi) und £ctX(ov, vjX(nv (dXtaxop.ai). Von denominatiyen Verben ist nur 
der Infinitiv ■yijpdyat (f/jpdOTto) ais Form dieser Bildungsart zu nennen. 
Bisureilen kommen die Aoriste der Wurzelverba auch in reduplicierter Form 
vor, z, B. -/jp-ocp-ov, rfl-ay-oy, wt-ait-oy, iyeytiroy, Xś-Xa9-ov, Sl-Sa-sy u. dgl. 
Mancbmal erseheinen bei Homer Mischformen, welche sowohl die Bindeyocale 
o und s ais auch das <j des a-Aoristes enthalten, z . B .  ż-803-s-to,
t£ov u. dgl., vgl. Efxa(9)ov (stxd9co, stxo), Tix).

D ie Betonung weist manche Besonderheiten auf. Im Infinitiv und 
Participium zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwiscken den mit Binde- 
vocalen yersehenen und den bindevocallosen Formen in der Betonung und 
im Ausgang. D ie ersteren haben im Infinitiy den Ausgang eiv, sabat, im 
Participium cov, otisyoc, und betonen niemals den Wurzelvocal, daher Xntstv, 
TOTrsty, paXstv, Xiirea9at, Toirśu&at, paX$s9ai; das Particip: Xwr(óv, zonw, 
(3aX(óv, Xt~óasvo?, xoiró|j.evoę, {3aXójxEVoę u. s. w. Um jeden Anklang an die 
Betonung des Prasens zu beseitigen, yerlegte der Sprachgebrauch den Ton 
in diesen Aoristformen auf die Bindeyocale und Ausgangssilben. Die 
bindevocallosen Formen nehmen im Infinitiy vat, a9cu, im activ. Particip 
ein blofies ę, im medialen Particip eyo? auf und bebalten den Ton iinrner 
auf der Wurzelsilbe, daher 9Etvai, 8ouvat, efyact, axrjvai, 8uvat, 9śa9at, 8óa9at, 
im Part. 8oóę, 9stę, st?, ara;, 8óp.svoę, 9e[i.svoę, £p.Evoę. Ein Anklang an 
Priisensausgange ist bei den meisten Formen ausgeschlossen.

Im actiy. Imporatiy erscheint eine zweifache Art der Bildung, aber 
die Betonung ruht in beiden Fallen auf der yorletzen Silbe. D ie consonan- 
tisch auslautenden Wurzeln nehmen im activ. Imperatiy ein s auf, vgl. 
Xt7ts, ztjKSf pdXs u. s. w.; die yocalisch auslautenden Wurzeln ein 9t auf, 
z. B. 'yvu>9i, prj9t, 859t, xX89t, crrrj9t, xX^9i, xT9t, dagegen 91?, 8óę, I?, a/śę 
(Trapdtj^eę). Die Imperatiyformen sine, lX9ś, sóps', ISe und Xotpś schieben den 
Ton auf die letzte Silbe nur aus dem Grunde, damit andere Formen iiufier- 
lich yon ihnen unterschieden werden kijnnten. Sollten nacli der allgemeinen 
Betonung des activ. Imperatiys die Formen stul und s6pś den Ton auf der 
yorletzten Silbe haben, dann ware der Imperatiy mit der 3. P . Sing. act. 
im Aor. ganz gleich, namlich sops, swre, denn bei kurzer Ultima und langer 
Penultima ist ein anderer Ton ais der Circumflex auf der yorletzten unzu- 
liissig. Bei IX9ś und t8ś mtisste eine Gleichheit mit den Imperatiyformen 
des sonst ungebrauchlichen Prasens entstelien, vgl. lat. vide, daher griecli. 
1Y3ć. Auch die epischen Formen des Indicatiys ioov, fos?, los sind zu 
beachten. Vergleieht man Xapś mit der 3. P . Ind. Aor. in der episcben 
Form Xa[k fiir 2Xape, so drangt sich die Ursache zu einem solchen Unter- 
schiede yon selbst auf. In der Zusammensetzung und im Plural tritt der 
Ton von der letzten Silbe zuriick, z. B. airstus, a~eX9s, xotxt8s, 7tpóęXaps,



XajfeTe, sXOsts. Daher ist ein Betonungsunterschied iu d7cstirs 3. P . Sing. 
activ. und dńtsute 2. P. Sing. Imp. act. desselben Aoristes wichtig.

Die 2. Sing. des medialen Imptrativs ist bei beiden Arten der Verba 
gleich betont und gleicb gebildet, z. B. oou, dou, oo, 3ttou, tSou, Xotoo, 
Xa[3oo u. s. w., nur episcbe Dichter gestatten sicb bisweilen offene Formen, 
vgl. Hom. ctev&so.

Composita, welche eiue zweisilbige Praposition enthalten, werden 
paroxytoniert, z. B. itepftlou, xaxa'dot), źmSTtoo u. s. w. Doch bleibt der Ton 
auf der letzten Silbe, wenn die Praposition an und fUr sicb oder durcb 
Elision einsilbig ist, z. B. TrpoęSoo, dhpou, l<poo u. dgl. Im Conjunctiv und 
Optativ ziehen den Accent nur einzelne Verba zuriick, ais: eiropai, eyyu, 
mptaptai, żyiyrjpi und Composita von SiScopi und iiSyjpt, daber łjrtsir topat, 
aber <3Trćo[xat, Trapda/w, 7rapa'3yoixo, Trpttupai, Ttpiato, ovato, 3Óv&otvxo, TrpóSono, 
airoSoiTO. Eine ahnliche Erseheinung ist bei den Prasensformen Sóyropat, 
ouyaio, iici3x«ivxo, xtf)oixo zu beachten.

Alte Grammatiker nannten diese Aoristform aoristus secundus, neue 
den starken Aorist.

Am haufigsten kommt der mittelst a gebildete Aorist vor. Denomina- 
tiva haben ausschliefilich diese Art, vgl. 4-xtp.yj-aa, £7rov7)-3dp,7jv, ł5ouXm-aa, 
sjratSso-sa, rjsyoya, eoępaya, ^yapcasa u. s. w. Aber auch die meisten 
Wurzelverba weisen den a-Aorist auf, vgl. fXb-3a, £xpt6a, exotpa, Irrysoea, 
eSstpa, £3'.p7jXa u. s. w. Stebt am Ende der Bildungsformen ein Vocal 
oder ein Diphthong, so wird a von demselben regelmafiig durch ein 3 ge- 
schieden, ygl. sbo(3)a, ŹTrońj(3)a, lfla<JtX£o(<s)a, sx«u(a)a u. s. w.
Nur vereinzelte episcbe Formen fiigen an Dipbthonge a allein an, z. B. 
lyeo-a (yeF, yim), es3£0-a (ssF, eeóco). Statt a nebmen die drei Wurzelverba 
xi07jp.t, 8t8u>p.t und ein x auf: f&y)(x)a, I8u>(x)a, yj(x)a.

Denominativa dehnen den auslautenden Yocal der Bildungsform durch- 
gehends, z. B. £-xtp)-3a (xipa’-u)), £-Xóu7j-aa (Xu7r£-<n), ł-SoóXo>-<Ja, 8ooXó-u> 
u. s. w. vgl. e-Y7)pa-aa. Ebenso dehnen vocalisch auslautende Wurzeln ihren 
Yocal, z. B. s-ouj-sa (Sśw bindę), e-ob-sa (Só-u>), s-fy-aa (ęa-oj), s-bu-aa 
(9ó-u>), s-xv7j-sa (xva-«>), l-xxT)-3a'jv/)v (xxa-op.at), s-Xd-3a (Xó-u>), s-p,v7)-3a (;u- 
uvr)-3/.oj, pva), £-7rXv)-3a (7upwrX7)[j.t, 7rXa), I-irpyj-sa (Tup.Trp7)p.t, Trpa), s-xp7]-s» 
(xt-xpa-ro, xpa), e-csti-sa (<pó-co), ł£-<pi)-aa (cpyjfj-t, <pa), s-ypy-aa (xtyp7jp.t, ypa). 
Bisweilen ist der Wurzelvocal an und ftir sich sclion lang, vgl. e-xpco-3a 
(xt-xp(Ó3xu>, xptu), e-Cw-sa (Cióyyupi, 'On), eppto-sa (ptówojM, pco), £3xpu>-3a 
3xpa>vvout (3xp«)), sypoj-3a (ypuiyyupt, ypto), vgl. e{b;(x)a, s8co(x)a und 7j(x)«. 
Nur in e-Tixu-3a (irróio) und I8ś-7j-3a (Zim) zum Unterscbiede von s-Srj-cici 
(Zim bindę), bleibt der Wurzelvocal kurz. Voranstehendes p hindert niclit 
die Dehnung des a in 7], Vgl. IxpvjSa, £7tpvj3a, s/pyjda, nur Spaw hat eSpdoa, 
vgl. dsTrasapijy (stoco, wegen 3ira[v]).



Die Prasenserweiterung vo und vs fallt im Aoriste weg, vgl. e-po-3a 
(po-vś-m), I-zu-aa mit kurzem Yocal neben żxó-VT}3a (xo-veu>), sppmsa (pcówopi), 
sCm3a (Cmwop.) u. s. w. Auch die prasentisclie Reduplication und die 
Prasenserweiterung ox, v fallen weg, vgl. epv7)3a (ptp.v^3xto), s8o3a (Sóm 
und 8ó[v]m). Wurzeln, welche nur scheinbar vocalisch sind und die urspriing- 
lich ein Sigma im Auslaut hatten, lassen den Vocal kurz, z. B. s-$saa (£śo>, 
Ssę), sxpssa (xpsm, xpec), sopeffa (apśwupi, 3psę), f9Xa3a (9Xa'm, 9Xaę). 
Ebenso erscheint der Vocal, welchen consonantisch auslautende Wurzeln ais 
Prasenserweiterung haben, im a-Aoriste kurz, z. B. ijpx-e-sa (dpx-śm), 7jX-s-cra 
(dX-s-m, TaX), r'p-o-aa (ap-ó-m), f'p-s-aa (dp-ś-axm), tX-aoa'p.7jv (iX-acJxopat), sjśk- 
aaa (-;ekd-u> vgl. gellen), ^p-a(jdpvjv (sp-am), e-xaX-s-3a (xaX-ś-<o), i-xóp-s-sa 
(xop-śvvopt), c-xpśp,-aaot (xpsp-a'vvop.i), ż-itśx-a3a (TCx-a'vvop.t), ł3xóp-£-oa (3xop- 
ewupi), s-3xe8-a3a (sxe8-gćvvo[xi), r^p-s-sa (sp-ś-m). Ygl. die ion. Form epay- 
-E3a'prjv (pa/-ś-opat). Bei cinigen Wurzeln fallen solclie yocalisclie Prasens- 
erweiterungen im Aoriste ab, z. B. s'X<jat, £Xsaę (st’X-ś-m), sfjpejia (pnr-xe-m), 
i~7tasdpyjv (rax-TŚ-u>), smoa (mft-ś-m), s-xop3a neben śxóp-yj-aa (xop-E-u>), I8o£a 
(6ox-ś-m), vgl. die vocalisch auslautenden Wurzeln po und xu, Aor. eposa 
(Po-ve-m), e-zoaa und exó-vij-3a (xo-vśu>). Namentlich sind es diejenigen 
Wurzeln, welche im Prasens durch die Silbe vo erweitert werden, z. B. 
Eaąa (aY-vo-p,t), s8si$a (8eix-vopt), stp£a (sipY-vopi), e£eo$a (C£ÓY-vopt), Ipięa 
pt'Y-vopt), Irnęa (o?Y-vo-pi), mpop$a o-pópY-vopt), IppY]$a pr)Y-vopi), hzrfia (jzrfl- 
vopt), mp3a (op-vopi), vgl. espssa (opśwopi). Das Verbum o'p-vopi ninimt 
an Stelle des vo ein o, o'XXopt ein e im Aorist auf, vgl. mp-o-3a, mX-E-3a, 
das Verbum dp-vopat bat a, Aor. p̂-<x-pi]V, dp-xu-m aucb dpxóvm bat sprucia, 
pE9ósxm, ipś&osa. Ein erweiterndes Jota wird im Aoriste durch o> oder rt 
ersetzt, vgl. avaX-m-3a, und dvijX-u>-3a (dvaX-t-Sxm), 7)pPX-m-oa (<xppX-t-sxm), 
l-3I£p-7J-3a (3XSp-t-3xm).

Werden vocalisch auslautende Wurzeln durch prothetische Vocale oder 
Prafixe erweitert und kommt dann im erweiterten Verbum der Wurzelvocal 
in den Auslaut zu stehen, so wird er wie bei einfachen Wurzeln gedehnt, 
z. B. m-v/j-oa (8viV/]pi, o-va), 7)-pv)-3a (a-pa'm), sf-pd-oa (e póm), sla3a (sam), 
nur xpa aus x(s)pa (zepdwopi), vo (dt-vóm neben d-vóxm), behalten im Aoriste 
kurze Vocale, ygl. f)-vo-3a, s-x(ś)pa-3a. Wahrscheinlich gehort auch -Jj-posa 
apórn und apóim hierher.

Wenn vocalisch auslautende Wurzeln im Prasens durch den Nasal v 
von der Personalendung getrennt werden, z. B. xi(v)m (W. xt), ę>&i(v)m 
(W. <p9t), ®9a'(v)m (W . ©Da), oó(v)m (W. 60) u. dgl., so fallt das v nach 
yorangeliendem i und o im a-Aoriste regelmśifiig ab, der Wurzelvocal wird 
gedehnt, vgl. s-8o-Sa, s Do-3a, e-xi-3a, e-©0t-3a, nur xXivm, xptvu> und jrXóvm 
behalten das v im Aoriste bei, ygl. sxXiva, sxptva, IjiXova. Bei yorangehen- 
dem a fallt v nur bei paivm, sXaóvu> und cpbdvm aus, ygl. epvj-3a, vjX-a-3a



(a ais Erweiterung), ap&a-Sa, sonst erscheint v regelmafiig im Aorist, auCer- 
dem wird der Wurzelvocal gedehnt, z. B. I®vjva (cpatyto), £3y]va (3atvio), 
Ip)va (patyopat, pa), i'ijva (iatvio), I-£y)v« (£atvco, £oća>), d7roĆTCTyjva (7taTxxatvio), 
£ttxr(va (xtxatvu>, vgl. xa-v6io), źxsxpYjva (xsxpatvio, vgl. xexpa'to), sxśpa/jva 
(xspaaiv(o) xpatvio liat neben Ixpava den ep. Aor. expv)va, nur patyno bat 
eppava. Vergleicbe ferner exxstva (xxet'vin), exetva (x£tviu, xa). Dadurcb 
unterscheiden sicb die mittelst v im Prasens gebildeten Wurzelverba ganz 
wesentlicb von Denominativen, welche das v im a-Aoriste durchgehends 
behalten und den auslautenden Vocal der Bildungsform in der Weise dehnen, 
dass er aufierlich unverandert bleibt, z, B. ova (ai3;(uvio), i]pova (apóvio), 
iT /ym i (iayya.(v<o), exepoava (xEpSatvco), £irtava (ittatW), uftava (uytaiyo)), 
lcr/}p,ava neben e3rjpijva (s^patyiu), dipyava (Spfatvu>), dagegen żXśv]va (Xsaivu)), 
I0śppi7jva (&sppatvio), tbvópYjva (óvopatvu>).

Bei beiden Arten von Verben, sowohl bei Denominativen wie bei 
Wurzelverben, fallt die Prasensverstiirkung 3x im Aoriste weg, vgl. ipjpasa 
(Yyjpa'sxio), epyyjoa (ptpVTjOxio, pva), expo>sa (xixpiusxu)) n. s. w., vergleicke 
dagegen iotoaęa (8i8asxa>) und ip6sxY)S« (|3Ó3xu>). Andere Consonanten, 
welche bei vocalisch auslautenden Wurzeln ais Prasensverstarkung dienen 
und die Bedeutung des Verbums modifieieren, bleiben im Aoriste erhalten, 
z. B. poęa (epó[x]io), sxp7j£a (xpr;[Y]io vgl. repyio, xap, xpa).

Digammawurzeln erhalten einen Dipbthong, dessen zweiter Bestand- 
theil ein vocalisiertes Digamma is t : exao3a (xat'io, xaF), exXat>3a (xXańo, 
xXaF), sitXeosa (ixXśo>, 7iXer), Iw sosa (ixvś<o, ixvsF), eveosa (vśco schwimme 
vsr), "'jX0i)3a (axoóto, axoF), EXousap-/)v (Xoóu>, XoF).

Wurzeln mit auslautendem X, p, v, p nebmen kein o im a-Aorist auf 
und dehnen ihren Vocal und zwar a. in rt : ejrrjKa (7raXX<u, ~aX), r^shiry 
(aXXopat), escpvjXa (a<pa'XXco), eArp.a (<la'XXu>, tŁaX), ?jpa (atpio, ap), Isyjpa 
satpw (sap).

e in e t: E3xetX-a (sxeXXco), <oxstXa (oxśXXio), exetXa (xśXXco), sSstpa (Sepio), 
evstpa (yepio), spćtva (pśvio), sSstpa (Setpio, Sśpio, Sep), %stpa (eYstpio), ey.etpa, 
ep. exspsa (xetpio), E7xsipa (jtetpio), ssrcEtpa (STrsipio).

i in t: extXa (xt'XXio). Ein Sigma wird nur in den seltensten Fallon 
unmittelbar angefligt, vgl. yjpsa (apap-t-3X(n), lxsXsa (xśXXu>), ecpopsa ep. fur 
etpopa (cpupio), Ixopsa neben exóp-vj-oa (xupto und xup-e-io), sXsav, fXsat 
(siX-£-io). Soli 3a an X, p, v, p antreten, dann wird regelmafiig ein erweiternder 
Voca,l im Aoriste aufgenommen. Die Anzahl solcher Formen ist tibrigens 
ganz gering, vgl. r/&eX-7j-3a (&eXio, żbśXio), SpśX-7)-sa (pśXst, pot), TjpśXX-7]-Ba 
(pśXX<o), Ipp-Yj-sa (Ippio), <bcpstX-7]-sa (ocpsiXto), £3xep-7j-3a (sxsp-t-sxa)), avv;X- 
o-sa (avaX-t-3xio). Die erst im Aorist aufgenommenen ErweiterungsvocaIe 
sind durchgehends lang, wahrend die schon im Prasens yorhandenen



Erweiterungsvocale der auf X, ja, v, p auslautenden Wurzeln auch im Aoriste 
kurz bleiben, vgl. die bereits genannten Aoristformen Ły.dk-s-sa (xaX-ś-to), 

&aa, Ixóp-S3a f'p-o-3a u. s. w. Fur Denominativa mit auslautender Liquida 
in der Bildungsform gibt es nur yereinzelte Beispiele, vgl. rflfs»Xa (dyyśkuj), 
£xafhjpa (zaOoupto), i£opa'p/)v (£ópopat, £opóv), óoupa[XKjv (ŻSupopat, J3óvt)).

Wurzeln mit einem auslautenden Lippen-, Zahn- oder Kehllaut nehmen 
im Aorist ein a auf und erhalten den Wurzelvocal regelmaBig in der Form, 
wie er im Prasens erscheint z. B. erpujta (xptpa>), sups^a (upś-jtto), eypatya 
(ypaatn), sxpst]/a (xpeixco), lOps^a (xpś«u>), IXs$a (Xś*fto), £8eęa'pyjv (8syopat), 
exXaaa (xXato, W . xXa8). Demnach verbleibt der Diplithong der Prasens- 
form auch im Aoriste, z. B. ercstaa (ftsidtu), faxei£a (arstyto), £3xst'ia (aretfito), 
st£a (eixto), etŁsotJa (rJjsóSto), zu beacbten ist blofi isneisa (aaeyStn). In -ąsa 
(<|8<n) wirkt das Augment, eine Synkope bat £Ttxa'p7)V (ixsxopat, txx). Kommen 
einzelne Consonanten ais Verstarkung im Prasens vor, so fallen sie im 
a-Aoriste weg und zwar:

t : ifihatya (pXari[x]a>), spapra (pa'p7x[x]u>), £xot}ta (xóit[x]u>), erosj/a 
(x6tx[x]iu), evt<{ia (vórxto, vt{J).

a: sxa£a (xa'aato, ray), <opo£a (źpóaato, opoy), spa£a (pasatu, pay), 
sirpa$a (irpaaato, Trpoty), inkasa (izkdssco, nkaz) u. s. w.

Yom Doppelconsonanten C erscheint der Wurzelconsonant; dieser ver- 
bindet sicb mit a, wenn er ein Guttural ist, zu $, wenn er ein Labial ist, 
zu 8>, ein Dental fallt aus, vgl. eaxt£a (axiC<o, 3x17), exXayęa (xXdCto, xXoty), 
£~ka:fia (irXaC<o, 7xXay), Es/ysa (ayiCto, ayt3), £xdbtaa (y.a&iCto, £8) u. s. w. 
Nur £vspc(a) nimmt ein bloBcs a auf. Ygl. ijXo$a (aXuaxto).

Das Zusammentreffen mebrerer Consonanten und jede Zweideutigkeit, 
welclie durch Aufnahme der Silbe sa entstehen kiinnte, wird durch einen 
Erweiterungsvocal vermieden, z. B. iju$-7j-aa (ao£dvtn), tp8-v)-<ja (ol5-avu>) im 
Gegensatz zu stoaa (toD-e-to) uiC-7j aa (o'C<o, 08), EĄ-rj-sa (Ityto), IpoC-yj-aa 
(puCtu), vgl. spoty-£-3api]v (pa'yopai, ion. pay-eopai) im Gegensatz zu pa'aa<o, 
pay. Da bei eyeipto und aystpu) der a-Aorist ganz gleich sein mtisste, deshalb 
bildete der Spracbgebrauch nur von żyetptn don a-Aorist vjY£tPa» withrend 
von dyeipto die Form dyepsaHat und dypópsvoę ais Synkope im Aor. II. 
im Gebrauche war.

Uber die Betonung dieses Aoristes lasst sich Folgendes anfiihren. Dass 
die Augmentsilbe bei der Betonung stark hervortritt, ersieht man auch an 
diesem Aoriste. Im Indicativ activ. betonen mit Ausnabme des Duals und 
zweier Personen des Plurals alle tlbrigen die Augmentsilbe, so oft das 
Verbum ein unerweitertes Wurzelverbum ist, vgl. Ekusa, Ekusaę, eXoae(v), 
PI. Ekosav. Beim Anwachsen der Wortsilben im Dual und Plural wird das 
Augment in den Bereich der nicht betonungsfahigen Silben gertickt, dalier 
eXuaaxov, Łkosdrrjv, źXóaaxs.



Der Indicativ sing. act. ist daher bei Wurzelverben, welche keine 
silbenbildenden Erweiterungen enthalten, immer auf der Augmentsilbe betont, 
z. B. e&otjot, stpyjya, e<jwi}Xa, szpada, -fiaa, rjxoc, fxaocra, eysua. u. s. w. Auch 
dann verbleibt noch der Ton im Sing. des Indie. act. auf der Augmentsilbe, 
wenn das Augment mit dem Anfangsvocal der mit einsilbigen Erweiterungen 
yersehenen Wurzeln zusammenfallt, z. B. r'p-e-3a (dp-£-ay.a>), yk-e-aa (dX-ś-o>), 
etp£x (efpY-vu-px), Yjp-o-aa (dp-ó-co) u. s. w. Dies gescliiebt aucb in dem 
Falle, wenn die Wurzeln durch prothetische Yocale yerstarkt werden, z. B. 
<ov7)3* (o-va), ipp.Tfsj. (d-jj-a), rjyoaa (a-vt>) u. dgl. Ebenso fallt aucb der 
Ton im Sing. des act. Indicatiys auf das Augment, wenn die prasentische 
Erweiterung im Aoriste wegfallt, z. B. eoo£a (3ox-e-o>), eppttj/a (pttt-iś-w), 
etoaa (tbO-ś-co) u. s. w. In jedem anderen Falle, wo die Augmentsilbe durch 
Erweiterungsyocale dem Bereiche der betonungsfahigen Silben entruckt wird, 
kommt der Ton auf die drittletzte und bei langer Ultima auf die yorletzte 
Silbe zu stehen, z. B. zy.dk-s.-aa (mk-i-w), l^ik-a-aa (yzk-oć-io), £xóp-s-aa 
(xopevvofu), iazóp-e-aa (ampśwupi), ^pasdf«jv (epato) u. s. w. Die 1. Person 
des Indie. med. liaben daher alle Yerba gleicb betont: eXu3dp.>]V, eXooadjj.vjv, 
^paudpjy u. s. w., vgl. das Denom. 3Ti|M)adp]v. Denominativa, welche 
grofitentheils mehrsilbig sind, konnen den Ton nieht so oft auf der Augment
silbe haben, vgl, źiip/ujsa, sdoókwaa, Łfikyaa, ixadrtpa, óyi'ava u. s. w. Docb 
riickt auch bei ihnen der Ton zuweilen auf die Augmentsilbe. Besonders 
dann, wenn das Augment mit dem Anfangsvocale des Verbums zusammen
fallt, vgl. rjctywa, •jjp.oya, wpyava, dtv-iu/krjaa (dv-o)fXśu>) u. dgl. Im Optatiy 
und Conjunctiy, wo das Augment wegfallt, ist bei Denominativen und 
Wurzelyerben anCerlich eine gleichmafiige Betonung, und dennoch haben 
Wurzelverba fast durchgehends die Wurzelsilbe betont, wahrend bei Denomi- 
nativen der Ton auf der drittletzten und yorletzten Silbe nur selton den 
Vocal der Grundsilbe trifft, vgl. Xuaat;xt, tó^aipt, dxouaai[n, pr;Ciaip.t, conj. 
XótJu>, TÓ̂ hto, dxoóa<o, u. s. w., dagegen Tip.7;aai[i.t, oooX(óaatp,i, xa9rjpaip.t, 
d“lff£tX«t[i.i; conj. -ciur'oto, SooX<ósu), xa&/]pto, dyyeikiu u. s. w.

Der Infiniv activi hat den Ton stets auf der Penultima. Dabei richtet 
sich die aufiere Form des Accentes nach der Quantitat der yorletzten Silbe, 
daher d£ai, p.t£ott, p.stvoti, xó^ai, ypd'hca, (prpai u. s. w. Im Imperatiy act. 
und med. sind ahnliche Formunterschiede des Accentes, vgl. Xoaov und 
xó^ov, Xoaat und xótj/ai. Zur Uuterscheidung von Verbalformen wird der 
Accent in dem Falle yerweudet, wenn die huBere Form derselben yollig 
gleich wird, z. B. Inf. act. Xu<Jai und Opt. act. Xóaat oder <pjvat und f-qvat. 
D ie Form xó^at kann ais Inf. act., ais Opt. act. und Imperatiy med. ango- 
sehen werden. Dabei dient jedoch die besondere Form des Optatiys xó<Łete(v) 
dazu, den Unterschied der Form ersichtlich zu machen. Erst bei drei- und 
mehrsilbigen Wortformen dient wieder der Accent ais Unterscheidungsmittel;



z. B. Imp. med. 5Óvx«$ai, Inf. sovxd£ai. Ferner 2. P . Sing. Iraperativ act. 
Xu3oy, aber zu aovxÓTtX(o lautet der Imperativ auvxo^ov. Vgl. 3Óvxoijiov mit 
dem part. Futur. covxó<jiov.

Die passive Bedeutung wird im Aorist durcli eine selbstandige von 
der activen und medialen Art aufierlich ganz versehiedene Form ausgednickt. 
Die Bildungsform nimmt im Passivaorist ais Zeichen des lndicativs entweder 
rj oder ftyj auf. Das blofie yj kann nur an Wurzeln, Orj nicht nur an solclie, 
sondern an beliebige Bildungsformen angefiigt werden. Einzelne Passivaoriste 
baben trotz ihrer passiven Form eine intransitive Bedeutung, vgl. żaotnyjy 
oajt), erorpr)v (Trrppyopt, T.or'), lxdxYjv (xyjxu>, xax), l®dvYjv (ęatyu), <pav). Die Zalil 
derjenigen Wurzeln, welclie ein blofies y) im Passivaorist aufnelimen, ist unbe- 
deutend. Insbesondere sind es solclie, welcbe a ais Grundvocal entlialten. Ais 
Beispiel fiir denYocal a sind zunachst jene Verba anzufiihren, welclie in der 
Tempusbildung einen Vocalwechsel zwischen a und s aufweisen und im Passiv- 
aorist immer a baben. Oft bilden solche Yerba das Prasens, indem der Er- 
weiterungsvocal Jota in die Wurzelsilbe aufgenommen wird und mit ihr einen 
Dipbthong bildet, z. B. sSapYjy (Ssipoi, Ssp, 8ap), ludpYjy (usipto, irep, Trap), 
śoirapYjy (anstpo), airep, airap), etp&apYjy (<p{Wpu>, cpv>sp, <pfrap). Mit einem Vocal- 
wechsel zwischen e und a und obne prSsentisclie Diphtliongbildung sind: 
lTrka'xrjV (tcXs'x(o, id.ax, ttXex), l 3xpa<pY]V (atpsęco, orpscp, axpaą), śxpdtpY]v (ipśęou, 
rpecp, xpa<p), erpaKYjy (xpETUo, xpa:t, xpEu), ixXa'itYjy (xXetrxo>, xXstt, xXarr). Ohne 
Vocalwechsel mit praser.ti.schor Dipbthongbildung: żpayyjy (patyopat, pav), 
dcpa'vY]V (cpatyco, cpav), s/dpr,v (jrcapco, Xap)’ Ckarakteristisch fiir alle ist es, 
dass in der Wurzelsilbe dem Voeal a eine Liąuida X, o, v, p entweder 
vorangeht oder ais Auslautconsonant dient. AuBer diesen sind zwei Wurzeln 
mit Doppellambda im Prasens und auslautendem X im Aorist: lacpaXr̂ v 
(<3$oćXX(o, av<xk), Ż3xaXYjy (3xśXX(o, 3xeX, oxaX). Obne jede Prasenserweiterung 
ist s-cpacpYiy (ypatpo)). Vergleiche ferner die Debnung von a zu yj in eaa-ry 
(arjTtco, oair) und sx<xxy]v (x^xa), xax).

Mit der Prasenserweiterung yo sind drei: IdyYjy (df-yopt), STrayrp
(mppyopi, Traf), und ż^póćpjy (pYjf-yopi, pay); mit verstiirkendem x: c3Xa{3r,v 
(^Xcxt:xoj, pXa[3), sj3d<pY)v (j3a'irxu>, pa©), sxa©Yjv (Oarrai, xa»), żppa®Y]V (pattxoi, 
pa<p) und das bereits angefiibrte xXŚttxui. Endlicb sind noch die mit Doppelsigma: 
-qkri-~(rp (dXoćxxto, dXd33to), Ipoty^y (pd33u>, paf), aber
(jdfficsu) u).ay). Yiel seltener ais a kommen andere Voeale in der Wurzel
silbe vor. W ir erhalten fiir den I-Laut t, o die Beispiele: sxpt{3Y]v (xpt[3co), 
xaxsxXivY)v (xaxaxXiv(o), ETTyr̂ rp (uytfoi), śppi®r,v (ptjrroi), śxÓttt)v (tókiw), 
EXÓ«prjV (xócpto), epiYYjy (pr/yupt), eCó-fYjy (Csó^yupt) und eine einzige vocalisch 
auslautende Wurzel po, Aor. IppÓYjy. Fiir den Wurzelvocal s gibt es nur 
zwei Aoristformen dieser A rt: skśyrjV (ksyw sammeln) und Ł(pkśjrjV (<pkśjco); 
ftir o nur eine einzige Form: ExÓTTYjv (xÓttx<d). Ais Doppelbildungen mit



beiden Aoristformen sind folgende Verba zu nennen: I'pdv7)v und ecpdy&7jv, 
. ifikdfirp und i^kd(pOrjv (jikdnzcu), ip.dyyv und Ipd^H/jy, ijrXdx7)V und i~kiyj)yv, 
szpanyv und lxp£®&Y]V (xpśuw), sxpd®7jv und 8&pecp{bjv (xpeepw), Łkśyyy und 
ikśyftyjv (ks^m sammeln), £ppt®?)v und 8pup&7jv, xaxsxXLV7]V und, xaxsxXt9Y)V 
(vgl. Hom. lxXtv&7)v).

D ie gebrauchlichste Form des Passivaoristes ist diejenige, welche im 
Indieativ xiy zum Bildungsstamme aufnimmt. Beim Ansetzen dieses Aus- 
ganges ergibt sich wieder ein wichtiger Unterschied zwischen Denominativen 
und Wurzelverben. D ie ersteren delinen regelmafiig den auslautenden Vocal 
der Bildungsform, vgl. Extprj-&rjV (xtpoć-w), (bp&<ń-07]v (6p&ó-w), Łzuky-tirp 
(<ptXś-w), spta&(ń-&7)v (ptiaDó-co) u. s. w.

D ie Wurzelverba haben bestimmte Untersebiede in der Dehnung der 
auslautenden Wurzelvocale im Passivaorist. Vocalisch auslautende Wurzeln 
lassen ilireu Vocal unverandert, d. i. kurz, wenn derselbe mit einem voran- 
stehenden Lippen-, Zahn- oder Kehllaut verbunden ist, z. B. l-7tó-&rjv (utyto, 
uo), l-Só-O^y (8i'8wpi, 80), I-8e-&>)v (8św, 8s), l-rś-O^y (xt9yjpi, Os), 8-8ó-&vjv 
(Suto, 3u), s-a^E-D^y (s^w, ays), i-zó-t}yv (9ów, &o), e-xa'-&Y)v (xetvw, za), s tpDt- 
9v]v (cp9iv(o, cp&t), s-azd-ftyy (tĆJX7)pt, ora aus ara!’), 7tapspa'-&y]v (uapapaiyw, 
^a), laaó-&vjv (asów, ao), 8j(ó-{b]v (yś<o, yo), vergleiche auch s-&7]v, att. 
Et&yjy (fypi, W . s).

Ist dagegen der auslautende Wurzelvoeal mit einer voranstehenden 
Liąuida (k, p, v, p) verbunden, so wird er regelmafiig gedehnt z. B. epy^- 
a&rjy (ptpv^axw, pya), i-uXipa&7)V (ut-pukTjpt, uXa), i-ypy-adyv (ypdw, ypa), 
£-7rp7j-a&7)v (ritpTtpTjpt, upa) im Gegensatz zu l-upa-lhjy (utTrpaax(o, upa), 
ż-xpś-9vjv (xepavvopt, W . xpa aus x[s]pa), (ov/j-9rjv (3ytv/jpt, 8-ya), I8paa9yjv 
(8pdw, 8p<x), vgl. sta'&Y)v (law) mit vorangehendem Yocal. Darnach haben 
auch die durch Metathesis vocalisch gewordenen Wurzeln pXa, xXa und xpa 
gedehnte Vocale im Passivaorist, weil eine Liąuida mit ihnen verbunden ist, 
vgl. epXrj-9r)V (fiakkw, [lak, pXa), sxky-x}rjV (xaX-e-w, xa\, xXa, vgl. lat. cla-mare), 
Exp7)-&7]v (xśpvw, rep, rap, xpa). Steht ein O-Laut in derartigen Wurzeln, 
so ist er auch schon im Prasens gedehnt, z. B, źyyw-a&yjy (yiyv<óaxw, yvm), 
8ppw-a9rjv (pwwopt pw), l/pw-a&yjy (^pcówopt, ypw), saxpw-&vjv (axpwvvopi 
axpw) und lxpu>-9njv (xtxpwaxw, xpw). Nur ein I-Laut (t und o) der 
Wurzel bleibt auch im Passivaorist kurz, vgl. s-Xo-9y]V, 8-x X t - £ - x p t - & r /v 
(bei Hom. 8xptv9riv).

Consonantisch auslautende Wurzeln, welche dieselben Vocale wie im 
Prasens auch im Passivaorist ais Erweiterung haben, nehmen bei der 
Bildung des Passivaoristes ein a auf, wodurch der Erweiterungsvocal in 
Positionslange kommt, z. B. Ip-d-a8rjv (sp-oć-w), Łysk-d-a<krtv (ysk-d-u>), s-xpsp- 
d-ail^y (xpsp-a'yvopt), sus-xa'-a&>jv (usx-a'yyopt), eaxe8-d-a&>)v (axs8-dvvopt), ik-d- 
a9rjy (lX-daxopat), %-ś-a9r)v (dp-s-axw), 88-ś-a&7jv (18-s), l-xop-ea&Y)v (xop-śyvopt).



Ohne Sigma, aber ungedehnt bleiben r^-6-iir^ (ap-ó-io), sX-a-9r/V (łXaóvo), 
eX-a) und f|p-ś-9yjv (atp-ś-w). Es debnen nur drei Verba den Erweiterungs- 
vocal: f/p.op-T7]-&rjv (dp.ap-xa-vo)), 7jo£--Vj-9y]v (au$-avc») und rfiw-rftrp (8óv- 
ap,cii). Vgl. d. part. siXi]9etę (etX-ś-to). Nehmen dagegen consonantiscb
auslautende Wurzeln erst im Passiyaorist einen Erweiterungsvocal auf, so ist 
derselbe gewBhnlich lang, z. B. £'!>-7j-9?jv (s'baj), e[3ooX-7j-97)y (j3oóXop.at), 
ip.eX-'/]-&7]V (piXet p,ot), ivap.-ip9r)v (vś[x<n), tp-^dhjy (otbpat), <i)'feiX-ri-9r̂ v (8cpstXu>), 
epp-i]-t)r]V (4p), £-a>TEp-72-&7jv (<JXSp-t-ffX(o). Nur dptvu[xt nimmt statt yo ein 
o auf top.-ó-&/jV, eóp-t-crxu> uud dy\)wj.i ein e eup-e-9vjv, ^9śa9r)v, ygl. 
sSć-^-b/jy (Seto).

Sigmawurzeln bebalten den Grundvocal kurz, ygl. ia[3eaShjv (ff[3śvvup,i, 
(jjjsę). Digammawurzeln yocalisieren meistentbeils ihr Digamma, wodurch 
Diphthonge im Passivaorist entsteben, z. B. exaó&7]V (xaiw, xaF), 4<Lauc(9i;v 
( ôtu), tpaF), żaXeua97jv (irXeou, uXsF), 4cteÓc39y]v (r,vśio, uveF), eixaó97)v und 
£Ttau<j{>7]v (nautu), rixoua97jy (axoócu, axoF). Bei einigen fallt Digamma im 
Passivaorist weg, vgl. r^-dadr^ (ayap.at, yaF), sy/AYr^ (yśio, /_eF), iaau&yjy 
(cjsóa>, asP), 4<jxa9yjv (taxrj[M, <rcaF), i^pÓ7jv (pśu>, psF).

Hinsicbtlich der iibrigen Consonanten, welclie im Auslaut steben ktinnen, 
gelten fur abgeleitete sowie fur Wurzelverba dieselben Lautgesetze. Die 
Aspirata 9 bedingt bei Lippen-, Zabn- und Kehllauten bestimmte Assimila- 
tionen, vgl. eXet'(p9yjv (Xskxco), s^suabYjy (<jjEÓ8u>), 7;p9r/y (alpto), łits'p©9r|V 
(-eu-iu), eouóyjly^ (8tu>xto) u. s. w. D ie Vocale und Diphthonge der- 
artiger consonantiscb auslautenden Bildungsformen bleiben im Passivaorist 
unyeraudert.

Hinsicbtlich der Betonung ist heryorzuheben, dass Wurzelverba im 
Indicatiy des Passiyaoristes baufig die Wurzelsilbe betonen, ygl. &rpuvrtv, 
eXu9T)v, 4xe9r;v u. s. w. Obwohl nun Denominativa ebenfalls die yorletzte 
Silbe betonen, so ist dieselbe doch kein Grundbestandtheil, sondern regel- 
mafiig eine Erweiterungssilbe des Verbums, vgl. 4itat8eó97jv, 4'/.(oXó9riv. Eine 
Betonung yollig gleichwertiger Silben tritt erst im Optatiy und Conjunctiy 
ein, vgl. cpavei'7;v, Xo9st7]v mit 7tat8eu&etyjv, xojXo9etViv, ferner cpaytu, Xo9o> 
mit uat8eo9u), xa>Xo9(b. Im Infinitiy fallt der Ton immer auf die yorletzte 
Silbe, weil sie das Geprage der Zeitart und passiven Bedeutung enthiilt, 
daber Xo9^vat, <pavijvai, ixat8£i>97jvat, xu)Xo9r]vat u. s. w. Der Imperatiy 
enthiilt wieder ungleicliwertige Silben mit auCerlich yollig gleicber Betonung.5 
Bei Wurzelyerben ist es fast immer die Wurzelsilbe, bei Denominatiyen die 
Erweiterungssilbe, vgl. ®a'vY]-9t und irat8sń-97)-xi, tpav-v)-xov und 7tat8só-97j-xov, 
cpa-yyj-Ts und 7tai8su-97)-xe. D ie Abfolge zweier Aspirata wird durch Auf- 
nahme einer Tenuis in der Imperatiysilbe 9t yermieden, daber łtat8só-&ł)-xt, 
xtoXó-9/)-xt; ebenso bei cpav-9y)-xt, pXdtp-9r)-xt u. s. w.



4. Das Perfectum.
Eine Thatigkeit oder ein Zustand kann in der Zeit auch ais abge- 

schlossen vorgestellt werden. Fallt ein solcher Abschluss in die Zeitstufe 
der Gegenwart, so wird er durch die Zeitart bezeichnet, welche man Per
fectum nennt. Demnach werden Thatigkeiten oder Zustande, welche in 
der Gegenwart ais entwickelt gelten, durch das Perfectum hervorgehoben. 
Das unterscheidende Merkmal des Perfectums vom Prasens, Imperfectum 
und den aoristischen Zeitarten bildet die Eeduplication. Sie untersckeidet 
sieli von der prasentischen Eeduplication durch den Vocal der Eeduplications- 
silbe. Wahrend im Prasens immer Jota in Verbindung mit dem Anfangs- 
consonanten ais Eeduplication verwendet wird (ti-Ojj-ju, m-m-ayuo u. dgl.), 
konnen im Perfectum aufier dem vorherrschend auftretenden s (Xś-Xoxa, 
ts-Tixa u. dgl.) auch andere Vocale in verschiedener Form ais Eedupli- 
cationssilbe dienen, z. B. oX-uiXa, ffry.a, sl-X»j®a, i8-^8-oxa u. dgl. D ie 
priisentische Eeduplication hat die Bestimmung vocalisch auslautende Wurzeln 
in ihrer einfachsten Form zu vorst;irken oder den so gebildeten Verben 
eine Intensitat zu verleihen. Die Eeduplication des Perfectums dient dagegen, 
insofern sie sich auf alle Wurzel- und nominalen Bildungsformen gleich- 
maBig erstreckt, zur Hervorhebung eines in der Zeitstufe der Gegenwart 
entwickelten oder abgeschlossenen Vorganges. Ein anderes, im Vergleich 
zur Eeduplication nur secundares Kennzeichen des Perfectums, ist der 
Personalausgang a, insofern er nur im Indicativ erscheint. An vocalisch 
auslautende Bildungsformen, miigen sie Wurzeln oder nominalen Bestand- 
theilen angehoren, wird er stets in Verbindung mit x angefiigt, vgl. zia(x)a, 
xś &si(x)a, irsirat8so(x)a, Te-xiixrj(x)a u, s. w. Einzelne, nur scheinbar vocalisch 
auslautende Wurzeln, welche ein Digamma eingebtiCt liaben, nehmen im 
Perfectum trotz ihres vocalischen Auslautes ein einfaches a auf, vgl. dx-rf/.oa 
(dx-r(xol'a, axor, dxoów), 8ś-5yja (Ss-or/ra, o od', Safto brenne). Alle tibrigen 
Bildungsformen, welche entweder consonantisch auslauten oder doch keinen 
rein vocalischen Auslaut liaben, miissen fur sich in Betraclit gezogen werden, 
weil einerseits zwischen Denominativen und Wurzelverben in der Bildung 
des Perfectums mancher Gegensatz besteht, andererseits deshalb, weil unter 
den Wurzelverben selbst eine groCe Anzalil solcher Formen vorhanden ist, 
die trotz consonantischeu Auslautes zur Hervorliebung einer besonderen 
Bedeutung xa im Perfectum aufnehmen, oder beim Ansetzen des blofien a 
den auslautenden Consonanten modificieren.

Der Hauptbestandtheil der Denominativa hat, wie bereits an einer 
anderen Stelle gezeigt wurde, vocalischen Auslaut. Der geringere Theil 
derselben zeigt eine Litpiida oder einen anderen Consonanten im Auslaut. 
Darunter sind wieder einige Arten so selten, dass man ihre Perfectformen



u
nur sporadisch findet, vgl. riyyek\iai (dyyśkkw), TC<poXotY[xśvoę (<poXd<jau»). 
Zahlreicher vertreten sind Denominatiya mit dem Praseusausgang £01 und 
yio. Denominatiya, welcbe im Prasens auf Cui ausgehen, liabeu mit Wurzel- 
verben auf C<o nur in einer Beziehung vollig gleiclie Perfectbildung, nitmlich 
insófern sie einen Dental im Activum ausstofien und xa aufnehmen, im 
Passiyutn, respective Medium 8 in a yerwandeln. Vergleiche die Denomi- 
nativa łarcouSaza, iajroó8otap.ai, (07tou8dCm), ns<pp6vzua, Tt£®póvxiop.!xi (cppovttC<o), 
asaipojrat (<sipC<u), xs;(dpta[j,at (/aptC<o), tpxi<jp.ai (oixi'Cui), l(jpód|j.ta[j.ai (po&piCoo), 
ś<]rqcpi<jjxai (^tpiCaj) u. s. w. Der Doppeleonsonant C hat bei solclien 
Denominatiyen durchgehends dentalen Charakter. Dieselbe Perfectbildung 
zeigt nur ein kleiner Theil der Wurzelverba, vgl. 7T£ępaxa, it£cppaap.at 
(tppaCio), eajMoi, £5/_i3]iut (s^iCto), 8£8[i.Y)xa, (8otp.a'C(o, W . Sap,, 8na).
Haufiger zeigt der Doppeleonsonant C bei Wurzelverben auf £u> gutturalen 
Charakter, vgl. xśxpaya (xpa'Cu>, zpay), £a'paY|i.at (atpoiCw, c><poty), y.ś/.kayya 
und xiykrtya (xXoćCui, xXay), E3-ryp,at (axiCu>, any). Aber nocb in einer 
anderen Beziehung sind Wurzelyerba mit dentalem Charakter von Denomi
natiyen wesentlicb yerscbieden; sie bilden namlich eine zweifaclie Perfectform, 
welcbe Denominatiya niemals baben. Yergleicbe z. B. tottsuw und ueraiOa 
(it£t9u>), ferner dScoSa (oCcu), itśjtov9a (W. 7tsv&) u. a. dgl. Ahnliche Gegen- 
satze finden sich ferner zwischen Denominatiyen und Wurzelyerben, wenn 
sie yocalischen Auslaut zeigen, aber im Prasens zwischen die Personal- 
endung und den auslautenden Vocal der Bildungsform den Nasal v aufnehmen. 
Denominatiya bebalten den Nasal im activen Perfectum und nehmen noch 
x dazu auf, wodurch v zum nasalen y wird, vgl. [rsp/ocj^a, pirrjpttacJpŁaŁ 
(ptatvu>), T£&£pp.«Yxa, xs&śppaapai (9sp|xaiva)), yjajoym, -fla^oppai (alajóv<u) 
u. dgl. Eine einzige Perfectform ist ohne v xsxsp8?jxa (xsp8atvto). Wurzel
yerba yerlieren dagegen den Nasal im Perfectum durchgehends und zeigen 
den reinen Vocalaublaut, vgl. Sś8oxa (8u[v](o, x£xXtpai (xXi[v]<o), xśxptxa 
(xpi[v](o), TEiiptai (xt[y]u>), &Traxa (atrato, cxa[v]), fldfiyxa (jlai[v]<ju), I®9axa 
(c99a'[v]co), xexaxa (xsivto, xa) u. s. w. Nur in dem Palle, wenn das Per
fectum intransitiyen Sinn erhalten soli, dient der im Prasens aufgenommene 
Nasal aucb zur Bildung des Perfectums, z. B. x£/7jva (/_at[v](o, ja ) ,  nźą.r^a 
(paiyopat, pa). *) Daber erklart es sich aucb, wie die zwei Perfectformen 
xi£'py)va und zśtfcrf/a entstanden sind, vgl. sxxova und sxxóv-Tj-xa (xxet'vu), xxe). 
Die zweifaclie Bildung mittelst a und xa ist fiberhaupt bei Wurzeln mit 
auslautender Liquida X, v, p iiblich, vgl. r,pxa, Ss8apxa, e<p&otpxa, £<JxaXxa, 
£3ęaXx«, £'}aXxa mit e<p9opa, ap-apa neben ap-Tjpa, yiyova, ok-toka, tiilr/.a. 
Der Ausgang xa ais Zeichen des activen Perfectums deutet die transitiye, 
das einfacbe a die intransitiye Bedeutung an. Eine transitiye Bedeutung

*) Praecepta non prius audita puerig canto.



fiir den PeJSottalattSgang y.a und intransitire fur a. liisst sieli aucli bei Dental- 
wurzeln erweisen, z. B. icśirsiya und tcŚtoh&oc. Man vergleiclie ferner 
(*/7]&ś(o), eotSa («vodvu>), XeXr(0a (Xctvf)otv(o), eiiwDa (sl)oj, 1'j!)), iX^XuOa (eXo&), 
xśyotvox ()(avoavu>), dScuSa (o'Cu>), «śi:ov&a (W. itev&) und xśxsoha bin ver- 
borgen (xeó9u>). Um die scheinbare Abweichung von olooc, xśjyoSa, irśiropSa, 
itEiiopila zu erklaren, ist es nothwendig, von der Bedeutung des Perfeet- 
begriffes auszugehen. Bei dem Perfectum ireirewa und jedem derartigen 
gelangt eine einzelne, genau bestimmte Thatigkeit, welche vom liandelnden 
Subjecte auf ein aufieres Object fibergeht, in der Zeitstufe der Gegenwart 
zum Abscbluss. Insoweit nun die vier genannten Perfecta nicht allen 
Theilen dieser Erklaruug vollstandig entsprechen, entfernen sie sieb auch 
von der transitiven Bedeutung des verglichenen Perfectums mit ecbt transi- 
tiver Qualitat. Bei oT8a ist niebt das Wissen, sondern eine andere geistige 
Thatigkeit, z. B. die des Erkennens, Einsehens oder Erfahrens zum Abscbluss 
gelangt. In TCTtopSa und ysy/iooc feblt das aufiere Object. In itsiropSot feblt 
die einzelne, genau bestimmte Thatigkeit, denn es kann der Begriff des 
Zerstorens viele Thatigkeiten einschliefien, selbst die Ursaclie zur Vernich- 
tung kann darin enthalten sein.

Wurzeln, die auf Labial- und Gutturallaute ausgehen, nehmen im 
Perfectum nur ein a auf, vgl. aźar^a, yŚYpatpa, Trśuop^a, Sśostya
u. s. w. Der Unterschied zwischen transitiver und intransitiver Bedeutung 
wird bei derartigen Wurzeln durch die Aspiration angedeutet. Man ver- 
gleicbe, z. B. alsyjra (intr.), iteitopcpa (trans.), rśnpuya (intr.), itlirpaya (trans.). 
Niebt aspirierte Labialperfecta gibt es nur wenige, namlich: aesujitot, TeDyjna, 
XśXowra und dita>7ta. Davon sind die zwoi erstereu intransitiv, die zwei 
letzteren lassen eine ahnliche Erklaruug wie oi8« und itśirop&a zu. In Xś- 
Xot;:a kommt nicht die in Xefirsiv liegende, sondern eine ganz andere Thatig
keit zum Abscbluss. Bevor es namlich zum endgiltigen Aufgeben einer 
Person oder Sacbe kommt, muss man beide zuerst haben, pflegen oder 
warten u. dgl. Hort eine oder die andere der genannten Thatigkeiten auf, 
dann erst kann von einem entwickelten und endgiltigen Verlassen die Redo 
sein. Das Verbum ditaiTta setzt ein ooy 6pav, oox aia9dvscd>ai u. dgl. 
voraus. Daher kommt darin die Thatigkeit des Sehens nicht zum Abschluss. 
Die ubrigen Labialwurzeln werden im activen Perfectum durchgeheuds aspi- 
riert, darunter mehrere, welche erst im Perfectum die Aspiration zum Zeichen 
der transitiven Bedeutung aufnehmen, namlich: pej3Xa®a (jkap), xśxo<pa
(xorc), tSTpupa (xpip), siXi]cpa (Xap), Terpotpa (xpeTc), xśxou®a (irep.it), xexXo^a 
(xXeir), epptcsa (ptu), eam<pa (<jxdirta>). Die anderen Wurzeln sind schon 
urspriinglich auch im Prasens aspiriert, vgl. aX--/jXicpa (dXefcp(o), ‘(iyparpa 
(Ypa<po>), tśrpotpa (tpś®co), eatpocpa (arpicpco). Ein ahnliches Verhaltnis zwi
schen aspirierten und nicht aspirierten Perfectformen kann man bei Guttural-



Wurzeln beobacbten. Entweder kommen beide Perfecta Von einer und der- 
selben Wurel vor, z. B. rcśitpaya und jrerrpaya, dvś<pya und dveu>ya, oder 
nur eine und diese mit einem bestimmten Ausgang, z. B. Tiinr̂ OL, 7jya u. dgl. 
Die unaspirierte hat intransitive, die aspirierte transitive Bedeutung. Audi 
unter Gutturalwurzeln gibt es eine Mittelstufe, wo die yollgiltige Bedeutung 
fiir eine echt transitive Qualitat nidit yorhanden ist, z. B. bei y.ixice''(ct und 
xśxpaya feblt das aufiere Object, auf welches die Thatigkeit iibergehen soli. 
In xsxoxa (twtcd) tritt die veranlassende Ursache zu stark heryor. Die 
ubrigen Perfecta sind rein intransitiv, namlich: saya, earopYa, eotxa, nitpsoya, 
■ KŚcppua, iceitrfla und auch r.i-hr^a, weil im Perfectum fUr die transitiye 
Bedeutung immer Pormen von itatoj dienen.

Einen besonderen Unterschied zwischen Denominativen und Wurzel- 
verben bildet ferner die attische Beduplication, welclie nur bei den letzteren 
Anwendung findet. Diese Art der Beduplication wird nur bei vocaliscbem  
Anlaut gefunden und die Beispiele biezu beziehen sich ausschliefilich auf 
Wurzeln. Wir erhalten fiir den Wurzelvocal a folgende attiscli reduplicierte 
Perfecta: dy-Yj-o-ya aus dy-rff-rj-ya, neben 5jyot (dytu), ap-ap-a ep. ap-ijp-a 
(ap-apfox<o), dX-iq-Xe-xa, dXvjXs3;jat (dX-e-ai). Fiir ein prothetisches a: dX- 
X̂t<pa, dX-Y]Xt|j.pat (dXetcpco), dx-7]xoa, aber 7)xooap.at (dxoó<o), d.y-rjyep'/.a, 

dy-rjyepiiai (dyaiow). Fiir den Wurzelvocal e: d5-r'3-o-xa, 3S^8-s-3jj.at (soui), 
£X-vjX-o&a (W . eX[o]!}), cu-7ju.-s-xa (Ip-s-to), śX-7jXaxa, iX-fiXap.at (8Xaóvui). 
Fiir ein prothetisches s: s-f-rjjspy.a (iyprjyopot), Ły-rflspucu (iys(pu)), h-rpoya, 
iv-ijvsyuai (evsyx), iX-7]XeY[j.at (EAŚyyou), £p-r'p£'.ap.xt (żpefSu), pt3), żp-^ptypat 
(spćt/w, ptx), źp-^ptppoct (spsutto, pi~), Fiir o: oir-u)xa (W. 6:t), op-(ójx,-o-xa 
(dp-vu-pt), dX-toXa, 8X-tóX-s-xa (oXXopi), d8-(u8a (dCto, 88) und op-djpo/a, 
3p-tópoypat (3poy). Man beachte das haufige Yorkommen prothetischer 
Vocale in solchen nacli attischer W eise reduplicierten Wurzeln, vgl. d-ysp 
(dyeiptu), d-Xra (dXsćpoj), d-xor (dxouto), s-ysp (sysipto), ż-veyx, sXeyy 
(sXśyyo>), 3 pt8 (ipetSto), e-ptx (3psixu)), i-ptir (Ipetira;), 3-poy (Spuasco). Auch 
die Ubrigen davon liaben im Prasens eine Erweiterung, vgl. dX-E-ui m ,  
dp-ap-i-3xie (dp), sp-f-to (sp, lat. vomo), 3X-aóvu> (sXa), op-vo-pt (3p), dX-Xu-pt 
(oX), ó'C<u (38), dazu die Wurzeln 3tt und 8X-e-&. Wurzeln mit auslautendem 
Digamma und dem Vocale s erhalten nach Verlust des T ais Beduplication 
£t, vgl. suo&a (s&to, Fsil), stX7jpat (elX-e-o>, FsX), e?Xx-»-xa, e?Xxoapai (fXxu>, 
rsXx), sip7]pat, £tpvjxa (W. Tcp). Ebenso redupliciert ist das Yocalisch aus- 
lautende 3du>, Pf. eiaxct> Ist ein Jota in einer mit Digamma auslautenden 
Wurżel, dann tritt ot ais Beduplication ein, vgl. otSa (W. Ft3), ofy-(n-xa, 
neben (pyry/a, tpyyjpai (Fty, vgl. weichen, w ich); selbst im Inlaut erscheint 
das ot, vgl. e-otxot (Ftx), 8ś-8otxa neben 8e8ta (8rt). Nach Art der Digamma- 
wurzeln werden folgende mit einer Liquida anlautende Wurzeln redupliciert: 
EfXoya, £iXyjYptai (Xśyaj), stXrjcpa, sfXYjp.jj.at (Xappdva>, Xaf3), et'XYjya, ei'X7)Ypat



(XaYX<*vto} Xayj, etpapxat (W. pap, psp), Denominativa baben bei yocalischem 
Anlaut niemals eine attische Reduplication, vgl. (&'(’• €h).<i>),
ij]sy óyy/a (Łfyudu)), w-fy.u>;j.śvoę (d^mco), i-ptejpiputa (i'f/sipt£to), u>poXÓYt]xa 
(ópoboYEto) u. s. w.

Der allerwesentliehste Unterschied zwischen Denominativen und Wurzel- 
verben liegt aber in der Lautbildung des Perfectums selbst. Die Wurzel- 
verba baben eine so abweiehendo Perfectbildung, dass sie im Yergleich z u 
den Denominativen ais durchaus eigenartig erscbeinen. Nacli der bei 
Bebandlung des Prasens durchgefiihrten Eintlieilung miissen die Wurzelverba 
aucb im Perfectum in der Weise bestimmt werden, dass es ersichtlich wird, 
ob sie yocalischeu oder consonantischen Auslaut in der Wurzel haben, 
ferner, ob die Wurzel in einfacber oder erweiterter Form erscheint. Nacli 
diesen Gesicbtspunkten geordnet erweist sich die scbeinbar complicierte 
Perfectbildung der Wurzelverba ais ein in allen Theilen mit grofiter Regel- 
mafiigkeit gegliedertes System. Beginnen wir mit solchen Wurzeln, welcbe 
einen Vocal im Auslaut liaben, so crgeben sicb nachstebende festgegliederte 
Gruppen.

Der Wurzelvocal a ais Auslaut: 8ś8paxa, SsSpapat (8pa'co, Spa), xexpaxa, 
xsxpapat (xępa'vvopt, x[s]pa, xpa), itsttpaxa, rattpapat (itwrpd(jxa>, irpa), ei.axa, 
stapat (sutcn), nur xeypYjpat (ypa'opat, ypa) und xśxp7]pat (xt-xpa'u>, xpa) langen 
und debnen a zu ij. Ist eine andere Licjuida ais p mit dem auslautenden 
a der Wurzel verbunden, so erscbeint die Debnung des a zu yj durchgebends, 
vgl. 7tśixXijxa, itśixXijcfpat (iripTdijpi, irXa), xśxXijxa (xXa), psp.vijp.at (ptpvijaxui, 
pva), so namentlich bei den durch Metathesis entstandenen Perfectformen: 
pepXijxa, pśpXi)pat (pa'XXoi, pal, pla), xśxpijxa (xa'pvoi, xap, xpa), xexpijxa 
(xśpvui, xap, xpa), xsxXrixa, xśxXijpod (xaX-ś-oi, xaX, xXa, vgl. lat. cla-mo), 
Sś8pijxa, SlSpijpat (Septo, osp, Sap, Spa), xś&vijxa (PI. xśi)vapsv, xś9vaxs, 
xsbvaat, xsdva'vai), nur patvopat bat die Perfectformen pśpaa, pepova und 
pśpr(va. Die anderen Wurzeln, welche keine Licjuida, sondern andere Conso- 
nanten mit dem auslautenden a verbinden, dehnen im Perfectum ebenfalls 
a zu i], z. B. {3e£l7)xa (PI. pepaxov, pśpapsy, pśpaxe, pspaaiv), (patyto, pa), 
Saxijxa (PI. saxapsv, saxaxs, §axa<jtv, Inf. eaxavat, Imp. Satadt, p. Pf. £axapat), 
(tćrcijpt, cxal’, axa), zśyijya (yabr/to, yatvai, ya), itś<pi)va (tpatyto, tea). Kurz 
bleibt das a nur bei stp&axa (tp&dvai, cpDa), xexapat, xśxaxa (xstvai, xa) und 
sanaxa, earcaapat mit positionslangem a (airato, arra).

Wurzelvocal e ais Auslaut: efxa, stpat (tijpt, 8), xedeixa, xśOstpai (xtdijpi, 
8s), SeSstpat, activ aber 8ś8sxa (8śco bindę), oścrstapat (uetai), xśxXstpat (xXeuo 
schliefie), vgl. xsfpat, nur die Wurzel ays bat sayi]xa, sayijpat.

Wurzelvocal t oder o ais Auslaut: xśxtpai (xuo), zsyptopat, xśyptpat 
(/pito), icśnpiffpat (Ttpiui), kurz dagegen ist das Jota bei xśxXtpat (xXt[v]<o), 
xsxptxa (xpt[v]ui und 8ś8ta (8st8ui, 8ft).
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u: 8185x01 (8uto, 8ó[x]to), pepuxa (póto), 7tś<puxa (cpóto), sipupcti, 3. P. P i. 
Stpootrai (sputu), dagegen kśkoxot, kśkopott (kuto), TE&oxa, -tś&upai (Suto), 
7:E-kuxa, itśrckopott (iikóxio) mit s  und positionslang ist eirrospat (ittuto) und 
pśpoopou (pu-xe-o>, po).

Der Wurzelyocal o oder to ais Auslaut: 8eoo)xoc, SśSopott (8t-8topt, 80), 
irśiwoxoc, zETtoptu (W. 7:0), lyytoxa, £7vto3u.7.'. (717x103x0), 7x10), rtEzptorat (W. 
Ttop, Zpo), B£pptO|J.at (ptpptÓ3XO), pop, Ppo), TETptOpGCt (tlTptÓSXU), Tpto), eCo)3IX7t 
(Ctóxxopi, Cci)), epptopott (ptóxxopi, pto), s3xpo)pat (3-cptóxxopt, 3xpu)), xe/pu)3pc« 
(/ptóxxupt, /pto), Tt£TTOoxa (riirrtu, 7txto). Die prascntischen Verstarkungen 
und Erweiterungen fallen bei der Perfectbildung, wie aus den angefiihrten 
Beispielen zu ersehen ist, ab.

Eine selbstandige Gruppe bilden Sigma- und Digammawurzeln. Sigma- 
wurzeln behalten im Perfectum ibren Yocal kurz, vgl. r;p<pis3pc« (?xxupt, 
tę, Teę, lat. vestio), E3pE3pou (3pśxxopi, 3psę).

Digammawurzeln yocalisieren tbeilweise ibr Digamma und erhalten 
dann Diphthonge im Perfectum, theilweise nehmen sic eino verkUrzte Wurzel- 
form auf, vgl. kśkoopoci (koóto, XoF), r'xou3u3.t, aber dy.-77y.oa (dxoóto, dxoF), 
7reirXsox«, irEirkeospai (irketo, rksF), xśxpoopou (xpouto, xpoF), die tibrigen 
haben eine kurzere Wurzelform, vgl. rśzvoxot (zx£to, ~xu), E33opat (ssuto, 
3u), xE/opai (/sto, /o ) ,  0£0£-7j-y.7 (Seóo, 8sF), 8ppu-xj-xa (pęto, po).

Eine starkę Veranderung in der Dehnung und Aufnahme von Vocalen 
tritt bei solcben Wurzeln im Perfectum ein, welche consonantiscb auslauten 
und durch Yocale entweder gleich im Prasens oder erst im Perfectum 
erweitert werden. Nach den Erweiterungsvocalen geordnet erbalten wir 
folgende Gruppen:

Erweiterungsvocal a: yjo£-7)-xa («u;-d[x]to), '̂3S-yj-|j.at (ouoS-ayopat), 
fi;xdp-T'/j-xa (d-p.ap-Tot[x]to), ipXa3- i7j-xa (pXa3-x«[x]to), 8e8dp-8)j-xa (8ap-Sd[x]to), 
p.E|idd-Y]-xa (potyS-ayto, pocS), ditsyS-ijpai (dTts/Sayopai), 8s-8óx-7)poct (Sóy-oipai), 
TETu/-Y)-xa neben TŚrso/a (x07/-d[y]to), £tóp-a-xoc, s-tóp-a-poit (óp-d-to). Eiillt 
aber der prasentisclie Erweiterungsyocal im Perfectum ab, so wird der 
Wurzelyocal gedebnt, vgl. slkrtf-a, etkYjppoii (kappdyto, Xap), tikrf/a, etkłjypoci 
(kcty/dyto, Xa/ ) ,  XśXr/Sa, kśkyjSpat (Xax8axto, kotS). In Positionslange kommt 
der Wurzelyocal in uszospcti uuyS-dyopat, der Erweiterungsyocal in £3xś8- 
aspat (3xs8-dvvopi, 3xe8, 3/ e8). Unverandert bleibt das erweiternde ot nur 
bei ek-^X-«-x«, dkijkapat (skotuya)), irsirTapat (zsTawopt, trst-a, tut[oc]); eotSa 
(dx8-a'xa), a8), und xś/ax8a (/av8dvto, ya8).

Erweiterungsyocal e: stospat (u>&-ś-to), ‘(ifrfia  (77j-Sś-u), 70̂ ) , rceiraspotl 
(ita-TE-to), 8e8oxTat (8ox-e-to), epprya (pty-ś-to), eppttpa (pur-rś-to, pro), fypat 
(tx-XE-opat). Vergleiclie die yocalisch auslautende Wurzel po in pu-xś-to, 
Pf. pśpo3pat. W ie zu ersehen ist, fallt das e im Perfectum ab, zwei, attisch 
reduplicierte Yerba behalten ' es,^ namlich"'dk-^X-s-xa,s dk-^k-sspctt (dk-s-to)



und lp-y'p-£-/a (Ep-e-w). Zu vj wird e nur in yjp-y;-xa, yjp-yjpat (atp-ś-tu), 
EiX-7]-pai (eiX-e-iu) und lęóp-7]-pat ($up-e-(u) gedehnt. In Positionsliinge kommt 
es bei xexopeapat (xop-svvopt, xop-s). Die unter den Denominativen im
IV. Theil erwiilmten Verba atv-ś-a>, (f[v/]pat), yap-E-u) (y£yap-7]-xa), a?8-ś-opai 
(yjSsapat) und xexśXsxa, xexśXsapat (xsX-ś-tu) zeigen eine gewisse Ahnlichkeit 
in der Tempusbildung mit den aufgezahlten Verben. Alle consonantisch 
auslautenden Wurzeln dagegen, welcbe im Prasens keinen Vocal ais Erwei- 
terung haben, sondern erst im Perfectum einen solchen aufnehmen, erhalten 
ein 7), vgl. |3ej3oóX-7]-xa ((3oóXopat), yeyev-Y)-pat (yfyyopat, "i'sv), 8s8pap-7j-xa 
(W. Spap), st|i-yj-xa (e<iu>), et)r]X-7yxa (idśXtn), xeyap-7)-xa, yatooj (/cip), 
pspeX-7j-xa (peX<o, pśX£t pot), p£pev-7j-xa (p£vio), p£pay-7)-xa (payopat), vevśp- 
7j-xa (vśpto), tt)cpsiX-7)-xa (ócp£t'X(o). Nur lotu nimmt im Activum ein o auf, 
vgl. ź3-^8-o-xa, £3-/j6-£-(Jpat. Dieselbe Perfectbildung ergibt sich flir yocalisch 
auslautende Wurzeln, welche erst im Perfectum durch erweitert werden, 
vgl. 8e8ś-7j-xa (Seto ermangeln), osoa-yy/a (8i8asxu>), eppó-7j-xa (pśu>, po).

Erweiterungsvocal t oder o: Jota kann ais Erweiterungsvocal conso- 
nantiscber Wurzeln im Perfectum nicht erscheinen. Im Prasens erhalten 
einige Wurzeln zu dem erweiternden Jota auch noch die Consonanten <Jx; 
so dass der Ausgang t-axco entstebt. Ein solches Jota vor tjx wird im 
Perfectum durch w oder 7; ersetzt, vgl. 7jX-to-xa, att. £aX-u>-xa (aX-t-<Jxopat), 
ayaX-to-xa und dvr,X-ui-xa (avaXiaxo>), 7jpf3X-to-xa (apJiX-i-axu>), eop-7]-xa, eop- 

pat (£uptax<o), (o©X-7j-xa (3tpXtaxavto), 3sxep-7]-xa, 3<jxśp-7)-pat (axspt'axu>), nur 
otp-apa (dtpapt<Jx<o) hat ein blofies a. Das Jota fallt auch in dem Falle im 
Perfectum ab, wenn es im Prasens mit dem Grundvocal von Liquida wurzeln 
einen Diphthong bildet, vgl. xeya'p-7}-xa (yaiptu, yap), dy^yspxa, dy^ysppat 
(ayetpto, dyep), dyr/ysppat (żyetptu), r(pxa, ?jppat (atpto, ap), Ippopa, etpapxat 
(pstpopat, pap, psp), ecrzappat (azstpio, auep, arap), ItpDopa, e<p&apxa, ey&appat 
(ep9stpa>, <pdsp, ®&ap), nur <ucpstX-7j-xa (3®stX(o, 8'peX) behalt es im Inlaut. 
Vgl. ze<p7}va und iretpavxa. Ebenso wie Jota fallt auch das erweiternde o im 
Perfectum regelmaBig ab, vgl. ayśtpya, ayśtpya, ayśtpypat (avoty-vo-pt), eaya 
(ay-vo-pt, Pay), 8e8stya (8stx-vo-pt), eCeoypat (Csóy-vo-pt), stpypat (efpy-vo-pi), pe- 
ptypat (pty-yu-pt), optopa (ó'p-vo-pt), TtśzTjya (zr^y-yo-pt), eppuiya (p7jy-vu-pt, pay).

Die Verba o'XXopt und op-yo-pt nehmen im Perfectum statt o ein £ 
und o ais Erweiterungsvocai auf, vgl. 3p-ióp-o-xa, 8p-<óp-o-apat und oX-toXa 
neben 3X-tóX-s-xa. Nur eXx-u-u) behalt u auch im Perfectum bei, vgl. EtXx- 
o-xa, etXxoapat. Die vocalisch auslautende und mittelst vo erweitere Wurzel 
in xa'-vo-to behalt die Silbe yo auch im Perfectum, vgl. xsxavotJpat.

Der O-Laut kommt nur bei einzelnen Verben im Perfectum ais Er- 
weiterungsvocal vor, vgl. e8-V]8-o-xa (e8to), 6p-u»p-o-xa, 3p-tóp-o-(jpat, sonst nur 
bei einigen der bereits angefiihrten Verben auf t-3xto stelivertretend fur Jota, 
vgl. 7jX-io-xu, oćv7jX-co-xa, y'pjjX-(o-xa u. dgl.
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Endlich siad nocli solclie Wurzeln anzufiihren, welclie consonantiscli 
auslauten und einfacli oder durch einzelne Consonanten yerstarkt sind, aber 
keine Vocalerweiterung liaben.

Wurzelyocal a :  Steht der Wurzelyocal a mit p in Verbiudung, so 
bleibt es auch im Perfectum unVeraadert, vgl. xExporya (xpaCto, xpa"c), 
7xe<ppaxa (ępaCui, <ppa8), Ttśirpaya, Trśupaya (Ttpaaau), npay), ysypacpa, YŚYP°Wat 
(Ypaąio) u. dgl. Sonst bleibt es nur in dem Falle ungeSndert, wenn das 
Perfectum transitive Bedeutung bat, vgl. f5ś|3XoKpa, (3epXa;j.p.at (pXa~T (o, j3XaP), 
pi;iaya, pip.otYp.ou (paaaai, puoty), saxa<pa, £3xappat (<JxoĆ7xxu>, ax«cp), xsOotppou 
(banuj, xoctp), x£xXoc<Jpou (xXota>, xXa8), lizayjz, TE-orypai (tascsu), xay) u. s. w. 
Hat aber das Perfectum intransitiye Bedeutung, so wird a zu 7) gedebnt, 
vgl. aśarjna (arjnta, aa7x), xs&Y)Ypivoę (ft^ym, dcty), ti9r(7ia (W. xcup oder 0gctx), 
tśDyjka (0<xXXo>, &otX), r.i-Kr^a, rAiCiyy^im {jCKrpcuo, zXay), i-zry/yj. (tct̂ ocjui, 
7xxax). Audi die alteren Pormen von Xotaxu> und xXoćC«i baben yj, vgl. ep. 
xśxX7jY«> att. x£xXayy<x, XśXt)x<z, att. XśXaxoc, auch SiSypypou (Soćxvio, 8ax) 
in der Bedeutung „ich bin gereizt“. Die Reduplication beeinflusst die 
Dehnung des a  in 7] bei 7jpxot, 7jppat (oupu>), 7jppcu (airao) und ryya (ayto)-

Wurzelyocal e: 7xŚ7xoptpot, usitsp.pat (7x511- 01), 7xŚ7xov0ot (W. txsv&),
h r tm ya, brćy/zyym (ivsyy), SśSopa und 8ś8p.vjxa, SśSpTjpat (Sśpui), saxpo®a, 
s3xpctppo<t (atpśtpai, atpscp, axpoup), xśxpo®ot (xE&pappou), (Tpścpui, xpsxp, xpa<s), 
xexpotpa und xśxpottpa, xśxpotppou (xpŚ7xui, xpsix, xponx), TiŚTiopGa (7xep0ui), 7X£ixop8a, 
TiepSto, soXtxoc (TsXiko), xexXo'pa, xexXsppat (xXśtxxu>), xśxoxa (xtxx<o, W. xsx), 
sopYOt (rspy), EtXoyoc, siXsYpou (Xsyui lese, sarninie), śX7jXsYpeu (£\£yyu>), scp- 
hsYYpai (cp&sYyai), nur a-5v8co hat scmsispou, axśXXui im Act. und Pass. a, 
vgl. £(JtocXxot, saxaXpat, sOu>, Ted lautet im P. euoOoc. Wie aus diescn Bei- 
spielen zu ersehen ist, lautet das wurzelhafte s in o um, im Passivum tritt 
wieder s ein. Wurzeln, welclie einen Vocalwechsel (a, s) in der Tempus- 
bildung liaben, erhalten im Passivum «. Die bereits angeftlbrten Verba, 
welche im Perfectum ein erweiterndes 7] aufnehmen, im Prasens jedoch 
oline Erweiterungsyocal sind, behalten den Wurzelyocal s unyerhndert, vgl. 
ps-piX-7]-xa, vs-vśp-7j-x, ps-piv-7j-xa u. s. w.

Wurzelyocal t oder o: xsxpt<pcc, xExptppou (xptj3ui), oi8a (f\8), foixa 
(W. IV/), xśxpupnou (xpÓ7xxai), xsxaXoupśvoę (xocXÓ7XTa>; vgl. xXujxxui, xpÓ7ixai), 
xśxtXpott (xtXXui), IaxtYp.at (aiijco, cniy), Isaytapat (a/tCoi, ayto) u. s. w. Die 
im Prasens yorkommende Dehnung bleibt auch im Perfectum, soweit es 
keine Liquidawurzeln sind, vgl. XśXottxoc, XśXsippoct (Xsi~oi, Xnx), 7xŚ7xstxa 
7X£7X£13pai (lXEtd(D, 1Xl&), Ip- p̂SlSpOlt (ipElSoj, pi8), XEX£Ol)a (x£Ó9 u), ZoO), Tlśfsoyo’. 
(cpstiydi, tpoy), nur ipeiTroi, ip£tx«i und 01X51901 yerlieren im Perfectum den 
Diphthong, vgl. śp-^p-tppctt, dX-̂ Xt<p°t, aX̂ Xtp,p.at, ip7;piYp.ai.

Wurzelyocal o : o'8-oi8a (oC<o, 08), oiy-iu-m, oiy-Tpuai (o^opai), xśxooa, 
x£Xop,pat (y.óicuu, xotx), 07xui7xa, uippiat (W. otx).



Betonung der Perfęctformen. Einen ebenso wichtigen Ęinfluss wie 
das Augment beim Imperfectum und den aoristischen Zeitenjaat die Redupli- 
cation bei der Bildung des Perfectums. Daher wird sio aucli ais cin so 
wicbtiger Verbalbestandtheil haufig durcli den Ton liervorgehoben. _ Im 
Indicativ Activi Sing. fallt der Ton bei Wurzelverben fast ausschliefilicli 
auf die Reduplicationssilbe, vgl. r.Łyrpa, XiXoxa, 7jpxoc, oir-cora, rp/a u. s. w. 
Steht die Reduplication zwisclien dcm Verbum und der Praposition, so riickt 
der Ton nicht ttber die Reduplication, vgl. awrf/a, dtpsiza, aąiypott u. dgl., 
nur aóvoioa weicht ab. Denominativa stehen zu den Wurzelverben in der 
Betonung des Indie. act. singul. im Gegensatz, weil bei ihnen die Redupli- 
eation in Polge der grofieren Silbenanzabl nicht im Bereiche der betonungs- 
fahigen Silben stehen kann, vgl. tstiu.7]xoc, jispuapza u. dgl. Erst
im Plural, hauptsachlich aber im Conjunctiv und Optativ ist bei Denomina- 
tiven und Wurzelverben aufierlich eine gleiche Betonung, vgl. XeXóxotjASV, 
XeXuxot[i,t, XeXóxui mit TeTtji.ijxap.sv, TSTtpijzotpt, TSTtp̂ X(o. Dennoch liegt auch 
hier wieder ein wesentlicher Unterschied darin, dass in den ersteren Fortnen 
die Wurzelsilbe, in den letzteren die Erweiterungssilbe betont wird. Ein 
ahnlicher Unterschied bei aufierlich gleicher Betonung ist auch in den 
ubrigen Perfectformen, vgl. XsXóa&at, XsXoxśvat mit TSTtprjadott, TeTtp7]xśvat.

5. Das Plusquamperfectum.

Ais Zeitart der Vollendung wird das Plusquamperfectum durcli die 
Reduplication gekennzeichnet, welche der des Perfectums ganz gleieh ist, 
vgl. e-Xs-Xóxstv, dx-7jxóstv. Auch die Lautbildung dieser zwei Zęiten ist 
vollig gleicli; nur die Personalausgange und das neu hinzutretende Augment 
([ualificieren das Plusquamperfectum ais Zeitart der Vergangenheit. Der 
Ton tragt zu dieser Qualitatsbestimmung nichts bei und bleibt in allen 
Personeu der Ein- und Mehrzahl ein reiner Wortton, dessen Stellung durch 
die Lange oder Kiirze der letzten Silbe bestimmt wird.

6. Das Futurum.

Einzelne Verba haben fur das Prasens und Futurum eine und dieselbe 
Form, z. B. stpi ich gehe und werde gehen, ISopott esse und werde essen; 
ferner /iw , yeopott, xaXś(u, pśopott, dvuai, spóu>, yśopoct, tsasuj. Diese Er- 
scheinung lasst sich aus der Grundbedeutung des Prasens erklaren. Im 
Prasens ist der Verlauf einer Handlung oder eines Zustandes ais ein Nach- 
einander der Entwicklungstufen vorzustellen, daher fallen die einzelnen 
Phasen niemals in einen Zeitpunkt zusammen, sondern erfordern mehrere 
Einzelmomente, von denen der letzte im Vergleich zum ersten ais in der 
nachsten Zukunft liegend aufgefasst werden kann.



Die meisten Verba haben jedoch filr das Futurum eine besondere Form. 
Ais aufieres Zeifhen derselben dient der Sibilant <J, welcher mit oj den Futur- 
ausgang dio gibt. Beim Ansetzen dieses Ausganges erleiden die auslautenden 
Vocale und Consonanten der Bildungsformen gewisse Modificationen. Beziiglicb 
der auslautenden Vocale ist hervorzulieben, dass sie nicht nur bei Denomi- 
nativen, sondern aucb bei Wurzelverben gedehnt werden. Man vergleicbe 
z. B. die naelistelienden Denominativa: xiuiy3to (xi|id-<o), <juu~̂ -7ui (diiotcoc-oj), 
Soj-y-am (8t'}a-u>), xoXpiQ-<J<o (xoXp.a-u>) u. s. w. Geht dem a ein t oder p voran, 
so bieibt es iiufierlich uuverandert, vgl. idziddm (ścm-ońo), apdaopat (dpaopat), 
(pmpaaoj ((pojpa-tu), fb)pd<Ja> (Hyjpato). In ahnlicher Weise dehnen Wurzelverba 
ihr auslautendes a zu tj, vgl. xvrJ-<J(o (xva-u>), xxvj-aopai (xxd-ouat), Cy-aui 
(Coću>), op/j-sco (apato), xpr'-3oj (xtxpa-co, xpa), xXi5<Jopai (W. xXa), XP15tJ(0 und 
yp^aopai (ypd<o, ypdopat), -'ktpiu (Tnpidijpt, rXa), Trp̂ -aco (TUpTip/jpt, -pa), 
ovr)atu (8vtvr(pi IV. 8-va), ar}du) (cpirjpt, cpa), yp^aoj (xtyprip'.) ypa), pvr)3Uj 
(pipv̂ <Jxu), pva). Die prasentische Beduplication und alle Verstarkungen 
solcher Wurzelverba fallen im Futurum ab. Das a wird aucb bei voran- 
gehendem p zu rj gedehnt, vgl. ypr'3a>, irpvj3u), nur Spam bat 8pa'cJco.

Andere Wurzelverba auf ao>, die nur scbeinbar vocalischen Auslaut 
haben, weisen in der Wurzel Consonanten auf und behalten daher ihr a 
unverandert, vgl. dato (aco, do, vgl. e8, s5u>), \)),a'd<» (&Xaa>, Dbaj), xXd<3u> 
(xXa'o>, xXa8), a~ddm (a~dco, 37rav), dya'ctopai (ayapat, W . yaf), dsdsopat (fta-ś- 
opat, att. de-a-opai, W. Dal'), ta'aopat (iaopat, W. oav).

Ein ahnliches Dehnungsverhaltnis ergibt sich fiir ein auslautendes e. 
Wir erhalten bei Denominativen fiir ein s ein 7) im Futurum bei dOoprj-am 
(d&opś-to), oixr)-3(o (oixś-u>), 6s'.-vy-3oj (8eitcvŚ-u>) u. s. w. Ebenso bei Wurzel- 
verben, z. B. SipSto (8śco, aber 8s-7j-atu, 8eo> ermangeln), V7j-3u> (vś<o 
spinne), aypyaco (W. ays), vr̂ -aco (vśa> haufe), br)-3(o (xi-&7)pt, W . fis), yjoopat

e ).

Die nur scbeinbar vocalischen Wurzeln lassen das s im Futurum kurz, 
vgl. Iaopat (effxt, W. źę), yśaopat (yeopott, W. vsę), £idu> (Cśu>, £eę), spśaw 
neben apr^aopat (ajBewopt, W . a^eę), xpśou> (W. xpsę).

Der I-Laut wird im Futurum lang, z. B. XŚ5u> (Xuio), xt<J(o (xuo), Suam 
(Suto), SŚsco (Ouu>).

Der kurze O-Laut wird im Futurum zu w gedehnt und zwar bei 
Denominativen wie Sot)X(ó-ciu> (8ooXó-tt>), 8v]X<ó-aopai (8rjXó-(o) u. dgl. Ebenso 
auch bei Wurzelverben, vgl. Sm-sto (St-8a)jxt, W. 80); die meisten anderen 
sind aucb schon im Prasens lang, z. B. pcó-au> (pmwuut, W . po, p<o), dzpwdu) 
(crrpiówopt, axop, axpo, arpm), xp<ucjtt> (xtxpcóaxa>, rep, xps, xpo, xpu>), yymtjopou 
(yiyv<ó<Jxu>), £<uau> (Ctówopt). Von der Wurzel po in pócrxu> lautet das 
Futurum Boax-r)-3(u.



Diphthonge kommen im Auslaut der Bildungsform aufier bei Denomi- 
nativen auf seto vgl. pa<JiXEÓ-<Jco (|3aaiXEu-u>), sehr haufig bei Digammawurzeln 
vor, z. B. axou3opat (dxoóco, axoF), d7toXaÓ3opat (amluów, W . XaF), xaÓ3tn 

(xatu), xaF), xXaÓ3opat (xXauo, xXaF, xXao), -Xsóaopat (irkEto, TtXsF, 7tXeu), 
TrvEU3opat und Ttysosoopat fur uyeosś-opat (Futur, doricum) (msto, cteF), 
ysusopat und vst>3oupat (yEtn veF, schwimme), <JjaÓ3tn ('jtauto, t}>aF), wa l̂r" 

scheinlich auch nauGu) (Ttaóco). Das Verbum pęto, W. psr bat die kiirzere 
Wurzelform und ein erweiterndes tj im Futurum vgl,, pu-vp3opat. In i3T7jpi, 
W. axA\ in ayapat, W. '{'A, und Oedopat, W. HaF, fallt im Futurum das 
F ab, vgl. azrfiiu, dya^opoci, Osasopat. AuBer diesen sind nocb ssisto (3stto), 
jrouau) und mzt-rj-Sto (uaito vgl. lat. pavio) zu beacbten.

Bein vocalische Wurzeln mit einem auslautenden Dipbthong sind nur 
selten, vgl. zsfaopat (y.sTpat), ot3u> (Futurum zur W. ot?), im Prasens tpśpco, 
im Gegensatz zu oi-Tj-3opat (oiopat), xXei3u>, xXetu>, W. sklu.

Werden yocalisch auslautende Wurzeln und nominale Bildungsformen 
durch eineelne Consonanten im Prasens erweitert, so fallen dieselben im Futu
rum gewohnlich ab. Die Consonantengruppe ox fiillt, im Futurum regelmaflig 
ab, vgl. fV(ó-aco (yiyvu>axw), opa'-3opat (St8pa'3xto), pyyyjto (ptpv»j3X(n, pya), ttójio 
7rtm3xto, tu), TptÓ3u> (ittpoiazco, xpco), cprjstu (tpdazto, cpa), nur pó3xto belialt 
ax und nimmt ein 7) dazu auf, po3x-vy3u>. Die Wurzel y a  zu yda/.u> erlialt 
im Futurum ein v yayoupat. Bei Ovy'axu>, W. 9va, tritt Metatbesis im Futurum 
ein &avoopat. Von mTrpdszto W. Ttpot wird das Futurum durch dw>8iÓ3opat 
(Stotopt, 80) vertreten. Yergleiclie das Denominativum ■ prjpa.au> (■p/jpdszco). 
Ersclieint dagegen x allein ais Erweiterung einer yocalisch auslautenden 
Wurzel im Prasens, so yerbleibt es auch im Futurum, vgl. ipó($)to (£-pó-x-iu, 
po), 6t-u>£u> (8t-o>[x]u>, Otto), tprj£to (xprpi"u>, xpa aus xap, xsp), tj;7]£co (')/][yJtu, 
tjjdto, t]t«), tjtóęto (^u(/)to, vgl. splm).

Der Nasal v ais Erweiterung yocaiischer Bildungsformen im Prasens 
yerbleibt stets bei Denominativen auch im Futurum, z. B. ptotytb (ptatyto), 
srjpavu> (3r)patvco), ai3yovto (atsyuyto), ppaooytb (PpaSuyco) u. s. w. Bei Wurzel- 
verben M it v aus, wenn der auslautende Vocal der Wurzel ein I-Laut 
(t oder u) ist, z. B. mopat (mytu), xisu> (xt[v]<o), cp&t-3u> (tpdtfyjto), Sóato 
(8ó[v]u>), bÓ3u> (Ou[v]<o), nur xptvtb und xXtvtó behalten das v bei. Kommt 
a ais Auslautvocal der Wurzel vor, sp fallt das yerstarkende v des Prasens 
nur in zwei Fallen auch im Futurum ab, vgl. p/'-3tu (patytn, W. pa) und 
cptliytfto (tfiidytu, cp&a). Die iibrigen Wurzelverba dieser Art erhalten im 
Futurum obenso wie die Denominatiya statt des diphthongbildenden Jota 
ein s ais Erweiterung, welches nacli Ausfall des Sigma mit to contrabiert 
wird. Dadurcb entstehen Formen, wie xpav-ś-3u>, xpav-E-to, xpavtb, vgl. 
pavoupat (patyopat, pa), zaytb (xatvto, xa), yayoopat (patytn, ya) und 
einzelne Digammawurzeln, welche nach Wegfall des F wie rein yocaliscbe



behandelt werden aavS (saivo>, aFaF), <pavai (<paivco, cpar, cpa). Wurzeln 
mit wechselndem Vocal erhalten im Futurum e und behalten v bei, vgl. 
xxsv5> (xxetvt», xxa, xxe), xsvu> (te, xa, xetvu>).

Ein im Prasens yerstarkender Dental vocalisch auslautender Grund- 
form fallt im Futurum stets ab, mogen diosolben Denomina,tiven oder 
Wurzelverben angelioren, z. B. 8txd3u>, ion. 8txu> (SadCtu, 8tx7j), 8Xf3i3<i> 
(oXj3iC<o, oXpoę), dvayxa'au> (<£va‘'xdęro, dvdyx7]), oixt3<o, o?xiuj (ofxiC<u, oixoj), 
ytopfaco, att. ytupuo (̂ tnptCm, yd)poę), ótppÓ3(o (dppóCto, appóę), 3ipau> (3<óC<o, 
3<xoę) u. s. w. Wurzelverba: {3i{jds«ł, (j3tj3a'ę<o, pa), avu3(o (avó[x]a>,
W . vo), apuau) (dpe[x]o>, po), xxt3co (xxi'Ca>, xxt), pÓ3<u (póCa), W. po) u. s. w. 
Statt des im Prasens yorbandenen Dentals tritt bei manchen Futurformen ein 
Guttural ein. Ein derartiger Weclisel ist vielfach auf Dialecteigenthiimlich- 
keiten zuruckzufuhren, vgl. iroXept3co und dor. TO)Xspt£(n, ffrrjpfoto und 3X7]pt£(o, 
jxsp[X7]pL$u) (;isp[A7)ptC«>)- Vgl. Ppijoe (flptCto) und 8pi3(u (Ppi&w) mit consonau- 
tisch auslautenden Wurzeln.

Consonantisch auslautende und im Prasens durch Vocale erweiterto 
Wurzeln behalten ihre Erweiterungsyocale sehr hkufig auch im Futurum bei.

Erweiterungsvocal a :

Wurzelverba mit dem Prasensausgang a(v)o>, a(v)opat behalten ihr 
erweiterndes a auch im Futurum und dehnen es zu tj, vgl. dpapxiq-aopai 
(dpap~xavco, W . pap), ao;i]3opai (ao£-avu>), JiXx3-x 3̂<o (j3Xaaxdvu>, pXa3), 
aireyb-ifcopat (duiy_i>-dvopa'.), aiaSBjaopai (aiabdyopai), •/'./7'aojj.at (/ryydycu), 
ol'8/]3u) (atSayto), Ó3tpp7]3opat (óacppaiyopat), paD7)3opat (paybdyco, W. paD), 
ótpX7]3u) (o(pXiaxdva)). Bei allen bleibt der Wurzelvocal im Gegensatz zum 
gedehnten Erweiterungsvocal unverandert. Wenn aber der Erweiterungs- 
vocal im Futurum wegfallt, so wird immer der Wurzelvocal gedehnt, ygl. 
X(i])4opai (Xap[3a'vto, Xa3), X(v])sopat (Xavbdv<o W . Xal>), di£opat (br^ayu), 
9 if), X(i])£opat (Xa-(ydvu>, Xay), 5r(EÓ)aopat (irovbdvopat, rob), ystaopat (yay8- 
a'va), /_aS). Haben solche durch a im Prasens erweiterte Verba einen anderen 
Prasensausgang ais avco und ayopat, dann yerbleibt das erweiternde a im 
Futurum unverandert, vgl. ip-aabr)3opai (£p-a'a>), axpo-a'3opai (axpoa'opat, 
W. xXo, xpo), iX-a'3opai (?X-a'axopat), rEx-aaa> (rar-awopi, rex-a), xpsp-a'au), 
xpep«) (xp£pdvvopt, xpsp-a), axs8-a3(o (axe8-dvvopt), 7tEX-a3u> (rsk-aCu), ireXa), 
8ap-a'su) (8ap-a'C<o, Sap, 8pa). Das Yerbum óp-d-m hat ein von der Wurzel 
otc gebildetes Futurum ćfyopai.

Erweiterungsvocal s: Durch s werden im Prasens hauptsachlich Liquida- 
wurzeln erweitert. Ein solehes s bleibt auch im Futurum erhalten, z. B. 
dX-e-3u> (dX-£-io, FaX), dp-e-3u> (dp-ś-3xco), ip-E-sm (lp-ś-to, Fsp) auch Epoopat, 
xop-ś-3<o (xop-evvupt), 3xep-E-3to, 3xopu> (axop-Evvopi, axop-E), xaX-E-a<o, att. 
xaXu> (xaX-l-u>, xaX, xXa), Spauoopai fiir 6pap-E-aopai (W. 8pap), ip<ó (W, Tep),



nur stsp-ś to dehnt e im Futurum zu 7j, vgl. sxsp 75-30). Werden dagegen 
Wurzeln, die keine Liąuida, sondern andere Consonanten im Auslaut haben, 
durch s im Prasens erweitert, so fallt es im Futurum regelmafiig ab, vgl. 
oóęto (oox-ś-io), btó£o) (3Toy-ś-u)), pt^w (pwc-TŚ-co), ft-ojim (?x-vś-0|xai), d)3u) 
neben <b&7j3u) (cob-ś-w), nur dpx-s-u) belialt das e wohl zum Unterschied vom 
Futurum des Verbums ap^iu auch im Futurum bei dpx-£-3(o. Vergleiche die 
vocalischen, durch vs erweiterten Wurzeln ;3u, xo und xt: pósw (po-vś-a)), 
xo V7j-ao[xtxt (xo-ve-co), xt-v^-su) (xuo). Solche Wurżelverba dagegen, welche 
nicbt im Prasens, sondern erst im Futurum einen E-Laut ais Erweiterung 
erhalten, weisen regelmaBig ein 75 auf, z. B. ysy-^-sofiat (ytyvop,ai, ysv), 
PooX-Y]-3op.at (PoóXop.at), dXs£- -̂aa> (dXeęu)), Ip-^-aojiat (W. Tsp), BeX-7]-a(o 
(i)śX(o), p.sX-rJ-asi p.ot (jxśXet not), oiy-y-aotiat (otj(o|Aai), epp-75-sa) (Ipptu), 
£08-75-30) (s58(o), £'{j-75-50ucn (&Łoj).

Erweiterungsvoeal t oder o. Bei Wurzelverben, welche durch einen 
I-Laut erweitert werden, kann der I-Laut entweder mit dem Wurzelvocal 
einen Dipbthong bilden wie in TtstDu), tuO, obsipo), ę&sp, oder es wird die 
Wurzel durch t, o um eine Silbe verlangert, z. B. óp-t-vu), W. 8p, arep-t- 
3xto, W. sisp, ay-yo-pu u. s. w. Liquidawurzeln, die im Prasens einen 
Diphthong haben, erhalten im Futurum die reine Wurzel und werden nach 
Art der anderen Liquidawurzeln mittelst e im Futurum erweitert, das s 
wird nach Ausfall des 3 regelmaBig mit tu contrahiert, vl, dpoj aus ap-ś-sm 
(atpco), ospo) (Sstpu)), y.spa) (xetpa)), Ipui (sipa>), sjrspu) (susipco), «l)spa) (<p9sipa)), 
dyepu) (ayeipo)), <pav<n (<paivu)), 3otvćó (oaivo)), payto (patva>), xtevu) (xTStve>) 
u. dgl. Bleibt jedoch der im Prasens vorhandene Diphthong auch im 
Futurum erhalten, so erhalt die Futurform ein erweiterndes 75, z. B. atp-^-Sto 
(aipsto), 5(aip-7j-3a) (yaćpco, jjap), otpstX-7j-3u) (8®ćtXo)), xXcn-Trl-aco (xXano).

Diejenigen Wurzeln dagegen, welche keine Liquida, sondern einen 
Dental-, Labial- oder Gutturalconsonanten im Auslaut und einen Diphthong 
im Prasens haben, behalten den im Prasens aufgenommenen Diphthong 
auch im Futurum bei und bleiben ohne erweiternden E-Laut, vgl. tciOu) 
(ust&u), m&), 7tsÓ3opat (itoyOavop.at, ueuDio, tco9), cpetsop.at (<petSop.ai), epstsa) 
(Ipći8(o), Tsóęu) (reó/a)), (f£Ó5op.at (tpeóyu)), xsÓ5<o (xsó9a)), śpsitpa) (spsćitoo, 
put). Werden im Prasens consonantisch auslautende Wurzeln in der Art 
erweitert, dass ein Jota die Erweitćrungssilbe bildet und durch sx vom 
Personalausgange w gesondert wird, so wird nach Ausfall von 3x statt Jota 
7j, seltener co ais Erweiterung im Futurum aufgenommen, vgl. djiitXccx "q-Su> 
(dp,TtXa-xt3xu)), 380-75-3(0 (e5p-t-axu>), srsp-^-3u) (sTep-f-3xo>), dvaX-d>-3u) (dvocX- 
t-3x(o), dX-tó-3o;xai (aXi3xop,at).

Die prasentische Erweiterungssilbe vo fallt im Futurum stets aus, 
z. B. «;o) (ay-yo-pu, ay), ost;<n (8six-yppu), dpupuó fiir dpcstśso) (dpustśwopu, eę), 
5pŚ3(o (spśyyopu, 3psę), 3xopS) (3Topevvópu),’ efp£a) (sfpy-vop.i),: Csóętn (Ceóy-ydpu),



pt'£u) (piy-vopi), olcco (oiy-vopt), oXćo, 3Xoopat (o'X-Xo-pt, oX-vt>-pt), źpoopai 
(op-vopt), Tt̂ Scu (myyyupi), pi(£(n (pVjy-vopt). Aus den Futurforinen Sei£(o, 
s?p£a>, £eÓ;(o, o u tu, ro^to, ór^oj ersieht man zugleich, dass die Dehnung, 
wie sie im Prasens erscheint, auch im Futurum erlialten bleibt. Ein bloBes 
u wird zur Prasenserweiterung nur selten verwendet. Im Futurum fallt es 
ab, vgl. IX$o> (eXx-Ó-u>, rsXx). Denominativa auf iCco enthalten Jota ais 
Prasenserweiterung. Ein solches Jota bleibt im Futurum erhalton, vgl. 
otxi3(u (oix-t-C<o), ópp-t-(J(o (6J3pi'C<n) u. dgl.

Am seltensten kommt der O-Laut ais Erweiterungsvocal vor, vgl. dp-ó-au> 
(ap-ó-u), W . dp).

Consonantiseh auslautende Wurzeln, welcbe im Prasens ohne Vocal- 
erweiterung sind, oder eine aus einzelnen Consonanten bestehende Verstarkung 
haben, erfabren an den auslautenden Consonanten gewisse Modificątionen. 
Es yerwachst ein Lippenlaut mit dem a des Futurausganges <j(o zu (Jj, vgl. 
pXś(j;(o (flXŚ7r-<o), Tpólnu (Tpt[l-a)), ypcćtoj (ypcró-oj). Ein Kebllaut verbindet 
sicb mit ff zu £, vgl. jrXe£(n (~Xśx-(o), oE£co (dy-u>), Sś£opeu (8ś/opai). Ein 
Dental fallt nur in gewissen Fallen aus, vgl. tyaopai (poco), rcsiaai (Trst&co), 
ęetcropat («e!ooj), ayjaio (t/JCo), oyj.o). Sebr haufig wird im Futurum ein 
Erweiteruugsvocal aufgenommen, in Folgę dessen der Dental erhalton bleibt, 
vgl. oC-Tj-ciM (ó'C(o), xsxa8-^-aco (/d.ljn), xaDs8oopat (xa&eCopai, §8), dytl-ś- 
aopat (dyOopat), TrET-̂ -aopat und r-Jfjw m  (irstopai), itapS-Tycropai (xep8<o), 
pe8-Vj-aopat (pśSopat) und pr,<jopai (p^Sopat), toTrojcfo) (tÓjtoo). Steht eine 
Liąuida X, p, v, p im Auslaut der unerweiterten Wurzel, so bleibt sie im 
Futurum stets unverandert. Es tritt zwisclien die Liquida und den Futur- 
ausgang a co ein Erweiterungsyocal, vgl. psX-vj-au> (pśXto), &sX-tj-!J(o (&eXco, 
e«)śX(o), x£X-7]-aopat (xśXopat), bei p und v tritt s ein, welcbes nach Ausfall 
des a mit co contrahiert wird, vgl, vspćb aus vsp-ś-3(o (vEpu>), psvćo (pśvu>), 
poXoopai (W. poX, Pras. fAcuSzcn). Das a scbliefit sicb an eine Liquida 
unmittelbar nur selten an, ygl. Ośpaopcti (Uśpopat), xópaco (xupco und xop-E-co), 
xśX(J<o (xeXXco). Fiir cpspco dient ais Futurum oiciopat.

Enthalt die Wurzel zwei Consonanten im Auslaut, von denen der 
voranstebende ein X, p, v, p ist, so bleibt die Liquida unverkndert und der 
Endconsonant gibt mit a die bereits erwahnten Doppelconsonanten £, (Jj, ygl. 
ap£u> (dpyco), eiptopat (sfpyco), pśp<jjopat (pśpęopai), QsX£<o (JśXyco), sXśy«u> 
(sAŚyyco), pśyjco (pśy/aj und peyx(o), repeto (irepuco), xśy£(o (xeyyco), repeto 
(xspixco), pśX(j«o (peX7rco), atśpSm (ariEpyoo), a®ty£co (acpiyyw), xśXau> (xeXXu>), 
cmepęco (dnipyto), xap<Jici> (xapcpco), cpbśyęopat ((p&śyyto), uepato (zepUto), nur 
atcev3co bat im Futurum ojtefoto. Zu epyopat dient ais Futurum elpt, Dicbter 
haben die Form 3Xsóaopai (W . eXu&). D ie Yerba ê pco und peXX(o baben 
im Futurum ein erweitorrides rj, vgl. spp- -̂cico, peXX-ifl-ff(n, EpSco nimmt ein 
y auf, vgl. Epćjco (ygl. aucłi pE;<o W. psy).



Werden consonantisch auslautende Wurzoln im Prasens durcli einzelne 
Consonanten yerstarkt, so fallen dieselben im Futurum ab, z. B. pakw 
([3aXXu>, pak), 3xeX<u (sxśXXw), xeX5> (xeXXtt>), j3a't|)(o (fia'itxu)), xótj/u> (xÓ7txu>), 
/putnio (xpÓ7TT(o), nur tutttiu bat xo7ixr)3(o. Ferner xa'c<u (xa'aau), toty), xapu> 
(xapvu>), xepu> (xe;j.v(u), 8axvu> bat Sf^opai mit gleiclizeitiger Dehnung des 
Wurzelvocals. Vgl. Xax-^-3opat Xasxu) (Xccx), aXu£u> (aXÓ3xu>) und 6t8a'c(o 
(8t8a3xu>).

Die auf C«> auslautenden Verba haben entweder einen Dental oder 
Guttural in der Wurzel. Damach ist die Bildung des Futurums eine zwci- 
fache, vgl. die Dentalbildungen ay(aio (ay(C.ui, sy_to), cppasto (cppa'7tt>, cppao), 
xXÓ3(o (xXu£u>, xXo6) u. dgl., nur oC<n und eCopai nebmen im Futurum einen 
E-Laut auf, vgl. oC-tj-sco, xa&e8oupai, zalhi^soua1., xafhu> (xa&iCtu). Die 
Mebrzabl der Verba auf C<o bat einen Guttural in der Wurzel, vgl. xXdyi<i> 
(xXa'Cu>, xXay), Tikdyęu) (itXoćCu>> nkay), xsxpd£op.at Futur. III. (xpaCm, xpax) 
u. a. m. GewSlmlich sind es Klangbezeiclmungen.. Doch nebmen auch andere 
Verba auf C«>, welche keinen Klang bezeichnen, im Futurum ein £ auf, vgl. 
3xt£u> (atfCu), 3xiy), apdęm (scpdCm, sway), vtC<o bat einen Labial in der 
Wurzel, daber lautet das Futur. vî u> (W. vip). Abnlicbe Doppelbildungeu 
finden sich aucli bei Wurzelverben auf <jsco vor, z. B. ixpa'£co (Tcpdaaw, repay), 
xa£u> (xa'aau>, ~rrfj , r.X'rfi<u (~Xr)33u>, irkay) u. s. w., dagegen irXa'atu (nkassco, 
r.kat), pkt3u> (pXtxx<n, pXtx). Denominativa auf 33w werden bisweilen mittelst 
eines Gutturals im Futurum gebildet, obwohl das Nomen andere Consonanten 
in der Bildungsform enthalt, vgl. xopó£(o (xopÓ33co, xópuę, Ooę), cupa£co (atpa- 
33o>, atpa, xoc). Die meisten baben sebon in der Nominalform den Guttural, 
vgl. ava£(o (ava'ssco, dva£), cpoXa'£<o (cpoXa33u>, cpóka£), X7jpó£(n (xyjpÓ33co, xijpo£). 
Filr den Ausgang £u> haben Denominativa ahnlich wie die Wurzelverba Doppel- 
bildungen z. B. dpuabopat (apjKSĆJw), bauuaboua.t (haupaCco), appÓ3<o (dppó£<», 
dppóę) u. s. w. Diese Art ist die bei weitem zahlreichste, nur vereinzelt kommen 
dagegen Gutturalformen vor, ygl. otpcójopat (otpuójco), 3akirq£<o (sakmCo)).

Durch Anfiigung des Ausganges sonat an Bildungsformen der Passiy- 
aoriste, entsteht das Futurum mit passiver Bedeutuug, z. B. raiSsofhijsopwt, 
kofhrjSopai, xptpr'30irai, s^Offi^Jopai u. s. w. Darunter sind manche Yerba 
mit passiver Form und intransitiver Bedeutung, vgl. <pav7j3opat ich werde 
ersclieinen, ź^O/souat werde mich freben (passive Deponentia).

Das dritte Futurum enthalt eine Eeduplication wie das Perfectum 
und den medialpassiven Ausgang des Futurums, ygl. ysYpońJiopat, kskósopat, 
x£xp<x£opat u. s. w., einen actiyen Ausgang zeigt bloC Ś3x £̂(o und sonst
tritt im Actiyum das Participium Perfecti mit s 30 pat ein, vg

Die Betonungsweise des Futurums zeigt eine gewisse 
der des Prasens. Wurzelyerba, welche im Futurum keim 
yocal erhalten, betonen den Wurzelyocal, ygl. Xu3<o, bkdso),
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cppstaw u. b. w. Ebesso werden aueh jene Wurzelverba botont, die den 
prasentisclien Erweiterungsvoeal im Futurum verlieren, vgl. 8ei£u> (Ssi'xvo-pt), 
Propen (Xap|Wviu), ajfecsu) (5j3śv-vu-pi) u. dgl. Von zwei prasentisclien 
Erweiterungsvocalen verbleibt der erste auch im Futurum und erhalt den 
Ton, z. B. cxso-d-<j<« (<Jxs8-dv-vo-pi), xop-£-au> (xop-ev-vo-pt). Erhalt ein 
Wurzelverbum erst im Futurum den Erweiterungsvocal, so bchalt er stets 
den Ton, vgl. o<psiX-̂ -3o>, Osk-ip<Ju>, *|'ev-ij-(Jopa'., xa0so£sopoit =  zaOeSouipat 
u. s. w. Ebenso bebalt der im Prasens vorliandene Erweiterungsvocal den 
Ton, wenu er im Futurum wieder erscbeint, vgl. dl-ś-ato (dX-ś-(o), dp-ó-au) 
(dp-ó-aj). Nur der kurze e-Laut und a kann bei Liquidawurzeln, seltener 
bei anderen, nach Ausfall des Sigma mit dem Personalausgang <n contrabiert 
werden, vgl. xspu>, <pOspu>, pokoopat, Oavoopai, ay.sSSi u. s. w. Stets
uncontrakiert bleibt ein erweiterndes 7], o und <0, vgl. dp-ó-aw, d/.-oj-aopou, 
•('sv-r]-3op7.i. I)enominativa betonen im Futurum nicht die Stamm-, sondern 
eine Nebensilbe, vgl. riposto, atpdęo), amoSdau), d'(yzku>. Ihre Contractions- 
formen werden nach demselben Gesetze wie bei Wurzelverben gebildet, 
vgl. at3/ovd), ptavS u. a. m.

D ie durchgefiihrte Darstellung umfasst alle Arten der Verba und lasst 
die Tempusbildung einheitlich und klar erscheinen. *) Alle langwierigen 
Inhaltsverzeichnisse der sogenannten unregelmiifiigen Verba fallen w eg; denn 
im Grunde genommen haben hochstens die Verba £ivoct und iśvat einzelne 
besondere Formen. Hinsichtlich des Tones ist bei £ivai hervorzuheben, 
dass die zweisilbigen Formen des Indicat. Sing. enklitisch sind. Vgl. auch 
IsTi =  l'c£3ti. Wie etvat ist auch <pr,pt mit Ausnahrae der 2. P. S. im 
Indicat. Prasentis enklitisch.

VII. Indeclinable Wortarten.

A. A d v e r b i a .

Der Auslaut bei Adverbien ist entweder consonantisch oder vocalisch. 
Man kann sie daher in zwei Hautgruppen eintheilen.

1. Adverbia, welche die Consonanteu v, p und ę ais Auslaut haben:
a) Die auf v auslautenden zerfallen in mehrere Arten. Darunter sind 

zunachst die Casusformen hervorzuheben. Ais Accusativ Sing. von Substan- 
tiven oder Adjectiven der A- und O-Declination gelten: dxpr;V adv. (Acc.

*) Man inuss wirklich dariiber staunen, dass es bisher niemand unternommen 
bat, das Wurzelprineip fur Schulzwecke auszubeuten. Die Schiiler wiirden nach der 
entwickelten Weise nieht blofi in einem einzigen Jabre die ganze griechisehe Formen- 
lehre mit Leichtigkeit erlernen, sondern aueh die einzelnen Formen so klar im 
Gedachtnisse behalten, dass sie wahrend des ganzen Lebens daraus nicht entschwin- 
den konnten.



S. von ax[xrj), «f-Z7jv (“P'/.'rj)> “x/iv śxovtyjv (vgl. exovnfc), [lutrtv (;xatyj),
cysof/^y, auTotJysStyjy (Acc. des Fem. von ayśotoę), ap.<pa8fijv (ap/.pa'8to?), Trpar/jy 
(Trpaito;). In ganz analoger Weise werden von anderen Vcrbal- und Nomi- 
nalstammen Adverbia nacli Art der voranstelienden Accusative gebildet, 
trotzdem kein entsprecliendes Substantiy der A-Deelination vorhanden ist, 
z. B. ap(8)rjv (cfeipco), dvs(8)r(v (dyr/pj-t), eirat'-|,(S)Yjv (łirataau)), Xćq(8)7jv (Xd£), 
aup(S)T]V (aupu>), TiXe-f(8)rjV (t7Xex(o), 7tspipd(6)rjV (St. (3a, paivu>), 77ap.7trj(8)7jV 
(vgl. 7ta'ii7tav), autJta(8)rjV (St. axa, iax7]pi), <pup(8)7fjv (cpópco), yu(8)7]v (St. )(o, 
yścu). Vgl. 7TXouxt(v8)rJv (7:Xouxoę), aptaxt(v6)riv (apiaroę).

Fttr die O-Declination gibt es Casasadverbien auf ov, welche ais Aus- 
gang des Neutrums anzuselien sind, z. B. auptoy adv. (Neutr. v. aopioę), 
su.77ć8ov (Neutr. v. euTisooę) und die zahlreiehen Comparativausgange des 
Neutrums, wie o3x£pov, xdXXtov, fiEpaióxepoy, ł^utepoy u. dgl. D ie Analog- 
bildungen sind durch epenthetisches 8 und durch den Accent unterschieden, 
z. B. aY£X7j(8)óv (a7eX7j), s&sXovx7j(S)óv (ż&śXXo)), poxpo(8)óv ((3óxpoę), fXy](8)óv 
und siXt](8)óv (łXttj, xXtp.ax7](8)óv (xXćjx«£), xaopyj(8)óv (xaopo?), 7:av>}o-
pa(8)óv (ftopóę), śxovx7j(8)óv (fxcov, exovx7ję), xaxo)p.a(8)óv (u>p.oę), xpo<p)(8)óv 
(xpócpa), dp/pa(8)óv (<pa(vu>), xpi(8)óv, Staxpi(8)óv (xpfvu>), £p.j3a(8)óv (pa, patycn), 
Xa8p7j(8)óv (Xd8pyj, Xa8p^), aye(8)óv, auxoay£(8)óv (ct/ ety, I^co), 7jp.£poXsY(8)óv 
(Xeyo)). Anders betont ist nur ev(8)ov (£v). Dieselben Adverbia erscbeinen 
auch ais Ausgang im Plural des Neutrums auf a, vgl. i-'ć.'hrt(o)d, aya;pav(8)d, 
xavaj(7](8)d, xpó[3(8)a, p.q(o)a, aTuptf̂ Sja u. dgl. Ferner gibt es Locatiy- 
adverbien auf m(v) mit beweglichem y, z. B. uipa<Ji(v), (<Spa), 8upaat(v (9ópa), 
0r(Brja'.(v) (0i)pat), A8 V̂7jan(v) (’A&vjvai), óXop,7uaai(v (oXop,7ua), 77Xaxatdai(v), 
(7:Xaxa’.ai), >Ap-,,’jXr(si(v) (’Ap‘”jXr() u. dgl. Sie bebalten den Ton gewohnlicli 
auf derjenigen Silbe, auf welcher ihn das Nomen hat.

Fur die zweite Hauptdeclination erhalten wir die Casusadverbien: 
£l(3Q7UV, ź£Ó7ttV, XaX077lV, pEX07tlV (vgl. 0771?, t(8)o?, ACC. OTlty und Ź77l(8)a. 
Analoge Arten sind sehr selten, z. B, 7iaXiv, md~ah.v. Yom Genitiy Plur. 
erhalten wir £x7ro8<ńv und sp.7:o3(uv ais Adverbialformen.

Auf v auslautende Suffizbildungen sind die auf 9e(v) und das bei 
Homer yorkommende cpi(v). Das Suffiz 8s(y) (auf die Frage woher) zeigt 
in vielen Fiillen ein v ię>eXxo3xixóvj z. B. vśp&s, vor Yocalen vśp&ev, eyep&sy, 
Ttpoade (ion. und poet), Trpóohey uTrepiky, und uTrepDs, ouiaftey und otuoDs, 
svxoa8s, vor Vocalen evxo<j9ev, x7jXó8sy und x/jXóOe, xooxó8e neben xooxdjiJEv, 
ferner exdxep9e und exdx£p&ev, f(tt>8sv und ^oiOe, Srplsy und 87j9s, 77a'poi0sv 
und 77Kpot8e u. dgl. Wenn sonst das v yerbleibt, so kann man es immerhin 
ais beweglichen Auslaut betrachten und das Suffix (8)s ais ursprungliche 
Form ansehen. Der Accent steht gewohnlich auf derjenigen Silbe, auf 
welcber ihn das Wort liatte, welcbes durch das Suffix erweitert wird, z. B. 
£p.el)sv, £ikv, csedey, aXXo8ev (a'XXo?), Ey^óbsy (£770?), 7tdyxo9£v (7xaę), e£a)9sv



(I;o>), eacn&sy (lato), soj!)sv (suk), 7tpujpa9r(v (upiupa), traxpó9£V (uax7;p), otxo&£v 
(oTxoę), iravxayó9EV (iravxayoo), dp.ó9sv (ap.óę), exsi&ev (ixet), oopavódev 
(oupavóę), Y?j<)sv ( r̂;), dvExa0sv (avśx«ę), 8^9ev (8r]v), ~dpod>ćv (wapo?), a.-(0- 
pTj0sv (d-fopd), rjpyrpkv (dpy/j), 7)uj9sv (rpń;), yap.aS)ev (yapat) u. dgl. Vgl. 
d. Nom. propr ’A&^vyj{)sv ('AiBjyat), 0^p7j&£v (0r(Pai), Mooviyta&sv (Mooviyta), 
Kp7jxrj&sv (Kpjjxyj), K oXujv5)9ev (KoXo>vóę), 2'cpev8aXr;0sv (2cpsv8aX7j), ’Ayapvrp)sv 
(’AyapvaQ, IIXaxaia&sv (IlXaxatat), 0sajrta&ev (0soittat) u. dgl. Doch andert 
sich aucli bisweilen der Ton des Adverbiums; regelrecht dann, wenn in 
Folgę des Zuwachses von &sv das Adverb den Accent auf der urspriinglichen 
Silbe gar nicht haben konnte, z. B. Exaaxayó9sv (£xaaxoę), exaxepco9ev (4xd- 
xepoę), MeYapó&Ev (Me^apa), OaXijpó9ev (<PaXv]pov), I lXaxaio&EV (IIXdxaia). 
Vgl. die correlativen Adverbia tto9ev (woher?) und no&ev (irgend woher). 
Aber anch ohne diese Ursache wird der Ton haufig auf das o gesetzt, 
z. B. p.Y}xó&7]v (p.yjxoę), 6<j/ó&sv (Gtjjoę), xuxXó&sv (xóxXoę), Mapathovó9sv 
(Mapa9cóv). Dabei vertritt das o auch den A-Laut, z. B. yap.ó&sv (yapat), 
piCóDsy (ptja). Aufier diesen sind noch folgende Adverbia auf 9sv mit 
verandertem Accent zu nennen: exxo9sv (exxdę), aucli exxoa9sv, ep/jrpoa9sv 
(irpós), sxahev (exdę), apcadey (d‘(v.dę), evxocs&ev (4vxós), ouiai)sv und oiu9ev

(6xXtCTU>), OTCp&EV (uTtŚp).
Das liomericbe Suffix (cpt(v) zeigt eine ahnliche Betonung wie in 9ev, 

z. B. piTjcpt (Pia), vEOp̂ ipi(v) (vsopd), xXiai7)<pt(v), (xXiata), vaocpi(v) (vauę), 
9 eó®i(v) (Dsóę), oye<Jipt(v) (oyo?) u. dgl., dagegen eayapóipt(v) (layapa), 
’lXió<pt(v) (’'IXioę), xoxoXvj8ovÓY>i(v) (xoxoX'/]8(ńv).

b) Die seltenste Art von Adverbien mit consonantischem Auslaut bil- 
den die Adverbia auf p, z. B. d®ap (vgl. a®vco), sT&ap (eu&eio?), oirap, ovap, 
fxxap, aorrpj/yp, ś£?juap, swyjjiap.

c) Adverbia mit auslautendem Sigma sind die zahlreicbsten. Die auf 
w? endigenden werden aus Adjectivstammen gebildet und behalten im 
allgemeinen denjenigen Ton, weleben das entspreehende Adjectiv im Gen. 
Pluralis hat, z. B. 6txaiioś (Gen. Plur. 8ixańov), auxdpx<t>; (aoxdpx<ov), romaj? 
(ira’vxu)v), xayea>ę (xayś<ov), cptXoj; (<piXtov), aacpój; (aaffluiv), a(o®póv(uę (a<u<ppóv<nv), 

<|iuypu)S (t}/oyp<uv) u. dgl. Vgl. das enklitische Adv. t:oj; (irgoadwie) z. B. 
Eoayrł|i.óvw? - 10; zum Unterschied vom Frageadv. te oj; wie ?

Zur Erldarung des Jotasuffixes in den Formen 8ic, xię, vię, pi; u. dgl. 
ist es nothwendig, das Jotasuffix im allgemeinen zu betrachten. Beriicksiehtigt 
man die asigmatischen Formen des Jotasuffixes in seiner mannigfaltigen 
Anwendungsart, z. B. ais t 8sixxixóv in o6xu>at, ais Locativsuffix in oiJji, 
yap-ai, olxoi, IIuDoT, topaat(v), dann ais Qualitatssuffix in 'EXX7jvi(ax)i, ’Ia(ax)c 
u. dgl., so kann man wohl das Sigma nur ais aufieres Unterscheidungs- 
merkmal in Yergleich zu den asigmatischen Arten hinstellen, und zwar um 
so mehr, ais Dicliter aus metrischen Griinden auch asigmatische Formen



anweuden, vgl. roXXaxt, xoaaa'xt, xooxaxi ftir roXXaxię, To«saxti, tooraxi?. 
Nach den vor Jota stehenden Consonanten geordnet ergeben sieb mehrere 
Arten. Zunachst sind die Multiplicativa auf axtę zu nennen, z. B. roXXa'xię, 
8sxa'xtę, ohyź/AZ, rXsova'xtę, rXei<Jxaxię, dajj.a'xię, dapiva'xtę, xoadxię u. dgl. 
Die einsilbigen Multiplicativa 8tę und xpię belialten das Sigma ais wicbtiges 
Unterscheidungsmerkmal in Yergleich zu dem Verbindungsvocal a und dem 
cliarakteristischen Consonanten x. Wird o ais Suffixconsonant yerwendet, 
so sind die von Substantiven gebildeten Adverbia oxitoniert, z. B. du.oijHa(3)ię 
und apo$i)(8)ię (dpoif^), ivu)ra(8)ię (ivio7rq), żp|3oXa(8)tę (l(j.poX7j), 3xoiy7j(8)tę 
(uroiłoś)} <upa(8)tę, xaxcopa(8)tę (tupoę), aorovoyi(S)ię (vo£); mit stammbaften 8 
und mit bloBem Jotasuffix versehen sind: dpcpooB-fę (apcpię-ouoaę) und axpo- 
ro8-ię (roóę, ro8óę). Werden aber aus Adverbien durcb Anfugung von 
(8)tę neue Adverbia gebildet, so riickt der Ton auf die vorletzte, selten auf 
die drittletzte Silbe, z. B. xpo<pa(8)tę (xpó®a), yapa'(8)tę (yapat), p.r1'd(6)tc 
(p.rj,d(o)riv), ferner d'po(8)ię (ap.a), d'XXo(8)ię (ak\iL)) und oixa(8)ię (otxoi). 
Andere Consonanten werden mit Jota selten yerbunden, z. B. rap r7]8o(v)ię, 
Xixpt(®)ię (St. Xex, vgl. Xeyp<k), yu>(p)ię (St. ya, yatvto, y5jpoę); ao(d)ts oder 
ao(x)tę (yerlangerte Form von ao), ay(p)ię (W. ay, dyy, orfy to, dyy-t), 
piy(p)ię (psia). Das bloBe Jota mit sigmatiscbem Auslaut wird in folgenden 
Fallen angefugt: aX-ię (I’sX, vgl. dXr'ę), dv-tę (dv£i>), póf-tę und póX-ię (MOr oę), 
dp<p-tę (amphu), aoxovt>y-tę (vó$). Vgl. die friiber genannten Się, xpię, 
dptpoo8ię und dxporo8i'ę.

Ais Casusadverbien mit sigmatisehem Auslaut erlialten wir ftir den 
Singular des Neutrums: dXyjdeę, Łnavai[xez, axXseę, Staprspśę, Łmrrjdśę, iyJUę 
(ybśę). Ais Genetivadverbien: scpe^c (i£rję, ifećiję, syto), ł£ai<pv7ję, oiay.syfjz 
(wofiir gewdhulicb 8ia x.jvr1ę geschrieben wird). Ftir den Accusativ Pluralis 
auf az ist der Adverbialausdruck raparóSaę yorhanden, wofiir auch rapa- 
ró8a? stehen kann. Diesem Ausgang ahnlichc Adverbialformen sind folgende: 
ijy.az, dxpspaę (vor Yocalen dipsua), epraę (ion. ep. IprTję, vgl. sura), 
rśXaę, av8paxaę, ky.dz (avśxaę, vgl. avto).

Ais selbstandige Gruppe sind Adverbia auf oę und o? anzufiibren: 
£vxóę, żnióę, łcóę, rdpoę, T?jpoę correl. zu Tjpoę, zrjfyoę oder x9jyoę, iyyóz, 
eodóę (vgl. s5dó, {bu? und Edó), dvHxpoę und avxtxpó, xaxavxtxpó.

2) Vocalisch auslautende Adyerbia.
a) Adyerbia auf a. Bei dieser Art von Adverbien kann das a ent- 

weder allein oder in Verbindung mit Consonanten die letzte Silbe bilden. 
Wir erbalten die Ausgange a, 3a, iv8a, xa, da, yda, oba, xa, crxa. W ie 
schon die Superlatiyformen pejHaiÓTOTa, yxtaxa, ferner die Pluralformen 
dfEktjSa', avatpav8d u. dgl. yerrathen, sind Adyerbia mit auslautendem a 
tiberhaupt auf das Neutrum Pluralis zuriickzufiihren. Hiernacb entfallen fur 
a: apa (vgl., ópóę), avxa (avx(), d'vavxa, xaxavta, drpspa (yor Yoc. atpśpa?,



tpśpoę, ^pźpa (vor Vocalen rypepotę, W . ram), pdXa (verwandt mit psyaę), 
Xtya (Xiyóś), adtoa (aacp/ię), rdya. (xa/uę), y.pusa (xpÓ7xxto), xa'pxa (xa'pxoę ftir 
xpaxoę), psa (ep. adv. zu pa8ioę a uch psta), acpóBpoc (acpoSpóę), ptpąa (purxu>), 
nur bapct, afya und u>xa baben eine andere Betonung.

Ftlr (8)a: autoa/ć(8)a, ay£Xy](8)d, dva(eav(8)d und dpy>a8a' u. dgl., vgl. 
dyeX7j(8)óv u. a., bes. xpó|38a, ptySa und drcpiySa.

Fiir i(v8)a: (3atjiXiv3a, &pextv8a, 8teXxo<Jxiv8a, Xijxiv8a, 8axpaxtv8a, Spaits- 
xiv8a, poiv8a, <puytv8a, )̂ uxptv8a.

Fur 9a: xpt/&a, x£xp«ybd, 6rp)d (oyy), dagegen ey&a und Ttpóaba, 
Iprcpoaba dor. =  sp7tpoa&ev.

Fiir xa: auxtxa (auxóę), diraorwa, żixaoxtxa, pexai>xtxa, 7tapaoxixa, TyVi'xa 
7t7)vtxa, óiryjvtxa, xryv ixa, ouvexa =  o o evexa. Vgl. die dorischen Formen xuóxa 
und iroxa', a'XXoxa, oxa, óiióxa (ó~~óxa).

Fiłr xa, sxa: (3sj3aióxaxa, xaXXtaxa, 7jxtaxa, sXd/_iaxa und andere 
derartige Superlatiyformen.

Fiłr y a : diya, Tpiya, rirpaya.
b) Das Suffix s erseheint selten allein; es verbindet sich haufig mit 

Consonanten und bildet in Verbindung mit diesen die letzte Silbe. Damach 
geordnet entfallen:

a) fiłr s : o(|/ś und x9jXe.
jj) Fiłr das enklitische 8e (auf die Frage wohin) die Accusativformen: 

dyopr)v8e (ayopd), aXaSs (aXę), otxóv8s (oTy.oę), 7tóXtv8£ (nóXię), <pópov8e (cpópoę), 
0pyjxv)v8s (0pyjx7j, ion. 0pcjxvj), 'EkeocnydSe (EXeoatę), <5oćXvjpóv8E (<MX7jpov xó) 
u. dgl. In dieser Yerbindung behalten die Adverbialformen den Aecent des 
Nomens. Wird dagegen kein Accusativ durch das Suffix 8e erweitert, 
sondern eine Form auf a, z. B. oixa8e (otxoę), cpóyaSe (yoyr), e.eóyu>), aypaSe 
fiłr dypóv8e, xo&v)pd8s (xó&vjpoę 6 att. Dem.), dann wechselt auch der Accent 
seine Stellung, Vgl. ’Ai8ós8e ('AiStjś und ' AiSiję). Ygl. die Zeit- und Orts- 
adyerbien lybaBa, sytlśyos und xrjvixdo£.

y) Fiłr Cs: bópocCs (bópa, foras), epaCs (ap-oopa?), pśxaCs (pExd), yfapaCe 
(•/apai). Ygl. AfbyyaCs ('Ab/jyat), 0Vj[3aCs (0r/3at), ’0XupiuaCs (’0Xt>p7rta).

8) Fiłr só: aXXoas, sxxo<js, xóxXoas. x7jXóse.
s) Fiir xe: aXXoxe, źvtoxe (ygl. evi oxe und ssxtv oxe), 4xaaxox£, 7rdvxoxe, 

xóx£ (damals), xoxe (einmal, zuweilen).
c) Auslautendes Jota der Adverbia kann eine mehrfache Bedeutung 

baben; es erseheint:
a) ais Locativzeichen, z. B. svoot o. ev3oi, appoT, kv.oia~ci.yoX, e£oi, oixot 

(Zum Unterschied von otxot, Nom. Plur.), wś8oi, peaoi (poet. uśaaoi vgl. 
psaó&i), Tjpt, dXXa/óbt, ofy.obi, aobt, x£ti)’., ry/t. aręyy, dpo&et', exet, 'Iabpoi 
(’Ia&póę), EapyvjXxoT (Eapyr(xxój), Mapabom (Mapa9d>v), IIo&oi (I lubm), 
OakijpoT (Oakyjpoy), <I>p£t/.xxoi (^psarruł) u. dgl. Ygl. die dor. Formen aoxet



or. fiir aikou, Et dor. flir ou, ust fiir mj u. uou, X7jvst dor. fiir ixst xauxst 
st. exsT. Einzeln ist /atiat.

P) Ais Dativzeichen, z. B. aXX:g, r^o/g , <xXXT /jh 8t7rX-g, xotvg, óp.apx:g, 
ou8ocp.:g, usCtj), uavso8qj (uacraoStig, uavao8st und uaaauot), Trayia/^, uoXXot3Cfl, 
xaoxrg, xpt/:g, iota, Sijptoańj, uavffxpaxia u. dgl. Vgl. ’A&7]V7]crt(v), nXaxataat(v), 
ferner uśpuat und upouspuat. Walirscheinlicli sind aucli folgende Adverbia 
hierher zu beziehen: sxaxt (IzYjTt), <xpxt, sxt, uoćXat, sxuaXat, 8ExduaXat, 
7rpóuaXat. Zwei enklitische, unbestimmte Adverbien: mg und uot, vgl. 
toęu'fl, aXX‘/j mg, ferner £utpaivstv uot (irgend woliin), dadegen uoT woliin? 
Tfg woliin, wo?, ot (woliin?).

■y) Ais Suffix mit demonstrativer Bedeutung, von den Grammatikern 
Jota 8stxxtxóv genannt: vuvt (vuv), ouxi, olr/J, 2vxau9svt, uptot (att. uptó vgl. 
7tpó), żv&sv8t, ouxco<Jt, auxovoj(t (auxovoxxt), aptaj(et, dp.oyJlst, auxoystpt, 
uavifuvatxt, axXr̂ xt, 2v9aSt, 2v8o9t, uanuatot, dvatpttoxt. Einzeln merke vat/_t 
(verst. vat).

o) Ais Qualitatssuffix in der Form <jxt: dyskaari, 'EXXy)vtaxt, ’Iaaxt, 
2xu9taxt u. dgl.

d) Auslautendes o erscheint bei den Adverbien 8supo und dcuoupó; 
die Form xa3ó ist aus xaxa o contrahiert.

e) Auslautendes u erscheint:
a) bei den Adverbien: otvxtxpu, xaxavxtxpu, su&ó, sopu, p.sxa£ó, ptsaar-
uavu, T.d-ę/p, ~pó/w  (upo ^óvu) und su.
P) Ais zweiter Bestandtlieil des Diphthonges bei Genitivadverbien; 

dy%ou, aXXa/_ou, auxou, ixaiam/oo, ouSaptou, uoXXayou, uou (xou), uavxaj(ou, 
~svxayou, xv)Xou, udiou, ou (wo ?) und ouou correl. zu uou, enklitisch uou, 
z. B. 8sxa uou.

f) Fiir auslautendes w erhalten wir die Adverbia avu) (dvoć), acpvco
(atpap), Ssuprn (vgl. Ssupo), ssto (sfato), e£a>, xdxu>, ouxto (bei Attik. ge- 
wolmlich odxwę) und alle Superlativ- und Comparativadverbia auf to, z. B. 
dvioxaxco (dvto), ŁyjomTu) ucpp(oxdxto (uóppui), dv(oxśpui, Łyjozepu),
£xaaxśpto, xax(oxśpto u. dgl., wofiir die Ausgange des Neutrums Singul. und 
Plur. auf ov und a haufig erscheinen, vgl. uoppcóxspov, lyYUXSpov, Łjyóram, 
upoouixaxa, xaxtoxaxa u. dgl. Ais abweichend betonte Adverbialformen auf 
to sind £vaysp<ó und iuttjysptó hervorzulieben. (Doderlcin erkliirt żul cjyspió). 
Enklitisch ist utó (noch), z. B. xt u to.

B. P a r t i k e l n  u nd  C o n i u n c t i o n e n .

Eine starkę Bewegliclikeit des Tones zeigen die Partikeln. Yiele 
darunter erhalten durch den Ton einen so schwachen Nachdruck, dass sie 
ihren Accent auf ein vorangeliendes Wort iibertragen konneu; die Partikeln 
selbst lehnen sieli an das vorangehende Wort so innig an, dass sie niclit

3



melir betont zu werden brauchen, vgl. śvtys, dya.5)óv rap. Oft verwachsen 
sie mit anderen Partikeln zu einem neuen Worte und verlieren ibre besondere 
Stellung und Bedeutung, vgl. <S;ts, sus, strap u. a. ni. Man nennt sie 
enklitiscbe Partikeln; es siud folgendo: yś, xśv, xś, xd (Hom. fur av), br'v, 
vuv, vó, Trśp, Troi, tś, tot, pa. Eine zweifache Bedeutung bat die Partikel 
o ś ; sie ist enklitich, wenn sie eine Eichtung bezeicbnet, wie schon bei den 
Ortsadverbien gezeigt wurde, vgl. otxóv8s. Ais Adversativpartikel behiilt sie 
stets den Ton und gewohnlich aucb ibre besondere Stellung, vgl. ó Sś, to 
oś, rauta 8ś u. s. w., nur in ou8ś und p.7)Sś verwiichst sie mit der Negation 
zu einem Worte, ohne den Ton zu verlieren. Den Partikeln vuv und wę 
(di;) verleiht der Ton eine starkere Kraft und liisst sie in Vergleich zu 
vóv, vu enkl. und uię ais selbstandigere Pormen erscbeinen. D ie Bedeutung 
der Partikel r] ais, oder, und rj wahrlicb, nun, dpa nun, also, und apa in 
der Frage, ouxouv also, ouxouv nicht also, wird durcb den Ton beeinflusst. 
Ganz tonlos sind die Partikeln ou, st und u>ę; ou lautet vor Vocalen oux, 
vor einem Spiritus asper ou y, in der Form ou)(t erb alt es den Ton. Die 
tonlosen Partikeln werden in dem Falle betont, wenn ihnen eine Enklitika 
nachfolgt, welche ibren Ton auf sie iibertragt, z. B. ou (prtai, sus, outs, uj; 
xs. Ein nacbgestelltes tb; erhiilt bci Dicbtern den Ton, vgl, bso; &ę, (Jus; &ę. 
Zu beacbten ist st in śrat.

Alle iibrigen Partikeln, welche nicht Enklitika sind, belialten im Zu- 
sammenbange mit nur seltenen Ausnahmen ihren Accent. Es sind folgende: 
av, a u, Tj, ot], yap, pta, ;x7y, p.fjV, piv, xat, vat, vvj, ouv, r(, rj, uptv, Ttók, w? 
(u>ś). Zwei- und melirsilbige Partikeln lassen sich auf die einsilbigen Formon 
zuruckfiihren. Verbinden sicb zwei Partikeln zu ciner neuen, so verliert 
die enklitiscbe ibren Ton, z. B. tś: auts, suts, sus, s;ts, outs, p,fycs, węts. 
Dasselbe geschiebt aucb, wenn das erste Wort urspriinglich keino Partikel 
war, ygl. ots, órats und das Adverb. śvtots. Etwas ganz Abnlicbes finden 
wir aucb bei den auf tt auslautenden Partikeln und Conjunctionen, vgl. 
aptt, sx7]tt (sxatt), stt, dtt, Stbtt, suxśtt, ;j.rjxśtt. Mit tot zusammengesetzte 
Formen sind folgende: tjtoi, outot, xattot, pivtot, totvuv, totya'p, und totyaptot; 
mit utu: outu), p.7]it<o; mit rap: strap, Iratrap, śratSiyrap, /atrap, tbęrap. 
Zu yergleichen sind ferner rplry;, pa und apa, wę und stu;. Minder deutlich 
erscheinen die einzelnen Bestandttbeile in dXXa, Sr/ta und tva. Nicht en- 
klitische Partikeln yerwachsen nur selir selten mit anderen Partikeln und 
Wortarten zu einem neuen Worte in der W eise, dass sie dabei ibren Ton 
yerlieren, z. B. rfirt (o7y), aber orbisu, otav, óratav (av), auta'p, atap (a6). 
EegelmaCig belialten solcbe Partikeln aucb in der neugebildeten Wortform 
ihren Ton, vgl. śav (sl av), sira'v (śra]v), srat8a'v, śrat87], ouxouv zum 
TJnterschied von ouxouv, pttby, (p.7] ouv), youv (yś ouv), 8r)i:ou, ouSś, p,7]8ś. 
Gewohnlich bleiben zwei oder drei nicht enklitische Partikeln nebeneinander



mit ihrem Ton und bilden zusammen einen neuen Begriff, vgl. apa pij ; 
(num?), [X7j apa dass nicht etwa, yap; nicht war?, zal yap etenim, dXXa 
yap at enim, ntóę yap ou; wie sollte es denn nicht?, vov 8y so oben, 9j p/Jv 
(wabrlich), val pd wahrhaftig, ar, 2tt —  aXXa zat non modo — sed, zat psv 
015 und gewiss doch, d.XXa psv Sij aber gewiss doch, psy oov immo, yap oov 
denn doch, siclierlicb, suię av bis solange ais, 8~<oę dv damit, ontoę p/j damit 
nicht, ontoę ouv damit also, ygl. lat. cumque, apa pev — apa oś zugleich 
und, zol or( zat und besonders aucb.

Gelit eine enklitische Partikel oder cin Atonon einer nicht enklitiscben 
voran, so belia.lt die letztere ihren Ton, z. B. 00 pij, totyap, 06 p/'v, et pij, 
d  ya'p, uię apa, oux apa, st ya'p, sith ya'p (utinam), 06 yap, vgl. ou8e, pijoś.

C. P r a p o s i t i o n e n .

Einsilbige Prapositionen sind vorwiegend tonlos, ygl. etc (lę), Iv, sx 
(1$), tóę, nur npóę, npó und auv werden betont. Zweisilbige Prapositionen 
liaben den Ton auf der letzten Silbe, vgl. ava, avxt, aptpt', dno, int, 81 a', 
z ara, psta, napa, nspt, ónśp und ónó.

Zweisilbige prapositionale Adverbien liaben den Ton auf der vorletzten 
Silbe, z. B. avso, dypt, atsp, otya, pśypt, nepav, nspa nur ycoptę ist oxytoniert. 
Dreisilbig sind fvsza und psraSó, einsilbig nXv;v (prseter).

Eine tonlose Praposition erEa.lt den Ton, wenn eine Enklitika auf sie 
folgt, z. B, dvaXt<Jzstv sfę Tt auf etwas verwenden, sz ttvo? 8r(aat (pendere ab 
aliqua re). Durch die Elision yerlieren zweisilbige Prapositionen den Ton, 
z. B. dvS)’ 00, dtp’ ou, dn’ ’A{)'/jVoiv, ecp’ rjpepa, 81 ayyeXXoo, to zat £pe, pet 
dv8pdat, dpip’ opsXotst, dagegen aptpi dsto wegen Taoto, av’ eza<JtY)v -fjpśpay, 
nap’ oXiyoo, sn' śpou u. s. w., nur nspt und die prapositionalen Adverbien dypt 
und pśypt erleiden keine Elision und in Folgę dessen keinen Accentverlust, 
vgl. nepi <ov, aypt ou, att. pśypt ou. Wird eine zweisilbige Praposition 
einem Worte nachgesetzt, so riickt der Ton auf die yorletzte Silbe (Ana- 
strophe), z. B. toT 8’eni TuSsioijt topto oder ou ydp pot napa vr)sę, wo napa 
in der Bedeutung von napstaty gebraucht ist. Vgl. ferner yaptttoy dno 
Od. Z. V. 18, oder notapoy napa Od. Z. 89. Die Anastrophe erleiden 
die Prapositionen ano, zata, pstd, napa', nspt, unśp und ónó.



Sehulnaehrieh ten

I. Stand des Lehrpersonales am Schlusse des Schuljahres.
1. J o s e f  W e r b e r ,  k. k. Director, Curator der Schersclinik’sclien Biblio- 

tliekstiftung, lelirte Griecliiscli in V III. —  5 St. w.
2. J o s e f  S m i t a ,  k. k. Professor, Curator der Dr. GabrieFschen Lelir- 

mittelstiftung, lelirte Matliematik in II., Naturgeschichte in I. A , I. B, 
II., III., V ., VI. —  15 St. w.

3. A r m a n d  K a r ę  11, k. k. Professor und Bezirksschulinspector, beurlaubt.
4. I g n a z  Ś w i e ż y ,  k. k. Professor, beurlaubt.
5. M i c h a e l  P e t s c b a r ,  k. k. Professor, lehrte Łatein in II., Griecliiscli 

in V., Deutscli in II. —  17 St. w.
G. F r a n z  S c l i m i e d ,  k. k. Professor, lelirte Latein in III., Griecliiscli 

in III. und VI. —  16 St. w.
7. Dr. J o h a n n  W i t r z e n s ,  k. k. Professor, lelirte Latein in VII., VIII., 

Griechisch in VII., philos. Propadeutik in VII. —  16 St. w.
8. R i c h a r d  F r i t s c h e ,  k. k. Professor, lelirte evangel. Religionslelire 

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

Geographie und Geschichte in VII., V I I I , Deutscli in VII., VIII., 
philos. Propadeutik in VIII. — 20 St. w.

10. K a r l  O r s z u l i k ,  k. k. Professor, lehrte Latein in I. B, Deutscli in
I. B, auCerdem polnisclie Sprache in der I., I I . und III. Abtheilung 
—  18 St. w.

I I . E m i l  H r i b a r ,  k. k. Professor, lehrte Matliematik in I. B, III., V., 
VII., Physik in VII. —  16 St. w.

12. A n t o n  L a n d s f e l d ,  k. k. Professor, lehrte Geographie u. Geschichte 
in II., III., IV ., V., VI., auberdem bohmische Sprache in drei Ab- 
theilungen — 24 St. w.



13. F r i e d r i c h  L o e b l ,  k. k. Professor, lehrte Latoin in V., VI., Deutsch 
in V. —  15 St. w.

14. H u g o  S c h w e n d e n w e i n ,  k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Mathematik 
in I. A, IV., V I., VIII., Physik in IV., VIII. —  17 St. w.

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

16. P . W e n z o l  B a b u s c h e k ,  Supplent, lehrte katholischo Religionslelirc 
in allen Classen —  16 St. w. —  Hielt dio Exhorte fur die Ober- 
classen.

17. Dr. H e i n r i c h  S c h e f c z i k ,  Supplent, lehrte Latein in I. A, Deutsch 
in I. A, III. —  15 St. w.

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

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

20. J u l i u s  Ż i t n y ,  k. k. Ubungsscliullehrer, Nebenlelirer, lehrte Freiliand- 
zeiclinen in 3 Abtheilungen —  6 St. w.

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

22. F r i e d r i c h  B o c k ,  Professor an der Staatsrcalschule, Nebenlelirer, 
lehrte franzosische Sprache in 1 Abtheilung —  2 St. w.

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

24. K a r l  H u s  s a k ,  Musiklehrer an der Lehrerbildungsanstalt, Nebenlelirer, 
lehrte Gesang in 2 Abtheilungen. — 4 St. w.

II. Lehrplan.
a) Obligate Lehrgegenstande.

I. Classe.

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

b) evangeliscli; 2 St. w. Biblische Geschichte des alten Testa- 
meutes. Die einschlagige Geographie. Erklarung der 10 Gebote und 
des „Unser Vater“. Zn den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses 
Lied.

2. L a t e i n ;  8 St. w. Formenlehre der wichtigsten regelm. Flexionen, 
eingetibt in beiderseitigen Ubersetzungen aus dem Ubungsbucho. —  
Wochentlich eine Composition. —  Memorioren, spiiter hausliclies Auf- 
schrcibcn von lateinischen Ubersetzungen und kleinc Hausaufgaben.



3. D e u t s c l i :  4 St. w. Formenlehre, der cinfaclie Satz, Elemente des 
zusammengezogenen und zusammengesetzten Satzes. Orthographische 
Ubungen. — Lesen, Sprechen, Memorieren, Vortragen. —  Im II. Se- 
mester mónatlich 2 Aufsatze, abwechselnd Schul- und Hausaufgaben, 
und jede 2. Wocbe 1 orthogr. Ubung.

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

5. M a t h e m a t i k :  3 St. w., abwecliselnd 1 St. Arithmetik, 1 St. Geo
metrie. Arithmetik: Die 4 Species in ganzen Żabien, Theilbarkeit. Die 
Briiche. —  Geometr. Anscliauungslehre: D ie Gerade, die Kreislinie, 
der Winkel, die Parallelen. Das Dreieck mit Ausschluss der Con- 
gruenzsatze. Die Grundconstructionen.

6. N a t u r g e s c b i c h t e :  2 St. w. Anschauungsunterricht: Saugethiere, 
Weicbthiere, Strabltbiere, Gliedertliiere.

II. Classe.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katlioliscb: 2 St. w. Erklarung der Gebrauchc 
und Ceremonien der katliol. Kirche.

b) evangelisch: 2 St. w. Biblisclie Geschichte des neuen Testa- 
mentes, vornehmlich die Reden Jesu. Erklarung aller 6 Hauptstuckc 
des (lutherischen) Katechismus. Zu den Festzeiten des Kirchenjahres 
ein religibses Lied.

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

3. D e u t s c l i :  4 St. w. Formenlehre. Der zusammengezogcne und der 
zusammengesetzte Satz. Praktische Ubung in der Interpunction. Ortho
graphische Dictate. — Lesen, Sprechen, Memorieren, Vortragen. —  
Monatlich 3 Aufsatze, abwechselnd Schul- und Hausaufgaben.

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. Specicllc Geo
graphie von Afrika, Asien; horizontale und verticale Gliederung von 
Europa, speciello 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. Yertheilung wie in Classe I. Arithmetik: 
Abgekiirzte Multiplication und Diyision. Proportionen. D ie einfacho 
Regeldetri. —  Geometrische Anschauungslehre: Congruenzsatze und 
Anwendung auf das Dreieck. Der Kreis. Das Vicreck. Das Polygon.

6. N a t u r g e s c b i c h t e :  2 St. w. Anschauungsunterricht. I. Sem.: Vogel, 
Reptilien, Amphibien, Fische, —  II. S em ,: Pflanzenreich.



III. Classe.

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

b) evangelisch: 2 St. w. D ie christliche Glaubenslelire. Lebens- 
bilder cbristlicber Helden aus der Zeit der Stiftung der Kirclie bis zur 
Reformation. Zu den Festzeiten des Kirchenjalnes cin religioses Lied.

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

3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Eegelmafiige Pormenlehre mit Ausscliluss der 
Yerba in jj.t. Ubersetzungen aus dem Ubungsbuehe. Memorieren, Pra
paration. Von der 2. Hiilfte des I. Sem. an alle 14 Tage 1 scbriftl. 
Arbeit, abweehselud Composition und Pensum.

4. D e u t s c h :  3 St. w. —  Grammatik: Systematischer Unterricht in der 
Pormen- und Casuslehre mit Riicksicht auf die Bedeutungslchre, —  
Lecttire mit besonderer Beachtung der stilistischen Seite. —  Memorieren. 
Vortragen. —  Monatlich 1 Scliul- 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 :  4 St. w. —  Specielle Geographie 
des iibrigen Europa (aufler Osterreich-Ungarn), Amerikas und Austra- 
liens. —  Geschichte des Mittelalters.

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Yertheilung wie in Classe I. Aritlimetik:
Rechnen mit unvollstandigen Zahlen. Die 4 Grundoperationen mit 
ganzen und gebroclienen allgemoinen Zahlen. Potenzieren. Quadrat- 
und Cubikwurzel. — Geom. Anschauungslehre: Fliichengleiclilieit.
Ver\vandlung 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. AUgemeine Eigenschaften der Korper. 
Warmelehre. Chem. Grundbegriffe. IV.

IV. Classe.

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

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

2. L a t e i n :  6 St. w. Grammatik (3 St.): Moduslehre. Conjunctionen. —  
Lecttire (3 S t .) : Caesar, beli. Gall. 1. I. und Auswahl aus II., III. —  
Ovid nach Auswahl. Praparation. — Alle 14 Tage 1 Composition, 
alle 3 Wochen 1 Pensum.



3. G r i e c h i s c h :  4 St. w. Verba in (j.t. D ie wichtigsten unrogelmafiigen 
Flexionen. Hauptpuukte dor Syntax. Ubersetzungen aua dem Lesebuche. 
Memorieren, Praparatioti. Alle 14 Tage 1 schriftl. Arbeit; abwechselnd 
Composition und Pensum.

4. D e u t s c h :  3 St. w. — Grammatik: Systemat. Unterricht in der Syn- 
tax des zusammengesetzten Satzes. Die Periodc. Grundztige der Metrik. 
—  Lecture wie in der III. Classe. Memorieren, Vortragen. —  Aufsatze 
wie in der III. Classe.

5. G e o g r a p l i i e  u n d  G e s c h i c h t e :  4 St. w. I. Sem.: Gesehichte der 
Neuzeit mit besondorer Riicksicht auf Osterreicli-Ungarn. II. Sem. : 
Specielle Geographie von Osterreicli-Ungarn, besouders des engeren 
Vaterlandes.

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Yertbeilung wie in Classe I. — Arithmetik: 
Gleichungen des I. Grades. Zusammengesetzte Regeldetri. Zinseszinsen- 
recbnung. —  Geom. Anschauungslehre: Gcgenseitige Lagę von Geraden 
und Ebenen. D ie korperlicho Ecko. Hauptarten der Kórper. OberfUtchen- 
und Yolumsberecbnung.

7. P h y s i k :  3 St. w.  Mechanik, Magnetismus. Eloktricitat, Akustik, Optik, 
strahlende Warnie.

V. Classe.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katbolisch: 2 St. w. Allgemeinc Glaubenslehre.

b) evangelisch: 2 St. w. Zusammenhangende Darstellung der Ge- 
scbichte der cliristlicben Kircbe von der Stiftung dcrselben bis zur Re- 
formation.

2. La t o i n :  6 St. w. — Lectiire (5 S t .) : Livius 1. I., X X I. (Auswahl).
—  Ovid nach Auswahl. —  1 St. gramm. stilist. Ubungen, Praparation.
— Monatlich 1 Pensum und 1 Composition.

3. G r i e c b i s c h :  5 St. w. Lecture (4 St.): I. Sem. Xenophon, Anab. 
V., VI., VII., VIII. —  II. Sem. Horn. U. I., II., Xenophon (1 St.) Anab.
—  Grammatik 1 St. Memorieren, Praparation. Alle 4 Wocben 1 Pensum 
oder 1 Composition.

4. D e u t s c h :  3 St. w. —  Grammatik (alle 14 Tage 1 St.) Lautlehro der 
neuhocbd. Sprache. Wortbildung. —  LectUre mit besondorer Riicksicht 
auf die Charakteristik der epischen, lyrischen und didaktischen Gattung. 
Memorieren, Vortragen. —  Aufsatze wie in der III. 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 des Alterthums 
his zur Unterwerfung Italiens mit Berucksichtigung der einschlagigen 
Geographie.



6. M a t h e m a t i k :  4. w. —  Arithmetik (2 St.): D ie 4 Grundoperationen. 
Die negativon und die gebroclienen Zalilen. Proportionen. Gleichungen 
des I. Grades. — Geometrie (2 S t .) : Planimetrie.

7. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. Systemat. Unterriclit. I. Sem. Mineralogie.
II. Sem. Botanik.

VI. Classe.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katliolisck: 2 St. w. Die christliclic Leliro. Bc- 
sondere Glaubenslehre.

b) cvangelisch: 5 St. w. Zusammenhangendo Darstelluug der Ge- 
scbichte der christliclien Kircbe von der Reformation bis in die neueste 
Zeit. Goscliichte des evangelischcn Kirchenliedes.

2. L a t e i n :  6 St. w. —  Lectiire (5 S t .) : Sallust, beli. Jurgutli. —  Cicero, 
in Catil. or. I. —  Vergil, Aen. I .;  Ecl. I .;  Georg., Auswalil. — Cae- 
sar, beli. civ. 1. I. (Auswalil). 1 St. grammatisch-stilist. Ubungen. —  
Praparation. Monatlicli 1 Pensum und 1 Composition.

3. G r i e c l i i s c h :  5 St. w. —  Lectiire (4 St.): Hom. II., V., VI., X II. —  
Herodot, 1. VII. —  Alle 14 Tage 1 Stunde Xenophon, Memorabilien. 
—  1 St. Grammatik. — Alle 4 Woclien ein Pensum oder einc Com
position.

4. D c u t s c l i :  3 St. w. —  Grammatik (alle 14 Tage 1 S t .) : Genealogie der 
germanischen Sprachen. Principien der Sprachbildung. Lectiire: Klopstock. 
Wieland, Lessing; *mit besonderer Eticksicht auf die Cliaraktoristik der 
stilistischen Formen. Literaturgeschicbte bis zu den Sturmern, Alle 3 Wochcn 
1 Aufsatz, abwechselnd Schul- und Hausarbeit.

5. 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. Scbluss der Geschichte des 
Alterthums. Geschichte des Mittelalters mit Beriicksichtigung der eiu- 
schlagigen Geographie.

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Vertheilung wie in Classe I. Arithmetik: Po- 
tenzen, Wurzeln, Logarithmen. Gleichungen des II. Grades. — Geometrie: 
Stereometrie. Ebene Trigonometrie.

7. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. Systematischer Unterriclit. Zoologie. VII.

VII. Classe.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katliolisck: 2 St. w. Ckristliche Sittenlehre.
b) evangelisch: 2 St. w. I. S em .: Einfiihrung in dio Scliriften des 

alten Testamentes. —  II. Sem .: Einfiihrung in die Schriften des neuen 
Testamentes. —  Eeligionsgeschichte. —  Das Lebcn und die Lehre Jesu  
im Urtexte gelesen und erldart.

2. L a t c i n :  5 St. w. —  Lectiire (4 St.): Cicero, or. pro Roscio Ame- 
rino; pro Sulla. — De oratore (Auswalil). — Vergil, Aen. 1. II,, V I .; Auswahl



aus VII. und VIII. — 1 St. gramm. stilist. Ubungen. — Priiparation.
—  Monatlich 1 Pensum und 1 Composition.

3. G r i e c l i i s c h :  4 St. w. —  Lectiire: Demosthenes, or. Olynth, I., II.,
III.; itepl —  Homer, Od. V., VI., VII., VIII., X III. —  Gram-
matik und schriftliche Aufgaben wie in der V. Classe.

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

5. G c o g r a p l i i e  u n d  G e s c h i c h t e :  3 St. w. Geschichtc der Nctizeit 
mit Beriicksichtigung der inneren Entwickelung Europas und der Gco- 
graphie.

6. M a tli e m a t i k :  3 St. w. Vertheilung wie in Classe I. —  Arithmetik : 
Quadratische und diopliantische Gleichungen. Progressionen. Zinseszinsen- 
und Rentenrechnungen. Combinationslebre mit Anwendungen. Binomischer 
Lehrsatz. —  Geometrie: Trigonometrische Aufgaben. Analytische Geo
metrie in der Ebene. Kegelsehnitte.

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

VIII. Classe.

1. R e l i g i o n s l e h r e : a) katholiscli: 2 St. w. Geschichte der Kirclie Christi.
b) evangelisch; 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 St.): Tacitus, Germania c. I .— X X V II.; 
Annal. I. —  Horatius nach Auswahl. —  1 St. gramm.-stilist, Ubungen.
— Priiparation. —  Monatlich 1 Pensum und 1 Composition.

3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Lectiire: Plato, Apologie, Kriton, Laches. —  
Sophokles, Antigone. -—■ Homer, Od. X V III. — Alle 4 Woclien 1 schrift
liche Arbeit.

4. D e u t s c h :  3 St. w. Lectiire: Goethe, Schiller, Lessings Laokoon, Schillers 
„Uber naive und sentimentalische Dichtung1*. Goethes „Hermann und 
Dorothea11 —  Literaturgeschichte bis zu Goethes Tod. —  Aufsiitze wie 
in der VI. Classe.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. w. — Geschichte der iister- 
reichisch-ungarischen Monarchie. —  Osterreichisch-ungarische Vaterlands- 
knnde. —  Recapitulation der Hauptmomente der griech. und romisch. 
Geschichte.

6. M a t h e m a t i k :  2 St. w. Ubungen in der Auflosung mathematischer Pro- 
bleme. Wiederholung der wichtigstenPartien des mathematiseben Lehrstoffes.



7. P h y s i k :  3 St. w. Magnetismus, Elektrieitat, Wellenlehre, Akustik,
. Optik, Elemente der Astronomie.
8. P h i  l os .  P r o p a d o u t i k :  2 St. w. Empirische Psychologie.

Israelitischer Religionsunterricht.

I. A b t h o i l u n g :  (I. und II. C l.): 2 St. w. —  1 St. Biblische Geschichte 
von der Einwanderung in PalHstina bis zur Griindung des Konig- 
thums. —  1 St. Hebraisclio Lesestiicke aus der Genesis.

II. A b t h o i l u n g :  (III. und IV. Cl.): 2 St. w. —  1 St. Die Lebre von 
den Eigenschaften Gottes. Geographie von Paliistina. —  1 St. He- 
braische Lesestiicke aus dem Exodus.

III, A b t h o i l u n g :  (V. und VI. Cl.): 2 St. w. — I St. Geschichte der 
Juden nach dem Exile bis zur Zerstorung des 2. Tempels. —  1 St. 
Hebraische Lesestiicke aus Numeri.

IV . A b t l i  c i i  u n g :  (VII. und V III. Cl.): 2 St. w. — 1 St. Geschichte 
der Juden im Mittelalter. —  1 St. Lecture aus dem Buche Samuel.

b) Landessprachen.

I. Polnisch.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Das Notliwendigste aus der Lautlehre. Regel- 
mafiige Formenlebre, eingeiibt bei der Lecture gcwahlter Lesestiicke 
aus W ypisy polskie I. — Memorieren kurzer Gedichte. A lle 2 Wochen 
eine schriftliche Aufgabe.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w, Ergiinzung der Lautlehre. Ausfiihrliche Formen- 
lehre des Nomens und Pronomens. Lecture aus W ypisy polskie II. —  
Memorieren poetischer Lesestiicke. Alle 3 Wochen eine schriftliche 
Aufgabe.

III. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Grammatisch-stilistische und sachliche Erkla- 
rung ausgewahlter Lesestiicke aus W ypisy polskie I., 2. f. O.-G. mit 
einem kurzeń Abrisse der Literaturgeschichte von den altesten Zeiten 
bis zum 17. Jahrhundert. —  Vortrag freigewahlter Gedichte. —  Alle 
3 Wochen eine schriftliche Aufgabe. II.

II. Bohmisch.

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



II. A b t l i e i l u n g :  2 St, w. Ausfiihrliche Formenlehre des Verbums. Er
klarung der Lesestiicke unter Gebrauch der bohmischen Spracbe. —  
Alle 2 Woclicn oine scbriftliclie Aufgabe.

III. A b t l i e i l u n g :  2 St. w. Lectiire von Musterstiicken aus M ali Slove- 
nost’ von Kosina-BartoS mit grammatisch-stilistischer und sacblichcr 
Erklarung und literar.-historischen Nbtizen. Vortrag froigewahltcr Ge- 
dicbte. —  Alle 3 Wochen eine scbriftliehe Aufgabe.

c) Freie Lehrgegenstande.

I. Freihaudzeichnen.

I. A b t l i e i l u n g :  2 St. w. Zeiclmcn ebener goom. Gebilde aus freier 
Hand nacb Vorzeichnungen an der Tafel. Gerade und krumme Linion, 
Winkel, Dreiecke, Vieleeke, Kreis, Ellipse und Spirale. Verzierungen 
und Reihungen dieser Gebilde.

II. Abtlieilung: 2 St. w. Stilisierte Blatt- und Blumeuformon. Einfache 
Formen des geometrisclien und pflanzlicben Ornamentes nacli Yor- 
zeichnungen an der Tafel.

III. A b t l i e i l u n g :  2 St. w. Das Ornament mit Beriieksichtigung classischer 
Muster theilweise in polycliromer Ausfiihrung, theilweise sehattiert. Der 
Regelkopf nacb Vorzeiclmung mit Erklarung der Gesicłitsverhaltnissc. 
Figurale Motive.

II. Turnen.

I. A b t l i e i l u n g :  2 St. w. a ) Ordnungs- und Freiiibungen: Aufstclluug. 
Grundstellung. Riclitung. Vonvartsgehen, Yorwartslaufen. Gelicn an 
Ort. Umkehren im Gehen und Laufen. Seitwartsgchen in Flanken- 
reilien. Riickwartsgeben in Stirnreihen. Gehen mit Trittwechsel. Neben-, 
Vor- und Hinterreilien in Paaren. W inkel und Gegenzug im Gelien 
und Laufen. Drehungen im Stehen. Armhaltungen und Bewegungen 
der gestreckten Arme. Fersenheben in die Zehenstellung mit Armheben. 
Schreiten in die Schrittstellungen mit Armheben. Armbeugcn und 
Strecken der Arme. Gehen mit Armhaltungen. Halbo Beugung der 
Kniee mit Armbengen und Strecken. Rumpfbeugen mit Armhaltungen. 
Hiipfen mit geselilossenen Ftifien. — Hanteliibungeu und Stabiibungen 
mit holzernen Stabcn. —  b) Gerathiibungen: Klctterubungen an schrUgen 
und senkrechten Stangcn. Hang- und Hangeliibungen an den wagrechten 
Leitern. Liegestiitz- und Liegehangubungen am Barrcn und Beck. 
Gemisehte Spriinge am Bock und Pferd. Freispringen iiber Schuur,

\



Sturmspringen. Schwebeiibungen an den Schwebestangen. Scliaukel- 
tibungen an den Eingen, am Sehwebereck nnd Eundlauf.

II. A b t l f e i l u n g :  2 St. w. a) Ordnungs- und Freiiibungen: Neben-, Vor- 
und Hinterreihen in den Vierreihen im Gehen und Laufen. Scliwenken 
der Vierreihen. Offnen und SchlieBen der Flankenreihen. Verbindungen 
von Zielien, Eeilien und Scliwenken zur Doppelsaule, im Gehen und 
Laufen. Znsammengesetzte Fuli)-, Knie-, Bein-, Enrnpf- und Hiipf- 
iibungsfolgen mit Armbeugen verbunden. •—- 6) Gerathiibungen: Hangel-, 
Kletter- und Steigtibungen an schriigen und senkrechten Stangen, 
scbragen, senkrechten und wagrechten Leitern. Hangiibuiigen am Eeck, 
Wellen-Aufschwung, Felge-Aufschwung. Stiitziibungen am Barron: 
Schwingen verbunden mit Sitz, Stiitzeln. Gemisclite Spriinge am Pferd : 
Auf- und Absitzen, Hocke, Flankę. Bockspringen ais Hochsprung. 
Freispringen iiber Scliuur ais Weit- und Hochsprung. Ubungen am 
Eundlauf, Sehwebereck und an den Eingen.

III. A b t h e i l u n g :  6 St. w. Gerathiibungen: Die verschiedensten Auf-, 
Um-, Ab- und Durchschwtinge am Eeck. Ein- und Ausspriinge am Ende 
des Barrens; Schwingen im Unterarm-und Streckstiitz mit Stiitzhiipfen; 
Uberschlagen von Sitz. Sturm- und Freispringen ais Hoch- und Weit- 
sprung. Bockspringen ais Hoch- und Weitsprung. LiingensprUnge am 
Pferd, sowie .Ilocke, Flankę und Griitsche. Hangiibuiigen an scbragen 
Leitern, Tauen und Eingen. Kttrturnen. III.

III. Stenograpliie.

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

H. A b t h e i l u n g :  1 St. w. Yollstiindige Theorie der Satzkiirzungslehre, 
sowolil Klang-, ais aucli Formkiirzung; Cbungen im Nachschreiben von 
Dictaten mit steigender Gescliwindigkeit.

IY. Franzosisclie Sprache.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Orthoepie und Orthographie. Formenlehre
des Substantivums, Adjectivums, Pronomens. Die 4 regelmiifiigen Con- 
jugationen.

Y. 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. Einfulirung 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 verscliiedener 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. —  M&nnor- 
chore und gemischte Chore.

III. Verzeichnis
der im Schuljahre 1888/89 verwendeten Lehrblicher nach Gegen- 

standen und Classen.

I. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: Fischer, katholische Religionslelire, 
in I. —  Liturgik oder Erklarung der gottesdienstlichen Handlungen 
(Bellmann), in II. —  Geschichte der Offenbarung des alten Testamentes 
(Bellinann), 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, Gescbichte der Kircbe Christi, in V III.;

5) evangelisch: Berthelt, Biblische Gescbichte, 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., VI., 
I. Theil, in VII., VIII.

II. L a t e i n i s c h e  S p r a c b e :  Goldbacher, Scbulgrammatik, in I .— V I . —  
Schmidt, Scbulgrammatik, in V II.— V III. —  Nahrhaft, Ubungsbnch, 
I. Theil in I., II. Th. in II. —  Cornelius Nepos ed. Siebelis, in III.
—  Rożek, Beispiel- und Aufgabensammlung zur Einlibung der lat. 
Syntax I. Theil in III., II. Theil in IV . —  Caesar, helium gallieum 
ed. Hoffmann, in IV . — Ovidii carmina selecta, ed. Sedlmayr in IV.,
V. —  Livius, ed. Zingerle, in V. —  Siipfle, Aufgaben zu lateinisclien 
Stiliibungen, II. Theil in V., VI., III. Theil in VII., VIII. —  Caesar, 
helium civile ed. Hoffmann, in VI. —  Sallust, Jugurtha, ed. Linker, 
in VI. —  Cicero, orat. in Catilinam, ed. Klotz, in VI. —  Vergil, 
Aeneis, ed. Ribbek, in VI., VII. —  Cicero orat. pro Roscio Amerino; 
pro Sulla; de oratore ed. Klotz, in VII. —  Tacitus, ed. Halm, in VIII.
—  Horatii carmina, ed. Muller, in VIII.

III, G r i e c l i i s c h e  S p r a c h e :  Curtius, Schulgrammatik, in ITI.— VII. — 
Sclienkl, Elementarbuch, in III., IV . —  Schenkl, Chrestomathie aus 
Xcnophon, in V., VI. —  Homer, Ilias, ed. Dindorf, in V., VI. —  
Ilerodot, ed. Hintner, in VI. —  Demosthenes, ed. Pauly, in VII. — 
Homer, Odyssee, ed. Dindorf, in V II., VIII., —  Sophokles, Antigone, 
ed. Dindorf, in VIII. —  Platonis dialogie (Apologie, Crito, Laches), 
ed. Hermann, in VIII.



IV. D e u t s c h e  S p r a c h e :  Willomitzer, Deutsche Grammatik, in I .— IV.
—  Kummer u. Stejskal, Deutsclies Lesebuch, I. in I., II. i n I I . , I I L  
in III., IV. in IV. — Egger, Deutsclies Lehr- und Lesebuch fiir holiere 
Lehranstalten. I. B. in V., II., I. Theil in VI., VII., II. Theil in VIII., 
Schiller, iiber naive und sentimentalisclie Dichtung, in V III .; Shake- 
speare, Julius Casai', in VII., Lessings Laokoon in VIII.; Goethe, 
Hermann und Dorotliea iu VIII.

V. G e o g r a p l i i e  u n d  G e s c h i c h t e :  Herr, Grundziige der Geographie,
I. in I., II. in II., III. — Stieler, Schulatlas, in I .— IV. —  Hannak, 
Geschichte des Altertlmnis, in II. —  Kiepert, Atlas antiquus, in II., 
V. —  Hannak, Geschichte des Mittelalters, in III. —  Hannak, Ge
schichte der Neuzeit, in IV. —  Hannak, Osterr. Vaterlandskunde, in
IV. — Jausz, histor.-geograph. Schulatlas, II. in III., III. in IV. —  
Ilannak, Lehrbuch der Geschichte des Alterthums fiir O.-G. in V. — 
Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters fiir O.-G. in VI. —  
Hannak, Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit fiir O.-G., in AGI. — 
Hannak, Osterr. Vaterlandskunde fur die hoheren Classen, in VIII.

VI. M a t h e m a t i k :  Mocinik, Lehrbuch der Arithmetik fiir II.-G. I., in I.,
I I .  ; II. in III., IV. — Ho2evar, Lehr- und Ubungsbucli der Geometrie 
in I .—IV. —  Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra fiir O.-G. 
in V .— V III. —  Hocevar, Lehrbuch der Geometrie fiir O.-G. in V. —  
Mocnik, Lehrbuch der Geometrie fiir die oberen Classen in V I., VII., 
V III. — Ileis, 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. —  Hochstetter u. Bisching, Lehrbuch der 
Mineralogie in V- —  Bill, Grundriss der Botanik, in V. —  Schmidt, 
Leitfaden der Zoologie, in VI.

VIII. P h y s i k :  Mach und Odstrćil, Grundriss der Naturlehre, in III., IV.
—  Wallentin, Lehrbuch der Physik fiir Oberclassen, in V II. —  
Miinch, Lehrbuch der Physik in VIII.

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

X . I s r a e l i t i s c h e  R e l i g i o n s l e h r e : W essely, Biblischer Katecliismus.
— Pentateuch (Hebraischer Text). —  Philippson, Religionslehre.

X I. P o l n i s c h e  S p r a c h e :  Małecki. Gramatyka mniejsza. —  W ypisy
polskie, I., II., fiir O.-G. I. 2.

X II. B o h m i s c h e  S p r a c h e :  Kunz, Ćeska mluvnice. —  JireCek, Cltanka 
I. —  Jirecek, Obrazy- z rakouskych zemi. —  Kosina-ISartoś, Mała 
Sloyenost’. —  Masafik, bohmische Schulgrammatik.

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

X IV . F r a n z o s i s c l i e  S p r a c h e :  Ploetz, Elementargrammatik.



IV. Deutsche Aufgaben im Obergymnasium.

Y. Classe.

1. Die Jngend ist die Zeit der Aussaat, das Alter die Zeit der Ernte.
2. Mythen der Vorzeit. (Nach Livius, I, 1— 3.)
3. Das Theater der Griechen. (Beschreibung im Ansclduss an „die Kraniche 

des Ibykus“).
4. Romulus ordnet den Cult. (Nach Livius I, 7.)
5. Was das Weizenkorn im Laufe des Jabres erlebt hat.
G. Apotbeose des Romulus. (Nacb Livius I, 16.)
7. Kbnig Gunthers Brautwerbung. (Im Ansclduss an das Lesebucb).
8. Numas gottesdienstliche Einrichtungen. (Nach Livius, I, 19 — 21.)
9. Was eine echte Nessel werden will, brennt beizeiten.

10. Ermordung des Tarquinius Priscus und Regierungsantritt des Servius 
Tullius. (Nach Livius I, 40 ff.)

11. Ovid. (Biographie im Ansclduss an Trist. IV, 10.).
12. Philemon und Baucis, ein Bild lńiuslichen Gliickes. (Im Ansclduss an 

die Lecture.)
13. Wichtigkeit der Eisenbahnen.
14. Ursprung eines neuen Meuschengeschleehtes. (Nacb Ovid, Metam. I, 

313— 415.)
15. Der Palast des Sonnengottes. (Beschreibung nacb Ovid, Metam. II, 1— 30.)
16. Unser Ausflug.

VI. Classe.

1. Was kbnnen die Menscben und besonders die Studierenden von der 
Ameise lernen?

2. Kriemhilde und Gudrun. Parallele mit besonderer Beriicksicbtigung ilires 
Cbarakters.

3. Parciyals Entwicklung.
4. Walther von der Vogelweide. Charakteristik auf Grund der Lecture.
5. Was eine echte Nessel werden will, brennt beizeiten.
6. Welches sind die Grundlagen der deutschen Literatur in der mittel- 

hochdeutschen Periode ?
7. a) Das Epos in der alt- und mittelhochdeutschen Periode.

b) Antheil Osterreicks an der Literatur der alt- und mittelhochdeutschen 
Periode.

c) Das Drama im Mittelalter bis Ende des 17. Jahrhunderts.
d) Walther von der Yogelweide. (Leben und Dichtung.)



8. Auf der Blogotitzer Anhohe (an einem Wintertage).
9. Kaiplias und Philo (Charakteristik nach dem 4. Gesange der Messiade.)

10. Unter welchen Bedingungen darf nach Lessing der dramatische Dichter 
von der Erscheinung eines Geistes Gebrauch maclien, und was tadelt 
in dieser Bezieliung Lessing an der Semiramis des Yoltaire?

11. Yorfabel zu Lessings Minna von Barnhelm.
12. Liebe und Ehre, die treibenden Krafte der Handlung in Minna von 

Barnhelm.
13. Inwiefern wird in Emilia Galotti das Bose an dem Prinzen und an 

Marinelli bestraft, und inwiefern siegt das Gute?
14. Charakteristik des Nathan in Nathan dem Weisen.

VII. Classe.

1. In welchen Vorziigen beruht die literarische Bedeutung von Lessings 
Minna von Barnhelm ?

2. D ie Bedeutung Gellerts und seine Stellung in der Literaturgeschichte.
3. Charakteristik Karls V.
4. Welclies sind die Motive in Herders deutschen Liedern?
5. Leipzig zur Zeit Goethes.
6. Auf welchem W ege gelangte Goethe zur Auffassung des classischen 

Kunstideals? (Im Anschluss an Goethes erste ital. Beise).
7. In welcher Weise bat der Dichter der Iphigenie den Grundgedanken 

dieses Dramas im Charakter der Ileldin dargestellt?
Mot t o:  Alle menschlichen Gebrechen 

Silhnet reine Menschlichkeit.
8. Ein Seesturm,
9. Die Culturverhaltnisse des lieroischen Zeitalters der Griechen. (Nach 

Odyssee VI, 1 — 200.)
10. Welchen Antheil hat die Kunst an der Erzieliung des Menschen- 

geschlechtes ?
11. D ie Natur zeigt niclit nur wie klein, sondern auch wie grób der Mensch 

sein kann.
12. Was des Guten verdanken wir der franzosischen Beyolution?
13. Charakter des Brutus.

VIII. Classe.

1. Land und Lente der Schweiz. (Nach Schillers Wilhelm Tell.)
2. Du sehnst dich weit hinauszuwandern,

Bereitest dich zu raschem Pług;
Dir selbst sei treu und treu den andern,
Dann ist die Enge weit genug. (Goethe).



3. Inwiefern sind Goethes lyrische Gedichte „Bruclistiicke einer groBen 
Confession11?

4. In Dir ein edler Sclave ist,
Dem Du die Freiłieit schuldig bist.

5. Inwiefern gleicht der Kunstcharakter des btirgerlicben Epos „Hermann 
und Dorotbeau dem der homerischen Epopi3en, und wie unterscheidet 
er sich?

6. D ie nationale Ricbtung in der romantischen Scbule.
7. Der Friihling in den Alpen.
8. D ie Phantasie.
9. Das Kriegswesen der alten Deutschen, (Nacli Tacitus’ Germania.)

10. Begeisterung ist die Sonne, die das Leben 
Befruchtet, trankt und reift in allen Spbaren! (Zedlitz).

11. Eucb, ihr Gotter, gehort der Kaufmann. Guter zu sucben
Geht er, docli an sein Schiff knilpfet das Gute sieli an. (Schiller).

13. a) Welche Bedeutung bat der Verkelir fUr die Entwicklung eines Ortes ?
b) Die sentimentalisebe Diclitung in der iisterreichiscben Eyrik des 19. 
Jahrbunderts.



V. Statistik der Schiiler.

C 1 a s s e a
I i  a

II III IV V VI VII VIII N a
1. Zahl. a b co

Zu Ende 1887/8 ...................... 35 36 60 421 41 27> 25 27 16 2993
Zu Anfang 1888/9 . . . . 34 35 55 45 37 33 31 23 27 320
Wfihrend des Schuljahres ein-

getreten ................................. — — — 1 1 — — — — 2
Im ganzen also aufgenommen . 34 35 55 46 38 33 31 23 27 322
Darunter:
Neu aufgenommen und zwar:

aufgestiegen...................... 28 30 3 1 2 2 2 — — 68
Repetenten . . . . _ _ _ 1 _ _ _ — — 1

Wieder aufgenommen und zwar:
aufgestiegen....................... — _ 51 41 36 30 27 23 27 235
Repetenten...................... 6 6 1 3 _ 1 2 — — 18

Wahrend des Schuljahres aus-
getreten................................. — 1 4 2 3 4 4 — — 18

Schtilerzahl zu Ende des Schul-
jahres .................................... 34 34 61 44 35 29 27 23 27 304

Darunter:
Óffentliche Schiller . . . . 34 33 51 44 34 29 26 23 27 301
P r iv a tis te n .............................. 1 1 — 1 — — 3

2. Geburtsort. (Vaterland.)
Stadt Teschen . . 11 4 11 7 6 9 3 o 4 57
Schlesien .................................... 19 21* 29 20 22* 11 141 18 18 1723
Mahren 1 4 4 4 2 4 5 2 2 28
E o h m e n .................................... _ _ _ _ _ 1 — 1 — 2
Galizien . 1 _ 3 3 3 1 — — — 11
Innerosterreich........................ 1 1 4 4 — 1 2 — 3 16
U n g a r n .................................. 1 3 — 5 1 2 2 — — 14
A u s la n d .................................. — — — 1 — — — — — 1

Summę . 34 33* 51 44 34* 29 261 23 27 3013

3. Muttersprache.
D e u ts c h .................................. 15 21* 26 27 231 21 15' 10 12 1703
Oechoslavisch............................ 4 5 6 7 2 4 6 5 5 44
P o ln isc h .................................. 15 6 19 9 9 4 5 8 10 85
M agyarisch ............................ — 1 — 1 — — — 2

Summę . 34 33* 61 44 34‘ 29 26* 23 27 3013

4. Religionsbekenntnis.
Katholisch des lat. Ritus . . 24 21* 34 26 231 19 18* 14 14 193s
Eyangel. Augsburg. Confession. 4 4 11 13 4 6 — 5 8 55
Evangelisch helvetisch. Confes. — 1 2 2 2 1 1 1 — 10
I s r a e lit is c h ............................ 5 7 4 3 5 3 7 3 5 42
Griechisch-orientalisch . . 1 - 1

Summę . 34 33* 61 44 34> 29 26' 23 27 301 3



C a s s e s l
T i  1

11 III IV V VI VII VIII n  a
5. Lebensalter. a b co

10 Jahre ................................. _
H „ ................................. u 131 24*
12 „ ................................. 5 8 17 — — — — — — 30
13 * ................................. 8 7 13 9 2 — — — — 39
H ......................................... G 3 8 13 121 2 --- — — 44*
15 , ................................. 3 2 10 13 8 5 l — — 42
16 „ ................................. — 2 7 8 10 61 — — 331
17 „ ................................. 1 — 1 1 2 7 10 1 2 25
18 „ ................................. — — — — 2 5 4 8 3 22
19 „ ................................. — — — 1 — — 1 8 5 15
20 .......................................... — — — — 3 4 4 U
21 n ................................. — 1 2 8 11

n .................................
23 ......................................... 2 2

Summę . 34 331 51 44 341 29 26J 23 27 3013

6. Nach dem Wolinorte
der Eltern.

Ortsangehórige...................... 15 12 19 16 11 18 9 4 9 113
A u sw artig e ............................ 19 211 32 28 231 11 17 1 19 18 188 3

Summę . 34 331 51 44 34‘ 29 261 23 27 301 3

7. Classification.
o) Zu Ende des Schul -

j ahr e s  1888/9.
I. Fortgangsclasse mit Vorzug. 1 31 13 8 4 4 3‘ 5 7 482
I. Fortgangsclasse . . . . 20 21 33 25 231 14 16 18 20 190'
Zur Wiederholnngs-Priifung zu-

gelassen.................................. — — 1 1 2 2 — — — 6
11. Fortgangsclasse . . . . 7 4 4 8 3 7 7 — — 40
III. Fortgangsclasse . . . . 6 5 — 1 2 1 — -- - — 15
ZurNachtragsprufung zugelassen — — — 1 — 1 — — — 2

Summę . 34 331 51 44 34* 29 2G1 23 27 301 3

b) Nachtrag zum Schul -
j ahre  1887/8.

Wiederholungspriifungen waren
b e w ill ig t ............................ — — — 2 — 2 — — — 4

Entsprochen haben . . . . — — — 2 — 1 — — — 3
Nicht entsprochen haben . — — — — — 1 — — — 1
Nachtragsprtifungen waren be-

w i l l ig t ..................................
Entsprochen haben . . . . —
Nicht entsprochen haben . . — — — — — — — — — —
Nicht erschienen sind .
Damach ist das Endergebnis

fur 1887/8
I. Fortgangsclasse mit Vorzug 11 2 13 5 1 6 6‘ ó 8 6 629
I. „ . . . . 14 27 33 34 1 35 20 18 19 10 210 >

II. „ . . . . 5 3 4 3 — 1 2 — — 18
III. 5 4 9
Ungepriift blieben . . . . — —

Summę . 35 36 50 422 41 271 25 27 16 299 3



C a s s e fl
T i  1

II III IV y VI VII VIII s
8. Geldleistungen der Schiller. a b

cjco

Das Schulgeld zu zahlen waren
verpflichtet
im 1. Semester . . . . 34 34* 37 201 231 18 18‘ 9 10 203.1
im 2. Semester......................

Zur Halfte waren befreit
26 23l 28 23 241 18 191 10 11 182.8

im 1. Semester . . . . — — 4 1 1 — 1 1 — 8
im 2. Semester . . . .  

Ganz befreit waren
— 1 5 — 1 — 1 1 — 9

im 1. Semester . . . . — — 14 23 12 15 10 13 17 104
im 2. Semester . . . .  

Das Schulgeld betrug im ganzen
8 9 18 21 9 11 6 12 16 110

im 1. Semester 3165 fl. — kr. 
im 2. Semester 2947 fl. 50 kr.

Zusammen 6112 fl. 50 kr.
Die Aufnahmstaxen betrugen fl. 
Die Lelirmittelbeitrage betrugen

5S.806 3 - 6-30 '̂30 2.J0 4.-70 4*20 — — 144.90

fl.............................................
Die Taxen fur Zeugnisduplicate

36.70 36-75 57.75 0
có7# 38-85 34.65 32.55 24.,5 28-55 337.05

betrugen fl............................. — — — — — 16.—
Zusammen . 94.5099*75 64-0554.6046-95 38-85 86.75 24., 5 28-85 497-95

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

obligaten Gegenstanden.
Polnische Spracbo I. Curs . 12 6 17 3 38

II. Curs . — — 5 10 8 1 — — 1 25
III. Curs . — _ — — — 5 3 9 10 27

Bolimischc Spracbe I. Curs . 8 7 3 6 1 3 — — — 28
II. Curs . — 1 10 8 6 — — — — 25

III. Curs . — — — — — 4 7 5 5 21
Freihandzeichnen I. Curs . 23 18 3 44

II. Curs . — — 26 2 — — — — — 28
III. Curs . — — 1 19 9 7 1 1 2 40

Turnen . . . .  I. Curs . 8 7 15
11. Curs . — — 20 — — — — — — 20

III. Curs . — — — 7 6 3 3 5 2 26
Gesang . . . .  I. Curs . 10 13 11 — — — — — — 34

II. Curs . — — — 15 7 7 4 7 9 49
Stenograpkie . . I. Curs . — — — — 26 16 — — — 42

II. Curs . — — — — — 8 16 12 1 1 47
Franzósisckc Spracbe I. Curs . — — — — 6 6 4 6 1 23

II. Curs .

10. Stipendien.
Anzahl der Stipendisten . . 
Gesammtbetrag der Stipendien:

— 1 3 9 8 6 4 10 u 52

2922 fl. — kr.



VI. Vermehrimg der Lehrmittelsammlungen.

A. Bibliothek.

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

Durck Ankauf: 1. Zeitschrift fiir den pliysikalischen und cliemischen 
Unterricht. 1889. —  2. Neue Jahrbticher fiir Philologie und Padagogik. 
1889. — 3. Zeitschrift fur osterreich. Gymnasien. 1889. —  4. Das Aus' 
land. 1889. — 5. Petermann, Geogr. Mittkeilungen 1889; dazu Erganzungs- 
heft Nr. 90— 93. — 6. Yerordnungsblatt. 1889. — 7. Sybel, Historische 
Zeitschrift. 1889. —  8. Literarisches Centralblatt. 1889. —  9. Westermann’s 
Monatshefte. 1889. —  10. Mittkeilungen der geogr. Gesellschaft in Wien. 
1889. —  11. Zeitschrift fiir das Realschulwesen. 1889. —  12. Huber, Ge- 
schichte Ósterreichs, III. Bd. —  13. Miiller-Pouillet, Experimentalphysik, 
II. Bd. —  14. Teuffel, Rom. Literaturgesehichte. —  15. Pollak und Frick, 
aus deutschen Lesebiichern, 2. 3. 4. Bd. —  16. Wtillner, Warmelehre. —  
17. Wtillner, Elektricitat und Magnetismus. —  18. Dirichlet, Zahlentheorio.
— 19. Frick, Lehrproben (Fortsetzung). —  20. Grimm, Deutsches Worter- 
buch. VII. Bd., 12. Lief. — 21. Die osterreichisch-ungarischo Monarchio 
in Wort und Bild. Lief. 6 2 — 86. —  22. Bartoszewicz, Poln. Literatur- 
geschichte. —  23. Zippel, Reprasentanten einheimischer Pflanzenfamilien.

Durch Schenkung:
Vom hohen k. k. Min. f. C. u. U .: 1. Germania, 1888. 1— 4. —

2. Botanische Zeitschrift. 1889. — Von der kaiserl. Akademie der Wissen- 
schaften in W ien: 1 . Sitzungsberichte der philos.-histor. Classo. 115. Bd., 
116. Bd., 117. B d ,; der mathem.-naturw. Classe I. Abth. 96. Bd. 1— 5. 
97. Bd. 1— 10. II. Abth. 96. Bd. 1— 5, 97. Bd. 1— 7;  III. Abth. 96. Bd. 
1— 5, 97. Bd. 1— 10. Register zu Bd. 91— 96. —  2. Arehiv fiir osterr. 
Geschichte. 72. Bd., 73., 74. Bd. 1.— 3. Almanach pro 1888.

Von der k. k. mahr. Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues, 
der Natur- und Landeskunde: 1. Mittkeilungen. 1888.

Von der k. k. Central-Commission fiir Erforschung und Erhaltung der 
Kunst- und Baudenkmale: 1. Mittheilungen. 14. Bd., 2— 4, 15. Bd., 1. 

Vom Vereine fiir Siebenbiirgische Landeskunde: Archiv, 22. Bd., 1. —

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

Durch Ankauf: 1 . Kluge, Deutsche Literaturgesehichte (4 Exemplare),
—  2. Graser, Jugendbibliothek (5 Bandchen). —  3. D ie Heimat. 1 8 8 9 . —  
4. Die Kinderlaube. 1889.



B. Geographisch-historische Lehrmittel.

Durch Ankauf: 1. Haardt, Politische Kartę von Amerika.

C. Naturwissenschaftliche Lehrmittel.

a ) Ftir Naturgeschichte: Durch Ankauf: 13 zoolog. Objecte (darunter 
4 Trockcnpraparate, 5 Spirituspraparate und 4 mikroskopisclie PrSparate).

b) Fur P h ysik ; Durch Ankauf: Widerstaudssaule nacli Ohm.

D. Lehrmittel ftir Zeichnen.

Durch Ankauf: 1. Vier Gypsmodelle. —  2. Grandauer, Der Regel- 
kopf. —  3. Teirich, Marmor-Ornamente.

VII. Maturitatspriifungen.
Bei der am Scldusse des vorigen Schuljahres (1887/8) am 11., 12., 

und 13. Juli abgelialtenen mundlichen Maturitatspriifung wurden von den 
16 Abiturienten 5 fur reif mit Auszeichnung, 9 ftir reif erklart, 2 zur Wiedor- 
holungspriifung aus je einem Gegenstande nacli Ablauf der Ferien bestimmt.

Bei der am 18. September abgelialtenen Wiederliolungs-Mąturitats- 
priłfung wurden die 2 zu derselben zugelassenen Abiturienten ftir reif erklart.

Es yerlieCen daher die Anstalt mit dem Zeugnisse der R eife:

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

1 Bitta A lo is .................... 20 8 Jahre offentlich Theologic
2 Bogusławski Alois . .  . 20 8 77 n Philosophio
3 Gis J o s e f .......... • . . . . 22 8 Theologie
4 Drossler R ud olf.......... 18 9 Technik
5 Fujcik A nton ............... 21 9 r> r> Theologie
6 Haase Wolfgang*) . . . 18 8 n n Jus
7 Halfar A lb in*)............. 20 9 3 7  77

Theologie
8 Hanke V ictor*).......... 17 8 » n Medicin
9 Klucki F e lix * )............. 17 8 n 77 Jus

10 Krpel Johann ............. 23 10 » 77
Theologie

11 Freiherr von Menss-
hengen August . . . . 21 10 Jahre, davon 3

offentl., 7 privat Jus
12 Miiller Franz . . . . . . . 20 8 Jahre offentlich Mcdicin
13 Parzyk Ferdinand . . . 20 8 Bodencultur
14 Passek V ic to r ............. 18 9 Handelsakademie
15 Pollak Hermann . . . . 18 8 Medicin
16 Vogel Isid or*)............. 18 8 77 77 Handelsakademie

!) reif mit Auszeichnung.



Zur diesjahrigen Maturitatspriifung meldeten sieli sammtliche (27) 
offentlichen Schiller der VIII. C lasse; aufierdem wurdeu der Anstalt zwei 
Externisten zugewiesen.

D ie schriftliche Priifung wurde vom 3. bis 7. Juni abgehalten. Zu 
derselben erschienen alle angemeldeten Abiturienten.

Tbemen za den schriftlichen Prufungsarbeiten.
1. Deutsch: Nicht der ist auf der W elt verwaist,

Dem Vater und Mutter gestorben,
Sondern der fur Herz und Geist
Keine Lieb’ und kein Wissen erworben. (Riickert).

2. Latein: o) Eine Ubersetzung aus dem Deutschen ins Latein (Krieg 
zwischen Caesar und Pompejus). b) Ubersetzung aus dem Lateiniscben ins 
Deutsche: Vcrgil, Aen. X II, v. 650— 690 (Vix ea fatus — ruit ad muros).

3. Griechiscb: Demostlienes, tjber die Angelegenheiten im Chersones, 
§ 13— 17 (Myj toivuv— ooy 7j;si).

4. Mathematik: a) Eine Kugel, dereń Mittclpunkt vom Augo 25 m 
entfernt ist, sielit man unter einem Winkel, der durch die Gleichung 
sec x  —  tang x =  ^  bestimmt ist. W ie grofi ist das Segment, dessen 
Calotte man ilberblickt?

b) Die Summę von vier aufeinanderfolgenden Gliedern einer arith- 
metischen Progression betragt 22, die Summę ihrer Cuben 748. W ie heifien 
die vier Glieder?

c) Man bestimme die vier kleinsten Winkel, welche der Gleichung 
18 tang x 4 —  21 tang x 3 —  94 tang x 2 —  21 tang x -)- 18 =  0 geniigen.

d) D ie Verpflichtung ein Object in Stand zu lialten, zu dessen Erhaltung 
erfahrungsgemaB nach je 10 Jahren ein Betrag von 628 fl. 89Y2 kr. noth- 
wendig ist, kann nach eben erfolgter Reparatur bei 5°/0iger Verzinsung um 
welche Summę abgelost werden?

5. Polniscli: Przyroda w służbie człowieka.
6. Bohmisch: Tisk — nejvzacnśjsi dar 15. stolotl.
D ie miindlichc Priifung wurde vom 1. bis 5. Juli unter dem Vorsitze 

des k. k. Landesschulinspectors Herrn Philipp Klimscha abgehalten.
Das Rcsultat derselben wira mit dem Namensverzeichnissc der appro- 

bierten Abiturienten im nachsten Jahresberichte veroffentlicht werden.

VIII. Wichtigere Erlasse.
1. H. Min.-Erl. v. 16. Janner 1889, Z. 279 (intim. m. h. 1. Erl. v. 

24. Janner 1889, Z. 172), womit eine Erlauterung zu Absatz 2, Punkt 4 
der h. Min.-Verordn. v. 10. Deeember 1885, Z. 22906 hinsichtlich der Aus- 
fertigung der Maturitatspriifungszeugnisse gegeben wird.



2. H. Min.-Erl. v. 14. Marz 1889, Z. 1865 (intim. m. h. ]. Erl. v. 
6. April 1889, Z. 926), betreffend das Verbot des sogenannten Vaticinierens 
armer Studenten wahrend der Ferien unter Inanspruchnahme der offentlichen 
MildthUtigkeit.

3. H. Min.-Erl. v. 9. Mai 1889, Z. 7874 (intim. m. h. 1. Erl. v. 
16. Mai 1889, Z. 1387), womit die Ausgabe neuer Schulgeldmarken mit 
1. September 1889 angekilndigt wird.

IX. Chronik.

Mit h. Min.-Erl. v. 26. Juli 1888, Z. 15701 wurde der supplierende 
Lebrer am k. k. Staatsgymnasium in Marburg Hugo Schwendenwein zum 
wirklicben Lebrer an der biesigen Anstalt ernannt und infolge dessen der 
supplierende Lehrer Josef Eysank von Marienfels mit 15. September seines 
Dicnstes entboben.

Mit h. Min.-Erl. v. 10. September 1888, Z. 18247 wurde Professor 
Gottliel) Friedrich iiber sein eigenes Ansuchen in den wohlverdienten blei- 
bcnden Euhestand versetzt.

Mit h. Min.-Erl. v. 10. September 1888, Z. 18409 wurde die durch 
die Pensionierung des Prof. Friedrich erledigte Lehrstelle dem Gymnasial- 
lehrer Friedrich Loebl in Weidenau verliehen und gleiclizeitig der Gymnasial- 
lehrer Johann Teutscb aus Dienstesriicksicbten von hier nach Weidenau 
versetzt, an dessen Stelle dann der supplierende Lehrer Dr. Heinrich 
Schefczik vom Gymnasium in Troppau der biesigen Anstalt zugewiesen 
wurde (m. h. 1. Erl. v. 20. Sept. 1888, Z. 2423).

Am 18. September wurde das Schuljahr mit einem feierlicheu Gottes- 
dienste vorschriftsmiiBig eroffnet.

Am 4. October war aus Anlass des Allcrhochsten Namensfestes Sr. Ma
jestat des Kaisers ein Ferialtag mit Festgottesdienst. Das Gleiche fand am 
19. November aus Anlass des Allerhochsten Namensfestes Ihrer Majestat 
der Kaiserin statt.

Am 1. December , war aus Anlass des 40jahrigen Eegierungsjubilaums 
Sr. Majestat des Kaisers ein Ferialtag, und wohnten die Schiller mit dem 
Lehrkorper einem Sehulgottesdienste bei.

Am 5. Februar ais am Tage der Beisetzung Sr. kaiserl. und kiinigl. 
Hoheit des durchlauchtigsten Kronprinzen Erzherzog Eudolf war der Unter- 
richt eingestellt und wohnten die Schiller mit dem Lehrkorper einem Trauer- 
gottesdienste bei. Am folgenden Tage begab sich der Director mit einer 
Deputation des Lchrkorpers zum k. k. Bezirksliauptmanne, um dem tiefsten 
Schmerze iiber den erschutternden Ungliicksfall, der das Allerhoehste



Herrscherhaus und das Reicli betroffen, geziemenden Ausdruck z u verleihen 
mit der Bitte, diese Kundgebung im geeigneten W ege au die Stufen des 
Allerhochsten Thrones gelangeu zu lassen.

Am 9. Februar wurde das I. Semester geschlossen. Das II. Semester 
begann am 13. Februar.

Yom 10. bis einschliefilich 15. Marz wurde die Anstalt von dom 
k. k. Landesschulinspector Herrn Philipp Klimscha einer eingehondcn 
Inspection unterzogen.

Am 13, Juli wurde das Schuljalir geschlossen.

X. Stand der Dr. Phil. Gabrierschen Lehrmittelstiftung fur 
arme und fleifiige Schiller.

Stand mit Endo 1887/8: Capital: 5550 fl.; Barschaft: 53 fl. 55 kr.
Zuwachs pro 1888/9: „ 100 „ „ 317 „ 29 „

5650 fl.; „ 370 fl. 84 kr.
Ausgaben pro 1888/9: „ —  „ 260 „ 51 „

Stand mit Ende 1888 /9 : „ 5650 f l .; „ 110 fl. 33 kr.
155 Schuler wurden mit Buchern und Unterstiitzungen betheilt.

XI. Voranzeige fur das kommende Schuljahr.

Das Scbuljalir 1889/90 wird am 18. September 1. J . eroffuet.

Die Aufnahmo der Schuler fiir die e r s t e  Classe findet im Ilerbst- 
Termine am 15. September von 9— 12 Uhr, far die u 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. September von 9 — 12 Uhr in der Directions- 
kanzlei statt.

Schuler, welche in die e r s t e  C l a s s e  eintreten, mussen, wenn sie aus 
einer ofTcntlichen Volksschule kommen, im Sinne der h. Ministerial-Ver- 
ordnung vom 7. April 1878, Z. 5416 ein ausdrUcklich zum Zwecke der 
Aufnahme 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 ,  
welchcs die Noten aus der Religionslehre, der Unterrichtsspraclie und dem 
Rechnen zu enthalten bat, wofur rucksichtlicli der Bffentlichen Volksschulcn 
S c h l e s i e n s  die yorschriftsmafiig ausgefertigten S c h u l n a c k r i c h t e n  ais 
Ersatz dienen konnen, vorweisen und baben sieli ferner einer A u f n a h m s -  
p r U f u n g  zu unterziehen, bei welcber im Sinne des h. Ministerial-Erlasses 
vom 14. Marz 1870, Z. 5370 und vom 27. Mai 1884, Z. 8019 jenes MaC 
von Wissen in der Religion, welches in den vier Jabrescursen der Volks-



Selmie erworben werden kann, Fertigkeit im Lesen and Scbreiben der Unter- 
richtssprache und der lateinischen Scbrift, Kcnntnis der Elemente aus der 
Formenlehre der Unterrichtssprache, Fertigkeit im Analysieren einfacher be- 
kleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der Orthographie und ricbtige 
Anwendung derselben beim Dictandoschreiben, Ubung in den vier Grund- 
reebnungsarten mit ganzen Żabien gefordert wird.

Schuler, welche in eine h<5here C l a s s e  eintreten wollen, miissen 
sieb mit staatsgiltigen, mit der A b g a n g s - C l a u s e l  versehenen Zeugnissen 
tiber das Scbuljahr 1888/89 ausweisen, oder falls sie solche niebt besitzen, 
gegen Erlag der Taxe von 12 fl. o. W . die vorgescbriebene Aufnahms- 
prufung ablegen.

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

T e s c b e n ,  am 13. Juli 1889.

Josef Wer ber,
k. k. Gymnasial-Director.




