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1. In der Abhandlung „Über die Methode der Textkritik

und die handschriftliche Überlieferung des Homer“ (Sitzungsb.

1908, 2) habe ich die Unsicherheit der Homerischen Über-

lieferung besonders inbezug auf die Endungen. darzulegen

versucht. Diese Unsicherheit tut sich auch in den. zahlreichen

synonymen Ausdrücken und Variationen vor allem der formel-

haften Wendungen kund, bei denen man nicht immer Sicher-

heit hat, welcher WVendung der Vorzug gebührt. Ich erwähne

einige bedeutendere Fälle, wobei ich (unter Annahme der Be—

zeichnungen von Artur Ludwich) den Text voransetze, der

beachtenswerter scheint:

a 31 ä’ns’ äüavdrowi ‚uemüöa die meisten, ä’nsa nregöevm

ngoomiöa H‘P1‚ a 71 vü/Mpn die meisten — ‚mimg GPS, a 83

öa'üpgova die meisten —— no/lifingova M, a 314 fiyaz’ßer’ ä’nura

196d die meisten — a'öw ngooäsms 2980i G, änayußolus'vn 7:900-

äcpn H2, a 381 (2); äpaö’ die meisten — (Ü; ä’g’ ä’qm G, a 389

eZ’ 71:89 ‚um xai äydooaaz die Handschriften, 82 (vielmehr 1’7) mu'

‚um vquaofioam; Eustath.‚ ß 191 ei’vsxa m'wös die meisten ——

020g än’ ä’Älwv M2U‚ ß 241 xaranaüers die Ausgabe des Rhia—

nos —— xaregünsze die Handschriften, y 111 ätagßfi; GP‘U —

ä‚u15‚uaw die meisten, y 213 ‚unuo’zaaöac P’M —— ‚unxaväaoüat

die meisten 1), y 368 37:52 zsöv i'nszo öcöpa die Handschriften ——

5716i zd 0d yoüvaö’ ixävet Zenodot, 7 372 196/1430; ö’ €18 na’vtag

’Axaioüg GPU u. a. — fiäyßog ö’ 5/18 nävrag iöo’wa; FHI u. a.,

Üdflßfloa öä Äaög ’Axazcbv pap. Genav., y 378 äysÄaL’n FGHU

u. a. — uvöt’om H“’P2 mit Zenodot, y 380 Z’Änöt die Hand—

schriften — e’Ääatga Zenodot, Ö 265 11‘711 Ö’ änaystßöysvog ngoa-

so”; Eavüög Mwe’laog die meisten —— n‘yv ö’ ai’m»: ngooäsme

1) Mit Recht hat hiernach Nauck a 143 das vereinzelt stehende

‚unzavo'wvmg in {uyuo’an'mg verändert.

1*
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ßow‘yv äya'üög Msve’Äaog PU“, ö 399 rotydg äya’) TOL zaüm ‚Ltd/1’

ärgexe’wg 670982500) FlHMlU — rol ydg äyc‘ov ägs’a), 01‘) ö’ Er?

tpgsol ‚Hd/Mao ofiow F’M’R ö 465 s’geu’vug die meisten — äyo—

QS’ÜELC FIHQP, ö 476 ä; Öt/zögorpov PIU — ‘ävmt’pevov die meisten,

ö 495 öä/‚Lev G und Aristarch — öävomz die meisten, ö 627 6’194

n89 migog, {J’ßgw ä’xovteg HP‘, Q 169 GMU mit Aristarch —

329L n69 neige; {5,5901 ä’xeoxov die meisten, Ö 631 ävaLQÖ/xevog

die meisten _— ä/Asißö/wvog FG, ö 668 77,877; ‚LLS’TQO’V fxs'oöal

GHU2 mit Aristarch — 7?va nfipa yeve'019aLFH2MPU1, Ö 727

a5 die meisten —— ö’ a?) H’P2U‚ ö 817 a5 die meisten _—

ö’ a1"; KMT,» 6 59 xai’sro FHU —— öai’eto GMP, e 242 nötwa

miuqn; GMU — öZa 196de FHP, s 310 Öaye’vn G —— Öavövn

die meisten, a 326 naüfioro MU xaöTCe oder 52:60:68 FGHP,

e 346 fmö ora’gvowt FH2P2U —— 15m5 ota’gvoto GH‘MP1 (öixä);

ai ’Agwtdgxum), e 365 xaw‘z (‚vge’va öi'og ’Oövoosüg F‘PU —

uatd (pgäva nai natd üvyöv FgGHM‚ e 382 xoügn ALÖC F’G ——

övydmg ALÖ; die meisten, C 153 02‘ änl 75190111 vatardovaw die

meisten —— 07019015917; MGQTEÖ’V ä’öovm HP‘, C 329 ä’Ceto GPgU

— ai’Öero die meisten, 17 14 äwpl Ö’ FgGU — (115de F‘HgMR

17 26 yaiav ä’xovow FPU — ä'gya vs’yovrat GHM, 17 117 (ino—

‚lfiyai F’U -—- änoÄeinet die meisten, 17 250 e’llo’toag FIHIPQU

mit Zenodot ——— ä’loag Fgf'JrH”MPl mit Aristarch, 19 128 noli‘)

(ps'gratog U und 129 ngozpegäomro; G(H1)PU —— ngotpege'otamg

die meisten und 129 noli‘) (pe’gtarog H’M, 29 380 ÖO’Ünog GU ——

nÖ/‚mog die meisten, 29 507 (und x 440) öLanÄfiEaz Aristarch —

öiamfiäai die Handschriften, 29 567 süsgys’a vfia die meisten

(auch U2) —— mgmaüäa vfia U‘KW, v 175 eöegyäa vfia UMJ —

nagmalle’d wir: die meisten („negmaÄ/lfig ist sonst nirgendwo

Beiwort des Schiffes“ Düntzer‘», 29 584 7:015 u; GMPU — n'g

nov FH, L 383 01592985; die meisten —— ägswüu’g H‘P1 mit Ari-

starch, M 67 c3; ä’rpow FGU — ä); (päoav HMP, x 75 äüavä-

roww HMPU1 — ä’ga 196070”! FGUQ, x 96 än’ onaufig GMU

— än’ äoxaufi FHP, x 124 (pe’govro F mit Aristophanes und

Aristarch — nävovro die meisten mit Zenodot, 2c 306 Ö'ÖWI’VIGL

 

1) v 149 hat Düntzer edegye’a m70: hergestellt; hier ist nach 51957.0)

des Hiatus wegen nagmulls’a allgemeine Lesart geworden.
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FGP2 ——- Z’aaaw HMP‘U, x 311 w’jvoa UT — äßönoa die meisten,

u 400 öZa 195de FGMP ——— nötwa Klgmy HU, x 452 51‘) naiv-

mg die meisten — äga 1015g ys HP, ä’ga 1015068 U, x 474

e’vmi/‚Levov HU — 5g 259069099011 die meisten, x 497 OÖÖE' u

191416; HMU — 01’165 715 ‚um m79 FGP, x 500 xalröts 517 ‚uw

(Vielmehr 8°) ä’neoow ä‚uetßö‚u.evog (da eine Frage folgt, ist nach

ö 631 ävetgöysrog zu schreiben) ngoos'smov PU2 —— xaa’ ‚uw

qflwrfioag ä’nsa ntagöevta ngoonüöwv FGHMU', x 546 öa'maz’

L’a’w HQMU —— ödma ma’w FGHIP, Ä 65 xarfilöe die meisten ——

ßsßfizsc HM, Ä 196 oöv vöowv noüe’wv DG (ai xagtäotsgac) -—

oöv nÖI/Lov yoöwv die meisten, Ä 390 71581/ aäua xelawöv FH

PMU — Z’Ösv Ötpl’ül/‚LOTOL GHDF (vgl. Ä 615, 1,11 92), Ä. 582

xgatäg’ GPU — xale’n’ FH.M, Ä 624 xgaregaßzegov GPU —

xa/Isncörsgov FHM, ‚u 245 ylatpvgfig FH‘MU —— xoz’byg GH2P‚

‚u 269 und 274 qoaeagußgötov HQU — rsgwmßgötov die meisten,

‚u 319 ‚und näow ä’smov GHgU —— ‚und ‚M7001! ä’emov FH‘MP,

‚u 344 Islnäaoag äzaröiußag U — 10i oügavöv sügz‘w ä’xovm die

meisten, ‚u 398 älo’wvwg HgPU —— äläoawsg die meisten, ‚u 435

SZXO’V GHZU —— fioav die meisten, 5134 ägüoat FIMPU2 mit

Aristarch — ägüaw FgGerUl (wegen ‚us’llovat infolge eines

Mißverständnisses), 101") GH‘A‘M’U ——— röv FH‘M‘P, o 13 x91?-

‚uam GHPU ——— xtfiyata FM, o 27 01‘; öä 015111980 övycfi die

meisten -—— ob ö” 51,2 (pQEOi ßäüso 292);ch (d. i. ab ö’ ävi (729802

ßäüeo 0,7m und oi' öi‘s oüvfleo üvyrfi) M, o 43 äna’ßn ngög

‚uaxgöv "Olvwwv die meisten — äne’ßn ylavxcbm; ’Aüfivn M,

o 62 (53: 71900171560: die meisten —— Ö’ ä’nog 771’560: GH’, o 215

Zjuaoav FMU — E’Äaoev GHP, o 220 1’76’ 57151901110 die meisten

—— 2’76’ ändzovov F‘M, o 234 ävi gale FU — e’nl (pgeal die

meisten, o 395 1912/16; T8 KEÄEÜEL U —— xal 191m6; ävaßyu die

meisten, o 413 äußaoüwe die meisten — üyquövwe P, o 487

ä’Äysa l‘hgurlö die meisten —— 1’76’ ö'o’ (IT/1171977; FM, o 504 äm-

eine/au die meisten — 3718181500th GH2M2U2‚ o 53l 17112198

GHgU, ä’nmto oder änäntaro F‘HIMP, n 16 190118961; öa' oi

ä’xmoa öo’mgv die meisten —— üalsgöv xard Öäxg'uov si’ßaw H,

n 205 n’wazldc FGU — c’t/1171985; HMP, n 301 xai ai’yaro;

17,1L8tägom alle «— äuoi Öä 0’ äyelrato in}th U2 und Plut. vit.
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Hom. 1190 C, n 337 651771012198 FGH2 —— ä}: 1115102) 77119.9 die

meisten, n 330 ä'awö’ (1710711656111 FGH2U — äow HOZLJIÄEL’EW‘

HIMP, n 345 figx’ äyogsüew die meisten — ävn’ov nööa U,

n 408 19961/010111 FMU — 15190100! GH P, n 428 (püioaz die meisten

— xtsivaz MU, n 434 1101151901; naig FH‘PUQ —— nenvv/zs’vog

GH’MU‘, Q 9 ‚ue Z’öqzac HMP —— ‚u’ äoc’önraz (das Digamnia

nicht beachtet!) FGU, Q 29 14391! 01170811 ngög m’ova ‚uaugöv

s’gst’oag (vgl. 19 66, 473) GHgU — ‚us’v Ö’ ä’omos (päng n96;

m’ova ‚uangfiv (nach a 127) FH‘MP, Q 42 äw äquian Ö'wsoü’

GU —— öwsoüm 511201/11711 die meisten, g 118 f. 7101101 . . (501/11;-

oav GU u. a. —— 2101101. . ‚uöynoav FP u. a., g 177 ä’ßav nei-

Üovrö n [115196.0 GHEU —— ä’ßow 7:012 oizov ä’xaorog HIMP (59'an-

TOC ohne Digammal), ä’ßav 01,7601’68 äxaorog F, g 241 m’ow die

meisten — ägyäu FM, Q 349 ä'nea nrsgöew’ äyögevsv HG‘MP

— ä’nea nrsgöswa 71900771560: FGflU, Q 393 oZya 15‘611ngl —-

äzm H‘MPUg, Q 496 18310; UM’HDW — re’xog FGHMIP,

9 602 e’vEe’otov 83711 öt’qogov FGH’ (511660ch 8’711 öüpgcp U) ——

äni 29961/01) 31'298)! ävs’am (aus e 195) H‘MP (Eumäos saß vor-

her nicht), Q 603 n1oyaäysvog ö’ ägä flv/Aöv 56171150; 1761710177-

Iog die meisten - aözäg änel öet’m/nos xai 1791196 1911/163! s’öwöfi

(aus e 95, E 111) U1), o 88 7’7'111198 vaa FGrU1 —— ä’11aßs vaa

die anderen, o 200 tpaßvnoe’v 1’6 die meisten ——— dm? ze ‚11171901! U,

o 241 öüvamz otfivac FGU — orfivat öüvataa HMP, o 350

Erdgoww FGH’U — äga IoTow H‘MP, o 356 nro1t’n0900v die

meisten — ‚1187/62912;me U, o 426 155110st FG'U — onu’oavtsg

GaHMR n 291 57/1 9998021917118 Kgow'wv —— T 10 s’vi (pgealv

äußa1s öacjucov (da6 Üfixe Kgow’cov auch hier einzusetzen ist,

zeigt äw'), z 30 ‚ueyoing die meisten — 19a1c2‚uwv U, r 51 ‚us-

yägcp die meisten — ngoööycp U, 1 72 01’) 1möa) UIH5‘M2 —

ör‘y ävnöw die meisten, t 161 uüöog FG (zfiöog U) —— Ö’1ßov

HMP, I 272 Cwoö‘ 7101101 ö’ ä’ysc zumiha Ö'vöa öö/wvöe (Wie

Q 527) H“U1 —— Cwoö' (1731019 äyu nat/Mfiha n011ä m11 äofi1a’

die meisten, v 60 öZa yvvamc‘bv die meisten ’— ÖIa üsa’wv FGIM,

v 160 ä; Ö’ 1710011 FGHzU —— 5M Ö’ 1711907 HIMP‚ v 182 (1110191

1) In Q stehen beide Verse mit der Bemerkung nsgmaög ö sfg äz

nTw ß’. Man kann zweifeln, welche Form ursprünglich ist.
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halte; GH2MU —— äüai (Saite; FHIP, v 230 ngäna, 196(51)

23'12an xal ägwtog GH’PU —— ngä’na ösd‘w 551’517 rs zga'nsCa

FH‘MUg, (p 7 Zalzeüp/ GMU —-— xgvoet’m/ FHP, (p 36 äünilw

GW — äüfilwv die meisten (w 109 ällfilw U und D —— 0’117.15-

Äaw die übrigen), (p 144 OZä/onOg HU — ’Hvonog die anderen,

(p 352 16501/ UXW(H1) ‚1127190; die anderen, (p 366 az’nq}

e’ul xaigcp FMUDVVZ GÖTO'Ü i'm/i 1069,17 G, aörfi s’vl graben HP,

Z 81 ö/ragtfi G2H2 (öna’gm F) —— äyagrfi die meisten wie (p 188

öyagrfioavreß‘) FUHZDW — äpagnfioavteg HIGP (öyagrfi,

öyagnjömg öyagre’w ist die richtige Schreibweise),

Z 157 öi’ GPU — 61‘] die meisten, x 179 ßc‘w FGHzU — [377

HIMPUg, x 429 änögae FGUZ — ä'xevsv HMP, x 492 71895-

(png HPU — (‚12521; 190m6; FGM, 1,1) 156 mit/110g nolz‘; x617st

— X8176? nolir zäÄÄog die meisten, '(‚u 201 799L mage’vozo HPMU

— (poiwm (paewöv FG, 1,0 241 öövgoye’vorm (pävn Öoöoöäxw/log

f/a’ig die meisten —— o’ö’ugoyäroww ä’Öv (päog fie/lc’oto P, 1,0 361

röö’ FMU — wiö’ GHP, a) 21 ö’ooor FMU1 — ö’ooaz (nach

c’t/Mac) GHPUZ, a) 28 7:9ch FgMU —- ngäna GHP, co 42

Hole/1.011 FMPU —— ntolejuov GH, a) 49 ä’ÄÄaßs HPU — r’jlvöe

F GM, a) 328 ‚süfilovöag U 51219026” intim/ng die meisten, a) 382

[(2221917; bei Eustathios — 57/1706:; die Handschriften.

   

Man kann sich denken, da15, in dem uns überlieferten Text

noch manche Variante statt der ursprünglichen Lesart steckt.

Wie ‚u 245 die niaägebenden Handschriften zwischen uoüng

und ylaqovgfig schwanken, so wird ‚u 305 Ätpe’w xoücp für Ä.

y/laqougrfi nach u 92 1mm; xoZ‘Äoco herzustellen sein, da man

Ät/u‘yv y/laqpugög schwer verstehen kann. —- Besonders interes-

sant ist (3 221, wo ein Zauberkraut der Helene. beschrieben wird,

11773611196; Il (7%on u", xaxöv 8315177198; änäa/mw.

Die Handschriften schwanken zwischen änünb‘eg, e’vu’lnüov, der

Aristarchischen Lesart, und änzlfiüov. Davon könnte gilt/1172901!

(vergessen machend) dem Sinne entsprechen. Woher aber soll

5115117295; kommen? Da überrascht uns die Hypothesis der

Helena des Euripides mit dem poetischen Zaflimyös’g und wir

verstehen jetzt die abnorme Bildung von Enün'üeg als eine
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Vermischung von ‚S’JIZ/lnfiov und Äa'ümnöäg. — Zu o.) 2.42, wo

von dem mühseligen Arbeiten des Laertes in seinem Wein—

garten die Rede ist,

7'] IOL ö ‚m xaze’xwv xeqaa/b‘yv (pvtöv äyrpsläxawsv

bemerkt Nauck mit Recht: genuina scriptura latet. Denn

xats’xwv xezpah’lv könnte nur von einem gesagt werden, der

einem anderen den Kopf niederdrückt. Die Handschriften

schwanken zwischen xare’xwv (FU) und xdzw ä’xwv (HMP,

G fehlt) und xdrw ä’xwv ist das Glossem zu namtpfioag, denn

dies ist das Wort, welches der Sinn fordert („niedergebeugt“),

so daEa man

1'7 101 ö ,ue’v (t5) zazntpfioa; (putöv äyrpsläxawsv

erhält. — y 117 heißt es: „wenn du fünf und sechs Jahre

hier bliebest, Würde ich mit dem Erzählen aller Leiden nicht

fertig werden“. Die Fortsetzung kann nur lauten: „eher

Würdest du gelangweilt in dein Vaterland abreisen“, nicht „in

dein Vaterland kommen“, also 71in am: o’wmösig m‘yv nazgi’öa

änove’ozo, nicht nargc’öa yaiav ÜCOLO. Hier kann auch die

Scheu vor dem Hiatus zur Änderung beigetragen haben.

Übrigens mag in dieser Änderung ein Beweis dafür gefunden

werden, dafä Nauck öfters mit Recht um des Digamma willen

änova’eoflat für oi'xaö" Exs’ob‘at vorschlägt. Vgl. z 35, wo man

für oi’xaö’ ixs’ofiaz das Futurum erwartet und Ul oi’xaös vaioflai

bietet. Nicht kann eine solche Änderung für L 530 öö; ‚m‘;

’Oövoofia molmögöcov oi’xaö‘ ins’oöat zugegeben werden; denn

FU geben moÄL’nogöov und da in c 504 gnäoflaa ’Oövoofia

ntolmögfllov ääalaöoac das Objekt 0% fehlt, also nroÄc’JIOQ-

2961: o’ s’EaÄacboaL zu schreiben ist, so kann nroltnögfl'tog

als eine abnorme Form erklärt werden. — Ö 516 nöwov

än’ ixflvösvm 9969821 ‚usyäla oreväxovra: so geben hier die Hand-

schriften FH1 und 1/1 317 HU, ßagäa ataväxovm bieten dort

die meisten, hier FGM u. a. Die Wahl ist also dem Sinne

vorbehalten und man Würde bei dem Meere sich für psyäla

entscheiden, wie es auch H391 von Zagäögm heißt: ‚usyäla

Orswixovcn äs’ovom, wird aber an den beiden Stellen orewixorra
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auf ,m’v beziehen und deshalb ßage’a vorziehen, wie Q 334

ßags’a ozsvdxovra von einem Menschen gesagt wird. In s 420

ist auch ßage’a crsväxovm in allen Handschriften überliefert. —

Der im Meere schwimmende und einen Ausweg suchende

Odysseus kann e 418 (und 440) nicht sagen: 77v nov äpeügw

fiiöväg u- naganlfiyag Äguävag za öaläaong, Vielmehr mufä Ät—

‚ue’vag ein Epitheton erhalten, welches wie naganlfiyag etwas

für die Absicht des Odysseus Günstiges enthält, also nach v 195

Äme’vag Is navög/zovg. — In o 28 ‚111177011?ng 0’ ‚s’mmöeg

ägtorfis; Äoxöovow s’v nogÖ/ufi ’Iäämyg re Zä‚LLOtÖ 18 nama-

1060017; ist ämmöe’g unverständlich. Nauck hat gesehen, daEx

das gleiche Wort in A 142 ac’g ö’ s’ge’ta; ämmöeg äyu’gopwv

seinen passenden Ersatz durch n 349 eZg ö’ s’gs’zag ähfiag äyu-

gopsv findet, und ähfieg ist auch für unsere Stelle bestens

geeignet. Die Korruptel ist merkwürdig.

Bei mancher Variante bedauert man, daß sie nicht besser

beglaubigt ist; z. B. y 17 hat in H und P die zweite Hand

79. ökpga räzcoza für innoÖd/wto eingetragen: äU.’ äye m71) für);

m’s Ns’arogog Ö’rpga räztom ei’äolum/ (d. i. siöcbpsv) entspricht

dem Zusammenhang bestens. Zu 17 330 geben die Handschriften

drei Formen: FGPTU E’ÖXÖ/‚LEVOC (so H‘P, die anderen einfä-

,uevog) Ö’ äga eine 3’710; r’ ä’rpar’ 5’}: I’ ÖvÖMaCe, XDH2 eine ngög

öv ‚ueyalijtoga 'öv/AÖ’)’, MIK und mit yg. XE eine iödw st’g 01’1—

gavöv 6139m. Alle drei Wendungen sind formelhaft, zur dritten

vgl. F364 ‚4419614677; Ö’ (ff/Hofe Zödw 83g oögavöv 8591511. Während

die erste zur Anrede ZEÜ nätsg wenig paßt und die zweite

irrtümlich das Gebet als Selbstgespräch kennzeichnet, entspricht

die dritte so treffend dem Zusammenhang, dalä wir sie als

ursprünglich ansehen müssen. K hat auch sonst hie und da

eine überraschend gute Lesart und A. Ludwich büßt hier seine

Unterschätzung des cod. M, dessen Wert er doch z. B. zu x 7

(msz die anderen u’vxoW) anerkennen muß. Zu a 424

Öl} IÖIE xaxxsiovreg ä’ßav oixövöe E’xaorog

bemerkt Didymos: 5’er ‚61‘; 161’8 zotmfioavw uai ünmv Öögm'

(l 7 k i! C l 2 l l l

Mmlm, I1cemzmmyi‘l'r/von Öe (paow ww i-lgtoroqom'ovg 10v anzov.
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Ev Öä 137 ’Agyolmfi ngootäüumt. Man würde Aristophanes Un-

recht tun, wenn man ihm nach dieser Notiz eine willkürliche

Interpolation zuschriebe. Der Zusatz, welcher nach A. Ludwichs

richtiger Beobachtung als Text der Argolischen Ausgabe fol-

genden hinstellt: 67‘7 1618 xameez’oweg ä’ßav 072-56768 ä’uaozog-

(ä'rüa Öf7)xot‚mfioavro xai {im/au öa'ßgov EÄovro (nach I 713, H482,

n 481), weist auf den wahren Sachverhalt hin: Aristophanes

hatte gleichfalls einen Text mit beiden Versen vor

sich und da er den einen als unnütz erkannte, machte er

daraus den einen: 67‘7 H518 Mac/Mumm m12 {invov öcbgov E’Äowo.

Einen analogen Fall finden wir in ‚u 14:

/ I \ 3 l l 2 I

zv/Lßov xevaweg 760L 6m 01777072! egvoavreg

nfifayev äxgoro’zrcp t'ülußcp ävfigag s’gemöv.

Für ävfige; e’gat/zöv soll Zenodot Z'va ofiyu yevono gegeben, also

den Sinn vollständig verkannt haben. Der Schatten des El-

penor verlangte von Odysseus nfiäat Evtl zünßq) ärger/16v, zrfi

xal Cwög ä’geooov Edn/ ‚uer’ ‚5,1402; äzägozow (Ä 77). Der Text

des Zenodot war also:

l l I 9 N 3 l

nnEa/zev äxgowtcp w/ußq) evngag 8961/1011,

(rgö xal Cwög ä’geoaev äu’w), i'm/a afi/za ye’vono.

Wie es sich mit diesen Varianten meistenteils verhält, darüber

gibt zufällig die älteste bildliche Darstellung zur Odyssee, der

Krater des Aristonothos im Konservatorenpalast, auf dem die

Blendung des Polyphem dargestellt ist, einigen Aufschluß. Da

sich Odysseus mit ausgestrecktem Fqu anstemmt, so hat der

Künstler in L 383 äyd) ö’ ärpünsgöav ägawöu’g, wie H‘Pl und

Aristarch bieten, in seinem Text gelesen statt des zweifellos

richtigen 61891985; (vgl. Franz Müller, Die antiken Odyssee-

lllustrationen. Berlin 1913 S. 3). Folglich gehen diese

Varianten auf alte Zeit zurück und fallen den Rhap-

soden zur Last.

Der dargelegten Unsicherheit der handschriftlichen Über-

lieferung gegenüber kann der grundsätzlichen Scheu vor

jeder wohlbegründeten Änderung des Homerischen

Textes keine Berechtigung zuerkannt werden.



’l‘extkritische Studien zur Odyssee. ll

Kann man g 196 an ägmrpale” . . oöööv glauben und an-

nehmen, dalä 01’156; an dieser einzigen Stelle für 666g gesetzt

sei? Die bei Eustathios von Heraklides gebotene Lesart

dgwrpaläg . . 056a; mutä als evident gelten, wenn sie auch von

den Herausgebern gewöhnlich verschmäht wird. ‚u 289

7’?" Nörov 1’7' Zarpügow övoae’og, oZ’ 18 ‚udÄLom

vfia ötaggat’ovw d'acnt 26mm ävdmwv

gibt nur L’ömu einen passenden Sinn; doch haben bloß FIZ

diese Lesart erhalten. In den meisten Handschriften steht

äa’myu, welches ein Rhapsode absichtlich für Zönyu gesetzt zu

haben scheint; Zenodot gibt gar (pi/lau» äämyn ämz’gcov. —

Auf einem Miläverständnis beruht L 239 ßaöu’ng ä’moflsv adlfig:

Rumpf hat gesehen, da13 der Zusammenhang 5111019811 fordert.1)

Ebenso ebd. 338. Auf ein ähnliches Mifäverständnis scheint in

(‚u 177

äl/l’ äys oi 01698001! wawör 1610g, Eügvxls’sca,

e’mög e’votaös’og Üaldyov, 16v {5’ aörög änoc’u'

ä’vöa oi s’xfisioat mmwöv Äe’zog ä/‚Lßa'ller’ eiwiv.

äxzög und Exö‘eiam zurückzugeben. Die Begründung, die in

röv Ö’ ai’nög s’noiu liegt, verlangt unbedingt ärzög, wie die

Florentiner Ausgabe hat. Weil der Üd/lapo; sein Bau ist,

wenn er Odysseus ist (55d), soll ihm darin auch das Lager be-

reitet werden. Sol] sein Verdienst um den Bau damit gelohnt

werden, dafä ihm das Bett herausgestellt wird, wie hier ä}:-

uüs’vac heißen soll? Die Frage von Odysseus u’g öä ‚um äüooe

2917m Äs’zog; (184) weist hin auf äwög in dem Sinne: „meine

Bettstelle ist immer dort und braucht nicht erst dahin gebracht

zu werden“. Dem 51m5; entsprechend mulä es nachher auch

ä’vfia de zazöslaat heißen. Vgl. r 317 xdrflsts Ö’ el’wfiv. —

n 35 xaL’ ‚u’ ä’rpaoav zgvaöv m uai ägyvgow ol’xaö’ (’z’yeoöat hat

die Außerachtlassung des Digamma von oi’xaöe auf den guten

Gedanken geführt, da15, es äomfi äysoöac heißen muä. — s 264

hat Macrobius III 19, 5 aiyalöevra für xai Äoüoaoa erhalten:

l) Düntzer freilich sieht in ä’rwfler eine irrige Vermutung.
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für ein Bad ist bei der Verabschiedung keine Zeit. Davon

ist auch 167 (sijuatä t’ dprpw'ow) keine Rede. — ‚u 38 hat

Nitzsch xgäog ar’itö für 1986g a’ÖTÖg hergestellt. —- L 395 scheint

quagöa/lä’ q’f/rwäev' nagt Öe ‚ue’ya fifaxe 7:5th

eine sehr kühne Änderung zu sein, da ayegöaläov öä ‚us’y’

(ßywäaw nagt ö’ i'axe 716’th überliefert ist; aber das im über—

lieferten Text wenig geschickte ‚ue’ya, das Digamma von f'lfaxs 1)

und schließlich B 333 ’Agys'ioc Öä ,us’y’ Z’axov (Öä äfz’faxov Nauck),

änrpi Öä W78; oysgöals’ov x'ovo’zßnoav stellen die Änderung sicher.

In ähnlicher Weise hat man v 243 oööz‘s Mm: Äungfi, äw‘zg oöö’

eügefa räwmat in oööä Mm! 8595?, äw‘rg 01’) ‚lwzgfi ys Ie'wmai

geändert. Dalä diese Verbesserung richtig ist, zeigt das fol-

gende s’v ‚uäv yo’zg oi ahogiäös’mpazog x15. — 1,0 30 hat Leeuwen

oaorpgooümm vofi/iam natgög trefflich in aaomgomivn vöotov

015 nargög verbessert. —— x 130 geben die Handschriften

02‘ ö’ ä’‚ua näweg äväggnpav Öu’oavts; 518199015

nur P hat (”iga. Vgl. Schol. H zu ä’pa: würo ‚ukv äquaiquÖr.

ä’wot de ygärpovow ‚oi’ö’ äga no’wwg‘. Kallimgatog öä m12 ‘Pcavög

Öcd 1017 Ä ‚oZ’Ö’ ä’la ndwsg’. Eustathios hat mit Recht bemerkt,

daß ävs’ggupav elliptisch ist und dal3 ävaggc’ntew ä’lla myöqi die

vollständige Redensart lautet (1] 328, v 78). In oi‘ ö' ä’la miörfi

äve’ggnpav ist auch der ursprüngliche Text zu sehen. Als ä’la

in ä’‚ua übergegangen war, ergab sich das geläufige ä’‚ua no’wreg:

ohne (’i/la und auch ohne myöqi hängt ävs’ggtwav in der Luft. ——

Eine unmögliche Ellipse wird auch Ä 239 geboten mit

8g nolir xa'lllwtog nom/täw €712 yafav i'now,

worin 710115 überflüssig. dagegen {Jöwg nötig ist, so daiä sich

ö; xällmzov {iöwg nora/Lä'w äni yaiav i’now

ergibt. Vgl. Q5 158 ’AStoÜ, 8g Mäüwtov {iöwg €712 yaiav i'now.

Ebenso fehlt ööwg, während räag oder vfia sich öfters bei

ihm/u ergänzt, ö 581

l) Damit fallt die einzige Stelle fort, an welcher Nauck das Di-

gamma von t’de nicht herstellen konnte (vgl. W. Schulze in Zeitschrift

für vergl. Spr. 29 S. 231).
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(’r'i/i Öy d; Aiyüntow öunets’og nomyoi‘o

arfioa we’ag d. i. orfioa ÜÖwg.

So hat es Proteus vorgeschrieben (477): 7:921: Ö’t’ äv Az’yömoco

öuners’og acta/1070 aöng {56m9 5119379. Mit 0117011 Vgl. T 188

011705 ö’ €12 ’A/wzoqi — Eine — man darf sagen verwegene ——

Änderung liegt 5289 vor, von der nur G1 fast ganz frei ist:

Gl hat 7:on xäz’ ävöga’movg ästägyu (d. i. e’fefo’gyet); äv-

'flga’movg ist auch in UDWZ erhalten, dagegen haben alle

anderen (auch G2) äaßgyai und da damit das Versmaiä lücken-

haft wird, ist in FHP schlankweg ävflgcönototü) gesetzt. —-

(p 407 ist überliefert: änzöiwg 5161111008 väq) nagt xöüom zog-

öfiv: Düntzer hat gesehen, daß es sich nicht um einen neuen

Wirbel, sondern um das Aufziehen einer neuen Saite handelt

(also vs’nv). — t 496 geben die meisten Handschriften xai öi‘y

(pdpav aöröü’ öÄäafiaL, nur P hat älse’aöat. Hiefür ist (1529"

öläsoflaa (Cobet aöröö’ ÖÄEZO'ÜGL) zu schreiben. Der Sinn fordert

das Futurum. — In t 388 hat man, wie 1969/4611 s’öwa verlangt,

negi’Cse für negi’gges, in L390 opagayeüvw (brausten, zischten)

für orpagayeüvw (strotzten, vgl. 440 oiidam yo‘ig ogoagayeüwo)

gesetzt. Das unbrauchbare äx xgarög Ä 600 xow’n ö’ 5x xgarög

(ägaßgu hat am besten Herwerden in ä’xnayliog emendiert. —

e 232 haben die meisten Handschriften 7:592 öä Ca’nnyv ßdlez'

35va za/h‘yv xgvmtt’m', xupalfl Ö’ ‚s’näönxe xalümgnv; nur M gibt

mit Arista-rch ätpünegö‘e für änäönxe. Offenbar wurde ärpünegfls

in änäi‘lnxe verwandelt, weil man die Ergänzung negtflo’zlsw

nicht erkannte. — Sehr schön hat Voß 77 74 ol'ow (ai XGQL-

s’ategai „77051/ I”) 615 (pgove’not in fiel t’ änupgooümat ver-

bessert. — x 186 hat Herwerden 67‘7 IÖTS y’ fiön xsi'w glän—

zend in 61‘; röt’ ämyöäg ä’xaiw emendiert. —— r 114 geben die

Handschriften flälaooa Öä‘ nagämy 5x191"); e’E 613777/50517; (eösgywing):

Toup erkannte, dafä der Sinn s’E eönygeai’ng (infolge glücklichen

Fangs) erfordert. —— Eine für die Textkritik interessante Stelle

bietet sich 17 196

ngi'v ye töv fig yai’ng s’mßfipsvai' ä'vöa ö’ ä’nerm

naivsten ä’ooa oi Aioa xaw‘i xlöüe’g 18 ßageim

ym'olmqu) I'Ijom'w Um), 51:8 ‚um! Täflä ‚ufimg.
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Da das Digamma von 17g die Tilgung von ye’ fordert, so er—

sieht man, welcher Wert der häufigen Verbindung von

ngi’v ys beizumessen ist, die an den meisten Stellen

ihren Grund in der Verkennung der Länge von nein!

hat. Ferner müssen die Klöße; oder natäulwüeg ebenso

befremden Wie die namx/loßfiom von U oder xazaxlwöoi von K:

einzige Hilfe gewährt die Notiz von Eustath. yg. xal ‚nam—

xÄcÖÖnOL ßagel’a’, aioa öMaöfi, wird mla Icöv ävnygcitpwv, nur

verdankt xazax/la’n’nm statt des legitimen änmla’iünm seinen

Ursprung dem unten zu besprechenden Streben den Hiatus zu

vermeiden. Nach Herstellung von

neioemc ä’aoa oi Aioa änixlaßüflm ßageia

verliert der folgende Vers seinen Platz, der aus Y127

{5018907 aöts wl net’oami ä’ooa oi Aiaa ywoyävcp änäwyoe wa,

Ö’re ‚uw 16x8 ‚mfimg stammt. Die fehlerhafte mediale Form Mumm)

kennzeichnet die Interpolation. —— L 51 heißt es von den Ki-

konen: 7712901! ä’nufi’, Ö’oa (pÜMa xal ä’vflea yi’yvemt (5597] fiägtor:

die Kikonen kommen nicht in der Frühe, sondern gegen Abend;

denn die Zerstörung der Stadt geht voraus; zu (ögn aber er-

wartet man die Bestimmung wie B 471, H643, o 367, x 301

siagwfl. —- In L205 oz’iöä ug m’növ fieiöet (finden finden) Öpa'mw

ovöö’ äuminölwv äri oi’xcp hat Hartman oööä u; ai’m‘w in 02’5

u; äövra verbessert. Damit wird auch die Möglichkeit ge-

boten die normale Form ei'öea herzustellen, indem man si’Öeä

f6 schreibt. Denn die normalen epischen Formen des

Imperfekts von olöa sind ei'öea, 8276170190: (t 93 erhalten

in U), ei'öee(v) oder ai’öst (A 70 durch das Versmaß gefordert:

ö; föt’ööO"). — In o 27 Ö'v äv xaxä ‚Luyuoai/‚mv xönzaw c’tqu-

zägyoz ist das Beohrfeigen mit beiden Händen kein bloßes

zaxd ‚umL’oam‘z‘aL: ein coniectura palmaris ist zazasmmoai’pnv

von Herwerden. —— Mit ä’gxazo Evtög für s’gxazöwwo E 15 ist

l) 1/) 29 gibt 73715/11210; 61:; noilaz ‚uw si’Öasv 51’601} e’o’vm (für Ö' ä’ga

‚uw na’llat fiössv) die gebräuchliche Form. x 280 hat man für 5x Au};

7385617; 16v a’pc‘w ‚uo’gov wohl richtig süfiöswfla 5/461! vermutet: besser 85

si'diinfla 5/461’.
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nicht bloß das sonderbare Wort ägxatäw beseitigt, sondern

auch der Gegensatz zu dem folgenden 33m5; gewonnen. —

L459 hat Düntzer gab/Otto für Öat’mw gefunden. —— Ä 413

I / l fl 3 I

a'wleyewg mewovro aus; wg agytoöoweg

u e/ 1 3 a u a \ I /

0L 9a r er arpvezov avögo; ‚usya övvayevoto

ist in der Ausgabe von Leeuwen-Mendes mit oi’ch ‚s’v ätpveup“

der richtige Text hergestellt. Außerdem ist vwleyäwg mei-

vovro unverständlich. Man erwartet my/lsä; Exter’vovro. —

v 158 lautet gewöhnlich in den Ausgaben:

ävflgwnor, ‚uäya öä (7(va Ö'Qog 7107.6: (P TCÖÄL) äyqamalüipat,

wie es Poseidon nach 29 569 Öacoe’psvm, ‚us’ya (5’ 77/sz ö’gog nölu

dummalüwew und v 152 a’wflga’mwv, ‚ue’ya (38’ orpw Ö’gog 7:618;

(lquLzaÄÜ’waL vorhat. Mit Recht bemerkt Düntzer zu 161——164:

„Merkwürdig genug geht die Drohung mit dem Berge nicht

in Erfüllung“. Sie darf auch nicht in Erfüllung gehen, denn

nach 154 cf); ‚m äucfi fiuycfi (Sonst 871/0” ägtora zwackt Zeus

dem Poseidon den einen Teil seiner feindseligen Absicht ab.

Wenn der Dichter im Sinne hätte, daß das Opfer der Phäaken

die Ausführung dieser Absicht verhindere, so hätte er es nach

186 angeben müssen. Hiernach ist die Lesart des Aristophanes

‚unöe’ 0<va für ‚uäya 66 ocpw nicht bloß beachtenswert, wie

Kayser meint, sondern entschieden richtig. Es stammt aber

nicht bloß ‚uäya aus 152, sondern auch ärfigwnoz, denn es

handelt sich, wie aus 165—169 deutlich hervorgeht, bloß um

die Phäaken; also lautet der ganze Vers:

(Dac’nxeg ‚uiyöe’ orpw Ö’gog nÖÄL äycpma/lüz/Jaz.

Auf Grund der gemachten Erfahrung muß es gestattet

sein an die eine oder andere Stelle die kritische Sonde anzu-

legen. Zunächst eine interessante Stelle, welche geeignet scheint

zu zeigen, wie infolge einer mangelhaften Überlieferung die

Auffassung einer Stelle weit abirren kann. Bei dem Blutbad,

welches Odysseus unter den Freiern anrichtet, holt der Ziegen-

hirte Melanthios, der untreue Knecht, Waffen für die Freier

aus der VVafl’cnkammer (x 142 ff). Odysseus ist davon auf
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das peinlichste überrascht. Telemacb niufä gestehen, dal3 er

versäumt habe die Waflenkammer zu verschließen, und beauf—

tragt den Eumäos dies zu tun. Während sie miteinander

sprechen, nimmt Eumäos wahr, wie Melanthios wieder zur

Rüstkammer fortgeht, und fragt den Odysseus, 0b er den

Ziegenhirten töten oder zur Stelle schafi‘en soll. Odysseus be-

fiehlt ihm mit dem Rinderhirten Philötios hinzugeben (174) und

85; ääiayov ßale’ew, oaw’öag ö’ äzöfioat Ö'Juoöev,

oetgfyv ör‘s nlexn‘yv 55 aötoü netgfivavre

I 9 3 7 c i 7' / ) N

m01! ow m/mÄiyv egvoat nelaoar 15 Öoxozow.

Die Übersetzung von Vol.5, lautet:

Werft ihn hinein in die Kammer und hinter euch bindet

die Pforte;

Knüpfet darauf an jenem ein starkes Seil und zieht ihn

Hoch an der ragenden Säule hinauf bis dicht an die Balken.

Diese Auffassung von oaw’öag äuöfioai Ö’moüsv ist, soviel ich

sehe, in allen Kommentaren geblieben: „bindet hinter euch

die Türe fest zu“. Merkwürdig ist es nun, daß die beiden

Knechte zuerst die Türe verschließen, also sich mit einschließen,

und dann den Melanthios aufhängen sollen. Düntzer hebt

diese Schwierigkeit damit, dafä er die Verse 175—177 in Klam-

mern setzt: „Eumäos und Philötios tun später mehr, als Odys-

seus vorgeschrieben“. Das ist durchaus nicht Homerische Er-

zählungsweise. Überdies wird mit cf); änälavsv 190 ausdrück-

lich auf den Befehl des Odysseus hingewiesen. Auch Blafä,

Die Interpolationen in der 0d. S. 207 ist dieser Ansicht, daß

die Hirten mehr tun als ihnen gesagt ist, und bemerkt: „Ent—

weder ist 174 unecht — so Bothe — oder, 175 f.; denn nach

Sicherung der Tür kann an dem drinnen Zurückgebliebenen

nichts mehr geschehen“. Sehen Wir zu, wie der Auftrag aus—

geführt wird. Die beiden braven Hirten begeben sich zur

Waffenkammer, sehen ohne von Melanthios bemerkt zu werden,

wie dieser im Hintergrunde nach VVafi'en sucht, lauern ihm zu

beiden Seiten der Türe auf und wie er mit Waffen heraus-
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kommt, fahren sie auf ihn los, ziehen ihn am Schopfe in die

Kammer hinein und 188 u

e’v öanäöq) 61‘: xa/zal ßälov äxvü/zevov x179,

ein! öä nööag 956?ng Is öe’ov öv/Lalys’c öea/zcfi

T / ’ ’ I l C ä I

ev ‚ual anoozgewavre ötaynegsg, a); aus/lauer,

astghv Öä nÄexn‘yv 55 aötoö nstgfivaws

I 5 a a c \ a1 l N

mov av mpnlnv egvaav na/laoaw 16 Öoxoww.

Dieser Ausführung mulä der Auftrag entsprochen haben, also

174 sig öäneöo'v ßaläew und oaw’öog ö’ Euöfioac ö’maöav,

d. i. knüpft ihn im Rücken an ein Brett, schnallt ihn auf

ein Brett. Mit der Britsche ist dem Ziegenhirten das „sanfte

Lager“ bereitet, mit dem ihn nachher Eumäos verhöhnt. -——

Melanthios wird von den beiden ertappt, wie er in der einen

Hand einen Helm trägt, x 184

zfi ö’ 51:59” oc’mog 6139i) yägov, nenalay/zs’vov ä'Cy,

Aaägzsw 179mg, 8 xovgt’va (pogäscmev.

Andere Handschriften (FGU’) haben eigenem. Man versteht

nicht, warum der Schild des Laertes besonders breit sein soll.

Gegen 78’qu ein an und für sich überflüssiges Epitheton bei

einem Schild des Laertes, ist schon bemerkt werden, dafä Homer

ye’ng nur von Personen brauche. Welches Wort hier ver-

loren gegangen ist, erkennt man aus der Weise des Homer

ein Epitheton durch ein zweites Epitheton, z. B. ’Agyeaoc

iöngm, änuläwv o’mögmm E 479, oder durch einen Relativ-

satz, z. B. ägxexänovg aZ‘ näat uam‘w TQCÖEOOL ye’vovro zu er-

läutern‘). Der „durch Schimmel besudelte“ Schild ist mo-

derig: söga'nv. — v 351 hat der Seher Theoklymenos eine

Vision; er sieht die Freier ganz in Nacht gehüllt und den

ganzen Saal mit Finsternis bedeckt. Darüber lachen die Freier

1) Vgl. „Mißverständnisse älterer Wendungen“ usw. in den Sitzungs-

berichten 1911, 3. Abh. S. 15. Sehr richtig hat Nitzsch Ä 301 äucpoaßovc

für äuqu C0601); gefordert: Ca’aov; würde mit dem Folgenden in Wider-

spruch stehen, während äpcpzta’iovg gerade durch das Folgende erläutert

Wird. Vgl. äucpz'ßwg, c’t/‚upmn'twg.

Sitzgsb. d. philos.—philol‚ u. d. bist. K1. Jahrg. 1915, 7. Abh. 2
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und Eurymachos spricht spöttisch: „Der Fremdling ist toll;

wohlan geleitet ihn hinaus aus dem Hause

l2 \ 3) 5 1 I \ B

er; äyognv 69758019014, 87m möa vvxn sonst.

Warum 84’; äyogfiv? Vielmehr „draußen hat er Helle, wenn

er hier nur Dunkelheit sieht“, also u’g aöyfiv. — n 422

OÖÖ’ inäza; e’mw’zCsaL, or’aw äga Zeug ‚uägwgo; ist fehlerhaft,

weil äuyw’LCsoöaL nur den Genitiv regieren kann. Der Plural

verdankt sein Dasein dem folgenden olow, aber nach ixäta’

ä/‚mäCeaL steht der Plural ofow wie etwa C 150 aL’ ‚uäv zoa 1966;

€005, 10i oögavöv 6591):! ä'xovow. —— Ä 489

7

ßovloifmv n

ävögi nag’ äxlfigcp, ‚m‘y ßz’ozog nolbg si’n

ändgovgog äc‘ov Ünrevs’yav ällcp,

ist nag’ bei der Apposition zu äÄ/lcp sehr überflüssig, dagegen

entspricht o’wögc’ n89 äuhigcp dem Sinne vorzüglich: „mag es

auch ein unbegüterter Mann sein“. — In Plat. Staat II 381 E

19805 twsg negte'gxovtat 1215xth 7103.105; (nonmg?) Ea’vocg xal

nawoöanolg Zvöal/löpsvoz ist ivöd/llsofiac ebenso wie (pawää’soüaa

in Äsch. Ag. 1501 (pavaö/uror öä yvvamt vexgoü zoüö’ 6 na-

Äacö; (SQL/‚L’th äldorwg ms. in dem Sinne „die Gestalt annehmen,

gleichen“ gebraucht und Hesych. erklärt ZvödÄ/mm mit (par-

rdopara, ämopmcö/zam. Die gleiche Bedeutung hat L’vödMO/Laa

bei Homer P 213, wenn man die von A dargebotene Ari-

starchische Lesart

ivöäüsto ös’ orpwt näaw

teüxeot Äa/Mtöpsvog ‚uayaüüprp 117716?va

mit der Erklärung (bymoöw gelten läfät. Man mulä dann an-

nehmen, dafä die andere Lesart ‚usyaöü/zov Hnlefwmg unter

dem Einfluß des nahen TSÜxEOJ und des kurz vorhergegangenen

rsüxea Unläl'wrog (208) entstanden ist. Aber diese Lesart,

welche die Vulgata geworden ist, wird von Bekker u. a. mit

Recht bevorzugt; denn der Sinn „er schien dem Peliden gleich“

würde nur für Patroklos passen nach H 41 ai’ x’ äluä 002 i’c-

xovteg änöoxwwat nole’yozo Tga'öeg. Wenn die Troer bei dem

Erscheinen des Hektor an den Peliden erinnert worden wären,
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müläten sie ebenso erschrocken sein wie bei dem Auftreten des

Patroklos H 280. Von einer solchen Wirkung ist nicht die

Rede. Der Zusatz näow aber erfordert, datä in Zvödüew mehr

liegt als das bloße „er trat vor sie“; es mulä bedeuten ‚er fiel

ihnen stark in die Augen, er erschien stattlich“. Diese Be—

deutung läßt sich auch auf einem anderen Wege gewinnen.

In w 278

xwgig ö’ aöte yw/aiuag ä/w/zova ä'gya iöm’ag

räooagag siöa/ltjuag, ä; fiöelsv aötög äläoöat

erfordert der Sinn für u’öaltjuag die Bedeutung „von schöner

Gestalt, stattlich (formosas)“. Das Wort EL’öä/lc/w; findet sich

nur hier und man kann sich auf Grund dieser einen Stelle

schwer überzeugen, dalä es neben ivöällsoöaa auch ein eiöä/l-

Äeaüat gegeben habe. Freilich hat Hesych die Glosse siödllazac,

aber das erklärende (pat’vstac weist darauf hin, daß eiöällsraa

eine Variante ist zu ZvöäÄ/lstaz W 460 äüog ö' fiw’oxog n’a/(Säl-

Ästen. Wie hier also Hesych siöäÄ/lsrac für L’vödüerac in seiner

Vorlage hatte, so wird auch jenes ai’öula’pag (Vindob. 56 Zöa-

Ät’pag) für ZvöaÄi/zag verschrieben sein. Der Mangel des Di—

gamma kommt ebenso wenig für c’vöaÄZ/wg wie für sL’ÖaÄZ/zag

in Betracht. Wenn 5 206 zu xvöalt’powt in H yg. iävöaÄi/wwt

beigeschrieben ist und P1 1418 fivöalc’powt für zvöalt’powi

bietet, so bedeutet das auch nichts anderes als L’vöalc’nowc.

Die abgeschwächte Bedeutung „ist gleich, ist ähnlich“ hat

c’vöällsofiar auch y 246, wo die Handschriften

(Z5; 18 ‚um äfiavärotg L’vödl/lemt eiaogäaoüat

bieten. Gewöhnlich nimmt man hier äöävazog auf nach dem

Schol. TÖ öä äü‘aväroc; ’Agmzoqoävng äüävarog Äe’yec ävmä);

Aber dieses ävmcbg verrät uns, daß Aristophanes nur den

Singular für den Plural gelesen hat, äüdvarog also verschrieben

ist für äüavo’znp. Mit äöavc’wcp L’vödüamc wird das sonst

gebräuchliche den? ävaliymog wiedergegeben. Auch in dieser

Redensart ist der Singular das Normale. Zwar wird er a 371

nur in der Breslauer Handschrift 28 geboten, aber T250, ß 5,

ö 310 haben ihn alle Handschriften und augenscheinlich hat

2*
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das Streben den Hiatus zu beseitigen den Plural veranlaßt.

Es ist also auch L 4, vb 89 üsq’i dvaÄiymog, bez. 05g} ävalt’yma

herzustellen. Bei der Beschreibung des .Weingartens, wo man

nebeneinander unreife, zu reifen beginnende, reife und über-

reife Trauben findet, liest man 77 125

ällag öe zgans’ovoa' nägotös 6e 1’ Ö'pmaxäg er’ow.

Dem nägmöe läßt sich kein Sinn abgewinnen. Dem Zusammen-

hang entspricht bestens nagavröüt (unmittelbar daneben) ö’

Ö'pqaaxäg er’ow. Vgl. W147 nagavzöfit pfi/l’ iegmioßw. — Dafä

vspeac’CeoÜaL (unschicklich finden, sich entrüsten) in a 263

1980€); verzwicer aL’äv e’Övmg unbrauchbar ist, hat Herwerden

gesehen. Dem überlieferten Text kommt ‚ulw öm’Csro noch

näher als s’nom’Cero. Vgl. E 283 Atög ö’ (bm’Ceto ‚ufivw. ——— Bei

Ö 59 ro‘u xai Öemvü/zevog ngooe’tpn Eavüö; Meve’Äaog muß es

überraschen, daß öer’xvvoöar die Bedeutung „begrüßen“ erhalten

soll. Die Formen Östös’xatw, öeaöe’xaro, Ösiösxro haben nichts

mit öetxwoöac zu tun, sondern gehören zu ösaöc’anopar, welches

Leo Meyer in Bezzenbergers Beitr. z. K. der indogerm. Spr.

II S. 263 von Öex- ableitet. Vgl. ösmavdonat, Hesych. ös-

naväwc' ärdeetaz. Mit 1(2) östözaxöyevog erhalten Wir das

dem Sinne angemessene Wort. — Zu äonac’govm Ääwv r 229

hat man die Variante Äaßa’w. Diese ist ‚u 254 äonalgovra ö’

ä’nma Ädwv (wenn er einen zappeln sieht) ä’ggtws öügnCe für

läwv in den Text gekommen. Vgl. 652) Ääwv im Hymn. auf

Herm. 360. — x 343 hat Bothe in u’ ‚m? [Lot tlaing 7€ 198d

‚uäycw Ö’onv ÖILLÖOOGL nach 299 ‚uamigcov ‚ue’yav Ö’onv öyöoaaa

das erforderliche 298c?» hergestellt. In umgekehrter Weise wird

durch ä'vagyr‘yg y 420 17 ‚um ävagyhg 17105 198017 55g öaha fläluav

198d gefordert. — Dalä 19167 oö’rwg 01’; näweoot 1950i xaglevm

ÖLÖO’ÜO’W ävögäow der Zusammenhang unbedingt den Sinn 02’275

ä’‚ua näwa verlangt wie A 320 c’t/11’ 01’5 ncog ä’‚ua nävm 1980i

Ööoav ävügaßnoww, ist bereits von Nauck bemerkt worden.

Indes scheint die Korruptel sich daraus zu erklären, dafä s’i;

nach oz’m ausfiel: ofm ät‘) nävra. Vgl. €13 nävra; u 452, o 260

(alle zusammen). — Ä 357 hat Herwerden nonmfiv t’ ägzüvorrs
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für nopmfiv 1’ örgüvone hergestellt. Diese Vertauschung von

ägnfivew (zurüsten, anordnen) und Örgüvsw (beschleu-

nigen) kommt öfters vor, z. B. gibt P w 153 19011/111011 xaxöv

6191512011115 für ägrüvavzs und ist ägtvvs’u 11161/sz 6661/ ß 253,

„0,1mm ÖQIÜVSIE 77151, e’nagrvvailueöa nO/unfiv 19 31 zu

schreiben, Während nO/un‘yv ö’ Örgüvu 19 30 dem Zusammenhang

entspricht. x 152 paßt nur vcbw änagrüvu nölquov nauöv

für s’norgüvst, vgl. 16x01), (56101), Ö’ÄEÜQOJ’, 196101611 um ägnfivsw. ——

In ß 245 ägyaläov öä ärögäot uai HÄEÖ‘VEO'GL ‚uaxe’ooaaüac negi

öam’ gibt die Variante, welche das Schol. kennt, naügoun, so

da5 der Dativ von ‚uaxäooaaüai, nicht von ägyals’ov abhängig

ist, einen weit besseren Sinn. Ebenso fordert der Sinn in

ö 495 nolloi ‚ab! yoig Icövöe (Sri/18v, noüoi Öä Äc’nowo vielmehr

711117901 öä 157101110. — Für ö 670 Ö’rpga ‚uw afiu‘w Zövm, worin

aözöv beziehungslos steht, ergibt sich die Verbesserung ‚uw

äy) äwövra aus T290 äw äwoüoa. —— Nach C232 (f); Ö’ ö’re

u; xgvoöv TISQLXE'ÜETGL ägyügcp ämfig erwartet man auch 235

cf); äga Igö nsgi’xevs xdgw xstpalfi rs xal dipotg für ua'ta’xevs.

Diese Änderung wird durch 1,11 162 bestätigt. So mulä es also

auch ß 12 196071805771) ö’ ä'Qa tqö ys xägw nsgi’xevev 3419111117,

19 l9 tq’i ö’ äg’ 3419171117 196071601371: negixsve xo’zgw zupalfi n xai

(751401; und 17 42 1'7’ g‘ä oi diva 19807160an nsglxeve für xatä-

xsvev heißen. — Wie a 242 5/102 ö’ ööüvag n yo’ovg rs mü-

Ämsv verbunden ist, so kann die lästige Wiederholung von

yöog ö 758 Ö; (pure, I17; ö’ 615111708 yöov, 0x668 ö’ Ö’oos yöoto

mit eövno’ Ööüvnv nach H 524 xoz’myoov Ööüva; beseitigt

werden. —— In ö 691 1‘7' r’ e’ori öc’my 196th ßaochjwv' äüov 24’

s’xüac'gnaa ßgoröv, äuov x5 (pcloc’n ergibt sich aus 97110517 die

Nötigung vorher 5119159518 zu schreiben; der Singular aber

fordert voraus Üetov ‚Baut/1170;. — Auf die Einwirkung der

umgebenden Worte ist die Änderung des Numerus in 17 44

144€an xat W711; äL’oag aözcöv 19’ figcöwv äyogä; nai telxsa ‚uaugä,

19 16 äyogai öä uai ä’ögat, Ä. 185 Tnle'paxog zeus'wy Vä/‚LETGL xai

Öuimg e’i’aa; öaa’vvtai zurückzuführen: es kann nur von einer

äyogfi, von einem re’psvog die Rede sein. — In u 571

rötpga ö’ ä'Q’ oixoys’vn Kigmg nagä wfi ‚uslat’vn mä.
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weiß man nicht, was äga bedeuten soll; aber auch 0510/183177

steht ziemlich zwecklos; ofi'enbar hiefä es ursprünglich “5<an

nagozzope’vn („an uns vorbeigehend“). — v 241 hat Gr am

Rande den wunderlichen Vers xal ‚uävrm x’ Z'oao’ ’Iöämyc ä’öog

oööä rämyzog: einen Sinn erhält der Vers mit xal ‚ue’vrm Z’oaa’

’I’Öäama/ oxsöc‘w 7’76’ 017101771017. Vgl. L 217 oifite oxeööv 01’51’

(37101171027. — Unverständlich ist in Ä 194 m15}.le xexlme’vwv

(xexln/zävwv, xexlapävwv) xÜa/Lalai ßsßlfiatat ez’wai das Epi-

theton xezlms’vwv: da von einer (püüaw 7515m; (e 483, I 443)

die Rede ist, erwartet man xsxvyävwaz. ——— ‚u 64, wo von den

Plankten gehandelt wird, an denen nicht einmal die Tauben,

welche dem Vater Zeus Ambrosia bringen, glücklich vorüber-

kommen, heißt es:

ällä 1€ xal räw aL’äv äant’QsetaL 12g nätgn'

äM’ äünv äw’not ”(1th ävaglfölutov sivat.

Die epische Form ist nicht räw, sondern tdaw. Auch zeigt

der zweite Vers, dal5. bei zäaw die Zahl fehlt: nicht mehrere

raubt der Felsen, sondern nur eine; also

(MM 18 xal zdaw Z’av aigs’staz Älg 7161917. —

Da. das abnorme Augment bei dem reduplizierten Aorist nur

dem Versmafä dienen kann, so ist in Fällen Wie 79 68 afnoü

{weg xemalfig xai äne’qagaös xegoiv e‘läoöat das normale nega-

Qaöe herzustellen. — N 340 liest man: Ö’oos ö’ ä/zsgösv aöyiy

xa/lxeüy, T 18 ä’vrea . . xanvög c’t/45965;. Dieses äye’göew (von

‚an—‚ vgl. ‚ade/“190g, nehme den Glanz, blende) ist auch 29 64

durch das allerdings nur in U2 erhaltene Ömöalya’) angezeigt:

(Mafia/Laub ‚uäv (‚i/1,8956, Öt’öov ö’ Üöeiav äozöfiv für ÖmöaÄ/zcöv

‚uäv 55/16906, und darf nicht mit c’t/zeigen! (‚usgn ‚uägog, ä/‚Lägjuv,

berauben) verwechselt werden, wie es q} 290 mit oöös’ u öanög

äyägöeac für äueigsac geschehen ist. Vgl. Hes. Theog. 801

1986511 äna/zst'gezm, X 58 (püng az’äwo; dyegöfig, H 53 ä/zägoaz. —

Dafs’. äaiw, welches „zerschmettern“ bedeutet (vgl. z. B. m70: ..

g‘aioac v 151), nicht L459 die Bedeutung „verspritzen“ erhalten

kann, sondern g‘aL’ozzo in äar’vono verbessert werden mulä, ist

schon oben S. 15 bemerkt worden. Vgl. Eur. Kykl. 402 e’yxs’zpalov
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äfe’ggave, Fragm. 384 äavä) re neööo’ s’yxs’qaalov. Man mufä

dabei an die Beobachtung G. Hermanns zu Soph. Ai. 376

‚s’Qa/zvöv aä'y’ ä’ösvoa denken, daä bei ösüsw, re’yyew, äat’vew

öfters die Bedeutung „benetzen“ in die Bedeutung „ausgieäen“

übergeht. Aber auch die Bedeutung „berauben“, welche änog-

gaz’sw a 404 ‚m‘; 7&9 Ö’ 7’ ä’lüoz äw‘yg Ö'g ug 0’ äe’xowa ‚5577va

ntfi/zar’ änoggat’aat und n 428 röv Ö’ 52981012 13019200” xal änog—

gaioai (püov firog haben soll, liegt der Bedeutung „zerschmettern“

fern. Gerade die letzte Stelle verglichen mit 95 201, Q 50 (pi/10v

fitog ämyüga, Z 17 ä/upw Öv/u‘w änmiga, A 333 10i); . . Isüxc’

ämyziga, aber auch A 430 verrät uns, mit welchem Wort wir es zu

tun haben. Es ist längst bemerkt worden, daEz die Schreibung

ämyüga einer falschen Ableitung von änavgäw entstammt und

daß äneüga s. v. a. äne’fga ist Wie z. B. talaügwog für za-

Ädfgwog steht. Analog den Formen von äne’ögav haben wir

die Aoristformen änsügav, änmfigag, änmfiga, änovgaly, änovgä-

war, änoügag = änäfgam änäfgag, äne’Fgm änoFQaL’m änoFgä-

wu, äan-‘Qäg anzunehmen und das Fut. änovgfioovaw = äno-

Fgfiaovow X 489. Hiernach ist a 404, wo die bei Homer stets

festgehaltene sog. Assimilation der Modi den Optativ erfordert,

änovgahy für änoggat’ost, n428 änovgävat für änoggaioac

zu setzen. —— Manches Kopfzerbrechen hat die Ableitung und

eigentliche Bedeutung des Wortes änmpaßhog gemacht. Aber

so sicher die Glosse des Hesych änomeir' änatfioaz einer falschen

Lesart änarpsiv entstammt, so sicher kann auch änarpaßlcog

als die richtige Form erachtet werden. Es steht auch äna—

(pafilta 836d); a 182 1'7 61‘] älngög y’ äooi xai ofm änatpa’JÄLa si-

öcög dem änamfiha 856d); E 288 (357 TÖTE (Poti/L5 77179811 (ith

änanfilca siöa’); gleich; änaqoa’üiog bedeutet trügerisch (19 177

cör; xai 002 6760g ‚uäil ägmganäg . . vöov Ö’ änaqaa’ülzog äoolf: in

Bezug auf den Verstand entsprichst du nicht den Erwartungen,

die dein Äußeres erweckt), Täuscher, Schwindler (E 212 m’m

änarpa’mog 77a oüöä (pvyomölauog), durch den Erfolg täuschend,

erfolglos (Ä 249 013x änarpai/ltm eövai äöavo’ztwv). — Eine

ungewöhnliche Verschlimmerung des Textes begegnet uns

x 55
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oäw‘ drdg ä'‚u„ueg Ö’moüev ägeood/zevot xara‘ 617/401!

Ö'ooa tot äxnänowc nat e’öfiöetat äv ‚usyägoww,

“phil ä/upig (”iyoweg e’mooäßowv ä’xaotog

xalnöv 18 xgvoöv z’, änoöaiooyev; sig Ö' x6 oöv m79

iavöfi.

Zunächst ist klar, daß ägaooäpevoa xazd Öfinov keinen Sinn

gibt und wie 1114 äysagöyevoc xard 617/401» gefordert wird.

Dann ist die Auläerachtlassung des Digamma von Exaozog an-

stößig, welche durch äftxooäßoca beseitigt wird und sich

aus unrichtiger Beziehung des Wortes erklärt („indem als Buße

ein jeder von uns gesondert (eigens) Erz und Gold im Werte

von 20 Rindern dir zuführt“). Die Lesart dgaooäysvoz aber

erklärt sich durch die Annahme, daß z’ änoöaßoqusv an die Stelle

des bezeichnenden re ägeooö/zsü‘ getreten ist („werden wieder

gut machen“, vgl. A 362 müm ö’ ö’mofisv ägeooöysöa). —

Eine seltsame Bedeutung erhält xalmög t 189 s’v Äc/‚w’ow xala—

noioz, ‚uöycg ö’ ünälvfev de’üag. Man erklärt es „schwer zu—

gänglich“ und vielleicht hat das folgende ‚m5ng die Korruptel

herbeigeführt. Das richtige Epitheton xoZ‘Äowt erhalten wir

aus x 92 51110029812 Ämävog uoüow. — Einem Mißverständnis

scheint die Lesart in (p 402

a’L‘ ydg ör‘y zooooütov ömfimog o’wuo’toawv,

a5; 0516; nots 101'310 övwfiostat äwavüoaaöat.

zu entstammen. Die Bezeichnung des Odysseus mit 015mg fordert

vorher ein anderes Subjekt und natürlicher Weise wünscht der

Sprechende sich Wohlfahrt, wenn er auch voll Angst wettet,

dafä der Bettler den Bogen spannen wird; also muß es

ävudaatw heißen. Mit 05:0; x 169 kann der überlieferte

Text nicht gerechtfertigt werden; denn U bietet dort, wie schon

Nauck verlangt hat, (11316;. — Ebenso muß wohl z 92 ä’göovoa

‚us’ya ä'gyov, ö ofl xemalfi ävayääetg für ävaydfw auf einem

Mißverständnisse von ävaydoosw beruhen. — Unmöglich er-

scheint die Konstruktion in C 193 und E 511

m’ir’ 05v 830191710; Ösmfiasat 01’516 tsv ä’Ä/iov

65v TE ä'OLx’ inä‘nyr m/Ianu’gtov ävuäoawa.
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Zu ä'ome soll nicht ösüsoüat, sondern 01’; öeüsofiat ergänzt

werden: wo findet sich ein ähnlicher Fall? Die Lesart, welche

zu C 193 M’ mit yg. angibt und F1 an der anderen Stelle

darbietet, ävuäoaoöat entspricht dem Sinne so ausgezeichnet,

daß man sie für ursprünglich halten muß. Vgl. Q 62 näws;

ö’ o’wno’zaaüs 0802 yäyov. — Auf die Kunde von der Ermordung

der Freier kommen die Angehörigen vor den Palast (66,1er

ngondgmö’ ’Oövofiog) w 417

5x öe ve’xvg nimm! (pögeov fläm'ov 18 ä’xaoroz.

Nach (36wa ist oi’xaw (P 07x011) überflüssig; ohnedies ist der

Plural von dem einen Hause ungebräuchlich, ofxov aber ist

auch nicht brauchbar, weil sich sofort an die Bestattung die

aufrührerische Versammlung anschließt. Etwas anderes ist es

bei den Freiern, die nicht von Ithaka stammen: 10i); ö’ s’E

äüäwv nolt’wv olxövöe Exaorov NIE/17:01) äyew älceöm mä. Da

die Bestattung augenblicklich vollzogen wird, paßt am besten,

was .Q 797 mit der Asche Hektors geschieht: alwa ö’ äg’ u’g

xoünv minezov 29601111, also erhalten wir vs’xvg xänezov mögeov.

— ö 76 fl'. will Menelaos dem Telemach und Pisistratos er-

klären, Wie er noÄÄd naöcbv xai nöü’ e’nalnöeig (81) die Schätze

gesammelt habe, denen er die von seinen Gästen bewunderte

Pracht seines Hauses verdanke. Er bricht die Erzählung ab

mit (94)

xai nate’ng räöe ‚ue’Met’ äuove’pev, oi’ uveg äuva

sim’v, e’nel ‚uäla nollä näüov ual änaßleoa ofxov

81’) ‚uäla vaterdovm, „exovööra non xai äoülä.

Hierin steht dann/180a oixov in Widerspruch mit der Ausführung

des Menelaos. Mit Recht aber bemerkt Blaß Interpol. S. 68,

daß Emendation richtiger sei als die Annahme einer Inter-

polation, und schlägt diipsüa 629 für xai äna’ilsoa vor. Näher

liegt nai Ö’ipetl’ ä’Qa oinov. Mit ä’ga wird auf die vorher

gerühmte Pracht zurückgewiesen. —— In v 139 1‘7‘ ‚uäv Ös’yw’

ä'vcoyev Önoarogs’aac ö/chfiow ist der Dativ unmöglich, da äva'iyw

sonst nirgends mit dem Dativ verbunden wird, auch nicht in

der interpolierten Stelle z 531, wo äwigoww von s’norgövai
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wie O 258 abhängig ist. Für ävaev ist ns’xlsö’ einzusetzen.

Die Vertauschung von Synonyma ist, wie wir gesehen haben,

häufig im Homerischen Texte. — Den Anstoß, welchen in

7: 462 7’7 (ä’ steht hier zwecklos) 1’7’677 ,uwyotfigeg äyfivogeg ä’vöov

ä’aow 5M 16x01) 7’7 ä’u ,u’ aöö’ u’güami oi’xaö’ iövta die Nicht-

beachtung des Digamma in oi’naöe erregt, unterstützt der Sinn,

welcher den Gegensatz zu (1529i fordert („lauern sie .mir dort

noch auf, Während ich hier bin?“). Nun ist v 232, wo gleich-

falls in äleüoemt oi’xaö’ ’Oövooaüg das Digamma vernachlässigt

ist, in U und nach der neuesten Kollation auch in G ävöäö’

für oa’xäö’ erhalten. Mit ävfidö’ s’öwa wird auch hier alles in

Ordnung gebracht. — g 420 noüdm 660x012 01Min wie) önoiog

ä’oc xai Ö’tev xsxgnyävog man der Sinn verlangt „einem Bettler,

einem solchen, wie ich es bin“, also zoz’cp Önot’cp ä‚uo[‚ 6’130

nexgn/zs’vog 51290;. Vgl. Xen. Apol. II 9, 3 xagtä‘öyevog oZ’cp

ooi ävÖgL'. — Q 455 01’) 025 y’ ö'w 55 oZ’nov oq’i emozäty oöö’ ä’Äa

öoz’ng: der Ausdruck oqö s’mordm für „dem dich Angehenden“

ist auffällig, müßte aber hingenommen werden, wenn nicht der

Gegensatz ällozgi’owc nagfipsvog „aus eigenem Hause“, also

oZ’nov am") forderte. — o 47 Iciaw 17v 24’ 51951770”: o’waordg aörög

äle’oöw: Antinoos hat den Bettlern einen Geißmagen, der im

Kessel liegt, als Preis für den Sieger bestimmt. Was soll

ävaoräg bedeuten, da sie nicht sitzen? Es mulä äaigag heißen

(„soll herausnehmen“). Vgl. o 120 äQtovg du xaväoco 625a)

nagäönuev ästgag, g 335. —— In der Beschreibung des Zwei-

kampfes zwischen Odysseus und Iros heißt es (o 95):

67‘; töz’ ävaoxopäva) ö‘ ‚uäv 7’7’Äaos ÖsEtÖv cö/‚Lov

790;, ö ö’ aöxäv’ ä’laooev i‘m’ m’iazog, öoräa Ö’ si’ow

ä’ölaosv' ar’m’ua Ö’ 1'710.91! ävä (so FG für xatd)ot6‚ua

(poiwov alpa,

xdö Ö’ ä’neo’ äv nom’not ,uaxa’w, ot‘w ö’ fiÄao’ Öööwag

Äanu’Caw noot yaiav.

Er schlug nicht bloß die Zähne zusammen, sondern brach sich

die Zähne, also ä'ülao’. Mit ovvflldw vgl. ovvagdoow. Ein

auffälliger Ausdruck liegt in o 276 oi' 1’ äyaöfiv w yvva'ixa
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xai ätpvezol’o öüyatga ‚umyanüew äös’lwoc vor: schon das

allein stehende ätpvstoio weist auf das hin, was der Sinn er-

fordert:

oi' 1’ ävögög äyaöoio nai ärpvel‘oio ÜÜyarga. —

(p 93 01’) yäg ug ‚usrd 1070g äw‘yg s’v wie; öä (so FMU, roz’oöeot

GHP) näou nach ‚uczo’t ist äv überflüssig und augenscheinlich

zur Ausfüllung einer fehlenden Silbe ergänzt worden: dem

Sinn dient am besten tozowc’öe und or konnte nach OL leicht

ausfallen; ror’oöeot ist eine abnorme Form. — Beim Anlegen

des Schwertes handelt es sich nur um die eine Schulter; des-

halb heißt es ß 3 nagt öä Eäpog öEi‘) 198’1’ (‚ö/‚Kp, entsprechend

ist auch (p 119 änö öä Ec’tpog 65b 198’1’ (15/4021 für a’S/zaw oder

cö‚uw zu setzen. — Schwere Anstöße bietet w 342 özatgüyzog

de gnaorog

17771" ä’vöa ö’ o’wd otatpvlal nawoiat ä’aaw,

önnöts 67‘) AlÖg 659m e’mßglauav 571891981).

Um Laertes von seiner Person zu überzeugen erinnert ihn

Odysseus an das Versprechen, das Laertes ihm einst machte,

als er ihn als Knaben durch den Weingarten führte; unter

anderem versprach er ihm 50 Reihen von Weinstöcken, die

zu verschiedenen Zeiten reifen. Die abnorme Form 1’7’1711 (U ai’nv)

weist vor 52/0911) auf fivöaev (prangte) hin. Der Optativ 3m-

ßgc’ouav steht in Widerspruch mit dem Präsens ä’aow. Auch

steht ämßgt’öew (schwer darauf lasten) „wunderlich von der

Wirkung, welche die Jahreszeiten auf den Weinstock üben“

(Düntzer). Das richtige Wort für a'igac zeigt E 91 ö’t’ a’mßgz’ogy

Acög Ö’pßgog (mächtig herabfällt) und L 111 Azög Ö’yßgog äääez

(oivov ägwtäqwlov). So ergibt sich ALÖ; ö/‚cßgog e’mßgt’ayow.

— In a 48

äüä ‚um ä‚u<p’ ’Oövofit öaftpgow öaiemt 177109

könnte öaz’emc „wird geteilt“ nur wie Öal’Cö/stog xatd Üvyöv

Örxüäöta vom Schwanken zwischen zwei Entschlüssen, nicht

von Kummer und Herzeleid gesagt sein. Was der Sinn ver-

langt, zeigt n 92 xawödmstaz 75109 oder Äsch. Prom. 453
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ödmoyat xs’ag, also ödnzsrat 1’7109. Wenn es X354 äl/ld

mivs; te xal oicovoi ward no'wm Öäoovraz oder T 21, o 87, x 476

xvolv a’)‚uo‘z Öäoaoüat heißt, so ist dieses mit öazs’opar (Öar-) in

Verbindung zu bringen. Vgl. öarafiwo (zermalmten) Y394.

Aat’opat (zerlege) wird gesagt vom öaugo’g o 140 xge’a Öac’sro,

xga’a noüd ÖatÖ/‚LEVOQ g 332, außerdem passivisch ötxöä ösöac’a-

rar a 23 „sind in zwei Teile geteilt“.

2. Die Unsicherheit der Überlieferung wird gesteigert

durch den Mangel einer durchaus maßgebenden Handschrift.

Als die verhältnismäßig zuverlässigsten Handschriften

erscheinen zunächst die drei ältesten, G = Med. Laur. XXXII 24

(10. Jahrh.), F = Flor. Laur. 52 (11. Jahrh.), P = Heidelb.

Pal. 45 (im Jahre 1201 geschrieben), welche P. C. Molhuysen,

De tribus Homeri Odysseae codicibus antiquissimis. Ludg. Bat.

1896 sorgfältig verglichen hat. Dann H = Lond. Harl. 5674

(13. Jahrh.)‚ M = Ven. Marc. 613 (13. Jahrh.), U = Mon. Aug.

519 B (13. Jahrh.).

Von besonderem Werte ist die genaue Kollation der ältesten

Handschrift G, welche A. Ludwich festinantius lectione trans-

currens exzerpiert hat. Neue bemerkenswerte Lesarten sind

z. B. ‚uvnorfigaw a 91, nagans’ouer’ (ohne Augment) E 521, ä'vöa

am: ö 441 (ai nisten; ‚ä’vö‘a am” Didymus) für WEZÜL 617, (Sei/18v

für ödvov ö 495, oaa’mn Ö 753 für oacöoac (oaaßoaz, aaa’mu),

övnn‘yv für övnrdg 8 213, talaol’tpgova für ralansvüäa e 222,

1711510 für fivmo e 243 (von Cobet schon gefordert), öapa’wz für

Üavövu e 310, ä’ÄÄa für d’un e 369, fiöä 595019114 für 1’76’ 596’80-

2901: C 298, Önl xalfi für xläa ävögäw 19 73, ydg fehlt auch in

G wie in F 7] 86, nolvyö/upov 77 264, eijuarä t’ für ei’yara ö’

0 249, (pLÄÖnyra für (ptlömtog 19 267, xaw‘t für nori 29 321,

naganveüost für naganvsüon n 24, m")‚u’ für xÜ/taz’ („Ü/41i y’)

u 93, älbfilouv für a’üfiloww n 335, ä’gov für E’tpvv x 397,

Öäxgva ohne 1’ Ä 527, vavu’üaoöat 5 246, ‚ueyägcp E 326, n82"-

vog für e’xeivog E 491, xau’oxy für xazäogm o 200, ngä'nov für

(pvydw o 277, 7’715 es für 1’7’ oe’ ye o 386, n 280 at’m‘zg 67.87990;

für ai’agum» r’;‚uag‚ g 42 ä’lp 5(pä/u71/ Ö’waoö’ für ö’ipeoöac ätpä/mv,

9 67 ä'üwv ‚uäv für ,uz‘sv ä’nsna, 9 129 Öä 1’ (51m für ö’ änstra
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9 155 finale; nai ägwtog für Eew'n 16 zgdneCa‚ g 172 fehlt yäg,

g 347 xsxgnpe’wov ävöga xO/‚u’Cem 9 410 ist süanwdä‘wv in oivo-

nomiva korrigiert, g 426 Öohgp‘yv öööv ägyale’nv zs (nach ö 483)

für Ö’tpg’ änololpqv, g 460 ‚uaydgow für ‚ueydgmö 7’, 9 479 Öcb/w

für öcbpat’, g 493 ‚ueyägozg für ‚usyägcp und ‚und für ‚uez’ äga,

g 509 fiöe ä’Qw/zai, o 62 tcöv ä’üwv (ohne Ö’, sehr gut !)‚ o 63

‚uaxe’oosmi für ‚uaxfiosmt, o 167 änawsi'v für ömlsiv, o 179 äno-

viipaoüai und e’mxgz’oaoüaz für änow’nreoöac und s’mxgi’aoöat, 0 228

voäw üv/Lqö für öv/zcfi voe’w, o 238 02' öe xai 52410019811 ‚uayägaw

eivawmöwwv für 02‘ Ö’ 311100196 (56/1040, Äslüvzo Öä yvia äxdotov,

o 257 i's für fis, o 310 äväzawv für ävs’gvawov, a 37l 657169 ägt’orw

für oi’nsg ä’ngm, 0 379 ‚und für ävi, r 37 ‚ueydlm für ‚usya’ng,

1116 ‚mjö’ äuoi d. i. ‚m‘y öe’ ‚um mit Aristarch für ‚myö’ 5/1611, r 158

ä’pa für ‚uäla, 1 343 ämfigava für äm’ng’ ävd (auch Aristarch),

T 567 ßgozolr; für ßgotäw, v 212 o’wögi für ävögz’ y’, (p 17 Ö'tpule

für ö’tpsüa, (‚v 20 1’7’11219’ für 17111987, (p 220 5g Az’no'lvxov ze Mal

via; für ein! viäaw AÖZOÄÜxOLO, (p 229 ä}.le (d. i. ä’ürp) für

ei’ow, x 486 nävra, ra’xog, 1/) 216 (indem: für ändqmn’, 1/) 361

e’moze’üw für s’mtäüw. Da ‚umyorfigaw a 91 auch KP3 bieten,

ist ‚um/7701179001 änoemäyev, nicht ‚umyozfigaoo’ änoemäpev zu

schreiben. — Mit nagaxe’am’ E 521 ist wieder einer von den

wenigen Fällen, wo der Iterativ mit Augment gebildet ist,

weggefallen. Da cögoaoxa P 423 nicht gilt und nage’ßaoxs

A 104 ebenso wenig als ä’qoaoxov als Iterativ aufzufassen ist,

bleiben nur zwei Stellen übrig, welche mit der allgemeinen

Regel nicht in Einklang stehen, ävquognügsoxs ‚u 238 nach

PU und der zweiten Hand in M und s’moyäoxowo v 7. Die

erstere Stelle bietet noch einen zweiten Anstoß. In der Be-

schreibung der Charybdis heißt es:

7’7 IOL Ö’t’ e’Eque’oete, ‚16/377; ä}; 51! nvgl noüqö

näo’ ävepogyügeone xvxw/‚Läm‘ ’ÖWÖOE Ö’ ä’xmy

ängowt anonäloww än’ äMQJOTäQOLOLV ä’nmtsv.

c’t/11’ Ö’t’ ävaßgöfsw 1911160017; äÄ/‚wgöv ÜÖwg,

näo’ ä’vrooös (pa’wsom xvxwpäw7, ä‚u<pi öä 7:5th

öswöv 83136/3967585.
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Es muß sofort auffallen, daß für die beiden entgegengesetzten

Erscheinungen, das Emporbrausen und das Einschlürfen der

Wasser das gleiche xvxwyäm (durcheinander gemengt) ge-

braucht ist. Dieses eignet sich nur für das Hinabstrudeln,

während im anderen Falle die Wasser „wie mit des fernen

Donners Getose schäumend dem finsteren Scholäe entstürzen“.

Für diesen Vorgang pafät ausgezeichnet ‚uwccoyäwy, welches

Apoll. Soph. 35, 21 darbietet, wie es (P 237 vom Skamander

heißt: ‚Ire/ward); 7’725“: zaügog. Das fehlerhafte Augment muIä

uns deshalb ein Fingerzeig für die Herstellung des richtigen

Wortes sein: näa’ äVE/LO'Q/‚L’UQE'V ‚uvanävn. Auf gleiche

Weise wird auch die letzte fehlerhafte Form in v 7

1’7’Lomu ai‘ ‚umyorfigow e’ptoye’ouovw nägog mag

zu beseitigen sein: epioyovro u‘) nägog n89. Als zö nach zo

ausgefallen war, wurde die Lücke in Erinnerung an ‚moye’oxero

o 325 ausgefüllt. In Rücksicht auf den vorhergehenden Fall

scheint diese Verbesserung vor der Grashofschen ‚umotfigor

‚utyäozovro zö nägog n69 den Vorzug zu verdienen, wiewohl

Handschriften, unter anderen F, ämye’ouowo geben und dieses

als lterativ von 5/1577?!) (vgl. mein/arme) gelten könnte. — Mit

w‘z ‚utv ä’g rs Örecxäöaa’ äÄ/lvötg äMa e 369, wofür die anderen

Handschriften ä’ng bieten, wird ein unverständlicher Ausdruck

(„anderswohin“) beseitigt. Die richtige Form hat man auch

s 71 rergappe’var ä’MvöLg am, A 486 Tgcöeg Öls örärgeoav äl-

Ävötg dir/log, ebenso P 729, A 745, €138 rge’aoav ö’ ällvötg

d’un, M 461 oam’öeg 6e özäryayev ällvötg (71177, E 25 cfixovr’

ä/l/lvöL; äMog, Ö 503 165a nenreän’ ällvötg (7/1111, Ä 385 wvzäg

‚m änsoxe’öao’ äüvötg ä’ÄÄm/ nach F, W0 äün in 51'an korri-

giert ist, und nach Aristophanes, während die anderen Hand-

schriften mit Aristarch ä’üg; geben, E 35 osüev mian äüvörg

äl/lov nach MU, während sich in anderen am; (FGHP), auch

äMovg, 81’120; findet. Man wird hiernach kein Bedenken tragen

in den zwei übrigen Stellen L 458

rrfi x6 oi s’yue’qaalög ys Ötä one'og äuvötg (‚’iün

öewouävov Öac’vono und N 279

101") ‚uäv yäg 1:8 xauoü tgänemt x960; (’iUwÖrg äüg}
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dort (1110g, hier 51’111} herzustellen; mit ä’ün wird der Erfolg

von rgs’nemt bezeichnet. Vgl. ‚ueraßaläw ä’üovg tgönovg Eur.

Iph. A. 343. —— Neu ist auch in e 491 zrfi Ö’ ä’g’ ’Aüfim

{im/011 än’ Ö’Mzaot greif, i'va ‚uw naüoece täxwta

övonoväog ualuärow (püa ßlärpag’ ä/upmal’üipag

die Lesart von G i’v’ änleläöono növow. Mit dieser Lesart ist

der folgende Vers, der in G nicht fehlt, unvereinbar. Wir

werden also auf einen Text

{im/01l e’n’ Ö’ypaoz XEÖ’, i’va äxleläöono növoeo

ohne 493 geführt. An dem gewöhnlichen Text wird man

bei ä/Mpma/lzirpag damit überrascht, da15. Ünvog, nicht die Göttin

Subjekt zu naüoete ist. Daß övonove’o; eine falsche Bildung

ist für övrmeve’og, hat Düntzer bemerkt. — Die Form fiöä äge’oöaz

C 298 wird auch durch einen Papyrus bestätigt und ist offen—

bar nur zur Vermeidung des Hiatus, worüber nachher zu

sprechen sein wird, in 1’16’ äge’em’at korrigiert worden. Dieser

Versausgang ist mit oz’zöä e’gäoöaz für OÖÖ’ äge’eoflac auch

y) 106 herzustellen, wo e’ge’oüai dem folgenden L’Öa’oöaz ent-

spricht. Ebenso bietet G 9 509 fiöe ägme für flö’ e’gäwyac.

Vgl. -OLO ä’gorro (1135 und y 77, -0LO 5980001: a 405 an der

gleichen Versstelle. Damit ergibt sich auch für A 332 und

(9445 oööe ä’gowo, für 1671, u 63 und 109 ä’x ts ä'govto

(die Lesart in F ä’x r’ äge’swov ist nur eine andere Art dem

Hiatus auszuweichen) und so verliert die mediale Form s’gs’soöat

die Glaubwürdigkeit; es wird Ö 119 und a) 238 äEu’gono für

äEegäono, 17 17 e’Su’gocfl’ für ääege’mö’, a 416 e’Eu’gnrat für

a’Esgs’ntac‚ y 24, v 411 äEsigeoöaz für äfsgs’soflat herzustellen

sein. Man könnte glauben, daä an den letzten Stellen nach

der Anleitung der vorher angegebenen Lesart von F ääsgssz’vn

und e’Esgssi’vaw den Vorzug verdienen; aber das Verlangen des

gewöhnlichen Rhythmus kann gerade die Änderung veranlaßt

haben. Auch w 16 hat man ägäovaa in si’govoa verbessert.

Homer kennt auch nur ärst’gopat, ÖLEL’QO/ßüt, nicht o’wsgs’oyac,

ötegäopac. —' In 17 86, wo der Text bei A. Ludwich xälxeoz

‚uäv yäg mixm älnldöar’ ä’vüa xal ä’vöa lautet, ist das Fehlen
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von ‚uäv in P Wie von yäg in FG ein Fingerzeig für xä/lxewi

‚ua‘w zonoz. Ebenso gestattet das Schwanken der Handschriften

zwischen s’lnläöat’ (M), einläöat’ (FgGHU)‚ e’gngäöaz’ (F1) die

normale Form älnläazo herzustellen. — Obwohl G häufig

Synonyma bietet, öfters auch wo der Sinn oder das Metrum sie

nicht duldet, z. B. mfiyaz’ für ä’Äys’ 7 220, Üfixe für (ps'ga ö 125,

növtcp für vfiocp Ö 466, Äaßa’w für äla’w Ö 506, i'xero nöwov

für äpneoe nöwcp e 50, 66,110; für 2996110; C 308, Ööyowz für

ügövowz 29 422, Öfi/‚Lov für ä’ow n 40, öäpßog für oe’ßag 29 384,

aiöoZog für ins-{17g 19 546, öotazov äEovopfivw für 'Öozduov xaza-

ÄäEw L 14, ä öä ,u’ ai’m'x’ ä/‚LSLßÖ/IE'VOC ngooe’smev für Ö‘ Ö’ ä’ösmo

xai ä’xme' fioato Ö’ aL’vo’Ög L 353, ä/retßÖ/zsvog ngooe’smov für

äyu’ßezo vnle’t 291mg} L368, ngoonüöwv für äyögevov t 409,

yai’a für Örb/‚ta x 454, xaw‘z (Süß/w für e’vi oi’xcp Ä 190, €960—

oa‚usv und yg. e’xäloayev ‚u. 5, tägnovow für äe’Äyovow ‚u 44,

169501! für one’og ‚u 84, ‚unömoöe für uarömoüe ‚u 148, äxßals

für ä’xneos E 31, noöe’ovow für (paläovow E 83, önnöz’ für 170g

(ei’cogj o 153, a’münogog für abmialog o 473, Äme’va für ö’g/‚cov

o 497, tels’osts Kgoviaw für zetsleopävov si’n o 536, xalenöv für

öewöv n 401, v 188 än’ eügäa wbm öaläoong für Ö' u; orpe’ag

eioaqn’mymc, (p 237 mgaxfig für otovaxfig x, 230 einaze’gsca für

eögväywa, x 327 (pe’geoüat für xapäCa y) 87 ergag däntovg für

zeige Äaßoüoa, 1,0 157 077st L’öäoöat für xäö Öe xägntog, c0 36

‚uäya (pe’grat' für 2980?; ämet'xsl’, so ist doch nolvyömpov für

noÄvÖe’ayov 77 264 ein so gewählter Ausdruck, daß man ihn

als ursprünglich ansehen mufi. Umgekehrt ist rammt/196a e 222

eigentümlicher als IaÄaac’rpgova. Ebenso ist äye’gowo nori 6d")

29 321 passender als xatd öd'). Vgl. Z 245 sL’g äyogw‘yv dye’govto.

— In 19 73 scheint die gewöhnliche Lesart xÄe’a o’wögäw aus

I 189 zu stammen. — In 29 267

az’ndg ö (pongva äveßällezo xa/löv äsiösw

ä‚u‚<p’ ’SAQeog (1771617710; e’vozarpo’wov l" ’Aqagoöt’mg

wird das von Nauck vorgeschlagene rpelömm durch G bestätigt.

Während c’t/upz’ mit dem Akk. bei ähnlichenVerben sich öfters findet,

hat Homer sonst ä/upl nur mit Akk. und Dativ. Denn an der
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einzigen noch übrigen Stelle H 825 ‚uo’zxsoö‘ov m’öaxog ä/up’

öli’yng' äöe’lovoz öe mäer dime hat Herwerden den bei ‚uä-

xsoüai gebräuchlichen Dativ niöam ä‚u(p’ ö/lz’yg; hergestellt.

Der Grund der Korruptel liegt wieder in dem Streben den

Hiatus zu beseitigen. —— Mit naganvsüau d. i. naganveüost’

für naganveüoy x 24 (1’772 Ö’ ävi yÄatpvgfi Zare’ÖsL ‚us’gmöi (pa-

ewfi ägyvge’y, i’va ‚qu u naganveüost’ ÖÄL’yov 7:69) ist Wieder ein

für das grammatische Empfinden unerträglicher Modus beseitigt.

Ebenso unhaltbar ist der Konjunktiv in L 100

7 i ‘ ’I I 2 I C I

avmg TO’UQ aMovg 2610/11711 sgmgag etatgovg

onegxoyäwovg man! ämßaweflusv c’omswiwv,

‚m? 7rd); ug Äwtoio (paycbv yöorozo Ädümat.

Auch sonst werden Formen wie Ädöono und Ääümaz ver-

wechselt. Vgl. i4 84 er’oarpt’xono — einaqot’xryrat, x 65, 0 518

i’xoro — Z’myaz, Ä 104 234170198 * 23401019-5, E 338 yevoZ/mv— ys’vn-

Tat u. a. Wesentlich anderer Art ist der Konjunktiv in 19 580

TÖ'V (’IÄL’ov oitov) öä 1980i ‚usw zeüEav. . Z’v’ ä’noz xai e’ooope’voww

äozöfi, wo eine Beziehung auf die Gegenwart vorliegt wie z. B.

y 15 tm’ivexa ydg xal nöwov 57:67:le Ö'tpga miönat. — Mit

vavu’MaoöaL E 246 stimmt G mit U überein und vavn’laoöaa

erhält durch ö 672, wo F 'Va’UTt’ÄE'tat (= vavu’lnmt) bewahrt

hat, eine gewisse Bestätigung. —— Mit ‚ueydgcp E 326 für ‚ueyä—

9m; wird die Vermutung von Nauck bestätigt. — o 277 ist

(pvya’w nichtssagend, dagegen wird ngänov d. i. ngcöö’ durch

9 573 bestätigt. — n 280 kann aim‘Jg 62.61990; annehmbar er-

scheinen, aber die oben erwähnte Eigentümlichkeit von G, die

Vorliebe für Synonyma, mufä als Warnung dienen. Q 42

gewinnt die Lesart du; s’rpd/mv Ö’Ipeofi’ Wie g 129 Öä 1.” a’ma

durch die Übereinstimmung mit U, wie wir sehen werden, den

Vorzug; öe’ 1’ (I’ma wird auch durch F in ö 338 bestätigt. ——

9 67 sieht 6€va wie eine Ergänzung aus und G steht allein.

— g 155 ist {Snawg xai ägtorog aus 1.’ 303 entnommen, ist aber

richtig, da öscbv nicht zu nga'öra gehört. — Da. G in g 172

Ö‘g 7629 Öa ‚uälwm ä’vöcwe 2417915wa das entbehrliche Öä hat,

das weniger entbehrliche yo’zg aber ausläßt, so verrät das den
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Ausfall des wünschenswerten Otpti ö; yäg oqn ‚uälwm. ——

Auffällig ist in g 410 Ügfivvv . . Ö’ 57:6va ÄLJZGQOI‘JQ nööag 851a—

mvo’szv, daß G ac’Äanwäva getilgt und am Rande dafür oc’vo-

norää‘wv gesetzt hat; ursprünglich muß diese Lesart Ämagd)

7:665 oivonoräva gelautet haben. —— g 460 vöv 617 0’ m’ma’u

xald öu‘eu ‚usyägorö y’ Öt’w äy) ävaxcogfioew wird ‚ueyägow Öt’a)

auch durch F unterstützt. Diese Stelle, in welcher yä gar

keinen Sinn hat, ist ein Musterbeispiel für den Miläbrauch

unnützer Partikeln zur ‚Beseitigung des Hiatus. — Q 479 ist

gleichfalls ein lehrreiches Beispiel für das Verfahren, welches

die Kritik den Handschriften gegenüber einzuschlagen hat:

die meisten Handschriften geben öw‘z öa’mat’ ägüoowo’ ohne

Rücksicht auf das Digamma von fegüoowm, GM haben öä'ma

und U öa’)‚u’, also ohne die Interpolatiön, welche den

vermeintlichen Hiatus von öä‘ma s’güoowo’ beseitigen

soll. Ein wirklicher Hiatus wird g 53l mit öaS/iat’ beseitigt

(1’7‘ az’noü naw‘z ÖLÖ/‚LGI’, 5726i mä.), aber auch mit Unrecht, denn

es ist vom Saal die Rede; nur in D ist öä‘ma erhalten. Der

Wert von GU wird sich später herausstellen. — Auch die

Lesart von G in g 492 zoü ö’ a5; 05v 1’7’xovos nsgt’rpgaw Unve—

Äönua ßlnpe’vov äv ‚ueyägcp, „81’ (’iQa ö/chfiaw ä’emsv weist auf

eine allgemeine, später zu erörternde Beobachtung hin, daß

die Partikel äga mit ihren verschiedenen Formen bei jeder

Gelegenheit aushelfen mußte: äga steht hier ganz zwecklos

und die Überlieferung von G ‚ueyägocg ‚und ö/chfiow führt auf

ßlnps’vov e’v ‚usyägowc, ‚und öptpficw ä’emsv. — Die neue

Lesart o 37 ‚usydloz für ‚usyäng ist ausgezeichnet, denn toixm

braucht ebenso wie ‚LLEOÖÖ/Lat (xalat’), öoxoi (einnimmt), m’oveg

(Öwo’o’ ä'xowag) ein Epitheton zur Angabe, dal5; Telemach alles

genau sieht. —— o 167 bietet jetzt nicht bloß M, sondern auch G

e’nawst und dieses paßt zu nävm besser als öntlsiv. —— o 179

bieten also nicht blofä Zitate, sondern auch G die Aoriste äno-

w’waoüai und megt'oao'ßat, doch entsprechen die Präsentia,

wie wir später sehen werden, dem epischen Sprachgebrauch

mehr und besonders ämxgz’oaoüat nimmt sich wie eine Kor—

rektur um des langen L Willen aus. — o 238 hat nach G eine
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wesentlich verschiedene Form: 02’ öä xai ä’vrooüsv ‚usyäng

äuvawmöwwv, die nicht der anderen vorzuziehen ist. —— o 257

erscheint Z’e als eine wertvolle Lesart, die auch M 371 für fia

herzustellen ist; denn die richtige Form ist entweder 1’7’w, Wie

7’7’La für die erste Person, oder Z’e, für die erste Person Plural

fit/48v, für die dritte Person fiwav oder Z’oav (die Formen 7’7’Lov,

fiet oder fie, fioav oder 1’7’Lov verdankt man mangelhafter Über-

lieferung, auch z. B. N247, 29 290). — o 310 äväxatov für

ävs’cpawov ist gleichfalls eine ausgezeichnete Lesart; denn nicht

„sie ließen abwechselnd die Glut aufleuchten“ — diese muß

immer leuchten —‚ sondern „sie schürten immer wieder nach“

verlangt der Zusammenhang. — o 371 ist Önsg ägz’orw wieder

eine vortreffliche Lesart, welche auch ‚Bös für ‚668g (vgl. v 32),

amst ‚usyälw für ai’üwveg ‚usyälor, filme Zooqaögw für filme;

ioozpögor (Digamma unbeachtet l), roZLv für täw m fordert und

eine Lehre dafür bietet, dalä der Dual häufig in den Plural

verwandelt wurde. — o 379 kann ‚uszd auf ‚u’ e’vi hinweisen,

so daß um so mehr Anlalä besteht vorher mit Z’Ömg für ‚u’ i’öoc;

dem Digamma Rechnung zu tragen. — 1158 c‘t/w für „011a

ist auch ein bemerkenswertes Beispiel für die Beseitigung des

Hiatus in yfiuv ä’ö’ sügt’oxw' ä’‚ua ö’ ÖtQ’Ö'VO'UOL 10367769. —— z 567

02‘ ä’wlua xgaa’rovoz [39010753 ö’ze u’g x8 Z’ömat ist diese Verbin-

dung mit xgac’vovm weit passender als die von ‚89010311 mit ug.

— v 212 hat auchX ävögi’: wenn U o’wögl ö’, die meisten ävögc’ y'

bieten, so kann eine rationelle Kritik nichts anderes schließen,

als dalä das sinnlose y’ nur der Beseitigung des Hiatus dient

und ävögi die ursprüngliche Lesart ist. — (p 17 Ö’dyuls für

Ö’qoel/le ist eine willkommene Bestätigung, da13 diese häufige

Verwechslung zu verbessern ist. — (p 20 filvöov ist die ältere

Form, also für filüov herzustellen, wo es das Versmaß erlaubt.—

Wie (p 220 das Schol. M ‚ust’ Az’nölvxöv Ie Mai via; erkennen

läßt, gehört die Lesart von G 5g Aüzölvxöv w xai via; zu

r 394 und ist dort für ‚uez’AötöÄvxov m nai via; in den Text

zu setzen, weil, wie sich später zeigen wird, s’g an die Stelle

von „auf nur um des Hiatus willen getreten ist. —— Zu x 486

bemerkt Düntzer ohne von der Lesart von G Kenntnis zu haben:

3*
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„nach dem in der Ilias und Odyssee durchgehenden Gebrauche

erwartet man mütd ys nävm, zs’xog.“ — y) 216 wird mit änd-

zpoc für ändqoon’ das sonst nicht vorkommende Medium be-

seitigt und das Digamma von äne’soow gewahrt. — Dagegen

verdient 1,0 361 ämatäüw keine Beachtung; ämore’llw kommt

sonst bei Homer nicht vor und ist hier nur gesetzt, weil man

die Bedeutung der Hebung verkannte. Darüber Wird

unten die Rede sein. — Die Lesart 9 347 ä’vöga xopläggä‘wird

durch Hesiod "Egy. 317 und 500 bestätigt. ’

Für die Beurteilung des relativen Wertes der Handschriften

scheint von hervorragender Bedeutung der Vers o 383 zu sein,

welchem Herwerden durch eine evidente Emendation folgende

Form gegeben hat:

0 7 a l \ 2 u c .—

O'UVEK (MPG’UQOTEQOKN Xat O’U'UÖGVOLQU’ OHLÄELC.

U gibt oövexa navgoze’gowc xal oönöavofow Ö/LLÄEZQ‘, die anderen

oüvsua ndg (n69 H2) naögozo: m11 01’124 äyaüoiow ö/‚u/lefg,

G oö’vsxa 61‘7 naügozor xal or’möavoiow dpi/167;. U steht also

dem ursprünglichen Text am nächsten, ihm folgt G, der

von der willkürlichen Interpolation von 617 nicht frei ist;

in den übrigen Handschriften ist nicht bloß näg interpoliert,

welches obendrein bei Ö/ulsig als fehlerhaft betrachtet werden

mutäl), sondern auch oönöavoZaw durch das synonyme 015x

äyaöoiow ersetzt.

U gehört nicht, Wie gewöhnlich angegeben wird, dem 14.,

sondern noch dem 13. Jahrhundert an. Nur die sechs ersten

Blätter hat eine jüngere Hand geschrieben, welche auch Scho-

lien hinzugefügt hat. Der ältere Teil beginnt mit a 270, mit

welchem doppelt geschriebenen Vers der jüngere Teil schließt.

Den Vorzug dieser Handschrift beweisen folgende Lesarten,‘

welche U allein hat: a 41 xal 75; —— rs nal 77g, a 377 616’0—

oat (Öls’oat T) —— Öläoüat (vgl. ß 142), ‚B 17l xelvcp — 524851190,

C 241 äfll/‚LL’ESIGL (mit Aristarch) — ämpt’oysmt, Ü 169 ydg etöog

— yo’zg z’ 8760g, 19 233 yoüva 16’122me ——— yvi’a Äs’lvvtac, L 200

1) Auch 2/) 219 o’wögi nag' dÄÄoöanqü s’pu’yvy qn/lo’mu xai sz’wfi ist nag’

in Widerspruch mit dem sonstigen Gebrauch interpoliert; “in ävs’gr

äiloöanq‘) störte eben der Hiatns. '
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öä —— yäg, L 27l Ö'g 19’ ixe’mow —— 3g Eslvotow, L 430 odowsg

d. i. oaöowsg —- ocöovreg, x 416 m’mfiv (mit Aristarch) —— aözäw,

x 551 ävfle’vöa — 52/1961! n89, Ä 391 let’ßwv — eißwv, ‚u 187 016-

‚uarog ompämw, [1, 344 1517750001; änaröpßag —— 102 0139111161!

allein! ä'xovom v 125 (115 ofxövöe ——— aöz’ ofxo’vöe, v 205 uv’

(m51! tw’) —— am», v 316 (1571251! (vgl. Hei'werden im Hermes XVI

S. 373) — aimfiv, E 381 äuöv n96; oraÖ/‚cöv — lind n96; öaß-

‚uat’, E 473 7189i —— Hagel, ngorh n 432 e’amäylwg - ‚ueyäÄwg,

o 109 und n 413 Zjuaval -—— L’e'vaL, Q 90 äaaluivöwv — (lau/dv-

Üov, z 251 10197117 — Idgtpüm 1 340 iaüwv (vgl. ö 627, g 169)

— Z’avov, t 387 101") —— m5, z 401 2987m — 0172:8, T 446 n59 —

 

7:179 ö’, v 55 änäouxe (ebenso in einem Papyrus) — o’upt’xsro,

v 138 ML/Avfioxowo — ‚uL/wr’louono, v 199 ä’g n89 —— c5; n89,

v 358 Ös’ 1€ — ö’ äga, (p 5 ums/3150810 — ngoosßfiosro (719006—

ßfioato), (p 6 e’nmaynäa -—— eÖxa/uzs’a, (p 57 Idgmy — tägcpün,

(p 412 ‚uvncmfigeom ö’ äxog —— ‚ummfigow ö’ äg’ ä'xog‚ x 35

oZ'xaöe vsiof/‘aa (mit X für änove’eofiat, der Sinn verlangt ein

Futur) — oi’uaö’ ine’oüaz, x 128 e’vrög äZaaL (auch im Vindob.

133 und in einem Papyrus) — 82’) ägagvim, x 169 aörög —

05mg, x 278 äugnv (mit Vind. 133 und einem Papyrus) —

ängov, 1/1 40 ä’xovov —— ä’xovoa, w 77 01’»: ai’a sinst 7:011)-

l'ögsz’gyot (eineiv nolvl’ögc’noc auch Vind. 133) —— 015x ä'a ging'-

‚uavat noÄvxsgöL’gym, 1,0122 1d öä 06 —— n?) 08, 1;) 264 (31915-

vovoa — Örngfovoa, 1;) 277 ääfavö’ (mit X) — 5950m? (vgl.

Ä 130), y) 348 (pdog ——— (pöwg (m60; F‘G), w 356 xaräxszgov —

nate’xugav, m 46 xst’gowo — neigawo, a) 90 s’rsüfinea ——

flnfioao, a) 387 77108 —— 17/10’ 0°, a) 498 61’) — 8’5, w 504 (5%

— ‚uäv. Die unechten Verse t 541 f. hat U am Rande. Von

diesen meist auserlesenen und doch nicht immer gewürdigten

Lesarten soll hier nur w 90 besprochen werden. Der Text

der Handschriften in w 87 fi'.

1’7’61} ‚uäv no/le’aw w'upcp o’wögcbv o’wreßölnoa

C l (I / i 3 l ‚u

ngwam 01:8 uev n01 anquÜL/stov ßaoulnog

Ca’wvvvmc’ I8 1160; xal s’newüvovmt ä’eöla'

3 / 0' I ‚ \ / s4

aÄÄa n8 uawa ‚ualwm Löaw finnoao 192mg)
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vermengt zwei Gedanken: „schon vielen Leichenspielen habe

ich beigewohnt; aber bei den Leichenspielen, welche Thetis

ihrem Sohne zu Liebe veranstaltete, habe ich am meisten ge-

staunt“ und „schon vielen Leichenspielen hast du beigewohnt;

aber bei jenen würdest du am meisten gestaunt haben“. Der

ZWeite Gedanke hat seine Parallele in 11 416

77’677 ‚uäv nols’aw tpövcp a’wögcöv ävreßölnoag

‚uovväf mewope’vwv xal ävl „garegfi Öo/‚u’vn‘

älld n8 xei'va ‚udlwza Zödw ödotpügao Üvygö.

Passend spricht so Agamemnon zu Odysseus, von dem er weiß,

daß er oft ein Gemetzel mitangesehen hat. An unserer Stelle

hat nur F ävreßölnoag und der erste Gedanke ist für die Be—

merkung über die Leichenspiele gewiß weit passender. Dann

aber muß es ällo’z ye, wie die Stuttgarter Handschrift und

Eusthatios haben (äüd ye xeiva s. v. a. äMc‘L neZvo’L ys) und

äteüfinea heißen Zu Ö’te xev paßt nicht der Indikativ; man

schreibt vavüvrai = Cawmfiwvrai und e’navnfivwvtai; aber dem

Zusammenhang entspricht überhaupt die Wiederholung in der

Vergangenheit. Nun bieten die Handschriften DLW xaL' für

usw und Mal und uäv werden Öfters (z. B. a 270) verwechselt.

Mit ävteßölnoa —— xaz’ nor’ (auch dann und wann) —

Ca’wvvvto ——— änsvtüvovro äeflla' äMä ys — äreöfinea

192mg? dürfte der ursprüngliche Text gewonnen sein. Über

die Verlängerung der letzten Silbe von Caßwvvto und den

Hiatus bei änevtüvowo wird später zu handeln sein.

Mit G, dessen Güte z. B. die Lesarten änei für äm‘yv ö 222,

1’ e’oäwa für te ndwa (oder te öv/Acfi) u 453, oöv vöorov noöäcov

(mit den „zagtäoregac“) Ä 196, äääpevac — äEt/mat Ä 531,

ändqaoa ——— änärpon’ w 216 bezeugen, hat U gemeinsam ß 305

‚um (mit WD’TI) — ‚uäl’, y 111 äragßfig (mit P) — (in/115;va,

L 199 natöt’ (auch Aristophanes, Aristarch, JTW) —— namz’,

L 516 äöa/zäaoao (mit H’M’, auch TXD) —— äöapäooaro oder

äödpaooag, Ä 221 ödpwaz’ (auch T) — Öa/wq'i, Ä. 380 ä’netm (auch

XDT) ——— ä’ywye, Ä 615 aiy)’ äue (mit XD) -—— aÖu’xa oder aör’

5,1439, ‚u 199 ä’w (mit W) — afy)’, ‚u, 220 anons’l’lov (mit XDK
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und Aristarch) —- ononälaw, ‚u 319 näow (mit DH’X) — ‚uüöov,

E 289 ävöga’movg (mit DWZ, s. oben S. 13) — ävügaßnoww

(G auch äscögyez d. i. äFEFögysL), 5 500 19610 (mit DW) — ßäla,

g 177 nat’üowö ze (G öz‘s) ‚uüfiag (mit yg. auch H2) — norl 07x01!

ä’xaotog (ä’xaoro; ohne Digamma!) oder ofnövös ä’xaotog („meliores

libri“),' g 185 21mm; (mit yg. auch H’) — L’s’vaL, g 408 07716719019;

vor ofnog (GU allein) —— änöngoösv, r 403 1982m d. i. 1977m —

298517; oder 19870, T 423 öäooavw ——— ägüaawo, v 123 e’ygö/wvat

(GU allein) —— 01796/18an v 232 s’vöäö’ (GU allein) — ot’näö’‚

v 259 „(11m9le (U mit H, G xaüeig d. i. uaraösig) — nagaüelg,

v 329 voonfioew (GU allein) — voorfioat, (p 58 [317 Ö’ äuevat ‚uä-

yagövös (GU allein) —— ßfi ä’ Zfiuav .s’g Ms’yagövße), (p 98 9/315-

osaüaz (G und nach meiner Kollation U, diese beiden allein) ——

762501102911: oder ysüsoöw, (p 83 ä’Ä/Ioö’ (mit X) —— ä’Ä/Iog, (p 248

677ml ä’nog t’ ä’qaat’ ä’x t’ Övo’yaCev (mit X) —— eine ngög öv ‚ueya-

Äfitoga 19141611, (p 407 7:692 (mit IX) —— €711, x 37 f. haben GU

mit X in richtiger Ordnung, x 69 ‚usteqocövss (mit X) — ngooa-

(pa'wss, x129 1471/ (mit M) — 11‘711 ö’ FHP, x 440 ÖLaxoqmi-

017006 (mit X, vgl. x 457) — xataxoqmfianoüs, w 22 ‚u’ n’a/s’—

yugsv — ävs’yugev.

Mit F stimmt U zusammen y 327 aörög (auch D, mit

Aristarch) —— a1’m5v, x I24 (pägovto (auch T, mit Aristophanes

und Aristarch) — nävowo, Ä 348 ä’nog ä’aoerat — ä’omz (ä’atw)

E‘nog, ‚u 204 ßö/zßnoav (mit H”) — ßöyßqosv, v 225 xugt’ (mit Z)

——— 756905, 1/ 435 Q'vnöewa —— Övnöwwa, 11149 nomvüovoat

(mit Z und Apoll. Soph. 6, 23, vgl. zu A 600) — nomvüoaaac,

(p 110 1668 (mit Z) — röös y’ (vor fatal), (‚v 142 1’ e’mowoxoeüst

(mit XM) -— ze’ JIEQ oivogosüu, (p 234 öä’ma tö (mit Z) — (3d)-

‚uata, y) 206 ävayvoüong (vgl. a) 346 o’wayvöwog und I17; ö 703,

dagegen o’wayvoüay nach Ifi T 250), 1/1 276 ‚u’ äv (mit M9) -—— öfi,

w 353 zäxa (mit Z) —— ä’‚ua‚ w 358 3; (mit Z) — i'v’,

mit P x 247 ßeßlnps'vog (mit KW) — ßsßobyys’vog, ö 476

ä; 1530690qu — s’vmipevov, 0 38 Mal (vor ngog) — 18 xal,

mit H y 280 äyavofot ßälsoow (mit DT) — äyavofg ßsÄä-

eoow, y 286 xal‘. naive; (mit D) —— uäxaivog, u 232 ölo(o)aro

yäg (mit KW) —— Öwäyavog, Ä 106 948(12) (mit W) — 637, ‚u. 104



40 7. Abhandlung: N. Wecklein

c’wagvßöei (vgl. Blafä Interpol. S. 135) —— ävaggorßöä, r 490

xrst’vw/u — xrst’vat/u, v 302 oagöäwov —— oagööwov, (p 144

Oi’vonog — ’Hvonog,

mit M, welche Handschrift allein x 7 niwa für züxoqu

erhalten hat, y 432 „syalfitogsg (mit DK) —- psyalfitogog‘),

Il 337 Zöä (mit P’) — 7’766, x 66 ei’n (mit JK’) — äou'v (sehr

bemerkenswert !), E 393 ö’nsgöev (mit DZ) —— Ö’moflev, z 278

vsög ä’nßala (mit D) — V176; ßäls (ä’pßale), x 198 ävagxoue'vn

(mit K) — änegxope’m, x 423 Öov/looüwyv — Öovlooüvqg,

w 359 ä’natm — änsuu, a) 65 0’ ä‚u<pi(g) (mit DW) — 0’ än’

m’nq’i.

Datä U einer besonderen Berücksichtigung wert ist und

daß in zweifelhaften Fällen, besonders bei Varianten die-

jenigen Handschriften den Vorzug verdienen, denen

U zugehört, die Ansicht also von den meliores libri’), wie

1) Die falsche Beziehung findet sich häufig, so a 51 s’v öa’ruaaz für

51' öoßyaza, d 19 e’Edgzowsg für E’Eägxowog 19 118 dpü/onoc für d‘un/40118;?

x 30 äo’wag für äo’vrsg, ö 365 5991941101) für immun, ö 775 ndwsg (Nitzsch)

für mivtag, Ä 299 xga'zsgo'qvgow für x9atago’rpgovs, i. 388 ö'ooaz (nach 511m)

für Ö’aaor, L 97 ldüowo (Naber) für Äafle’ofiat. Daß t 166 äoüaav (yai‘av)

für 50'11th (KvKÄt/fmwv) zu schreiben ist, zeigt 181. Wie a 51 s’v ödmaza

vaL’sr, so ist Z 201 äv Isüxsa öüns für ä; tsüxsa zu setzen, da sonst

immer s’v mit öüendac oder öüvw verbunden wird. —— Ä 364 ist „011015;

vor nolvonegs’a; überflüssig; Zenodot hat noüd; einen Sinn gibt n01“;

(yafa). Vgl. nollfyv 57:2 yaiav E 380. —— Il I35, WO c’t/3117196; ydla 1070g

überliefert ist, fordert die bekannte Wendung zot'ov.

2J Zu ß 298 bemerkt C. W. Kayser: „is’arar für i’yavat auf Grund

besserer Überlieferung": Z’Msvat geben FGH‘U, ie’vaz H2MPTKW. Die

Redensart ßfi Ö’ i’nsvat kommt sehr häufig und fast immer in dieser

Form vor. Zu ö 252 schreibt Kayser s’ydw älo’evv „nach der besten Über-

lieferung": äydw haben PKF’, 5de älo’svv M, €de Mevv H, 57d) Äo’sov

FIGU. Daß e’ycb Äo’sov das Ursprüngliche ist, unterliegt keinem Zweifel.

Zu ö 223 bemerkt das Schol. H 6716); ü ygaqn'], d. h. Aristarch fand schon

die doppelte Lesart 01’)’ x811 und oi’m ä’v vor: nach Kayser soll oi’m ä’v auf der

besseren Überlieferung beruhen: ofm äv geben PKH". Zu 6 608 heißt

es dort „u nach den besten Handschriften“: richtig, besonders wenn

man mit Bergk 606 nach 608 umstellt, Wie es der Zusammenhang fordert;

nur haben hier 65’ u (oder 6’ ä’n) FIHPITU1‚ öe' 18 dagegen F2GHMP2U2.

Zu C 255 wird ö’gaeo m77, c5 552'125 „nach den besseren Quellen“ statt ö’gaso
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sie Nauck bezeichnet, einer Revision unterzogen werden muß,

wird sich bereits aus dem obigen Verzeichnis von Varianten

ergeben haben, wo U gewöhnlich auf der besseren Seite

steht, und soll noch an einigen prägnanten Fällen dargetan

werden: ß 299 gibt U mit DT {Avnozfigag äyfivogag äv ‚ueyä-

goww —— die anderen ‚um/770117911; ävi ‚ueyägotaw äoiow (voraus

geht ngög Öa")‚ua), ß 246 geben die anderen Handschriften 52’

mg yäg x’ ’Oövoebg . . ‚uswowfioecs mit einem fehlerhaften n5,

U hat ydg xal, woraus sich mit Weglassung des überflüssigen

ydg ergibt: si’ n89 xai ’Oövoeüg, y 111 steht in GPU richtig

dragßfig, FHNP2 geben äyüpaw: jenes scheinen die Ausgaben

gar nicht zu kennen, C 95 hat U mit FKW dnomüsoxs, H

änonrüreoxs, G änonlvvs’eoxe, die anderen änon/lüvaoxe, vgl.

A 426 änonrüet Ö’ älög äxmyv, L 530 gibt U mit FDWX

molz’nogflor vor oi’naös —- GHMP haben molmögöcov (s. oben

S. 8), z 31 hat U mit FXDP2 5,14% ‚uäv 711.124€); ihn/o; änfilvfie,

GPIHIK ändüaße, M s’ne’ßaüs, x 249 steht die Lesart von

HPU a’yäColusÜ’ der in Zitaten erhaltenen ursprünglichen Les-

art Ö’ts 61‘7 naiv-reg äyandCo/usfl’ näher als die Lesart von FGM

ö'te 61i uw no’wreg äyaooäpwü’, n 546 hat U mit H2M öaS/rar’

61‘] vöv, faire empfohlen: vüv (B geben hier außer GU noch XD'I‘K,

M hat Öt‘y vüv, FH vüv 617. —— Zu ‚41500:; s’xe’xaato 17 157 liest man: „Les—

art der besten Quellen mit der caes. trith, welche der Dichter anzu-

wenden Iiebt, wo ihm eine Wahl zwischen Doppelf’ormen ihre Herstellung

gestattet“: „25190:; a’xs’xaozo bietet U mit dem cod. Hamb. 56, „1519010;

xrfxaoro die meisten mit Aristarch — Sehr einverstanden kann man auch

sein, wenn 7.9 497 ai’m’xa zai „nach den besseren Handschriften“ bevorzugt

Wird: aiu'xa xat‘ haben GMU, aörz'x' s’yd) FHlP. Ebenso x 67, W0 05;

5mm! „auf Grund besserer Überlieferung“ im Text steht: (b; ä’zpav geben

FGUDW, a3; (päaav MPTK. Oder Ä 380 f.‚ wo ä’nsua und dyogsüew

„durch c'ie bessere Überlieferung empfohlen wird“: ä’nsna geben GU mit

XDT, ä7OQ€ÜSt1' GU mit HXDT, 5}!wa FHMP, äyogsüaaz HgMP. Oder

l 624, wo xgatsgu'negov „die beste Überlieferung“ d. h. GU mit PXDW,

zalsmözigov FHMTK für sich hat. Dagegen kann man nicht einver-

standen sein, wenn x 75 5’998, 57:31 äga flsoi'aw „nach den besten Quellen“

geschrie>en wird: ä’ga Üeoiaw haben FGDTU2, ädavdroww HMPUI.

x 126 ist 5de 51m0; „nach der besten Überlieferung“ (FGMP) aufge-

nommen, Während das sicher ursprüngliche ä’og in HU steht.
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Zcbv, FGH‘PT Öölua mcbv, Ä 65 U mit FGP uarfilöe, HM

ßsßfiuec, Ä 580 U mit GPDXK1 171941708, F1 filmen», die an-

deren fi/lxvoe oder ei’bwoe, Ä 603 U mit MPW 19Min, die

meisten Üaling, ‚u 6 fehlt mit Recht in UGPXDW, fehlt

nicht in FHMTK; ebenso fehlt JZ 224 in U und G, ‚u 435

gibt U mit GDH’ EZXO'V, die anderen fiaav, 1:225 mit FZ

xugi, die anderen 758902, 0157 U mit GZ mxäw (d. i. mdw

und mxsc'g)‚ die anderen ma’w, 9 118 f. U mit GXWZ nol/loi

. . öcimycav, FHMPD non . . ‚uöynoaag g 496 U mit XDW

rälog, die meisten ze’xog, der unechte Vers o 393 fehlt in U

sowie in FGXDZ, nicht fehlt er in HMPW, der unechte V.

r 153 fehlt in U sowie in GID, nicht fehlt er in den meisten,

z 423 hat U mit _G und dem Ven. 647 ödaoavro, die meisten

ägüoavto (FM auch nävm für ,uoz’gag), v 108 U mit G äÄeL'am,

FHMPZ äl(e)t’<pata‚ (p 83 U mit G-X ä’üoü’, die meisten 51110;,

(p 248 U mit X ein” ä’nog r’ ä’goat’ ä’x I’ Övöyad‘sv, die anderen

eine n98); ö‘v ‚usyalfiroga Üvyöv (es folgt kein Selbstgespräch),

x 37 f. gibt U mit GX in richtiger Ordnung, die anderen

haben sie in umgekehrter Folge, x 69 U mit GX ‚unapa’wse,

die anderen ngooapcßvse‚ 1 200 U mit GXF” 3’112, HMPDWZ

15m}, x 429 U mit FGZ €nögoe, HMPW 53561181}, 1,0 207 U mit

FXZ ögäysv, GHMPDW m’ev, 1;) 277 gibt U mit X g'äEavü’,

vgl. Ä 130, die anderen ä’gäavö’ oder ä’gäavö’, w 28 U mit F’

M’DLW 719002“, GHP ngdna‚ w 65 U mit MDW Öä 0’ ä/upiß),

FGHPZ ö” än’ ai’nq}, w 353 U mit FZ 167m, HMPW ä’‚ua‚

w 358 U mit FZ 6g, HMPW i’v’, n 176 geben die meisten

Handschriften yavsw’zösg äytpi ye’vezov und zwar mit Aristarch,

weil ä'öuga nur das Kopfhaar bedeute, GU haben die von

Aristarch bekämpfte Lesart äöugäöeg: einerseits ist der Aus-

druck yevscdöeg ä/‚cqoi ys’vecov unwahrscheinlich, andrerseits er—

scheint es unglaublich, dalä es neben ä’üuga eine Form 8’198:ng

gegeben habe; vielmehr ist äöscgäösg aus ä’öugat unter dem

Einfiulä von ysvsw’zöag entstanden und dem Hiatus zuliebe ge-

setzt worden (vgl. dagegen z. B. noÄvxälnov sö’xopat o 425).

Es ist schon oben bemerkt, daß die Erkenntnis des Wertes

von U auf die Wahl von Varianten ins Gewicht fällt. Z. B.
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gibt U mit HMP y; 201 äv ö’ s’tävvoo’ i/za’wa ßoö; 39m ma-

‚ue’voto, die anderen (FG u. a.) Äudvm ßoög (poc'wm (paewöv. Mit

üpz zta/ze'voto vgl. T 375 7‘7’ oi Öfifev i/w’wta ßoög itpz ma/zävow.

Das Epitheton (poiwm (paewög findet sich Z 219, H 305 vom

Ccocmjg, O 538 vom Z’mmog Äömog hier also hat das Epitheton

einen Zweck, dagegen steht es y) 201 zwecklos, da auf den

Gurten das Bettzeug liegt, die Gurte also nicht ins Auge

fallen. — w 101 hat U mit GXW änoomin für ägveoraüy,

aber 169 hat U mit M ämeotat’n erhalten. —- ß 55 erlöst uns

u’g fiye’tsgov in U und T von dem wenig glaubhaften eig- flus—

zs’gov, wie auch Aristarch hatte: ai; mit Gen. eines Eigen-

namens, jedenfalls einer Person z. B. 85g nargög ß 195, lälät

sich erklären, nicht aber u’g fi/zen‘gov; 17 301 geben alle Hand-

schriften 5g fipärsgov, g 534 U mit M u. a.‚ eig fi/Aszägov F

GHP. Vgl. fipe’tegövöe 19 39, o 513, w 267. — co 322 hat U

17129011 äemoozqö, d. h. die ursprüngliche Lesart filflov 5th001q7

(vgl. Bechtel Vokalkontraktion bei Homer S. 258), die anderen

geben fi/lvöov ec’xoaufi. — w 194 hat U mit FZ äxäpgow

Unvslonsc’y für ä/wpow, gleich darauf (198) hat nur U k0n-

sequent äpü/zow für äxe'rpgow. — v 289 6g 677 roz maärsaot

nenorötbg öeonaoiowi bieten GXH2 mit U, nenmörb; na'cgög

s‘oio FHDMWZ: es liegt guter Grund vor uns für die erstere

Lesart zu entscheiden. — t 53 hat U mit MKWH’P2 i’v’ . .

nädoguev nach nags’om, die meisten geben näÖwyev, ebenso

hat U mit H’PKW ‚u 157 (püyw/zev, die meisten geben (püyoz-

‚uev trotz des vorhergehenden öävw/zev. —— E 393 schwanken

die Ausgaben zwischen {551891981} (UDZ) und Ö’maüsv (FGH

MPW), da die eine Lesart dem Sinne ebenso entspricht wie

die andere; man wird U zu folgen haben, wie z. B. Nauck

tut. —— r 223 empfiehlt sich die Lesart von GMU ‚us’mp’ Ö'rs

für 55 05 schon durch ihre Seltenheit; sie wird auch nach a) 310

zu übertragen sein, wo FZ allein sie bieten. — C 160 lautet

in den Ausgaben bald 01’) yäg am) roaoörov s’ydw Z’öov Ömüa/l-

‚uoiow bald tOtOÜZO’V i’öov ßgoröv bald 10701/ eiöov ßgoröv. Da

MP’U zowürov Z’Öov ßgoröv bieten und auch G TOLO’ÜIO'V i’Öow

äyd) ‚890161, hat, so Wird man ßgoröv als echt anzusehen haben,
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so dalä die Lesart von FH’ zoroüzov a’yc‘ov (d. i. s’ych) Z’öov weg-

fällt. Die aus Scholien entnommene Lesart roiov siöov ßgozöv

ist schon rhythmisch nicht einwandfrei; jedenfalls müßte man

roiov äöov ßgotöv schreiben. Da TOLO’ÜTO'V Z’öov ßgotöv die best-

beglaubigte Lesart ist, wird man mit Düntzer durch TOLÖ'VÖE

i’öov ßgoröv dem Digamma Rechnung tragen und TOLO’ÜIO’V dem

Streben den Hiatus zu vermeiden oder der Erinnerung an ö 269

äu’ 01’} am) towüzov äydw (nur HK haben 57d) erhalten) Z’öov

ömöal/„coiow zuschreiben. L 267 gewährt uns die Lesart von U

77160/181» die Möglichkeit im vorhergehenden Verse die ge—

bräuchliche Wendung ixavö/„Levoc rd ad yoöva (vgl. y 92, ö 322)

für die ungebräuchliche und schwer verständliche mxavöpsvoz

zd ad yoüva herzustellen.1) Bestätigt wird ixarö/mm durch

Etym. M. 470, 16 und Etym. Gud. 288, 58. Die Änderung

des Textes ist augenscheinlich durch den Hiatus veranlaiät

worden.

3. Über den Hiatus hat in einer tiefgründigen Abhand—

lung „Zur Geschichte der hiatischen (zweisilbigen) Vokalver-

bindungen in den indogermanischen Sprachen“ (Verh. der

K. Sächs. Ges. der W. zu Leipzig. 65. Bd. 1913) Karl Brug-

mann S. 151 den bemerkenswerten Satz ausgesprochen: „Nicht

die Dichter, die den Hexaineter geschaffen und ausgebildet

haben, haben den Satzhiatus von anderen als den Zäsurstellen

ausgeschlossen, sondern erst spätere Theoretiker, die sich so

homerischer gebärdeten als Homer selbst“. Der Satz ist zu-

nächst gerichtet gegen van Leeuwen, der in seinem hoch—

bedeutsamen Werk Enchiridium dictionis epicae p. 81 dem-

jenigen, der einen Hiatus wie äuä m’mg (p 211, ai‘ öä 1’ d’r/19a

B 90, xamymiw) 16 5080001! (p 216, TOLÖOÖE e’dw F 46, ‚uäv 0€

ä’Äemov T288, vüv s’ni ä’Mqo Y’ 274, 2.650 ämt’ng x 320, änotxo—

l) Das Präs. Med. mxoivquat findet sich bei Homer nur an zwei

Stellen A 441 und T 289. An der ersten Stelle fordert der Sinn das

Fut. fi ‚udla 617 0€ mzfiostaa ab"); 5118199051 An der einzigen Stelle,

die übrig bleibt, hilft das gleiche Mittel wie an der obigen Stelle der

Odyssee: vüv 65' es müwycöw fzrirouac. Voraus geht Cwöv ‚us’v es 518mm:

s’de xlwiridsv ioüaa.
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‚us'vow ä’gono a 135, y 77, EsL’vow ä’gsoüaL a 405 sich gefallen

lälät, das Gehör abspricht, aber doch zugibt: restant loei non-

nulli, ubi hiatus neque probabiliter defendi neque certa emen-

datione expleri possunt. Um ein Urteil zu gewinnen, gebe

ich eine Übersicht von Stellen der Odyssee, an denen der Hiatus

zuverlässig überliefert ist:

Im ersten Fuß a) 2073 | 6 718’ng y 393, c5 I’Oövosü 1363,

v4, 7’7‘I31L79148,7’7'Iälög ülänl ‚LL27, 7’7‘ 17617 I ä/L’n76,

w 264, 777 I älüug o 333, 1’} ’Oövosbg T 84, Ifi I €159,77 x 183,

095 I äfle’lyg 1,0 258, 717 ä’ga a) 193. 1)) na’yxw I 57:81 1/133,

719675111), I 67:82 5 69. c) 51/112 T6 I 03a I ä’öovm y 480, ä’owöe I

51060/161! C 296, naL’oara I (b; '19 251, ävägL I Ö’g 19 547, naTÖa

öä I 65; a 323, G’Üfäe ö I äv 77 230, 'L' 1, 51, v 1, aüräg ö s’x

C 224, 5 1, z 231, ÖeL’mIcp I 016170st a 134, aiai L’y’yam 79 468,

fi/LaL, I ä’ÄÄOLow E 41, Esiv’ 77 | ä’Q’ v 166. — Im zweiten Fuß

a) (37‘? | äg’ äusüa C110, x 275, 7m) I e’ts’öanzo I fmö Ä 52, nat—

Qög 5'017 I 1’7‘ Ö 714, 1’7‘ E ägäwp 1’) I eilam'vn 1415, (517 518 0257,

(517 I’Oövoabc x 45, a) 328, 1’7‘ I 6’712 Ä 331, 1? I 31101037 9 279, 1’] I

ä'xoyaL 1168, xai ätdgmg Ä 113, 67‘7 | äzdgovg ‚11.378, ,m‘y I ä/La

x 25l, Igö I Ö’rs v 19, 1100177001 I ’Oövofia a 83 u. ö., ZIum/aL I €722

ö 779, Aiy/Loööxcp' ö Ö’ 37mm 19 262, ngwflfißaL I Z’oravw t9 263,

s’nsl I 06 8 364, '19 585, ä’vew Löoaoxs Ä 596,

s’v nogü/ufi I ’Iöämy; o 29, öqaüaÄ/Loü | si’gntat L 503, O’Lpöalpoü

I äläwoag L 516, äLLoi I Ögs’yowag ‚u 257, äanfiuu I 85g o 344,

(‚1198? I Ö’Ö’ äm‘yg o 353, C‘ÖZOIMÄVOU I ä/Lä (p 211, ‚uäocp I e’v äycbw

w 86, Esw'n | äyaüfi' w 286. b) u’g Öä I ö'pulo; a 225,

’AgzäLLLÖL’ 06 I e’yd) C151, ’Oövm’y’a I äyc‘o T 185. c) önoä/Levm

ö’ äga I 57th: 430, Eögüalog Öe’ s” I a'ürög 19 396, mfioato I

020g E 450, 81510/183102; eine I aöng (p 211, ynyayäm (ß I vä, I

ö Ä 273, ä’MaL I 866ml v 109. — Im dritten Fuß a) x917 ä’va

‚u 154, ’OövaofiL I ä’öeoav C 248, Ö/Letägn | äyogfi '19 156, exe—

198’160, I Z'v’ 6/167); 19 542, zQLÜai I fiö’ L 110, onmpdycp, | äMd

L 191, iä/stm I (1711171! L 261, ’Arge’föew | ’Aya/Ls’pwovog L 263,

xs’ÄeaL I 1’) L 274, Ö’voya' I 05ml L366, ymnfi' | äÄ/ld u 228, 51’)-

(pgooüvy I s’nai x 465, ööau' 8’711 x 520, 1’7‘ I ä’m?’ I ä’yüa x 574,

oi | viöv 11 103, 66/190 I äytpaööw ‚1120, ätp'I/ELO'Ü I ävögögl4l4,

           

‚ ‚ „
eysrovro x 71, avw
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ägävcp I Ä 415, äwvvapäm' I ä’‚LLa ‚u 18, nav177w’gL0L‘ I äpa Ä 24,

15001701 5161901); 7L 53, ÄL’oowpaL I 15/160; ‚u 163, 1597/016qu Ö'(pg’

‚11161, 50107115677, I e’x Iu 162, äflfi I 698177" 71 211, äßsßgüxeu I

157161189196 ‚u 242, 1107101117) I 6617x610; ‚u 281, IL’00Lro I 316117010;

v 213, 617 IHM/1571110110; v 383, 7309.677 01116710,) I äxgae’L E 253

und 299, 2190067 I’Oövae'bg o 301, 71903117 ä’Lösw g 31, 74671122900

1’7‘ 0 316, 681101117 I 1’7 I ävöexdtn 't 192, aL’19015077 Ö’nlov (p 390,

1’78le I 511011ny01! w 148, GEW/7] I 1’76’ a) 314, ÖEL'm/cp s’nexeigeov

a) 386. b) Die Fälle von Hiatus nach dem dritten Trochäus

sind sehr zahlreich, so daß die Aufzählung überflüssig ist. Ich

erwähne nur beispielsweise ävau’äavrs I ö ‚uäv 19 361, 01’218 I 6711711

11 41, (5KG I €71ng x 178, 619151/80198 I 57102 I 0’710 1L 425, ‚us’v 08 I

6,1165; a) 63. c) ä’gyov, 6 01’) y 275, 05 015 ys | (7’577.90 n 142,

Grüß/1.65 I 1’7' | Örgüvue o 306, änELQE’OLOL Mal | 5111/17110710: T 174,

ätägovg; 17 I 57171090; a) 300, Öaög’ 1’7 I ä’yyslov w 405. —— Im

vierten Fuß a.) ÜSQÖI ävaliymog ß 5, Ö 310, ‚us’ocp I ävi 17 250,

<pdv17 I Ö’gsa 17 268, Kgoviöy, I 6g L 552, 1107101) I aZm‘J x 81,

‚uayälcp' I 1051/61011 359, 52.1977 | ävä/Loto ‚u 288, maß/M73 I 8’716—

Äaaoav E 358, ä’rel' I 82g n 206, 't 484, w 322, 17617 I 6’112 9 157,

(pL’Äcp I a’nsnsiöew 1: 14, x 108, 393, 1181700177 I ä’xa w 231, (pi/177 I

€112 w 266. c) äyavög x02 I 1’7’7uog 73 230, xälsaL 001‘. I 1’7’mov

x 337, 1113101") I’Almvöow 17 70, ä1q11‘7 I 5995601101 17 122, 7:09.11-

xälxov I aöxopaL o 425, nolvwncfi' I o'L‘ x 386, ’Axatoi I 81’00-

Qöwaw 1) 166, ävaf, u’ I 0131619’ .5 67, oaw’Öog [317 I 511190 q: 51,

3960/16190, I Ei 19133, äoMäa, ö’1p9’ 19 394, 6’0191'7'10’1 16 I Ei'UQJEQO’V

17 6, 6110308110, I 65g L 159, 555001110 I ägoeva L438, iöaßpeöal 611L

x 44, 196026 1:8 I ä'xlveg Ö 831, isgeüoate I 1’7’718L96vös M 403, ne-

Ääoaats I 6’111.11 x 404, 55150019110 1’7’La ‚u 329, Ju’vovol te I ai’öona

9 536, 2698250018, | Ö'g 1L; a) 215, (907796061 I äpzpots’gnow E 35l,

191591719’ ä’a I c’t/1021g E 352, 191301 ös’ 08 | 1’7’yayov a) 401. —— Im

fünften Fuß a) 131100517100 e’m‘. ß 414, 17‘ äls’ao19m L 274, oqöI

ävl L 478, Ölogö I e’vi 77 200, 1’7‘ I üäoaw x 97, I ’Egüyavfiov

C 103, e15 I 831091796; e 236, I s’vi 77 117, 779120677 I’AtpgoöL’tn

19 337, (35116177 I änäßnuev L 83, 013177 I 5111 (p 366, ä’vxupa'vn I äv

11/10277 w 226. b) änOLXO/‚Ls'vow I ä’gouo a 135, EEL’VOLO I 59801901

a 405, änoqoye’vow I ä'gono y 77, 1’761:c I äpaoxov 8 135, 1’760 I

           

“w
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i’tpaoxev 77 256, q) 335, 18187.com ä’nawa e 262, ßaoclfit

E 336, xaoaywira) 18 | 5215019011 (p 216, Äe’fo I ärat’gaw x 320,

Öxa Zus’oöat co430, 70a Ö’gsoow 7/290, 77).an ärat’govg ‚11335,

Üöe I Z’avov a) 209. c) äunäCezo I igäw l, 553, (Ulme I ällcp

ö 236, änexae’varo I {5/1171: s 357, 1070515 | {im/0g x 68, vnls’l'

{invcp ‚u 372, Igüfovzä ä | az’növ 9 387.

Diese Übersicht, welche durchaus nicht vollzählig sein will,

zeigt zunächst, da6 der Hiatus sich am häufigsten nach dem

dritten Trochäus und nach der sog. bukolischen Zäsur findet,

welche Stellen H. L. Ahrens in der Abhandlung De hiatus

Homeri legitimis quibusdam generibus Philol. VI p. 11 fi'. als

legitim erklärt hat. Ferner bestätigt sich die längst gemachte

Beobachtung, auf welche auch Brugmann S. 152 hinweist, da6

Hiate besonders häufig hinter einsilbigen Wörtern erscheinen,

was vor allem für den ersten Fuß gilt. Van Leeuwen S. 77

erkennt die Legitimität auch dem Hiatus nach dem ersten Fuß

zu, wenn eine Interpunktion eintritt wie I 247 dÄÄ’ ä’va, er’.

Dies gilt z. B. nicht für C 296 äowös ä’löwysv, W0 Bentley

d’ow ÖLäÄ’ÜCO/‚LGV (so auch in einem papyrus), Knight äorvöä

r’ ä’lüwysv, Naher äawö’ ävs’ÄÖ‘w/Aev vorgeschlagen hat, oder für

19 468 ac’al 1’7’‚uaza, wo auch in der Ausgabe von van Leeuwen-

Mendes da Costa ein vitium metricum angemerkt ist. Für

naiöa 629 (55; a 323 kann auf die besondere Art des nachge—

stellten (5;, welches nicht ohne Grund die vorhergehende Silbe

längt (z. B. uaxöv (ö; B 190), hingewiesen werden; doch wird

in der genannten Ausgabe auch hier von einem vitium ge-

sprochen. Kurz, wir finden Hiate an allen Stellen der fünf

Füße abgesehen vom Trochäus des vierten Fußes, der bekannt—

lich seltener vorkommt. Häufig ist, abgesehen von den

oben angegebenen Fällen, der Hiatus nach der Hebung

des dritten, auch des ersten und vierten und nach

dem Trochäus des fünften Fußes.

Wichtig für die Textkritik ist die Beobachtung von

Ahrens a. 0., datä durch das Streben den Hiatus zu beseitigen

eine erkleckliche Zahl von Versen alteriert und Partikeln wie

re’, ye’, äga willkürlich eingeschaltet oder abnorme Formen

  

’Auäarcp
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gesetzt worden sind. Dieses Streben verrät sich vor allem an

den Stellen, an welchen ein eingebildeter, wegen des Digamma

nicht vorhandener Hiatus getilgt wird, z. B. geben die Hand-

schriften B 213 Ö’g 6’ z’s’nea, ein Papyrus des 3. Jahrh. hat oo-
5.

osnsa d. i. 6g ä’nea, welches auch die meisten Handschriften

des Aristides II p. 180 bewahrt haben. 11 124 ist 105 y’ (1’)

i’aaal überliefert für 101 fioaaL (in G u. a. erhalten), A 230 är-

u’ov si'ym für o’wu’a fein”, ö 85 i’va I’ ägveg für Z'ra fägVeg,

a 452 015 y’ ävamo; für 02‘) fävuxmg, ß 211 zo'n y’ (oder täö’)

Z’aaoz für 1d ficaoz, i9 495 oi’ 5’ ”Llaov für oZ‘p’Ätov, o 93 at’m’x’

(’iQ’ 97 für aöu’za H7, w 247 Iöt’ äg’ 7‘711 für töte füv, o 396

(3’ äg' ot’voxöov für öä fowoxöom z 565 oi’ Ö’ äleqoat’gowm für

02‘ feÄeqoac’gome (vgl. Bezzenberger, Beitr. z. K. d. indog. Spr. IV

S. 314), w 467 änu’ Ö’ ä’ooawo für änel fäooayro, ö 577, x 423

no’gungwwv ägüoaayev (ägüooopev) für nä,ungcom Fsgöooauev

(Fegüooopev), r 46 äyqfig 524mm: für älutplfs’xaom, T 121 015

n69 (so M) oder 1’786 015 y’ (so die meisten) für r’lt 015 (so FG).

Auf gleicher Linie steht die Einschaltung von Partikeln, welche

Position bewirken oder sonstwie dem Versmalä dienen l) sollen,

wie ß 91 ‚uäv Ö’ 517m für ‚uäv Fängt, vgl. (o 313 vcöw äölnst

für vom (Akk. zu ‚ut’feoüao 'FS'FÖÄJIEL, ß 332 u’g Ö’ (oder y’)

olö’ für u’g ;OZÖ'‚ x 190 ya’g I’ i’zlpev für ydg ‚55611815 a 110

l) Daß die Verkennung der Länge von 7:951! das unnütze (vgl. z. B.

T170) ya' in ngt’v y‘ veranlaßt hat (s. oben S. l4), verrät besonders das

doppelte ys' in 27189 min“) ö' 01’5 „us (pi/177 7:951! 7‘ ei’a fiwgfioasoöat, ngt'v

y' aütfiv 51190130011! e’v äWÜGÄyOl—Ol i'Öwuat und ß 127 fi/LeZg 6’ oiiz’ €712 ägya

neige; y’ Zum! 01’518 n7; (27.13], ngt'v y' 1113157? yr'huaoüat ’Alawüv x’ Efle'lyotm

WO das zweite ys höchst überflüssig ist. Ein ngz’v ye (ohne Elision) findet

sich 17 196, wo in naiv 7'8 töv 15g das Digamma unbeachtet geblieben ist

und es ngiv Iöv 7']; heißen mulä, o 289, wo man mit ngt'v oe’ reg) für n91":

ye’ 05’ rcp die richtige Form zsap hergestellt hat. Ebenso verlangt ö 255

‚m‘; ‚uäv ngiv (JIQL’v y’ D) ’Oöuafia ‚und Tga’leoo’ ävaqyflrat ng/v ye lÖI’ 5; vfiag

t8 290d; xlzot’a; z’ äquxe‘oflm der Sinn „bevor er selber zurückgekommen

sei“, also ngiv az’irc‘w wie“; wie in den a. St. E 190, 19128. Ohnedies

steht bei dqome’oflat gewöhnlich der bloße Akkusativ. Gerade so ist a 210

ngiv aöröv für ngt'r ys töv ä; zu setzen. 2' 33.1 oz’z’ es ngiv xrsgza"), ngz’v

y’ "Extogog s’vüdö’ ävstzat 15151511 xai 248971121}? fehlt glücklicher Weise y’

in einigen Handschriften.
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oi‘uär äQ’ 032'011 für oi‘päv ‚7079/011, ‚u 203 und w 534 täw Ö’ ä’ga

Öswo’www für 167W (52: öfewoivrwv, ö 556 töv ö’ i’dov für n‘w

‚55607/, 19 410 (71075621 1’ L’ös’sw für äloxov fnöe’aw, vgl. s 114,

77 76 (püovg t’ L’Öä‘ew für (pi/10v; ftöe’sw, ß 258 ngög (Saß/A1119"

ä’xaazog für ngög Fägya Fänaotog, vgl. 252, l, 60 ö’ äcp’ ändomg

für 639 fazdomg, ‚u 113 ei’ ncog n‘yv öloijv ‚uäv Ünexngomuyomt

Xägvßöw, m71) öä 24’ einmal/mal, Ö’Ie ‚um (n'a/0:16 y’ ätaigovg, wo

xä fehlerhaft ist und yz‘s zwecklos steht‘), w 278 ym/ai—

am; äg-ziyovag (so FU‘, andere äluü/zova) ä'gy’ eiöviag für (Luzi-

‚uova fägya FLÖ’UZGC, vgl. I 128, wo auch Aristarch äuüym/ag‘

gab, 19 169 yäg 1’ eiöog die meisten Handschriften für ydg 8360;,

welches sich nur in U erhalten hat. x 196 geben HPU c5;

08 ä’omev d. i. ä}; oe fä;omav‚ eigentlich auch G mit (Z); äs’omev,

die anderen beseitigen den vermeintlichen Hiatus mit cf); äns’m—

zev, was für dieses häufige 5näomav zu beachten ist. —

Wie (51i gern nach Ö're eingesetzt wurde, zeigt besonders deut-

lieh ö 460

äÄÄ’ Ö’ta (577 Ö’ o’w’aC’ ö ye’ng ö/lmpafiza 82666;,

xal TÖIE ö)? ‚us ä’yzsoow ävetgöluevog ngooäemsv.

und 'I’ 721 ä/i ’ Ö’Ie öfi (5’ äw’aCov ävxwfi/uösg ’Axatoß

61‘7 zo'ts ‚uw ngooe’ems ‚ue’yag Ts/laycöwog Ai’ag.

Einmal ist das doppelte 617 lästig; dann ist die zweite Silbe

in äwäCm lang. Es mufä also (i’ll/1’ Ö’rs (3’ fiw’aC’ ö ye’gaw bzw.

äU.’ Ö’Ie Ö’ aäviaCov heißen. So gibt ‚u 399 P, vielleicht auch

U1, mit XD (Ö’r’)

äl/l’ ö’te 5,860;on fiyag äni Zeug 1917m Kgow’m,

GKW haben Ö’ts Öfy, FH Ö’te Ö’, U2 Ö’I’ äg. — n 1 geben

FHQMPU äv x/lwl'ng ’Oövaeüg für Ev xltoigy zur Vermeidung

des Hiatus. — E218 ist ‚m‘y ö’ 02’510); äyögevc für ‚uv‘; 01‘5er

überliefert. Ferner wird dieses Streben an den Pranger gestellt

durch fehlerhafte Formen, z. B. 9 222 oz’m äogag (ä’ogd y’

HP) 01’263: Äe’ßmag für äoga, ‚u 313 (59081/ ä’m Cafiv diveron für

Cafi, x 93 01’) ‚uäv yäg noz’ äs’Esm miluat’ (G2H2U‘‚ mlu’ GlP,

1) Z 260 05g onu’ay; . . ngänov, E’nsna öä xaötög (63' n' aözög) övfisat

hat Eustathios öä aüzög erhalten.

Sitzgsb. d. philos.-philol. u. d. bist. Kl‚ Jahrg. 1915. 7. Abb. 4
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xÜ/Mi y’ andere) äv az’mfi wo 02’513 ‚ue’y’ ob’r’ öÄL’yoa/ folgt, es also

xö/ta e’v aömfi heißen mulä, ß 45 Ö’ ‚um xam‘w äuneos oZ’xcp,

öoui' für ä’ ‚uot xaxä, wie öow’t fordert, s 438 miyatog äEavaöüg,

1d (16 P2) 1’ ägeifiyemc (ägeüysz’ HPI) ijnugövöe für zö 5951592610,

1,0 52 Ö'rpga mpäml ävmgooümg ämßfirov impon’ga) (pi/10v 737109 für

otpcbt, i9 214 ndwa yo‘zg 01’; mm6; ei/u ‚usr’ ävögäow 500m ä’eölot

für Ö’ooa (1€??Äü, wie nah/m fordert, x 146 ävficov 65g nagt-

wmiv, x 274 äwizov 1’7536 'Üaläamyg für c’wfita, y 382 fy’vw (richtig

wäre 77W») eögupe’mmov für fiwöa, ‚8 153 naguäg (bei Homer

nur von menschlichen Wangen) 0’:pr ze ÖELQÖQ für nagfiaa‘),

ebenso II 159 näow Öä nagfitov ai'luau (powöv für nagfita

aijuau (‚von/(2, wie nagetaa’ bei Homer nur im Plural vorkommt,

o 109 öcä (Saß/mm; fiog (vom Hause, nicht vom Saale), wofür

Eustathius Öafiyara gibt, a 225 n'g öai Ö’ytlog G:1 mit Aristarch,

obwohl Öaz’ nicht Homerisch ist (K 408 schrieb Aristarch öac’

für Ö’ ai, (u 299 ist nach 308 n01") zoz zu setzen für 71017 öai oi:

so P, andere n01") ö?) oder noü öä, Aristarch n01") öaL’), a 278,

ß 197 (pi/117; s’ni nazöög EnsO'ÜaL für (piln änl natöl ä'nsofiac

(ärpe‘noyat kann nur den Dativ regieren), 0 103 7:255 w nalmo-

‚uooüvgy 16 xal (i'lluaow 1’761‘5 nööeoow für äÄ/‚Lau (der Plural ist

ungeschickt), o 22 ‚mfi 08 ys’ng 7:89 äc‘ov 0177190; xal xeL’Äsa

(pügow aijuarog' fiouza’n m5. für ai'pau ((pügco hat sonst immer

den Dativ bei sich), 19124 Ö’ooov Ö’ äv vuqö 059011 ne’Äsc fi/u-

öyouv für ö’ooa es; äv vstqö 059a ne’let (vgl. K351, W431.

Der Singular zu 069a ist nicht oögov, sondern 0590g, ö’gfog

urvos, urus, die Furche, welche die Grenze einer Stadt be-

zeichnet, wie oraflpög der Singular zu maß/w? ist. Vgl. Bechtel

Lexil. S. 261 f.), C 282 1361169011, u’ Maz’mfi n89 änmxoye'm nöow

85952» für eL’ aünfi (m15 gibt keinen verständigen Sinn und bei

Homer gibt es nur xai afno’g, nicht naörög), 29 531 ä); ’Oövoeb;

elastvöv Ön’ Ö’mgvm ödxgvov aißev für äieswd fm’ . . öc’mgva

182/3811 (es folgt ä’vö’ 61’11on ‚usw miwag e’llävüave ödngva Äsz’ßwv.

w 280 hat nur M xam‘z öäzgva Äsißaw erhalten. Die meisten

‘) „nagfiza hat ein hiatusscheuer Diaskeuast durch nagszd; ersetzt“

Bechtel Lexil. S.271.
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geben öo’mgvov ei’ßwr, während el’ßew nur dem metrischen Be-

dürfnisse dient; also ist auch Ö 153 mmvd ’Ün’ Öqagücn ödzgva

ÄsZßev für nwwöv . . öo’mgvov ei’ßwv zu setzen), e 96 öfi ‚uw

571800”! für Ö)? f8 fänsoow (19 396 bietet U ‚uw afnöv, G oi

aöröv für 8' aörög, wenn also ö 250 die meisten Handschriften

näweg' äycb öe' ‚uw 0237 ävs’vav 102ml äo’wa haben, dagegen G

s’ycb ö’ 0237 oi gibt, so ist anzunehmen, dafä es ursprünglich

äyc‘o ö’ 0237 _Fö‘ äve’vav geheißen hat), o 305 ovßa’new nszgnri-

(an), ‚uw ä'r’ ävövxewg (pzls’m für fe(se)ä’t’‚ ebenso o 94

Z'va ‚m? ‚uw ämtpgaooaa’ar’ ’Axatoi für ‚m? a‘(se), ö 646 1’7’ 08 flL’gy

äe’xovzog änmfiga M711 ‚uä/lawav für äe’xovra, wie in U die zweite

Hand hergestellt hat, ‚u 330 äll’ ö'rs 67‘7 1217€); e’Eätpflno 17m

näwa xal (31‘? ä’ygnv Erpe’neoxov für xal äygnv ((577 geht voraus,

auch ist die Verkürzung der ersten Silbe von ä’ygnv hart). In

19 389 ä’M’ 0’578 OZ 66?);st San/17mm), cf); e’meme’g erwartet man

ebenso Eemjza, wie es Z218 02' öe‘s xai äl/lfilomt nögov Esmfla

xalo’z heißt. Der cod. Ven. 456 bietet dort richtig Eeawjza.

In x 239

aön‘; ö’ airöalöevrog ävd ‚ueyägoco ‚us’laügov

C, 7 7 I

8:61 avauana.

gehört wie B 415 ‚11251110901! (12:90:16.91: das Epitheton zu ‚us’Äaügov.

Zu 54'610 paßt auch der Dativ aiflalösvn . . ‚usldflgcp bei

o’wd besser als der Akkusativ. r 215 vüv ‚uäv (51} 05v, Sein/ä,

y’ öt’w nagfioeofi-ai hat Ahrens das sinnlose y’ getilgt. Ob

x351 an der Verwandlung von oi’ra (Zenodot) ä’llaös 7:90—

gs’ovow in oZ’ t’ sie ä’Äaöe ngoge’ovowl), wie die Handschriften

mit Aristarch geben, mehr die Verlängerung von n oder der

Hiatus Schuld trägt, läßt sich nicht sagen. l, 16 m71! Ö’ Ö’voya

71955101! ‚uvflfiooyac, Ö'qJQa zal 25,1187; ei'öet’, äyd) ö’ äv ä’num . .

567W; ä’a) fordert Ö’goga ai’Öet’ (d. i. eiöfit’) auch öä E’nuta .. ä’w.

n 65 ist im cod. Vind. 133 (X) von erster Hand richtig über-

liefert:

3' / ’ ä l 3 I ‚I (I

17 ‚um! o avövnew; anenqunoyev, oqoga mm0.

l) (p 58 geben GU Z’ysvat ‚uäyago’vöe richtig für ifusv s’g ps’yago’vöe.

4*
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Den Hiatus hat man teils mit ö’gog’ ägm’xoco teils mit dem

fehlerhaften ö'tpg’ äv Z'xozo (H2X2)1) teils mit dem noch schlim-

mei-en Ö’gog’ äv i'myat (GPU u. a.) beseitigt. Vgl. Methode der

Textkritik S. 72. Der gleiche Fehler findet sich O 23. So hat

auch C 297 Aristophanes öa’mam 3119m erhalten, während die

Handschriften öa’waz‘ ärpixdat bieten. w 333 ab öä ‚ue ngoi‘ecg..

Ö’rpg’ äv 63105/11721 (ävsloümv P) ist ebenso in Ö’rpga älor’lunv

zu verbessern. — g 298 hat F Ö’qog’ äyowv d. i. 6%an äyowv

erhalten: die anderen geben ö’rpg’ ö‘w (’iymev. — a 414 geben

die meisten Handschriften 01’51’ 05v äyyallyg ä’u adäquat si’

7201982! 5100: trotz des Singulars 51190;, äyysli’g] steht in G von

zweiter, in P von erster Hand und in einigen anderen. — Ä 129

Önöre 7:811 (537 .. (pün . . Kai töte (57‘) yat'y mifag 5117798; ägeryöv

ist das wiederholte. öi‘y lästig, welches wegfällt, wenn man xai

IÖTS äv yaip aus 1/) 276 xai 161€ ‚u’ e’v yac’n mifavr’ äxäÄevev

Egal/161! aufnimmt. T 589

5) 7 3 I N I 3 ’

8L M E'Ü'SÄOLC ‚um, 56m5, warm/4870g sv ‚ueyagoww

l 3/ I EI 3 l I I

regnew, ou x8 ‚um vm/og am ß/leqmgowr xvfism.

äll’ o'ü yo’zg am); 50m! äünvovg ä/z/zevat ais'v.

Da auch äÜäÄSLQ (fleißig) in maßgebenden Handschriften über-

liefert ist, könnte man daran denken den Fehler mit edel”;

zu beseitigen. Aber damit würde Penelope die Erwartung

aussprechen, dafä Odysseus weiter erzähle, womit die Fort—

setzung in Widerspruch steht. Man mulä also si äöälocg

herstellen. Bezeichnenderweise geben die Handschriften hier

nicht ai’ x5 wie gewöhnlich in dieser Verbindung. Dieses

bieten PU in 7] 315 07x011 öä x’ Eycb xal nnfluara öoüyv, ei’ n’ 51%-

Äwv ye ‚ue‘vocg' äs’xovra Ös’ 0’ 01’} ng ägüEet (Panixwv. Auch hier

gibt F und von zweiter Hand P ‚uävetg und zu aZ’ x’ . . ‚us’vng

pafät die Fortsetzung „gegen deinen Wunsch aber wird dich

kein Phäake zurückhalten“. Aber dann würde es vorher wohl

l) In M 25 58 5’ 659a Zeug ovvsxs'g ö’rpga x8 19150001! ält’nloa 161'an

i9qu vermutet Leeuwen ö’rpg’ än: wahrscheinlich hat auch der Hiatus

in ö’nga 1d xtora älz’nloa den Fehler herbeigeführt. Vgl. e 492 i'va yw

naüaeta rdlwta.
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öcöow oder xt . . öa’no heißen. Folglich wird auch hier eL’ "€196-

Äaw ye ,us’vozg das richtige sein. Nauck hat ei’ y’ äfiälwv ,ucju-

vOLg vermutet, aber yt steht richtig bei äfiälwv. Auf gleiche

Weise lälät sich ‚6 76

‚l Q C I— l I 7 ‚I \ I ‚l

8L x v/zeag ye <payocts, "1% av nors xac nmg am

heilen. Auch hier entspricht 85 15,1457; ye (pdyone dem Zu-

sammenhang besser als aZ’ x’.. (päyma. Dagegen mulä Tire-

sias Ä 105

ai' 24’ 3196/117; oör “191514611 ägvxazäaw xai ätaz'gaw

sagen, nicht eZ äöälmg, denn Tiresias erwartet, da5; es Odysseus

tue; der Seher hat aber vorher auch

s a ‚I l \ n l ) r/

(1M an ‚usw us xaL a); zoom n59 naoxoweg 04170198

gesagt, wie U und zu Z’xsode entstellt F1 bieten, nicht wie

man gewöhnlich aus anderen Handschriften aufnimmt, i'nozode.

Ebenso entspricht nachher (111) Hai xav ä’t’.. 73770298, wie

wieder U gibt, der Sprache des Sehers. In ‚8 52

02‘ nargög ,uäv 07x011 änsggt’yaoa väaoflac

,1 I f/ ’ 3 \ 5 I I

.xagtov, wg x avtog seövwoano Üvyatga,

(50577 ö’, (,5 x’ EÖS'ÄOL zaL’ oi Hexagtopävog ä’Äöot.

geben zwar einige Handschriften (FGPE) 5195/137 (1961,17) und 3/102},

aber dem übergeordnetenSatz entspricht durchaus (ß e’flälor

und ä’löm. Auch ß 78

römga ydg (’J‘w xazä Zion) ngounrvoooi/‚tefla ‚uü'ötp

z 1 a I r/ 9 a \ l I

zgwcaz anamCowsg, 5a); x ano nawa 6019an

fordert der Sprachgebrauch 5a); änö. — o 105 i’m/29’ ä’oav oi

ns’nloa napnoc’m/Ioa, 05};- zdusv aönfi ist ‚am für das Versmaß

störend. Da M ä’z'öa oi‘ä’oav bietet, so deutet dies die nach-

trägliche Interpolation von oZ an, zu welcher der Hiatus in

ä’vfla ä’oav den Anlaß gab. Auch im vorhergehenden Verse

äÄ/l’ ö’rs öofi Ö’ i’navov 519L «erwähnt netto geben mehrere Hand-

schriften nach 819L ein störendes oi, welches in F durch i’xav’

brauchbar gemacht werden soll. —— 1/) 6 ÖmöaÄ/wi'ot realen wi

I’ ä’löeaz iy’yara näwa wird die epische Form äälöopat auf die
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gleiche Weise wie E 481 herzustellen sein, hier no’ll’, ä

ää/löerat für non, rä z’ ä’ÄÖeraL, dort taoig ä äs’Äöeat.

lI’ 122 ist älööpsvac in EÄÄÖ/zevat verbessert worden.

Wenn man das systematische Streben den Hiatus wegzu-

schaffen anerkennt und zugleich den Hiatus nicht auf die

Zäsurstellen beschränkt, so ergibt sich damit die Möglichkeit

in verschiedenen Fällen unnütze Partikeln oder fehlerhafte

Formen zu beseitigen. Ich erwähne gleich eine sehr sprechende

Stelle, ‚8 184: „auch du hättest mit ihm zugrunde gehen sollen“,

ot’m äv töooa 19607190715")?! (27698128;

oilöe’ m Tiyle'luaxov xexoÄw/zävow (56’ ämei’ng.

Der Sinn fordert (Bös äleLg. C 102 geben die meisten

Handschriften

0 a 3/ 1' ‘ 1 a: a 1

ouy Ö Agta/ug um nur ovgeog LOXEGLQQ,

9’} xatä Tmßye‘mv nagt/“7948101! 1’7‘ ’Eg'ü/zavöov,

das vor der Apposition 1’7 xard Tnüyarov allein mögliche oögea

kennt nur die zweite Hand von P und das Schol. T zu 0169

yg. oiigea, 6'an (Zum/01!. Aber auch negtpfixezov ist, wie Nauck

gesehen hat, eine anomale Form und nagt/“72cm ist ebenso

wie in der Ilias ävzstxe’a für 5121851801; oder €716me für äleyxs'eg

herzusellen. Auch i9 394 gibt F äoÄ/le’sg ö’mg’ für äoMe’a.

Lehrreich ist eine Lesart zu 11 38, die aus einem Papyrus be-

kannt geworden ist. In dem Fragment der Keowi des Julius

Africanus Oxyr. Pap. III nr. 412 wird reonerflä’ äwrov statt

wonerüäa 191311621 geboten. Blafä, Die Interpol. in der 0d. S. I23

bemerkt mit Recht, veonwfie” ä’wrov sehe gegenüber vsonevöe’a

191511611 wie echte Lesart aus, aber ä'wrog = äröog sei nicht

homerisch, äwzog heitäe bei Homer nur WVolle. Allein es ist

bereits erkannt worden, daß in veonsräs” ä’wrov nichts anderes

als veonavüäa 03102/ steckt, eine vortreffliche Lesart, da „von

jungtrauerndem Geschicke betroffen“ d. i. „in der Jugend ge-

storben“ dem Zusammenhange mehr entspricht als „frisch

trauernden Gemütes“. Damit gewinnt man auch für I 563

‚mian älxvövog nolvnevüäog o'l‘zov ä’xovoa
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das poetischere nolvnevfiäa. —— Dem Hiatus verdankt man,

wie das dorische v in e’yu’w, so auch das abnorme v e’zpalxv-

rmxöv in Formen wie äorfixsw, vgl. z. B. a 344 äonfixu FGMU

mit Aristarch, äorfixsw HP (vor 82g). —— In s 29 ‘Eg/iu’a. ab

ydg (1515 1d I’ äüa 7:89 (’iyyslog 8’005 steht z’ zwischen 1d

ä’Ä/Ia zwecklos, bloß als „metrische Stütze“. — a 88 gab, wie

es scheint, die Ausgabe des Aristophanes ’Iüäxnvös älatiooyac.

Diese Lesart, an deren Hiatus man eben Anstoß nahm, erklärt

das Schwanken der Handschriften zwischen ’Ifidxnvö’ äoeleüoo—

‚um, ’I'fidmyalö’ Änelmiooym, ’I'o9dmyv e’oelm’laoluac, ’Iflämyrö’ 6’161’160-

‚um. Ungefähr die gleichen Varianten hat man Q 52, wo

gleichfalls Aristophanes äyogfivös älmiaoyac erhalten hat. Ebenso

erklärt sich das Schwanken zwischen ä’ona nävrwv und ä’äoxov

6€va Ö 171, wenn man als ursprüngliche Lesart das gewählte

ä’ona (’iÄ/law gelten läßt. So ist dann auch e 118 und €158

ä’foxa (i’ll/1cm! für 5501011 (’i/l/lcov (auch e 118 gibt K ä’ona

ndew) herzustellen. Auf orpm’ggy tat äg’ ä’naLCov C 100

führt das Schwanken zwischen tat ö’, raL’ r”, mi’ y’. — e 99 haben

FU Zar); äju’ 17va3yac d. i. Zsbg am, während die meisten Z815;

s’pe’ y’ mit der Allerweltspartikel bieten. Ebenso ist y’ ö 74

Zm’ög nov roniöe ’Olvpm’ov zwecklos nach Ioniös, ö 286

”Avrmlog Ös’ ca 070g nach 08 (in U ist ye von zweiter Hand

übergeschrieben), 9 576 01’) ab äyetg; nach 015 eingefügt („nicht

du bringst ihn?“ entspricht nicht dem Sinne, sondern „nicht

bringst du ihn?“). ——— 1 409 geht der Grund für den Namen

’Oövoaeüg voraus: noMoZow yäg e’ya’) ye öövood/wrog IÖÖ’ imivw,

es kann deshalb nicht mit 1({7 ö’ ’Oövaei‘ig ö’vop.’ ä’om), sondern

mulä mit Tffi ’Oövoev’g (ohne die Adversativkonjunktion)

fortgefahren werden. Desgleichen ist Ös’ unbrauchbar in 1g;

Ö’ äyd) nach wild/wog ä’rpv x15". y) 192 und in T 577 8g Öe’ x5

Öm’zat’ ävtaV’ÜUfl ßLÖV äv Hold/mm nach der Ankündigung vüv

öä ‚umozfigaoow (’ieülov ZOÜ'L'O’V s’tpfiow. —— In nfi ö’ aör’

z 281 ist sowohl öe als Öfi überflüssig, also nfi aöt’ zu

schreiben. Ebenso geben die Handschriften L 311 obv ö’ ö’

ys (5’ (oder 61‘7) aöre für ein! Ö’ ö’ ys (11’518. In L83 növrov än’

L’xüvöaw" ai’ndg ist äräg in H erhalten, d. i. L’xüvöewa‘ ärdg.
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f} 428 geben die Handschriften ‚ueyäl’ Z'axs für ‚ue’ya ft'faxs:

so ist auch L 399 ‚ue’ya 17an zu ‚ueyäl’ 17mm! geworden. Vgl.

‚us’y’ derer (15 582, ‚us’ya ßofiaag P 334. y 486 erfordert der

Sinn erov vac‘w ä/Mpt ä’xowe; für äluqn'g denn das Joch wird

nicht auseinander, sondern zu beiden Seiten gehalten; ebenso

ist (ian für ä/„Lgm’g Z 502, F115 u. a. herzustellen. —— Wie

Z 128 val 61‘7 taüw’z ye, ze’m/ov, e’uiwpov' 02’; xaxöv e’ouv für

ärfiwya überliefert ist, so verlangt der Sinn v 232 und a) 297,

da mehrere Fragen gestellt werden (vgl. w 303 rozydg .s’ya’; 10c

ndwa ‚uo’LÄ’ ärgexe’wg dyogaziow)

‚ u 1 3 I a ; v n ‚\ ‚ -

mu ‚LLOL {GUT (17098710011 €T77II’MO, 0999 EU ELÖÜ)

für zoöt’..e’1fiw‚uov. a) 381 mulä es, da das Töten gemeint

ist (vgl. Methode der Textkritik'S. 77 f.), vaa ä’Ävoa für

yoüvaz’ ä’lvoa heißen. 19‘ 233, wo umgekehrt die meisten Hand—

schriften yvia Äälmlraz geben, hat U1 das richtige yofwa er-

halten. Den metrischen Fehler in wir: ‚ut’w ‚uoz xaräafs L283

hat Aristarch mit dem sonst unerhörten we’a, welches auch U

von erster Hand bietet, heben wollen. Man hat M702 ys' ‚uoa

oder vfi’ (3,11771! vermutet: an der Korruptel wird wieder der

Hiatus von wja €‚m‘7v naräaäel) schuld sein. a) 183 aüu’xa

ydg xard öa’mat’ ämanö/Aevot ‚us’vel’ mprfi ist in P Öd)‚ua erhalten,

welches vom Speisesaal (‚us’yagoaü gesagt wird. ß 381 Tnllä-

‚uazog Ö' 52g öa’)‚uar’ Zdw ‚umorfigow Ö/AL’ÄH: Telemach ist bereits

im Hause, im Ü‘älanog (337); er geht in den Speisesaal, also

(503,110. —— T 515 m’ndg e’ml (so H für änijv) vivE 32’119}; 5513706

n xoirog änavrag kann xohoc nicht richtig sein; denn im Bette

liegt auch Penelope, nur schlafen kann sie nicht; also mufä es

18 {invog heißen. — '11; 91 ist an ngouöe'yyevog 82’ u ‚uw si’not

zweierlei zu beanstanden, die Aufterachtlassung des Digamma

von 82’710! und die ungewöhnliche Konstruktion einetv m'ä n

in dem Sinne „etwas zu einem sagen“, welche auch Kayser

auffällig gefunden hat. "Emoga eine M 60 = 210 = N 725

ist dem Zusammenhang entsprechend in ‘Exrog’ ä’vmza d. i.

l) Die Form ä'afs für 7558 kann auch 'I’ 392 mit i'm-zum 6€" ä'aäe

(für ös’ oi 75:55) gewonnen werden.
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ä’woas zu verbessern und 1/) 91, wo auch ä für ‚uw richtiger

wäre, ist wohl ei’ n e’w’cnoc zu schreiben. — v 276 geben die

Handschriften migmzsg Ö’ o’wd (’z’ow 198(51) iegi‘yv änarölußnv fiyov;

aber es handelt sich um ein Fest des Apollon, also 195017

5595711 äzarö/‚Lßnv. ——— In x 310 11770367]; Ö’ ’Oövofiog äneoov—

,us’vog Ääßs yoüvwv ist gewifä nur der Hiatus daran schuld,

dalä die gewöhnliche Redeweise ”Oövafia . . 101/35 yoüvwv (vgl.

z. B. x 365 Tnla’yazov . . Ädße yoüvwv, C 144 yoüvwv . . Äaßabv. .

xoügmz) alteriert wurde. Der Korrektor von U wollte mit

yofwa helfen. — T 415 sagt das Roß Xanthos: w"); öä Kai

xsv äflua m'otfi Capügoto 'fiäoguer. SO erwartet man auch a 98

(Zutat nvmfi ävefluozo für nvocfig wie H 149 ä'ya nvozfi s’nsrä—

019771; für nvotfiot nate’oönv. ‘I’ 367 ist zugleich nach äggaßovro,

ß 148 nach s’ns’rovro ungeschickt, wie Nauck gesehen hat, ‚uard

für ä’ya gesetzt worden augenscheinlich des Hiatus wegen. m 407

geben GUX richtig 57716le äuivvaoe vs’rp (um) nagt xöllom

zogöifiv: die anderen Handschriften haben e’m’ für nagt. — Ö’qoga

‚usfl’ 25,1121! (unter euch) kann der „Bettler“ (p 281 nicht zu den

Freiern sagen, sondern Ö’rpga ärp’ 25,1177 („nach euch“). In den

Präpositionen sind überhaupt die Handschriften häufig schwan-

kend. So hat G a 364 äw’ für äm’, ‚6’ 430 im’ für o’wä, C 162

und L 144 7589€ für nagd, C 310 nou’ für 71895, e 6 7196g öa’mam

für 13v Öaiyaoz, 8 363 aazä für drei, 0 154 G mit T wie 1146

H2 €712 ngsalv für s’vi rpgeolv, ß 414 geben die einen 5’712 1117i,

die anderen s’ari myt’, Ö 679 die einen (Std Öa’wara, die anderen

ngög (3., x 165 die einen äni yac’gy, die anderen e’vl yaa’n, L 329

U a’m’ für 25716, s 235 FU än’ aürrfi, die meisten äv (113m; (das

erstere ist richtiger wegen des folgenden einwenig), Ä 282 die

einen ‚ward, die anderen Ötd xa’üog, y 295 7:695 für nou’ FHU,

x 479 äwa' für xard H2M‚ x 24 M xazä, P Äm’ für non’, Z 200

13m5 für a5 HMP, 0 54 am für nagü F1). x 554 ist an (d. i.

1) In diesem Verse geben die meisten Handschriften nagdz ö’ [au'a

Zevzä wivvooav, nur F und einige andere o’wd 6’ . . ns’maoav wie A 480.

Mit Unrecht wird diese Lesart gewöhnlich der besser beglaubigten vor-

gezogen; denn die Abfahrt wird nur vorbereitet, nicht begonnen; des-

halb wird das Segel im Boote daneben hingebreitet, nicht aufgezogen,
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dvd) öa’mam Kigmyg und Ä 62 Kigmyg äv ‚usydgcp für s’v zu

schreiben, denn Elpenor hat sich nicht in] Hause, sondern in

seinem Rausche der Kühle wegen auf dem Söller des Hauses

zum Schlafe niedergelegt. A 484 geben die Handschriften

Z’xovro ‚ustd orgaro’v, Aristarch ward orgaröv, A 424 ebenso die

Handschriften 19:66; ä’ßn ‚uszd öaha, Aristophanes, Aristarch

u. a. zard öaha: so hat x 352 Barnes mit Recht xard öai‘tag

für ‚und öaimg geschrieben und ist y 106 nlaCö/Aavm ‚und

Äm’öa für zazd zu setzen; denn die Beute ist der Zweck des

Herumstreifens, vgl. oi’xowai ‚uezd Ödmlor T 346, nläwv ‚und

xalxör d 183. Auch 5 261 (3n177gag öä uard oxomdg (ötgvva

ve’eoflai und x 484 ndoag ö’ Ö’tgvvov ö‚uc‚odg zatd öcöpa ve’eoöat

verlangt der Sinn ‚und für xazd. — In o 453 d'hpoz ö’nn

71890107716 xaz’ düoügöovg n’a/199667101); geben GM xat’, andere

ngo’g: schreibt man e’n’ nach a 183, so erklärt sich das Schwan-

ken der Überlieferung aus der Beseitigung des Hiatus. —

19 378 (391850297711 67‘] 57mm nori ZÜovl nolvfloru’gn hat der

cod. Ven. 456 änl zöovl erhalten, wie auch €15 426 bessere Hand-

schriften 1d) ‚uäv äg’ d’‚u<pa) ervto e’nl züovi nolvßoru’gn für

nori 3529ch bieten: nett xdovi (1397585019172! erweckt fast eine

komische Vorstellung. — o 317 aftpd nsv 825 ögaßoam ‚uetd

amz’ow ä’oo’ 5'119‘6va mutä es ebenso 15m3 für ‚uer heißen wie

ebd. 324 {moöga'mvm für nagadgcöovot. Denn es ist von der

Tätigkeit des fmoögnorfig die Rede. — x 438 a3; ä’qfldz’, at’ndg

äya’) ys ‚ustd (1)9802 ‚1159/17796011, v 362 und a) 357 Üdgoee, ‚m; 'L’OL

müta ‚und (‚09801. 037m ‚usldwww, Q 470 (’ixog äazi ‚usrd (nur K

e’vi) (pgeoa’, a) 435 uoö/teö" oz’m äv 83qu ye ‚ustd (pgeol 156i)

yc’vono ist ‚und nach einem Vokal ebenso an die Stelle

von .s’w’ wie oben an die Stelle von ä’‚ua getreten.

Warum kommt ‚uswya’mog immer nach Vokalen, nicht nach

einem Konsonanten vor (ß 98, T 143, (0133 nach ‚uoc, o 332

nach m15, A 363 nach 19805)? Weil es eben an die Stelle

wie es A 480 geschieht, nachdem sich günstiger Fahrwind erhoben hat

und der Mastbaum aufgerichtet ist. Überträgt man diese Lesart auf

Ö 783, wo die Lage die gleiche ist, so ist der Vers dort ebenso wenig

überflüssig (nsgmcög 602m” 05:0; ö ou'xog Schol.) wie hier.
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von (in/‚Lanze; getreten ist. Nicht ohne Grund geben

Handschriften dafür „am/robbe; und o 332 schwanken sie

zwischen ‚usw/umher ßääetg und ‚usw/Lahm ßdCug, während es

sonst immer (A 355, ö 837, Ä 464) äveyafilta ßäCew heißt. —

E 472 ixöpsofla norl nröllw hat Nauck mit Recht 'Önö nrölw

verlangt. — g 191 Iäxa IOL TCOTl ä’onsga äiytov ä’otai: nirgends

kommt sonst n96; in diesem Sinne von der Zeit vor: mit Önö

ä’onsga vgl. fm’ 59299011. —- o 153 aördg ö [317 xard öcbpa gibt

schon das Schwanken der Handschriften zwischen wird, örd

und 7196; zu erkennen, daä an ßfi ävd Öäma der Hiatus ge-

stört hat. Vgl. o 97, wo die Handschriften zwischen o’wä und

ward schwanken. —— In ‚u 374 (Zme’a Ö’ ’Helt’cp ”Ynegt’ow äyyelog

17119621 mulä, wenn man mit Recht a’ma’a als eine falsche Form

erklärt, die Lesart von F cöna mit cöxa öä ’Hslz’rp zu Ehren

gebracht werden. In Versen wie ß 85 Tnle’yax’ Ölpayög’l],

„am Zielen, noiov ä’smeg 1']‚us’ag aioxdev oder ß 243 Mäwog

 

äragnygsfl (pgäyag 17155, noZov 58mg; filue’ag Ötgüvaw Maranavä/rsv.

muE; es ebenso oiov ä’smag heit'sen wie es Z 95 (tue/1090; 617

‚um, ze’xog, ä’ooeaz, 05’ äyogaüug heißt; denn der Sinn ist: „ich

mufä dich so nennen, da du solches gesagt hast“. Anderer

Art ist z. B. a 64 zäuvov äuöv, noiöv 06 ä’nog (püyev ngog

ööörww; — Die richtige Form 196d? e’vah’ymog ärmv ist T 250,

ß 5, Ö 310 erhalten, a 371 steht den? nur in W, in anderen

19802;, ebenso ist ösqö äralt’yma v 89 herzustellen. — Nachdem

ran/271677}; auf ähnliche Weise wie miövyog emendiert ist, kann

auch Övonleyrjg in Y 100 ßovläg' ägxäpevaz de Övonleyäog no/lä—

‚uozo und Z 325 Iqö 01524 äv flävaröv ys övonleys'a ngogoüynoöa

nicht mehr gehalten werden, denn die Verbindung von öva—

mit äläyew ist schwer verständlich; es wird also auch an

diesen beiden Stellen ävnleyfig herzustellen sein. —— x 431

verrät das Schwanken der Handschriften zwischen tfivöe y’

ä’yugs und nfivö’ änäyuge die ursprüngliche Lesart 1771/ ye ä’yezgs.

Vgl. was oben S. 4.-9 über äne’ome bemerkt ist. — x 348 ä’oma

(55’ ‘L’OL näg’ (so HMP, 7'669 F) äsiösw (nagasiösw GU) d5; m

198d? ist das bloläe du’öew bedeutungslos: der Sinn verlangt ool

änaea’ösw. —— Das häufige rot; in Stellen, wo einer nur zu



60 7. Abhandlung: N. Wecklein

einem anderen spricht, wie 107g äga ‚uüöwv 779956 s 202 ist

wohl nur des Hiatus wegen aus zqö äga entstanden. Dieses

ist auch 77 47 für 102m ös’ (10?; ä’ga P) zu setzen. —— x 126

geben die einen Handschriften äyd) Eüpog öEt‘) ägvood/zsvog die

anderen (HU) äyc‘ov ä’og, d. h. die ursprüngliche Lesart war

äyd) ä’og und zur Beseitigung des Hiatus schrieb man bald

e’yo‘w ä’og, bald äyd) Hemd). Diese auch u 321, l 24, (15 173

gebrauchte Form ist ebenso L 300 herzustellen: äaaov 5001!, ä’og

65i) ägvood/terog JIan ‚mygoü. —— Daß das häufig z. B. E 287

zur Vermeidung des Hiatus eingesetzte Ö1? zu tilgen

ist, gibt sich am deutlichsten 17 261 kund:

c’t/11’ Ö’ts 61‘] öyööaröv ‚um änm/lö/revov ä’zo; 17219811,

. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
xac mm (517 ‚u exsÄevoev snorgvvovoa vssoüm. ——

In Ö 693 96871/05 (5’01’5 nors Heim-ca)! 611601911101! ä’vöga äögyet

führt die Verbindung a’zäodalov ä’vöga zu einem Mißverständnis,

das durch ärdaöala vermieden wird. Anders 690 oöra m/ä

Öäfag e’EaL’otov oiite n sindw’, W0 Erfaiotöv u zusammengehört. —-

In dem oft wiederkehrenden Vers

Iol‘g aöttg ‚usze’qm 58997 T; Tnleluäxoto

hat U 0160, X (p 101 und 130 ‚ueu’rpn gerettet, Während ge-

wöhnlich ‚ueze‘eup’ dafür gesetzt ist. Nur ö 660 roiow ö’ ’Avri—

roog ‚ustäpn 1315718519150; viög hat sich ‚usrs’qon erhalten; doch

bieten die meisten dafür das grammatisch unbrauchbare 7:900—

e’qm. — Für e 404 m} ydg ä’aav ist/1.65118; 1'176”! Ö'xor oöö’ ämcoyaz'

und 5 538 nätgn 13m5 ylatpvgfi 55601/ ßogäw fm’ iwyfi scheint sich

die Bedeutung von Zoom „Stelle, wo man vor dem Winde ge-

schützt ist“ zu ergeben. Da von der letzten Stelle die Variante

ämwyfi angegeben wird, so ist das unpassende 'Ön’ wohl infolge

des vorhergehenden Önö entstanden und ßogs’w Ön’ iroyfi in

ßoge’ao iwyfi zu verwandeln. Dann aber wird man auch an

der ersten Stelle oööä iwyal zu schreiben haben, was der

Ableitung frfwyoi zugute kommt. —- Die Redensart eiöog

l) So bieten ö 252 FGU s’yd) 7.68011, andere s’ydw älo’svv oder s’ya’)

7’ älo’suv.
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äyiyrög oder Ös’yag ((pvi‘yw {16) ual elöog dyntög findet sich

öfters E 787, Q 228, Q 376, immer von einer Person ausge-

sagt. Darnach ist auch X 371 02‘ zal ünfioawo (pvi‘yv zal 5750g

dyiyu‘w ”Emopog‘ oüö’ x15. ‘Exzoga herzustellen. — Q 336 dm!-

‚uo/lov (5e ‚uez’ az’itöv äöüaaro öa’maz’ ’Oövaaaüg: da vom Saale

die Rede ist, gibt der Schol. zu H820 mit öcÖ/i’ ’Oövofiog das

richtige Öcöya d. i. öcö/ia ’Oövoosdg. Ebenso ist o 314 und

a) 183 öcTi/za für öa’waü’ in P erhalten. ——- 9 258 ist über-

liefert: rqö 7tan ‚uäv xgsäwv yoigav Üe’oav oi‘ Harem/w, v 281

ndg 6E- (ä’g’ steht zwecklos) ’Oövaofii ,uolgow fläoav 02' noarä-

ovro: nur in FMZ steht oi’ Ö’ äne’vowo. Da näveoöai speziell

von der Zurichtung des Mahles gesagt wird, so ist der Hiatus

in 02' äna’vovro das eine Mal mit 02‘ nore’owo, das andere Mal

mit dem gewöhnlichen Füllsel 5’ beseitigt worden. — In

(p 412 schreibt man nach den meisten Handschriften ‚uvnmfig—

ow ö’ dig’ äxog yävero ,uäya, näoc ö’ äga xgaig. Nauck nahm

Anstoß an dem doppelten äga und dachte an ‚LLvflOTÜQb‘OO'L

ö’ äxog ys’vero ‚us’ya, er wußte nicht, weil bei La Roche die An-

gabe fehlt, da51 in U richtig ‚uwyonfigecor ö’ äxog steht. Ebenso

mulä man Anstolä nehmen an dem doppelten äga in einem und

demselben Satze Wie n 213 cf); äga man/770a; xaz’ äg’ ä’Ceto oder

9 603 ninyodyevog Ö' diga 19141162! äöntüog 1’763? 71011710; Ö’ Zjuevaz.

Der Dichter hat mit gleichem Recht xaraäiaro gebraucht‘) wie

‚uetal‘Cew n 263, xazal’bxsrai I. 122, dnoaL’vvro ‚u 419, dnoaz’vvluac

N 262, A 582, E 309, Q 322 neben änaivvto O 595, änoatgeioüai

A 230 neben äqaazgsiaüac, ämötpoyai ß 294, I 167 neben änd—

qmpar, äq; ävaegxoye’wp A 392, W0 Barnes äw oZ (Bentley

äip (39’, Spitzner aöug) äi'sgxoyävcp geschrieben hat, e’mäl/uvog

neben ändlyevog, Ünoamai’vowo 2,0 3, welches Hesych erhalten

hat, Während die Handschriften Ünegmtaz’vovw geben. Auch

l) z 378 u’mü' oü'uog, ’06v085, xar' äg’ ä’CsaL z’oog o’waziörp ist ä’Csaz

einmal als Präsensform und dann wegen Vernachlässigung des Digamma

von Z’oog anstößig: aber €280, wie Buttmann, Ahrens, Nauck verlangen,

entspricht nicht dem Sinne, der das Präsens fordert: xazdnoaz wird

dem Sinne wie dem Digamma gerecht. Vgl.xaz9176to a 326 neben zaütd‘s

(Exdfltfs).
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in y 406 e’x 6’ s’löäw xat’ äg’ ä’Cer’ wird man unmittelbar nach

cögvvt’ ä’g’ 4-35 süvfiqu Ihgfiwog inno’m Näotwg oder in ß 417

wyi ö’ ävl ngvmlfi xat’ äg’ ä’Cew unmittelbar vor diny ö’ äg’ a'örfig

gern (79’ missen. Überhaupt waren die Formen äga, äg’,

671,5? immer zur Hand, wenn es galt einen Hiatus

auszumerzen. Mehrere Fälle derart sind schon oben bei dem

scheinbaren Hiatus vor einem Digamma aufgestoßen. e 453

haben FU ö‘ (5e dirpr yoüvar’ ä’xalulpev, die meisten ö Ö’ äg’

(Lama). In gewissem Sinne haben FG e 456 mit Is für 19" den

richtigen Text Ölra'g 18' ö Ö’ änve-votog angedeutet: in 671/02; 19’,

8 Ö’ (79’ änvevowg ist (79a merklich überflüssig. Wie ß 382

ä’vfl’ aöt’ ä’M’ ävönoa 198d ylavxömg ’Al‘lfivn'

TÜÄE/‚decp ävaa xaw’z nIÖÄw q’ixezo mivrg]

5

ist nach diesem häufig vorkommenden V. 555,29" avt’ äM’ ävönoe auf.

das Asyndeton gewöhnlich. Wie ungeschickt nimmt sich ö 219

51/19" aöz’ äl/l’ e’vöno’ “E1624; ALÖ; äxyeyavia'

‚ l ’ 3’ 7 5 7 l l

avtm a9 er; owov ßals (pagluaxov.

ä’ga aus! aöu’xa 85g für aüu’x’ äg’ ein; ist auch 8 77 herzu—

stellen, da äga in der Luft hängt. Ebenso ist €252 nach

aöw‘zg Aravoma’a Äsvmölsvog äll’ 51/67706? mit ei’yata’ w ran?-

ana 1519m . . Cei'nfe’ 29’ (so HG) das unpassende eijuaz’ äga zu

verbessern oder w 345 nach i) ö’ aöz’ (’i/U.’ ärönos . . ’Adrjvn in

önöte ö)? 6’ ’Oövofia äälnero das lästige 75d zu beseitigen.

Wie nach ä’vö’ aöt’ ä/U.’ ävönoe ist 50’: auch nach dem häufigen

Vers (Ö; äga oi (‚pgovs’ovu öoäooaro zägötov siraz in a 475 [327

55’ ijusv sie 1‘5an unnütz. Wie übrigens hier zu verbessern ist,

zeigt z. B. N 459 (7)68 ös’ oi (pgoveovu öodoaaro xägötov sfvcu,

ßfirar e’n’ Aivaiav, also ßüysvat u’g 51771). Ganz überschüttet

wird der Text mit dieser Partikel 19 449

a’ÖTÖÖLO’V ö’ (’iQa ‚uw ta/u’n Äoäoaaöat ävasv

a!

3g (5’ daa’ywflov ßo’wö" Ö‘ Ö’ ag’ äonaot’wg Z'Ös 2912/195 m5.

An ein Fluläbad ist doch nicht zu denken: warum also nicht

sa’g äoäywüov? Außerdem hat Nauck mit Recht ßävta‘ ö‘

ö’ äcmaoc’wg geschrieben. In e 321 eijuam yäg 5’ äßägvvs wird
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der Interpolator auf der Tat ertappt, der nicht erkannte, dafä

äßdgv-ye von _‚L'e [302912113 stammt. Aber auch im folgenden Vers

özpä öä 61i Ö’ o’we’öv hat äd keinen Zweck. (p 128 hat U 67‘]

ätävvoe d. i. (557 ärdvvooe, die meisten 617 {5’ ätdvvooa DW

öfyv ätävvoos, FZ (51‘7 mvüoecs. — Sehr bezeichnend gibt P 27 18

61‘} o äg und von zweiter Hand 62‘7 Ö’ ä’g. e 476, o 323

€11 negupawoye’vcp‘ (5010ng ö’ (79’ ünfilvfls flä/‚wovg

a/g

naZöa öä (f); ätimüe, Öt'öov Ö’ a9 äflwigyam Ü'U/Acfi

wird mit 5e für Ö’ ä’g’ eine normale Form des vierten Fußes

gewonnen. Vgl. Leeuwen Enchir. S. 18 ff. Y 186

ai’ x87) äuä maß/37g; xaÄsncög öe' 0’ ä’oÄna rö ÖäEew

ist das Digamma von fäfolna außer Acht gelassen. Dali; 16

nachträglich eingefügt ist, verrät die Variante TÖÖE (röö’): wir

erhalten die gleiche Form des vierten. Fufäes mit ZGÄEJIÖQ öä

ä’olnä 06 Ös’äsw. — Das a 333 und öfters vorkommende 0:17

6a nago‘z Grad/16v hat man in ä’cm; näg OTa‘ö/‚LÖ’V verwandelt

und ä’om näg ist zu 0 209 im Hymn. auf Aphrod. 173 er-

halten. — In w 367 äyqol ö’ äga xlaivav xab‘yv ßälav ist äga

überflüssig, dagegen, wie aus y 467 äyqai ös’ yw (pägog naÄöv

ßälev, x 365 ä/‚qui öä ‚ue xlaivaal xalw‘yv ‚Bai/16v hervorgeht, das

Pronomen wünschenswert; es wird aber ä/upl Öe’ ä dem c’t/“pi

ös’ ,uw vorzuziehen sein, weil sich mit dem Wegbleiben von ä

nach öe’ die Korruptel erklärt. Ähnlich ist a) 118 in ‚unvi

Ö’ s’v 0151g), welches Aristarch erhalten hat, äv nach öä aus-

gefallen und dann ö’ äg’ geschrieben worden, welches in den

Handschriften steht. y 469 haben GU ndg ö’ Ö’ ya für näg

ö’ äga gerettet. In Ö 66 Ö’Jn’ äv 75890211 üa’w, 1d 6d 02 yäga

näg’öeaav (11’;th bieten F‘HU ye’ga, FZGP u. a. yägag. Da yägag

der angemessene Ausdruck ist, verdankt der Plural sein Ent—

stehen nur dem vorausgehenden zo’n; man wird also mit Be—

seitigung des unnützen 5a zu schreiben haben: 10‘: ye‘ga; oi

ndgösoav. — n 351 haben FHMP 01’5 am) näv ei’gnü’ Ö'I’ (d. i.

01’5 7m) näv sigma, Ö’t’) Kamin/0,110; Z’öe 717a, GU geben 6797719„

Ö'z’ ä’g’. — C 216 hat Nauck öä Äos’aoaoöat für Ö’ äga ‚uw

Äoüaüaz hergestellt: ‚uiv ist nach dem vorhergehenden ’Oövoafia
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überflüssig und äga steht zwecklos. —— Ä 472 haben PU xai’

‚u’ Ölomvgoye’m . . n90077155a, die anderen Kai ä’ Öloqovgoyäm. -—

z 501 gibt H yivwoxe (5e (pgsoi ndoag, d. i. nach der gewöhn—

lichen Redeweise yt’vwoxe öä‘ s’v (pgsal no’zoag, die meisten Hand—

schriften geben ö’ ä’ga (‚0950i Jw’wag. —— (p 360 hat P ‚um/77017798;-

ö’ (Ei/‚ca ndwsg Ö/zo’nleov äv neydgoww: mit Unrecht verschmäht

man gewöhnlich das so passende ä’‚ua mivzeg und nimmt nach

den anderen Handschriften ö’ äga auf. — 9 602 geben alle

Handschriften ä); (päd’, ö ö’ aöug äg’ ä’Caz’ gegen den Zusam-i

menhang; denn Eumäos sitzt vorher nicht; ö ö’ aöüz xaflääez’

gibt uns der cod. Ven. 457 zu a) 408 mit ö ö’ (115191 xa'ÜiCsv

an die Hand. Kurz (’z’ga ist zu beseitigen, wenn es nur

dazu dient den Hiatus aufzuheben und nicht auf den

inneren Zusammenhang der Ereignisse hinweist. Diese

Bedeutung von äga hat zu einem Mißverständnis folgender

Stelle geführt. Der greise Seher Halitherses mahnt die in

größter Erregung versammelten Angehörigen der ermordeten

Freier eindringlich ab dem Aufwiegler Eupeithes zu folgen und

an Odysseus Rache nehmen zu wollen. Die Rede schließt mit

den Worten: ‚m‘y Z’o‚uav‚ ,mfi 75015 ug äm’onaozov xam‘n» 61'593]

(w 462). Darauf heißt es:

n

cog äpaö" o'L‘ ö’ c’iQ’ ävgy’täav ‚usyo’z/lcp (lila/117195

fhuioswv nle'ovag‘ 10i Ö’ äö‘göoa aürößt ‚ueivav.

01’) yäg mpw ä’öe #17190; e’wi (pgscn'v, ä/lÄ’ Eünclflez

neiflovz" aiwa ö’ ä’msn’ äni 1625x611 50061501110.

Man versteht unter dem Eindruck von äga unter denen, die

aufspringen, trotz ‚ueyälcp älalntqö diejenigen, die nicht kämpfen

wollen und die Versammlung verlassen. Aber nachher wird

ausdrücklich gesagt, daß diejenigen, die kämpfen wollen, nicht

bleiben, sondern zu den Waffen fortstürmen. Das Mißver-

ständnis fällt weg, wenn es 02‘ öä ävgy’täav heißt. Der Satz

10l ö’ 6119960; aözööc ‚ulpwml steht als Zwischenbemerkung

„während die Minderzahl ruhig beisammen blieb.“ ——— Ganz

unpassend ist äg nach der Ankündigung w 130 Iotydg ‚s’de

ägäw d5; ‚uoc (50er eivac ägtoza: ngcöta ‚uäv äg Äoäoaaüe am”.
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Wenn man mit HP nga'nov gelten lälät, wird ä’g überflüssig

(719031071 ‚uäv 106000195). 1/1142 geben FGM richtig ngäna

‚uäv oz’w für ngärm ‚uäv äg. Die Willkür äga zur Aufhebung

des Hiatus einzusetzen ahmen diejenigen nach, welche z. B.

n 203 um die richtige Form ä’yaodaz für äydaoüat zu gewinnen

01,51” äg’ ä’yaoöai statt 073518 (’iyaaöat‘) schreiben. Man wird

überhaupt mit der Beseitigung des Hiatus vorsichtig sein

müssen. Z. B. gibt ß 275 U 0/55 a' ä’nwa, Aristarch 01’5 os änura,

die anderen Handschriften haben oi5 oe’ 7’, welches gewöhnlich

aufgenommen wird, oder 01’)’ os’ 1’. ‚u 258 oZ’uuozov Öiy xeivo

8740?; i'öov Özpöa/Luoiow hat Bothe mit zeivö y’, welches auch

im cod. Vind. 5 steht, geholfen, Ä 52 oz’) yäg na) äs’öanro fmö

73190126; hat Cobet ‚und xdovög vermutet, w 430 ist d’maizs’o-

ÖaL überliefert, Bekker hat dafür änc’ ämcuäadai gesetzt, ö 236

ist in FGU u. a. d’More ä’Mo überliefert; einige Handschriften

(HP) geben äÄ/lore’ t’ äücp, andere (MF’Hz) ä’Ä/lor’ e’n’ ällcp,

Flach hat 651101981! ä’Mrp vermutet, obwohl Hesiod W. und T. 713,

Solon Frg. 13, 76 und 15, 4, Phokylides Frg. 15, Theognis 992

den gleichen Hiatus sich gestattet haben. Für 7’7 51020815 x 97 die,

‚m? ug ’Axazdw ä'yxog ävelxönevov äldoste bieten einige Hand-

schriften (MZ) 1’728 d. i. 1’1' x’ e’ldoue. Da. xe' fehlerhaft ist, hat

man 1’7’ f’ äläoste oder aÖ‘tÖV ä/läaoat vorgeschlagen. 17 222 steht

in den Handschriften die Zenodotsche Lesart dual; ö’ Ötgüveods

ä’p’, Aristarch hatte örgüweadaz, wie x 320 für ‚1:550 ämc’ng

Handschriften ÄäEaL oder 13’550 (d. i. 155€) oder auch 16’500

bieten. ‚u 297 nimmt Aristarch ßm’zCere gegen Zenodot, der

ßw’zCeoÜ’ gab, in Schutz: die Handschriften haben ßtäCEES,

G ßwiCeaz, P ßwiCewu, dann ‚uoüvov 5611m, nur M mit Zenodot

o’ov äövra. Zenodot hat wohl wegen des Hiatus ßcäCere oZov

Eövra, nicht bloß deshalb, weil ihm das Aktiv nicht entsprach,

‘) Eine andere ungewöhnliche Form dieses Wortes dym’ouat findet

sich v 16 (Z5; äa 1017 E'vöov ülo’wzst äyazoyävov xaxd 5'9ya, wird aber durch

ß 67 ‚m? u ‚uemozge’wwow dyaoodysvo: zaxd s’bya in äyaooa/‚Lävov ver-

wandelt. 8 119 ist mit defiow ä’yaods für 198m"; äydaofls die richtige

Form gewonnen. Ebd. 122 w’tpga oi fiydaofls zeigt schon die kurze zweite

Silbe den Fehler an; auch da ist fiyo’zoaaaös zu setzen.

Sitzgsb. d. philos.-philol. u. d. hist. K1. Jahrg. 19l5. 7. Abb. 5
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ßLäCeoÖ‘a gesetzt. 1/) 227 gibt G nach der neuesten Kollation

‚uia 0717, wie es gewöhnlich 82'; ofog, ‚ui’ 0237 heifät, die anderen

Handschriften haben ‚ula ‚140151117.

Die fortgesetzte, wenn auch mehr unwillkürliche als syste-

matische Ausmerzung des Hiatus weist auf einen Dialekt hin,

dem der Hiatus unangenehm war, also auf den attischen. Es

ist auch natürlich, daß die Texte, welche für die Lektüre oder

für den Vortrag an den Panathenäen niedergeschrieben wurden,

sich dem Ohre der Athener anbequemten. Die Angaben über

Einschwärzung von Versen, welche durch die attische Re—

zension verewigt wurden (B 546 ff., A 265, M372, Ä 321—

325, Ä 602—6041), Ä 631 vgl. Paus. X 29, 10, 7) 80 f.), sind,

wenn man auch die Redaktionskommission des Pisistratus ver-

wirft, schon deshalb nicht abzuweisen, weil die athenischen

Heroen bei Homer keine Rolle spielen und weil B 558 das

politische Kainszeichen an der Stirne trägt. Auch die Form

Aiövvoo; Ä 325 ist verräterisch. Der attischen Rezension ge-

hört auch die Schreibung des v 83906124. vor digammierten Wör-

tern an, ferner das dorische s’ya’w vor Vokalen’), das unver-

ständliche ö’ in si ö’ ä’ye (für si’ ä’ye)3), endlich die Herstellung

kontrahierter Formen, deren Auflösung sich ebenso notwendig

ergibt, wie für das abnorme ösa’öw nach der Entdeckung

Mahlows öeiöoa gesetzt werden muß. Für das hohe Alter

mancher Fehler, welches wir auch oben S. 10 für ägswöst’g

c383 kennen gelernt haben, soll noch auf E 338 verwiesen

werden. Die Handschriften geben mit Aristarch roiaw öä uam‘y

1) In diesen Versen, welche dem Onomakritos zugeschrieben werden,

wird für die Unsterblichkeit des Herakles Verwahrung eingelegt. Einer

ähnlichen frommen Stimmung mag das Epitheton äwa Ä 386 entSprungen

sein, während FG aim‘; Hsgosqio’vua geben, welche Lesart auch Eustathios

kennt. Ä 635 ist das richtige Epitheton e’nawfi, wofür die Handschriften

äyami bieten, bei Marcellus Emp. erhalten.

2) Nur in F ist öfters e’yu’) erhalten geblieben. Daß E’ya'w nicht

ursprünglich ist, ergibt sich daraus, dafä es auch vor dem Digamma

(z. B. s’ya‘w i'dov) erscheint.

3) si ö‘ d’ys kann auf EIA AFE zurückgehen wie etwa EAHAAAAT

17 86 auf EAHAAAT. Vgl. eia age.
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(739602 ä’vöave ßovli‘y ä/Lgv’ äuoi, Ö’mg’ ä’u näyxv 62517; äni nfilua

yevoßunv, von Aristophanes wird die Lesart (52577 ä’m nfina

ye’vm'at angeführt. Der Sinn ist: „damit meinem Unglück die

Krone aufgesetzt Würde“. Dafür lautet die Homerische Rede-

wendung (57517; änl neigaü’ 57405/4171). Vgl. e 289 äuqovyäew

‚us’ya neigag örCÜog, Z143 61617901) neigaö’ i’myac. Ö 668 scheinen

unsere Handschriften mit Aristarch die richtige Wendung nglv

77,617; ‚us’rgov ize’oöac zu überliefern, Während ai xawötegaz

gaben: nglv 77,1171! m7‚ua yeve’oüai nach 9 597 und Eustathios

die Lesart ngiv 1?va m7‚ua (p‘UTEÜOlIL kennt. In gewisser Be-

ziehung kann auch die Lesart ‚usÄdvögvov E 12, welche Krates

für ‚uäÄav ögvög überliefert, hiehergerechnet werden. Denn

Äschylos mufä in seinem Text zö ‚uelärögvov gehabt und ‚us—

Äävögvog für ein Adjektiv genommen haben, wenn er in

Fragment 253 sich den Ausdruck m’wog e’n ‚ueÄavögüov ge-

'stattete 1).

Überraschen kann es, daß sich 0 420 der Hiatus in zöv

Eslvov öä s’rb/rer in FGHU erhalten hat (MP ö’ 1303/461!) Man

wird aber hier Ö’ äe’w/‚Lev zu schreiben haben, indem man sich

an das von Joh. Schmidt, Die Pluralbildung der indogerm.

Neutra. Weimar 1889 S. 332 f. dargelegte Gesetz erinnert,

nach welchem die Verba auf du) vor dem O-Laut a in e ver-

wandeln (‚uevoiveom e’tpoz’teov, öyoxle’oysv, nore’ovtat). Hiernach

wird auch (p 260 ärdg nsle’xvg (nach Zenodot zu B 4) ye Mai

ai’x’ 5560/.st für Sieb/„m! und v 12 ääot für 1’) ä’z’ e’qö zu

setzen sein. So ist äygnyoge'aw v 6 bei Galen V 304 K. er-

halten, während die Handschriften äygnyogöaw bieten. Auch

erklärt sich so die Form ms’quev, welche x 216 FMP und

eigentlich auch U mit xmve’oyev, HU2 mit me’wysv, G mit

meväwysv bieten. Leo Meyer Will xw’zoysv dafür setzen. Vgl.

(pfle’amev o 383. 1,0 28 ist äu’peov in F erhalten. ö 465 bieten

nagatgone’wv und L 465 nagngonäovreg alle Handschriften.

1) Dieser Fall fehlt in meiner Abhandlung „Mißverständnisse älterer

Wendungen und Ausdrücke“ usw.

5*
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4. Der attischen Rezension des Homerischen Textes gehört

auch die gleichfalls von H. L. Ahrens a. O. gerügte Neigung

für den Dual den Plural zu setzen an. ö 20 gibt U

aümt’, UH’P’ i’nnoz, ö 33 ist (payövre nach vän nur in T er-

halten geblieben, Ö 294 geben FgMK imävovg für Zwei/w,

Ö 295 ist zor/müe’we nur in H2U erhalten, Ö 18 haben FPHK

öoub öz‘s xvßtorfigeg für Öoub Öä uvßzonyrfigs, ö 282 ist in FHT

ögyvyöäwsg, in G Ögfmüävra nach v0"); für o‘quyfläwe gesetzt,

x 173 geben FHgMgU, x 190 GrH2 änootgäwavteg x 175 FU

nugfivawsg, x 181 F pävoweg x 378 MPU2 Möwe; statt des

Dual. Scharfsinnig hat W. von Christ beobachtet, dal3 A 452

der Dual durch das tertium comparationis gefordert wird: a3;

ö’ ö’ts Zar/‚Lagöw nOIa/w‘.) nat’ Ö'gsotpr 6601/18 85g ‚umya’ymstav Unlu—

ßäüerov ö’ßgguov fiöwg. — ß 11 lautet nach den meisten

Handschriften :

013x olog' ä’‚ua Iq’i ys 625a) m5veg ägyoi Eine-wo.

Nur P gibt xüveg nööag für (525a) xüveg. Die Lesart (515a) nüveg

bietet 9 62 U, während die meisten hier mm; nööag haben.

Endlich v 145 bieten alle XÜ'VSC nööag. Hiernach hat man

die Wahl entweder die Zahl oder nööag wegzulassen: beides

aber bedeutet einen Verlust. Die Angabe der Zahl ist epischer

Stil und nööag entspricht der beliebten Homer-ischen Weise

die Tiere anschaulich nach ihrem Gangwerk zu bezeichnen,

Wie silinoöeg E7.ng die Rinder, äsgot’noöeg die Pferde, zavaü—

noöa Schafe und Ziegen, ägyinoösg 9211 oder nööag ägin

Z 578 die Hunde heißen. Beides erhalten wir mit mive nööag

ägycb ä’nowo (in K ist an der ersten Stelle ägyol in ägya’)

korrigiert). —— 1,0 351 geben die meisten Handschriften c’t/apo-

169a), U ä/upötagw, ebd. 354 hat U äpmozägw und die anderen

äytpötegm. —— 661 liest man in den meisten Handschriften

Öst’m/ov naoaa/re'vw eignaö/Asü’ oi' Iwe’g e’atov.

Dagegen geben GU in erfreulicher und für den Wert dieser

Handschriften Wieder bezeichnender Weise d3 uvs’; d. i. d5 rwe’,

was um des Hiatus Willen zu (ö rwa’g und dann zu oi’ m5;

wurde. Ebenso ist, wie Ahrens gesehen hat, ‚l 579 Öüvovte
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in yüne öa’ ‚uw äxdtegöe nagnya’vw 177m9 ä'xugov öägtgov ä’ow

öüvovteg' Ö‘ Ö’ ms”. zu öüvovreg geworden. y; 295 geben die

meisten Handschriften m’ev‘ 02‘ ‚uär, U dagegen m’e' rot ‚uäv,

hiernach läfät sich Ich ‚ue’v herstellen, ebenso 288, dann 293

ron und 301 611117160 (für d11771ovg) äve’novte (so H1, die meisten

a’vänovreg), wie 300 ab überliefert ist. Ebenso w 203 za’) für

oi’ wegen e‘ozaöze. — Das gleiche gilt von 29 314 w') ys „adeli-

ösrov äv <pt1ömu 85g ä/zä öäpma ßdwe, wo die Handschriften

ßo'wze; geben. — Ebenso weist C 51 natgl <pt'1cp xai ‚unrgi'

mxfioaro Ö’ ä'yöov a’o’vrag die Lesart in HP 5612m; auf äövta hin,

wie der cod. Vindob. 5 bietet. Wie ö 61 (15 TWE ist auch ö 138

Z’Öyav (517, Mavä1ae Ötozgstpa’g, 02’ zwsg oi’ös dvögöy E’ÖXETÖO'VIGL

Zxavs’uav ü/ze'tegm/ öd); für oi’ rwag oi’öe zu schreiben: d3 rwe

raßös. —— 19 292 ist 68590, (pün, Mumm/de" tgamäoluev eövnüe’ws

nur in GP1 erhalten; die anderen geben 6251/17051118; Ebenso

weist dort 271 in 'H1zog, ö’ orp’ 52/67705 ‚uLyaCO/zs'vovg gut/1617714

für ,ucyaCopLs’vovg (Ul myaCÖpevog) schon 09915 auf ‚utyai'oye’vw

hin. ——‘(p 188 hat Ich ö’ e’x oi’xov ßfioav öpagnfioavre ä’‚u’ ä/upw

nur F bewahrt, die anderen haben öyagrfioawsg. — (p 89

ist xaön/w'vw für xaüfi/zevoc wegen des folgenden x1at’erov

556119o’ws. .1mövre zu setzen, wo auch F ääaÄööweg, PUI 1t—

növtsg geben, (p 209 äs1öopävotw oi’ouv für äs1öoye’voww

oi'oun nach mpä’nv, (p 224 äyanaCO/Aäva) für äyanaCö/tsvot und

226 öövQO/‚cs’vouv für Öövgoys’voww nach ßa16ws. Desgleichen

ist y 169 ögyac’vovre nach w"); für ögpat’vovmg, 1 466 äxvv-

‚us’vw . . xs'ows für äxvüysvm . . 75601/16; nach vcöa . . äyetßo—

‚us’wo, Ö 488 L’övre für L’Övtsg nach Näozwg xai e’ya’), 1 384

mutet; äyzpozägw vor sixä1a) ä11fi1ouv für äyqaora’gov; her-

zustellen. — a 64 steht ‚BamMjs vor nanvvys’va) ä’yqow nur im

cod. Ven. 647, o 31 hat nur P‘ (und der cod. Vindobon. 5)

‚uagvaua’vw erhalten. Daraus ergibt sich Ich für oi‘ ebd. 32. ——

o 133 wird ra’J für 1015g durch das folgende 556001712 nahe ge-

legt, ebd. 145 durch 1ez’1pavtc moimv 149. H 587 ist tävovmg

in A in tävovze verbessert; ebenso ist y 449 revovmg aöxsw’ovg

in ts’vovn aöxsw'w zu ändern. — 'L’ 246 hat ein Zitat, o 108

hat der cod. Vratisl. a’ipom/ für dipocow erhalten: Q 197 ist
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cöyouv herzustellen. — Wie Q 387 die meisten Handschriften

vom .. ngoqaaveioa oder ngozpavu’oag oder ngorpavsiaav für

ngotpavs'vre haben, so ist Ä 211 (pi/lag . . XEZQE für (pi/1a) . .

zeige überliefert. Dem entsprechend erklärt sich ö 128 das

Schwanken zwischen özfi’ ägyvgäovg äaaw’vöov; (FTU‘) und

(56’ ägyvge’ag äoa/u’vöovg (so die meisten) aus dem ursprüng-

lichen (515" ägyvge'w äoam’vöa). — C 18 ndg öä ÖÜ’ ä/upt’noloc

Xagt'ww äno Mdüog ä'xovaac führt die Lesart von W ä’xovoa

auf öü’ ä/uptnölco . . e’xoüoa. ——— Sehr bezeichnend ist, da6

e 477 nach öocoiig {Min/01v; der Schol. B zu E 245 nstpmbta

und F1 napucöteg für natpvcözag geben. Dies führt auf Öou‘o

190iva . . ne<pvöra —— Q 473 haben alle Handschriften Ich

öä 625’ oZ'w, 5 94 hat nur P özfi’ oi'w bewahrt, während alle an-

deren öü’ ofa haben; y 424, ‚u 154 bieten die Handschriften

öü’ oi'ovg, nur W gibt an der letzten Stelle öü’ oi’w. Hiernach

wird festzustellen sein, daß 6150 (615m) und öom’) in der

Regel mit dem Dual verbunden werden, besonders wenn die

Paarung ins Gewicht fällt. Wie F 143, a 331, o 207 ofm 0137,

ä’ya rfi ye xai ä/upt’azoloc Öü’ Enorm überliefert ist, so geben

auch Q 573 die meisten Handschriften oiw ofog, ä’na «p ye

615a) Üegdnovrsg ä’novro, aber einige haben auch Ü'ggdnovrs

erhalten. So wird C 63 oi öü’ önvt’ows für önvc’ovzeg, ‚u 73

Ich Öä 6150 oxonä/lw, ebenso F 116 (525a) mfigvxa ä’nsynsv und

Z 498 6150 ö’ ävöge Evu’xeov für migvxag und ä’vögeg zu

schreiben und der Hiatus für die Verderbnis verantwortlich zu

machen sein. —— Wie sich Z 525 615a) ö' ä’y’ ä’novro volufieg

das von Aristophanes und in der Breslauer Handschrift über-

lieferte zegnoyävw auf vopfie hinweist, so ist auch g 214 615a)

ö’ ä'‚u’ ä’novro 1'0/‚6178 zu setzen. — ö 486 ist 02‘ Öä nawmägtm ..

ä’xovreg für Ich Öä nawnpegiw ä’xovza trotz des vorhergehen-

den rc‘o ö’ ofm äe’xowa 71815029771: . . Äms’mv wegen osiov gesetzt

worden. Desgleichen ist nachher 493 Z’nnw und 496 dmäa

Z’nnw herzustellen, wie es 494 1d) ö’ 01’124 äs’xowe 71815001711

heißt. — y 277 ist äÄMÄouv für äMfiÄoww in W erhalten,

dem entsprechend ist 276 561/16 und 277 (pi/1a eiööre (i117?-

Äomz zu schreiben. Vgl. v 296, wo GHU eiööm ä’wpw, FMP
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siöözsg äquw bieten. — a 38 gibt nur M OHM/Iova für (51M-

‚louv. Dagegen ist a 209 älhfilozw nirgends für dumm;

erhalten geblieben, r 384 gibt P äüfiloww, (p 15 haben FM

äÄMloww für äüfilozw. — Ebenso erwartet man 19 4 roiw '

für 1074m), wie n 295 für wbtv ö’ oi’oww mit Recht vcöw ö’ oZ’ouv

geschrieben worden ist. — Der Begriff der Paarung fällt z. B.

weg ö 496 ägxol ö’ a5 6130 ‚LLO’Ü‘VOL ’Axatcbv . . änölowo (von

Führern gingen nur zwei zugrunde).

5. Aus Stellen wie

1. A 155 (püe xaot’ywpe, Üa’varöv rü rot. ö’gm’ ä'Ia/‚wov

8 266 töv 5169011, ä’regov Ö’ {iöatog ‚ue'yav, 51’ (53: zai 77a

‚u 423 e’m’rovog 1315/311710 ßoög Öwoio ratevxa’);

75 439 Üöau xai (mo’yyoun nolvtgfimcm xaü‘algew.

ö 13 e’nai (57‘; rö ngcl'nov e’yu’vazo naiö’ ägarawfiv

2. x 322 Öä ‚ue‘ya ft_päxovaa 'ÜnäöQa/Ae xai Ädßa yoövwv

x 6 3€ ‚ui‘w Üvyaze’gsg, 55 Ö’ vie’eg fißaßoweg

17 341 cözgvvov ’Oövofia nagtatäysvat e’ne’eaaw

q) 211 02‘ vcöw äyäoavzo nag’ ällfilowi ‚us’vovre

T 35 ‚miva än0facncbv ’Aya/Aäpwow HOL/“5% Äad’w

a 134 öu’nvcp äöfioaev 'önangüowz ‚usw/119(61)

L 198 igabg ’Anöllwwog, ö; ’Iopagov ä/upißeßfixat

3. 19 240 Ö’g u; ämoracto ffiaw (pgeoiv ä’gua ßo’iCew

5 101 töooa ovcöv avßöota, röa’ ainölca nÄatä’ aiyd'w

0 436 a’v ö’ ä'Q’ "U’Öwg ä’xsov, 25m5 Öe Süla ÖaZ’ow äloüoac

n 322 Kigxgy ängy’LEa c5; ta mä/revat „evaaivwv

C 248 ndg ö’ äg’ ’Oövoofii ä'üsoav ßgcbow 18 nöow 1€

Ä 28 ‘EÖ Igirov aöö’ ööau‘ e’ni Ö’ älqmra Äevxä nälvvov

L366 Oöug 6’on y’ Ö’vopa‘ 05ml Öe’ ‚ue umlfioxovow

a 40 3-24 yäg ’Oga’otao u’ocg ä'aaezat ’Argeföao

go 219 oüh‘gv wir 7mm ‚ue 01"); 1710108 Äewcgö ööo’vn

4. L 257 östodwwv (pööyyov w ßagz‘w aötör ze ne’lwgov

77 283 6’}! öä neoo‘uv ö'v/mys’geov, äni ö’ ä/Aßgooin 11136

s 459 xai wäre (51‘; xgfiös/wov änö fs'o 11706 198020

n 206 älüov e’moorgö ä’rsl‘ eig narglöa yai‘av

5. C 163, (poivmog va’ov ä’gvog ävegxöysvov e’vönaa

t9 355 ‘quwr’, ei’ n69 ya’g 7m! "Agng 959770; Ünalüfag
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1,0 225 vüv ö’ änei 57’677 afi/zaz’ dgtqpaös'a xatäleEag

a) 7 IglCovoaL noräwwat, 57:85 xä Iig a’none’anaw

z 113 15x197 Ö’ äuneöa ‚ufila, Ü'dlaooa (593 nags’xn 57502");

6. w 347 äyqii öe‘; nacöl (püqo ßo’zla mixee‘ zöv öä nori f0?

17 74 fiel 1’ e’mmgoaüvnm xai ävögäm veinea 111564

H 340 6’1an öL’ aöw’zwv inmylaoin ööög 5,17 (überl. 6337)

M 208 T9658; Ö’ äggt’yfluclv, 571a); i’öov (156/1011 ö’qm/

L 398 töv ‚uäv ä’nut’ äggupsv änö fäo 1890211 älzficov

ergibt sich das an die uralte akzentuierende Poesie erinnernde

Gesetz, da6 der Hochton (Arsis) imstande ist einer von Natur

kurzen Silbe die Bedeutung einer Länge zu verleihen und daiä

au’xoz äuäqna/lm, Äayagoi, oqnyxcööug, ‚use’ovgoz nur in der Ein-

bildung der Grammatiker existieren. Man vergleiche z. B.

L 425 ägosvsg Ö’Leg fioav e’vtgscpe’eg Öaoü/zallm mit L 184 ‚111713,

ö’cs’g 18 uai aiyeg L’aüsoxov' nagt ö’ (1131171) oder eigüamt in A 239

und n 463 oder {iöawg n 514 u. a., Üöwg y 429 u. a. und {Jöau

H425. Es ist aber begreiflich, da6 der minder gewohnte

Rhythmus Wie beim Hiatus und beim Dual zu bald willkür—

lichen bald unwillkürlichen Änderungen des Textes Anlafa

geboten hat. So gibt in dem eben angeführten V. L 425 H1

oi’l‘eg. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht B 763 i'me . . räg

Eü/mlog ä’lavva . .

SI j) / \ ’U ‚l

orgtxa; owreag omqov/lgy im thov um;

„Pferde von gleichen Haaren, von gleichem Alter“. Obwohl

das Wort mit dem gleichen Präfix ö, welches man z. B. auch

in ö’natgog hat (vgl. Job. Schmidt in Kuhns Zeitschr. 36 S. 397),

daneben steht, hat man sich nicht gescheut oie’mag für Öfe’reag

zu setzen um die gewohnte Länge zu gewinnen. — Woher

erhält qovmlnfi Z 195, i’ll 314, Y 185 neben (primär, (pÜTäÄ/uog

die Länge der ersten Silbe? Eben daher, woher ‚mfiwsv B 769 in

Ö’rpg’ ’Axtlebg HÜVLEV die Länge der zweiten oder (pdsa 71. 15 u. a.

die Länge der ersten Silbe hat. —— x 169 [3171» öä xataloqodöca

‘) o 386 fiä as ‚uovvwöe'vza nag’ oi’sow 1’) nagä ßovoL'v kann man die

richtige Form öfeaw durch Weglassung von nag’ gewinnen, das sich

aus dem zweiten nagd ergänzt.
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(päng änt vija ‚us’Äawav ist xatalomdötog gebildet wie xarw-

‚uäötog, ävamäöiog', xgvnwiöcog. Richtig geben xaralogodöca

(xaw‘z ‚log/66m) HIUXD, dagegen FTK mit Herodianos xara—

Äogoäöeta, PH” xaraüomäöeza. — x 263 TÖ'V Ö’ ä'l/J fivaov a1?-

u‘yv öööv fiyfioaaöai haben fivaov nur U’XD erhalten; die

meisten geben fivafiysa. — C 304 a’ma ludla ‚uayägow öLs/löä/zsv

bieten die meisten ‚uäÄ’ 5x, das Richtige haben FIGHT er—

halten. ——— 5x Öä neodw Üv/mye'gsov hat erst Kraulä für e’x

ö’ ä’neoov Üvynysgäwv hergestellt. — v 32 tö ngt‘v ‚utv e’tpöget

‚us’yag Eiigvrogy aürdg ö natöi hat G 5', Vindob. 5 y’ nach ‚ue’v

eingeschaltet. — w 528 xac’ m5 x5 61‘7 ndwag Ö’Äeoav xal ä’z‘inxav

ävöorovg geben die meisten Handschriften ndwag 1’; diese ge-

wöhnliche Füllpartikel fehlt nur in HPU. —— Für oi’uaö" äm‘zg

c’v vömcp geben FU oi’xaös‘ aötdg vöoch. — a) 192 Ö'Äßie

Aas’grao mit (F 7m?) hat Ven. IV 9 flät in mit; verdorben.

w 192 navoäpeüa noläyov geben GH unnötiger Weise mole-

‚uov. —— l 403 haben FH die Form ‚uaxscflusvov, Q 471 hat F

‚uaxe‘quavog gerettet; die anderen geben wie w 113 ‚uaxsoü-

‚uevov, ‚uaxacöysvog. — Wie Zenodot x 351 oi’ ze ä’ÄaÖe n90-

gäovot gerettet hat, so ist y 73 aus F fmäg äla für 1571le ä’Äa

aufzunehmen. — g 564 äüd ‚umyonfing xalsnöv fmoöei’öi’ 62m—

Äov geben _die meisten Handschriften xalentbv: xalsnöv ist in

HPUW erhalten. — In r 294 Mal 1115 x811 82g Öexdmv yavm‘yv

E’tsgov ä’n ßöoxm hat man mit einem unnützen yä (ä’tegöv 7’)

nachgeholfen. — 't 64, wo die Handschriften tpöwg äuew {76%

öägeoflac bieten, schreibt man nach Zitaten (Etym. M. 565, 39)

(päo; I’ äuev, aber (päog ä’nsv würde nicht in (po’w; äjuev über—

gegangen sein, wenn t’ ursprünglich wäre. -— y 348 c5; 1€ rev

7’7‘ 71an nd/uzav äsipovog fit navixgoö und z 109 9’7 ydg 062")

xläog oügavöv EÜQ'Ü‘V intim/5L c5; re’ 16v fehlt in G) ßaat-

1170g ä/wyovog ist ein unbrauchbares 7’7’ interpoliert worden,

weil man zw für zso setzte; denn der Sinn fordert d5; 1€ reo

na‘gd ndzmav äujuovog 7’7639 (so Bekker für fit) newxgoö und

d3; Ie’ 180 ‚Baozlfiog. Auch die Fehler stützen sich gegen-

seitig und darf man nicht daran denken im ersten Fall mit

einem unnützen und unrichtig gestellten 7’7 nachzuhelfen, im
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anderen Fall dem Dichter das Vergessen eines zweiten Gliedes

schuld zu geben: welches könnte dieses sein? -— x 408 haben

nur FPZ Wurm! ölolzfiäaz, 3mal päya Sünde ä’gyov, M gibt 1'192;—

06v ö’, GHU Zflvoe’v 5’. —— Der Versausgang änovs’eoöaa mußte

an mehreren Stellen erst hergestellt werden, auch I 42 von

Lehrs für (23; T8 ve’eoöat. — Wenn man Q 399 und v 344 in

‚m‘y 101710 296€); zeiäoecav für 101710 das in Handschriften öfters

damit verwechselte zö ys setzt, fällt das Lästige der Cäsur

ward ze’tagror tgoxaiov weg. Vgl. v. Leeuwen Ench. S. 18.

1] 127 ist 7:an vac’ator 5751901! überliefert: daß räazov die

richtige Form ist, lehrt Bechtel Lexil. S. —— 0 139 hat Nauck

a’we’ga avyxaüat für ävöga yc cvyxsüat als richtig erkannt. —

e 226 ist in älöövte. . wgne’oflnv .. ‚uävovw (so GF’PS für

yävovteg) äwövteg überliefert. — 17 164 ist die unverständliche

Form oivov änmg'fioac in änmagäoac zu verbessern. —— Ä 273

ist in 717‚ua‚uävn c5 vü' ö ö’ öv nate’g’ s’äevagifag in ungewöhn-

licher Weise das Digamma in ö’v unbeachtet geblieben: ö’v ist

überflüssig (ö öä nate’g’). —— ö 451

Cargsqaäag, näoag ö’ äg’ 57165575510, Äe’mo Ö’ ägtöluöv

bedeutet Äämo wie gleich nachher (453) Äe’uto xal az’nög „er

lagerte sich“. Der Sinn fordert Äs’ya hier ebenso wie im

folgenden Verse s’v ö’ fiye’ag nga’novg Ääya mjreaw. —— 1,0 254

äÄÄ’ 597552), Äämgovö’ i’o‚usv: der Gatte sagt: äU.’ 57180. Vgl.

19 292 (581'590, (pün, Äc’mgovös, E 45 äü’ ä’neo, xÄLovaö’ i'opcev. —

Wie öfters z. B. Ä 2 nd/mganov e’güooapev in nä/mgwm fegüo—

oapev zu verbessern ist, so Wird (’iyxwm in a 280 äyxtowv

7:62.31: m’mfi dadurch empfohlen, daiä sich ä’yxwtov nur in dieser

Redensart findet. m— e 281

62'0an ö’ a3; ö’ra Öwöv €11 Üegoezöc’c 7161/th

ist die richtige Form äwög, aber weder „Haut“ noch „Schild“

gibt einen passenden Sinn. Die Form Öwöv führt auf älov:

die Berge erschienen ihm in der Ferne, wie wenn eine einzelne

Felsenkuppe (ein Horn) im nebelgrauen Meere sichtbar wird,

nicht als ausgedehntes Gebirge. In a 24

02‘ ‚uäv Övoopävov ‘Ynegiorogy 02‘ ö’ Ö’VLÖ‘VTOQ
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könnte övaoyävov nur Fut. sein, würde aber auch als sog.

gemischter Aor. neben äwövrog nicht am Platze sein. Solche

Änderungen wie von övopävov in övooue’vov sind sehr ge-

wöhnlich. Auch g 276 weist das Schwanken der Handschriften

zwischen öüoeo (FGU) und öüos (HMP) auf 61580 hin. Und

v 149 geben FUZ xogfiaare nomvüovaar, während die meisten

nomrüoaoat bieten. Vgl. nomvüowa 14.600, E 155, noc’mmov

‚Q 475. So entspricht auch (9 219 a2?qu nomvüovu 190a");

ötgüvat ’Axacoüg dem Sinne weit mehr als nomvüaavu. ——— Die

überlieferte Lesart in r 475 oööe’ o’ e’ya’) ye ngiv ä’vav, nglv

no'wm ä’vam’ äuöv äycpaqiäaoöac macht mit nävm fast einen

abstrusen Eindruck. Die Alte kann nur sagen: 7:921: nööa

ävmct’ s’pc‘w ämparpäaoöac. Wir haben oben S. 12 gesehen,

wie nnörfi zu nävra geworden ist. Der appositionell beigefügte

Körperteil folgt sonst gewöhnlich nach. Durch die Stellung

wird hier nööa hervorgehoben. Übrigens geben GU u. a. auch

o 348 und alle Handschriften v 286 övc’n ä’xog ugaöa’nv Aasg-

miöryv ’Oövofia. — Q 30 ist überliefert aörög ö’ si'oco Z’ev xai

fme’gßn Ääwov oz’zööv: aber nach 339 ist die Schwelle von

Eschenholz, also ‚ue’lwov oüööv, von Stein ist die Schwelle

des Eumäos n 41. — In (p 46 ar’m’x’ äg’ 1‘7' y’ iydvm 290a");

änälvoe xoga’wryg ist 190a"); nach az’m’xa ziemlich überflüssig:

der regelrechte Ausdruck ist iydwa ßoo’g. — Zu v 234 1’; noü

ug vfiowv ävöu’elog 7’75’ ug ämr‘y zahm bemerkt Düntzer mit

Recht, dafä vfiowv ö 607 01’) yäg m mjaaw inmilarog richtig,

hier aber vor s’vöu’szlog auffallend sei. Odysseus, der vor sich

das Meer sieht, fragt: „ist das Land, wo ich bin, eine Insel

oder eine Küste?“ Der Sinn verlangt also u; vfioog (aber

nicht vfioög 7’, wie Düntzer verschlägt). — 29 109, g 67 geben

die maßgebenden Handschriften Half); (G noübg) Ö'mlog Half”!

ö’ptloa», nur FKU’ novlüg, GHMU2 novlüv, Ö 709 gibt D

nolz‘w e’rp’ Öygziv, 19 378 hat U arolvßorst’gy, r 408 geben GP

U(H) ”961/0: ßoua’wugav, FDZ no/lvßörugav, LWU’ novlv—

flötetgav, e 432 haben PDF‘U1 nolünoöog, x 394 gibt P 61.6—

‚uavov, x 510 GH2P Ölsoz’zagnot, C 326 H, Ä 102 F,. Ä 241 FG

ävoot’yatos‘. Überhaupt scheint die „verkehrte Dehnung“ bei Formen
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wie 82v,elvoolyatogeivooüpvüog, at’Äduvog, aiagwög,sivöötog‚ eigsoim

fiydöeog, ÜÄLIÖ/anog fiuaööczg, 1’7ve‚uöug‚ fiyegäöovzm, 77898/190?-

mt, filvoxdä‘wl) (vgl. Bechtel Lexil. p. 149 f), xOU/lEÖg, einlö-

‚usvog, novlvßöruga, ßwudrszga, novlüg, noc/lönoöog, (1)1505-

xagnog, auch Formen wie ‚uvwöysvog, ä/Mpaot'n, 82950517, eööet’e-

2.0; (vgl. öe’elog K 466), 711191790690; (y 495) ihren Ursprung in

der Verkennung der -Wirkung des Hochtons zu haben. So

erklärt sich auch .Q 277, dalä für CSÜEG’V ö’ fincövovg xgazs-

ga’wvxag-ävvmegyoüg welches bei Theokr. 28, 14 erhalten

ist, in den Handschriften Evteozsgyoüg geboten wird. Das gleiche

gilt von den Formen des Imperfekts von ei/u': ä’nv und 77171!.

Die normalen Formen der ersten Person Sing. sind ä’a und

mit Augment fiaz), der dritten Person Sing. ä’ev und mit

Augment 7782/3), der dritten Person Plur. ä'oav und mit Augment

fioav. —— Daä a 316 finsvac e’v Meyägcp 1’7' si’gca neiuere 95590511

die eigentliche Form um” ist, kann man aus dem Lexilogus

von Bechtel S. 274 ersehen. —— H340 ist 5,7 für si'77 von

W. Schulze hergestellt worden, die gleiche .Form ist ö 163

(pögrov t5 ‚uw’l/zwv m12 äm’oxonog ä’n ööac’wv und T202 xai

‚uävog oz’z röoov ävi onfiöeoow äuoiow für fiow einzusetzen,

da sich diese Form sonst nicht findet. —— x 355 hat G äg-

yvgäag, 571l Öe' an): 15196: xgüosm nävea, FU geben xünslla aus

357, die meisten haben die sonst nicht vorkommende Form

uäveta. — Charakteristisch ist, daß änegäocog bald zu änötgeotog

bald zu änsgez’mog wird.

Über die wechselnde Quantität der ersten Silbe in 777,1“

hat Ge. Curtius Philol. III S. 5 fi'. gehandelt und zunächst fest-

gestellt, daß i’m“ durch Reduplikation aus der Wurzel ä wie

  

l) Dafä neben dumm, dlvadem die Form filaoxo’zg‘w L 457 existiert

habe, ist nicht glaublich; fila’oxw, filaaxäfw gehört zu dldouai. Aber

auch filvaxdfw neben dlvaxdg‘w 9 58l u. a. ist nicht wahrscheinlich, da

die Verschiedenheit der Quantität ihren besonderen Grund hat.

2) Dali ä’ov A 762, 9’ 643 in ä’a zu verbessern ist, zeigt die neben-

hergehende Überlieferung ä’m', die sich auch A 32l zu ä'a findet. Vgl. E 887.

3) r 283 wird gewöhnlich 1717:1 geschrieben: die Handschriften geben

1’ij (FGH2)‚ si’nv (H‘PU), 77€“! (M): daraus ergibt sich älter. Über 1’7’m/

w 343 s. oben S. 27.
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n’z‘z‘nm aus 198 entstanden ist, die erste Silbe also nur kurz sein

kann. Dagegen hat der an 22 Stellen vor den medialen Formen

eintretende Hiatus Heyne, Thiersch, H. L. Ahrens auf die Ver-

mutung geführt, dalä Z’e/zai ursprünglich mit einem Digamma

angelautet habe, und Bechtel Lexil. S. 172 hat aus Stellen wie

T 717 02' Öä ‚ad/1’ az’ei | fian Ze’oünv

M 274 äüd ngöow 2150296

H 380 Idrpgov 1571691909011 (Zmn'sg 77mm

7196000) is’yevoz

B 153 f. ävn‘y ö’ oögavöv fxev | oi’xaöe 26,11€va

A 537 Ö Öä i’eto Ö'Üvai Ö'MLÄOV

mit Ahrens und Leo Meyer die Folgerung gezogen, dalä neben

2'17‚uL ein Verbum n’a/wir mit der Bedeutung „verlangen, wünschen,

streben“ bestanden habe. Was zunächst diese Bedeutung be-

trifl’t, so hat schon Curtius auf e’qJL’s/caL hingewiesen. Wie sich

diese entwickelt hat, kann Z 501

ä’mpw Ö’ 56029771! e’nl Z’orogt neigag 51160290;

(„beide stürmten hin“) oder 55/18110; acta/4070 (50de n 529

zeigen. Man vergleiche auch z. B. ßfi 6’561); ngoüügow a 119.

Gegen ein Digamma sprechen Stellen wie x 246

02’166 u e’mpäoflat öüvazo ä’nog ieyevo'g n69,

ß 327 änu’ m5 n89 i'emc aivcög,

wenn man bei Stellen wie x 304

i 1 1 3 / I / u

Tal ‚“6” T 61' HEÖLC‘O ’VEpra ntwooovaat lE’VTat

nur an i’m“ denken will. Die vorhergehenden Beobachtungen

über den Hiatus und die Wirkung des Hochtons beseitigen

jede Schwierigkeit. In den Formen von i’n/u ist abgesehen

vom Imperfekt, in welchem das Augment verlängern kann

(26019771! a. 0., i’evro N501, i’ero (*9 301, e’<pc’u O 444, dagegen

ä<piet w 180, ärpi’ez N444 u. s., ngofai w 519 ohne Augment,

äw’u O 24, äw’u 29 359 ohne Augment), die erste Silbe kurz

und wird nur durch die Hebung lang, so in den häufig vor-

kommenden Formen is’yevog, iauävwv, in xaöt’ere Q5132, äqm’ere

x 251, e’w’szs 1|! 441, in denen nach der gewöhnlichen Auf-

fassung „metrische Not“ vorlag, dann in Stellen wie
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‚u 192 (25; (pa'oav iaToaL Ö’na

77 126 (511‘190; ägmeioat

A 51 az’mig ä’nsn’ aÖtoZat ße’log äxsncvxäg äqnm’g

‚8 327 änat’ v6 mag i'emt aivcög.

Ein Gegenbeweis würde nur vorliegen, wenn i’e‚uaz auch in der

Senkung langes L hätte. Dies scheint der Fall zu sein in der

zweiten der oben angeführten Stellen M 274, aber maßgebende

Handschriften bieten

älld ngöoow 2190198.

In ngo'oow

 

ic’Iusvm H 381, ä/upco 5602977)) y 344 behält ngöcow,

ä/upw seine lange zweite Silbe, wie es etwa bei aZsl 1 7’7’‚uaza

19 468 geschieht.

Auf gleiche Weise wird die Reduplikationssilbe in Z'axov

(fifaxov) und s’t’axov (I 50 von Nauck hergestellt) = äfi’faxor

durch die Hebung verlängert und es besteht kein Grund sich

mit Hartel oder W. Schulze über diese Länge zu wundern

(vgl. Zeitschr. f. vergl. Spr. 29 S. 232). Aus Hes. Frgm. 240 Rz.

noMc‘L ö’ änö xlwgä‘w öevögäwv ä/züovm xa‘uäCe

erhalten wir die Form c’t/min) (nicke, neige mich). Davon lautet

der Aor. i’y’ybos T405, Q 308. Dagegen ist B 148 c’t/wg: für

1’7‚uüsa und B 373 = A 290 ä/uioeze für fiyüous zu schreiben.

Ferner hat man erkannt (vgl. Bechtel Lexil. p. 159), da13 die

seltsame Form {inwvfiyvxe in X 491

nävm Ö’ Önepwfi/„wxs, Öeödzgvvrat Öls nagnal

mit i'mmuöw zusammenhängt. Das v verdankt man dem Streben

die Länge herzustellen. Von ünapüw aber mulä das redupli—

zierte Perf. Ünapfipvne lauten. Den gleichen Vorgang hat

man in äpa’zw (ahd. maen), äunzog äpnrfig. Die erste Silbe

kann von Natur nur kurz sein und so hat man F 359 = H 253

ävtmgb öä nagal Äanägnv (Std/“706 „rein/a, auch (.135 859 cögag

ä/zqäev, wenn man äyäowv oder vielmehr mit der epischen

Assimilation äpöozev schreibt. Dagegen ist in ä/nfioavreg [2451,

(p 301, in dazu/mache Z 551 (nach Aristarch), in ä’pmo; T223,

äumfigsg A 67 die erste Silbe lang und Döderlein Hom. Gloss.I
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Nr. 301 Wirft die Frage auf: „Warum ist der Wurzelvokal a

in dem Simplex dpäv immer lang, in dem Kompositum öwi-

‚myosv aber bei Homer und Apollon. Rh. IV 374 kurz?“ Der

Grund liegt eben in der Kraft der Hebung.

In 50:17; (Ca- und af, ä’mu) ist das durch Kontraktion ent-

standene a lang, in c’mgmfig övoafi; ist es an und für sich kurz,

erscheint aber in den Homerischen Stellen gleichfalls lang. Doch

ist ein Unterschied. Während die erste Silbe von Cm}; M 157,

s 368, ‚u 313 in der Senkung steht, kommt das lange a von

o’mgafig, övoafig nur in der Hebung vor (E 253 und 299 äväucp

o’mgäe’t, E 865, 9’ 200 ävä/zow Övaäs’og, ‚u, 289 Cerpügozo övoäe’og,

a 295 Cätpvgög rs övaafig Versschlufä, v 99 Övoäfiwv). Ausge-

nommen ist die einzige Stelle ß 421 äxgäfi Ce’rpvgov: mit Recht

hat man äxgäea Cäqwgov dafür gesetzt.

Ein sog. o‘u'xog ‚uu’ovgog entsteht, wenn man in 5P 112

näwoösv e’x nliocäw‘ e’nl ö’ dw‘yg 50191€); 6966984

die abnorme Form ögafigez nach y 47l 6’112 ö’ o’ws’gsg 5019102

ö’gowo, E 104 57d ö’ o’wägeg 5029102 Ö'Qoku mit Ö'gezo ersetzt.

Ebenso beginnt g 375 der Vers mit ägt’yvane ovßäna, wie F

gibt, während die anderen cbgt’vazs oder (f) Öz’vaw haben.

Auch g 416 ist eine solche ungewöhnliche Krasis zu beseitigen,

indem man äU.’ ö ägiorog für dM’ Ögmtog setzt. —— Wie

o 257 1’7 ‚uäv 657 Ö’ts I’ Z’e Ämdw xäw natgiöa yafav die richtige

Form allein in G noch vorhanden ist, so muß auch 29 290 die

Form i'ev hergestellt werden: ‘äng/‚cs’wy naraäCefl" ö ö’ si’ow

öaßpatog Z’ev und T 445 ä’moav für änfioav. v 186 geben die

meisten Handschriften ‚301711 meigav ‚uvnozfigow diwa xai

m’ova; alyag, aber die Ziegen hat der Ziegenhirt Melanthios

gebracht (174); dagegen fehlen neben den Schweinen und

der Kuh die Schafe, welche 250 geschlachtet werden; richtig

also geben U und M’ oi'ag, die gebräuchlichere Form aber

ist Ö’Lg. So ergeben sich in 29290 und v 186 wieder ou’xot

‚uu’ovgoz.
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6. Den Beobachtungen über Besonderheiten im Gebrauch

der Tempora und Modi bei Homer, welche in der oben

S. 3 erwähnten Abhandlung dargelegt worden sind, habe ich

weniges hinzuzufügen.

Die von uns gerühmte Handschrift U gibt w40 allein

ä’xovov, die übrigen haben äxovoa. U bietet ebenso allein x 190

a3; äxälavs, alle anderen, auch ein Papyrus haben a3; s’xe’Äevoe.

Mit GTMK gibt U 19 49 a3; äue’lev’, mit FHI L 339 c2); 5x6-

Äeve(v)‚ mit GHD 0 553 a5; e’xs’leve. Auch hierin liegt ein

Wahrzeichen für den Wert von U; denn die Redensart cf);

äxe’lsve wird durch eine Reihe von Stellen bestätigt: o 437,.

o 58 (äxs’ls’uosv nur l), x 255 (335616120511 nur X), w 492, E 278,

l1’539, x 25l (äxälsveg, e’xs’lavoag nur GP), x 345, ‚u 303 und

A 380 (äxälevov)‘). Aber nicht bloiä ein Zeugnis für den Wert

von U können wir aus diesen Stellen entnehmen, sondern auch

einen Hinweis auf einen epischen Sprachgebrauch, die Be—

vorzugung des Imperfekts. Mancher Leser, der von

attischen Schriftstellern zu Homer übergeht, wird manchmal

das Imperfekt finden, wo er den Aorist erwartet, nicht uni-

gekehrt. Der Fall aber, wo in den Handschriften der Aor.

an die Stelle des Imperfekts getreten ist, kommt nicht selten

vor. v 24 hat nur P is’gsv’, die anderen is’gsvo’, o 350 gibt

U mit GXD ä’tsvzs, HMPW („meliores libri“ Nauck) haben

ä’revEe, was ein attischer Schriftsteller geschrieben haben würde.

— o 169 bietet Eustathios ‚mag/“79:68, die Handschriften geben

wie gewöhnlich ‚usg/uigifa: wie notwendig das lmperfekt ist,

ergibt sich aus dem folgenden Vers u‘w ö’ ‘Elävn IaminenÄog

Ünogaöayävn (päto ‚uüüov. — L 554 gibt U mit IKH2 ‚1189m?-

Qufev, die meisten haben ‚usgyfigcCev, ‚6 93 haben H2U2TK,

v 93 hat Hl ‚(wg/zügig, die anderen ‚usgyfigtäe, in dem Vers

a) 128 = ,5 93 geben FUPMZ ‚uagyfigilev, Ö 117 und v 10

findet sich ‚usg/‚ifigcte nur in D, obwohl das Imperfekt dort

durch das folgende dig/wwe bezeugt wird, s 354 bieten ‚ueg/ui-

QLCe P’XDVV, €141 findet sich ,uegpfigtCev nur in zwei ge-

1) C 212 ist c6; 5x67.va herzustellen, ß415 bietet (I); 3765121131:

G mit DT.
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ringeren Handschriften, obwohl folgt: d5; äga oi (‚vgove’ovu

Öoäooato xs’gözov 8211m, l 554 hat U mit H’IK das fehlerhafte

‚mag/117m5”. 9 235, O’ 90, a) 235 steht ‚uegyfigtfi-‘ev für ‚Ing/u?—

QLCE'V in allen Handschriften. ‚weg/16915011 für ‚uegpfigiäa

verlangt der Sinn x 50, x151, wo das bei ä’nsna normaler

Weise fehlende öä den Aor. veranlaßt hat, x438. Das dem

‚usgpfigtd‘ov entsprechende äfigyawov hat ß 156 nur F’erhalten.

—— In gleicher Weise muß es o 202 avymgätero für ov/iqagda—

oato heißen. —— (p 158 hat H1 nsZä/uäs bewahrt; die anderen

Handschriften geben neÄä/ufe, wie auch in dem parallelen Vers

(l5 176 überliefert ist. ———- 9 234 hat nur die Breslauer Hand-

schrift e’owrpältCev für äowma’ÄLEev erhalten, v 68 gibt nur der

pap. Hibeh I nr. 23 xöpzä‘a für KÖ/MO(O)8. -—- ä’nugov bieten

7'462 GTH” mit Aristarch, die anderen geben ä’neagav. —

ö 585 findet man öc’öooav nur in HP, die übrigen haben

ä’öooav, E 251 geben HP 66’550! für Ös’Cew, rp 298 hat man in

GH 5965.9, was Bothe forderte, in den anderen 5965€, ß 72

bietet Aristarch ä’geCev für ä’geäev, a) 458 geben 5’964'011 M’W

für ä’geEav (ebenso ist y) 312 Öe’Ce für ä’gäe oder ä’QEac zu setzen),

x 157 gibt P öloqnigeto für ölogmigato. — In einem und dem-

selben Verse E 423 und v 238 gibt dort U änsüan, die an—

deren 67161595810, hier alle e’neüfiato, 5 331 und T 288 dort nur

Eustath. Ö’pvvs, hier alle (ES/ums. Vgl. o 437 änaS/wvov, E278

diiwue Ö’ a3; äxälsve. — M 101 Zagnnöc‘ov ö’ fiyfioar’ äyaxlell

qu 57104015ng hat die richtige Form fiyeho, die nur eine

geringere Handschrift bietet, dem Hiatus weichen müssen. —

Für äyet’ßezo, welches sich hundertmal findet, haben nicht

selten die besten Handschriften ä/‚wt'lpa‘to. — Ebenso haben

5 463 alle EÖEäysvog u ä’nog äge’w, (p 211 oö TE’U (’ixovoa eÜEa—

„evov gegen den Sinn, der süxöyevog bez. eöxopävov fordert.

Vgl. 17 330, wo nur H‘P E'ÜXÖ/‚LEVO; bewahrt haben. E 423

gibt U äneüfaro für änezixezm (p 203 ist in M 5718151610 in

äneüfaro korrigiert (Ven. IV 9 hat änmifiato). —— t 553 gibt U

mit HDXK ä’natov, GPTM ä'myov, HgF ä’xnm x 115 hat Fl

ä/uiöato bewahrt für e’pfioato, die gleiche Handschrift hat ‚l 24

allein efxov erhalten, welches dem Sinne weit mehr entspricht

Sitzgsb. d. philos.-philol. u. d.hist. K1. Jahrg. 1915, 7. Abb. 6
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als onov. — g 515 1987g ydg (517 ‚uw vümag 39501/, 195a Ö’ ij/zar’

ä’gvsa muß es ebenso ä’gvzov wie ä’xov heißen. —— 2/; 356 hat

statt uars’xscgav U allein xaze’xstgov erhalten, x 36 hat nur

Vindob. 50 uazexsigats für xatensr’gste, dagegen hat w 46 nur U

zslgowo bewahrt. — Dali u 249 die Handschriften zum Teil 677

‚uw no’meg äyanaCöpeö’ bieten, ist schon oben erwähnt worden. ——

‚l 623, wo ä’nemps richtig ist, hat nur D ä’ne/me; dagegen bieten

das richtige ä’nepnev nur GXDWU", die übrigen (auch U1) haben

ä’nempsv, wie s 140 die Handschriften zwischen 7187an (FlU)

und wem/2a) schwanken. — L 308 gibt P‘ 17/48156 für fiyelya. —

x 527 haben (all'll (5568m dagegen FPMflgDKW äs’fsw, eine

unmögliche Lesart (der Infinitiv steht dort imperativisch),

darnach ist y 144, wo die Handschriften zwischen 56'5va

(FGHP) und Ös’äat schwanken, äs’Cew zu setzen. Noch deut-

licher wird die fehlerhafte Schreibweise 19 147

02’; ‚uäv ydg ‚usi‘Cov x160; ävs’gog, Ö’tpga x’ ä’yom

1’} Ö' u nococ’v 16 66'597 uai xegolv äfiow.

Nur H hat Ös’Cet, F Ös’Cn, die meisten (58'522 (äääst). Q 567 geben

GH2M2 Ös’Cowa, U äääowa: es ist äs’Covm, nicht mit den

meisten gääavta zu setzen. So darf also auch dem Homerischen

Sprachgebrauch gemäß in der öfters (z. B. e 181) vorkommen—

den Redensart xetgi 1€ ‚uw xarägeCsv für xate’gsfsv (H5 a. O.

xatägewev) und g 302 013927 ‚uäv Ö’ ö’ y’ ä'oaws für 5017116 ge-

schrieben werden. —— E 248 hat äoayec’gero für e’oayu’garo Ari-

starch gerettet. — ö 508 bietet H’ ‚Lu’pve für ‚uste: mit Recht

hat auch ö 733 Cobet äumvs hergestellt (nachher folgt ä’llsmsv);

vor allem aber ist die Verbesserungvon ‚ue'ivat in ‚bat/wva

C 295 am Platze. — Während gewöhnlich das Imperfekt statt

des Aor. herzustellen ist, haben x 88 GrXU1 mit s’n’va/Es recht,

wofür die meisten äu’vaooe bieten; denn dem nims gegenüber

mulä bei dem Umwerfen des Stuhles das Momentane hervor-

gehoben werden. — In dem formelhaften Vers y 462 ‚utawüöv

1’ äga räüa ual d/up’ ößeloiow ä’nszgov haben GH’ mit Ari—

starch, A 465 hat die Stuttgarter Handschrift mit anderen

ä’necgov erhalten; es muß also auch B 428, H317 nsZgov für



Textkritische Studien zur Odyssee. 83

neigen! hergestellt werdeng— ‚u‘ 198 hat Nauck sehr gut Zugä-

rouv änoüoyav für Zecgfivwv fixoüoyev hergestellt, wie man

A 768 äv Meydgotow äzoüoysv für er ‚ueyägmg fixoüopev gesetzt

hat; denn dies sind die einzigen Stellen, wo das Imperf. von

äuoüa) Augmentihat. Ebenso verlangt Ö 281

fi/‚Levoc e’v ‚cce’ooozow änoüoayev a3; äßo'naag.

väu ‚uäv a’impote’gw ‚uevefiüapev öglmyüävte . .

äü’ ’Oö-voeiig xata’gvxe xai 507581981! feuern) n39

der Homerische Sprachgebrauch äxoÜO/wv und ueveaii’vo/Lev.

Das gleiche gilt von e 401 xai 61‘) öoünor ä’xovs. ‚1452 hat

G mit X dann”; erhalten, die meisten geben dxoüoyg. ‚Was

oben n 50 u. a. von ‚IAEQMÜQLEG gesagt wurde, das gilt auch

von ßoülavoa L 299

\ \ ’ \ I \ I I

10v ‚uev eyw ßovlevaa xata ‚ueyalntoga 1911/1011,

wo ä’regog Öe’ ‚ue dupch 5’90er folgt. Wie es L420 und Ä 229

a1}de äycb ßoülsvov heißt, so ist auch hier ßoülsvov ävd ..

1912/462! zu schreiben. Vgl. ß 156 äigyawov (so F für cögpmar)

ö’ ävd 1911/161). — (p 431 hat U än’ öcpgüoc vsüsv erhalten: so

ist auch n 164 118278 für vsüoe herzustellen. — ‚ß 151 haben

GUMPW1 die auffällige Form uvafc’oünm FHW2 geben die

gewöhnliche _Form zwaädaönv: jene weist aul “1211005019771!

hin. So führt auch v 68 die Überlieferung in FUW xömoe

für uöwoae auf pro/zeig, welches, wie bemerkt, ein Papyrus

erhalten hat. — Ö 782 entspricht dem vorausgehenden äu’öewo

figtüvowo für figtüvawo. —— In 17 67

xac’ ‚uw ä’uo’ a3; 01’} u; äm‘. 7519072 dem; äüy

Würde auch ein attischer Dichter ä’u’ geschrieben haben. Vgl.

1 247 u’sv 66' ‚uw 3503512 äMaw, .Q 575 05; Öa ‚udlwta IZ’ ’Axcleüg.

—— v 68 haben GHU Ö’rmaoe, FMP ä'nwne: wie vorher auf/ms,

nachher gelegen! steht, mufä es Ö’naCe heißen. Vgl. S. 85. —'

e 385 ngö es mipaz’ ä'aäev, 170g ö (Pacfixsom (pilnge’t/wmt ‚utyeb;

kann die Variante ä’aysv auf das dem Sinn entsprechende

ädyvv führen. — In Ö 343 Io'iog 56m! 056; nor’ ävxn/‚ce’vgy 57H:

As’oßcp 55 ä’giöog (Piloynleföy änälatasv draotdg verlangt die

6!
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epische Veranschaulichung äna’ilaiev. — Wie ö 585 nur HP

öc’Öooav für ä’öooav erhalten haben, ist auch in dem gleichen

Vers 9148 ölöooav für ä’öooav zu setzen. —— r 397 haben

FH’P ‚mygc’a Hafer, M ‚mygla 7:17.911, GU ‚m79? 530760); so ist

auch 't 366 01’) yäg am) n; 1601m . . ‚mygi’ ä’naz’ für ä’my’ zu

schreiben, was durch Ö’ooa 01‘) tcfi e’öt’öov; nahe gelegt wird.

ö 618 nögev öe' ä Qaiömog 179a); . . 519’ äög ööpo; äycpexälvwe

„am ‚ue voorfioavta ist ä/upexälvnze sinngemäßer. In ähn—

licher Weise läfät sich auch 19 511 aioa yo‘zg 777 änoläoöat, i‘m‘p)

nölzg äytpmalüwn öovgo’zreov ‚us’yav Z’Jmov die rechte Form ge-

winnen: änei no'Ätg ä/Mpmalünzm.

Solche Korruptelen finden sich außerordentlich häufig in

den Handschriften. Vgl. Sitzungsb. 1895 S. 522 und 1896

S. 524. So schwanken 29 556 die Handschriften zwischen dem

richtigen nä/‚mwoa (U mit F’DTK) und näywwot (F‘HGP),

ß 198 zwischen naüoaoöac (H’K)‚ naüeoöat (FDW) und 716(15-

oaoöai (GUPTK), obwohl naüosoüac ganz allein möglich ist,

v 180 zwischen naüeaüe und naüoaaüa, ‚u 290 hat G Ötag—

gat’ovm erhalten (Ötagac’ovm Aristarch), die anderen geben

öiaggai’oovm. — ß 170 geben alle Handschriften ‚uaweüaoyat,

nach Didymus hatten ai xagzäozegat ‚uavteüouaz, was richtig

ist. g 154 verlangt nach Weglassung der nicht hiehergehörigen

Verse 155 f. der Sinn ätgexe’w; ydg TOL ‚uavreüopaL oi'ö’

änmeüüw für ‚uavreüooyaz oüö’ änmeöaw. — n 405 ist naüeoüac

bei Strabon überliefert: U kommt dem mit naüoeaöaz zunächst,

die meisten haben naüoaaflaz. Ebd.i433 gesellen sich U mit

naüeoöat GH‘P zu. Vgl.F434. — y82 bietet Fallein äyogeüow, die

anderen geben mit Aristarch dem Sinne nicht gemäß äyogcüw.

Umgekehrt liegt ö 836 015 ‚us’v ro: xsZröv ye ömvsxäwg äyogaüow

das Fut. zwar näher, dem ömvexäwg aber entspricht weit mehr

äyogsüw. —— ‚u 450 würde das überlieferte n’ TOL w’zöe ‚uvüo-

Äoyeüco; bedeuten „wozu erzähle ich dir das ?“; der Sinn aber ver-

langt „wozu soll ich dir das erzählen?“ (pvöoloyeüow). Vgl.

A 365. — Umgekehrt ist i9 430 xcu' oi s’de zöö’ älswov e’yöv nagt-

xalläg Önäooa) önäCw nötig; denn mit diesen Worten reicht Al-

kinoos den Becher hin. Vgl. n 66, wo aus gleichem Grunde s’yyv—
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allij für äyyvalz’äw gesetzt worden ist, und E 62, wo in M

ö’naCsv, in anderen Ö’naoasv. — ‚uäüw wird gewöhnlich mit

dem Fut. verbunden, wenn die Handlung oder das Geschehen

der Zukunft angehört. Dies ist aber bei xsÄsvoä/‚stal, ös’ 0’

äjusüsv (51117va („ein Gott muläte dir das eingegeben haben“)

ö 274 ebenso wenig wie bei 01’»: äg’ 5,18118; . . 515/1811111 1 475

der Fall; also ist xslsväyevaa richtigl), das in D von erster

Hand geschrieben ist. Vgl. ‚u 53, wo HU ‚ca/1815037; bieten,

während die anderen xsleüyg (MEÄE'ÜELC) erhalten haben, v 327,

wo finsgonsüng in MU und von zweiter Hand in H erhalten

ist, die meisten aber 137159071615on geben. —— g 221 verlangt

der Sinn Ülifiezac für öliwsraz. — In s 188 äüd zo‘z lutv voäw

xai (pgäoooyae ä'oc’ äv 5/1015 ,usg aörfi ‚1117601214171! ist (pgäoaoluat

unrichtig; denn Kalypso versichert, daß der Vorschlag, den

sie dem Odysseus bereits gemacht hat, keine Hinterlist in sich

berge. Es mufä also (peäCO/ßat heißen. — x 192 weist die

Lesart von P 9091100611660: auf (‚vgaooaßysöa hin; die anderen

geben (pgaCaS/‚wöa. —- o 322 11‘711 Aolt’og ‚uäy ä’nxra, 246/1113116 öä

Unvelönstm naiöa öä ä‘); äu’müe, 61’601) (56' äöügyam 191416.6

kann nicht zwischen drei Imperfekten der Aor. 3115/11006 stehen

und mufä es 216/1155 heißen. Vgl. oben S. 83. Zu ß 422

73716/10110; ö’ ä'tagotow 57101915an äxs’levoev

haben wir das Scholion H 7/9. xai änorgüvwv, 61115;. So geben

GP e’nozgüvwv. Diese Lesart wird durch das folgende rol

ö’ o’rgzivovrog ä’xovoav bestätigt, wo freilich PDTU wieder

örgüvawog geben. 1 561 haben PH'XD s’zzorgüvaw, x 128 und

Ä 44 bieten alle Handschriften änorgüvag, o 217 geben GIHMP

änotgüvaw, FG’U änotgüvag. Die erste Stelle lehrt, daiä überall

änozgüvwv zu bevorzugen ist. Vgl. E 79 s’norgüvwv es ngoa—

1715611, W0 U1 5710191511011 d. i. änorgüvwv, U2 änotgüvag gibt,

w 175 5710:915va e’ue’lsvoev. — Die abnorme Form g‘L’maone

Ä 592 und 19 374, r 575 weist auf älwaane hin; ebenso muß

l) Wenn man xslevos'usvat = xelsfiaat nimmt und auf oz’as’psvaz

0 291, aawos’pev I 230 verweist, so ist oc’ae'yav Infin. zu oi’aov, nicht zu

071m und aamoz‘ysv ist dort unmöglich und in oder; 51.1511 verbessert.
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man nach änoorgätpaoxe ll 597 und'cöoaoue 598 auch 596

äßoadxe für cöüeoze setzen. —— In E238 vijeow (so F, die

meisten vfisoa’) flyfioaaflai e’g ”Iltov ist nicht nur das Digamma

von "Ihm: vernachlässigt, sondern auch der Aor. fiyfioaoüar

ungewöhnlich, da es gewöhnlich fiyeöpnv, fiyeüo heißt. Dem

einen Wie dem anderen Anstoß wird Rechnung getragen mit

wfieaw fiysfoöaa u’g ”IÄLov. Der Hiatus hat die Korruptel ver-

anlaät, wie aus diesem Grunde ‚u 297 ßzäCete in ßuiä‘eac, ßui-

Cezat, ßw’szö‘ geändert worden ist. Diese Wahrnehmung ge-

stattet auch E 465 xac’ 29’ änalöv yeldoat’ xai t’ Ögxfioaofim

ävfixev in das dem epischen Stil entsprechende ögxsioöat

dvänuev zu verwandeln.

Die Unsicherheit der handschriftlichen Überlieferung in

den Endungen der Verba ist in der oben S. 3 erwähnten Ab-

handlung dargelegt worden. Am häufigsten sind die Endungen

u, 0L und g], er; und 77g verwechselt worden; aber auch

ono und man, wovon wir oben S. 33 schon einzelne Beispiele

kennen gelernt haben. Ein sehr sprechendes findet sich Q 584

\ El \ 3 l I I ’ ’ /

‚m; o ‚uev axvvyevn ugaöm xolov ov egvaam)

naiöa L’Öa’nI, ’Axtlfia ö’ den/29657 (pi/10v 77109

I c '/ \ 7 a r a I

2sat e xammewete, Atog Ö alcmzat erpetpag.

Hier ist ofl'enbar dli’rono in ält’mmt um des Hiatus willen

verändert worden. In E 296 e’qaäooam . . i’va oi obv (pö’gtov

äyor/u, „670L öä ‚u’ a3; negäoew m12 danstov (in/01’ ä’lotto würde

das nur in F erhaltene nagäoßw, wofür die anderen nsgdonot

geben, kaum allgemeinen Beifall gefunden haben, wenn es

nicht zwischen ä’yoqu und z's’lozzo stünde. So führt in E 328,

r 297 zöv Ö’ 52g Awöa’wryv (päto ßifi/Levat, Ö’qvga 196020 . . ßovh‘y-v

änaxoüog] (so E 328 die meisten mit Aristarch, z 297 HM,

änanoüom Schol. Apoll. Rh. I 526, e’naxoüoat 5 328 H’W mit

Aristophanes und Herodian, 1 297 FGU, Ön’ äuoöoat E 328 G1,

fmauoüan 1 297 P) die unsichere Überlieferung auf änanoüoz,

da. änaxoüoac eine bedenkliche Form ist.

In allgemeinen Relativsätzen setzt Homer den Konjunktiv.

Ein lehrreiches Beispiel ist die Aussage über Hermes „Q 343
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ei’Äero (56‘: Ödflöov, Ifi 1’ ävögd’w Ö'p/zara Üälyu,

a'w 8’296'177.

Die Handschriften AM u. a. geben nach den „nowat’“ 52961;],

andere mit Aristarch 52987.84, aber Während 198’178: eine ‘be-

stimmte Aussage gibt, bezieht sich 1319871?) auf eine Handlung,

die nur unter Umständen vorkommt (= a'w äv 51951.17). e 48

und w 4 findet sich der gleiche Satz, hier aber geben die

Handschriften nach Aristarch 5196161, nur M und w 4 auch H

haben 8’198’137 bewahrt. n 67 haben GHP 59501: ö’nwg 51967.17;

FMU E’ÖSIÄELC, n 208 H‘P 51987.77, die meisten weise. So mufä

es auch n 81 nä/Mpw ö’ Ö’nnn ‚uw xgaöt’ry övpö; 18 „81.62527

oder 19 204 m'w 6’13va Ö’v za xgaöhy 192416; 15 2:82.925}; für

mieden (P an der ersten Stelle uelaüm) heißen. — In Ä 33 =

x 525 Ö'w iegwos’psv . . ö; ‚ufiiowt ‚ustangänar fi/zere’gowc hat

Bothe ‚usrange’nn hergestellt. Vgl. E 105 «In! aL’aZ orpw 52mng

än’ 1’7’‚uau ‚14171011 äywei, Cargerpe’wv at’yc’bv Ö’oug (pac'wymz ä’gtotog.

In dem scheinbar ähnlichen Fall Ä 30 = x 522 ßoöv 1'7’ u;

(2950m ist die Unbestimmtheit durch 1'7’ u; ausgedrückt. ——-

v 45 erzählte, xai ‚us’v u’g 15 xegec’ow 7:851980’ s'mt'gcp, Ö’g n69

0121716; I’ (so FU’, die meisten Üvntög) e’on m12 015 160a ‚ufiöea

oZösv: es ist bezeichnend, da6 in dem gleichen Vers Z 363

auch gute Handschriften r’ auslassen. Es liegt darin der Hin-

weis auf 192/1716; ä’not m12 01’) röoa ‚miöea- siöfi. —— In v 335

yrj/zam‘)’ Ö’; n; ä’Qwrog (ith xai nleiota nögnow fehlt vor

nögflow: da o’wfig ganz überflüssig ist, mutä man ägzotog ä’n

schreiben. —— In Relativsätzen, welche einen finalen Sinn haben,

steht gewöhnlich xe’(v) mit Konjunktiv. L 356 i’va w; 6a”) Eslwor,

(„5 x8 ab xat’gng (d. i. ein Gastgeschenk bestimmt dir Freude

zu bereiten) ist xai’gng in FDU’ erhalten, TU‘GngH’ haben

xai’gmg G‘H‘P1 xaigug. Dem Fehler, dalä bei xe’ der Optativ

statt des Konjunktiv gesetzt wird, begegnet man häufig. —

e 166 geben die meisten Handschriften €de 071m! xai 56mg xai

ofvov 591109611 ävöfiow ‚uevosmä’, ä’ m51! Tot Ämöv ägünoc, GH’T

s’güxu, W 5915500: dem Sinne „bestimmt dir den Hunger zu

stillen“ entspricht 59m”. — In x 432
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Klgmyg er’g ‚ue’yagov xamßfi/revat, 1'7' x621 änavrag

1’? 027g 1’736 215x01); noniosrat 7’729 Ääovrag,

oi’ uäv oZ ‚ue’ya Öärua (pv/läooomev xal äväyng;

steht uäv . . nonfioewr (= noufimyrat) statt eines Futurums, für

(pvldooomsv dagegen ist in dem Sinne „bestimmt zu hüten“

(pvlo’zoowpev herzustellen. — Ebenso erfordert der Sinn in

H 342 691545on äyyüi‘h wiqogov, x’ i’m-Lon xal‘. Äac‘w a’gvuäuot

räumt; äoüoa den Konjunktiv e’gvxa’my, desgleichen n 256

611d ab Ei Öüvaoat tw’ ä/uiwoga ‚uegmygläat, (pgäh’, Ö' xsv ug

vcöw dpüvn (die Handschriften ä/AÜVOL) ngötpgow ÜUMQÖ. — Q 403

aötög vüv ö’vop’ at‘igeo ö’Iu n5 1957m (d. i. 1917m) haben GU er-

halten, die anderen geben üeio oder 1955179 —— v 383 eL’g Eme-

Äobg näptpwyev, Ö’üsv xä TOL ä’äwv 6'}.qu verlangt der Sinn

„damit er dir von dort einen stattlichen Preis einträgt“ ältpn.

— x 462 ‚m‘; ‚m 61‘] zaöagqö Öavätcp änö Üvybv 5105,1an hat U

51,7008: man erwartet den Sinn: „da6 ich nur nicht raube“,

„verhüte Gott, dal5. ich raube“, also ä’lwyat. Teleinach ver-

wahrt sich gegen den Auftrag des Odysseus (443). — x60) mit

Optativ ist an seiner Stelle nach einem negativen

oder fragenden Hauptsatz Wie ß 30

7’76’ tw’ äyyeh’nv oreawü ä’xlvev ägxope’votm

1'7'1/ x’ 1?va oäqva si’noz, ö'rs ngötegög ye mifiouo.

DW geben ein”, aber der Optativ wird durch nüüono sicher-

gestellt, welches sich aus der. sog. Modusangleichung erklärt.

Deshalb ist auch ß 42 oöre nv’ äyyelt'nv 019111017 ä”:le 6’910-

‚uävoto, 1'7'1/ x’ Öyiv mian ei’nw, Ö’te 71961696; ye nvflocjmyv für

oärpa ei'nw mit Recht si’noz/u gesetzt worden. — Ein ähnlicher

Fall findet sich ß 52

02‘ natgög ‚uäv 02x011 änsggz’yaat väeoöat

’Ixagt’ov, (Ö; x’ ’aörö; äeövaßoauo 1925701911,

60517 ö’, x’ e’ÖäÄot mu' oi Mexagtope'vog 511901.

Hier steht d5; x’ . . äsövaßoauo nach dem Satze oi‘ . . äneggiyam

ve’eoöat, der den Sinn hat „sie gehen nicht in das Haus“; in

dem Relativsatz aber . . 5119m, der in die Sphäre des Po—

tentialsatzes (Z5; u’ . . äsöra’ioano fällt, ist xi" nicht am Platze
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und nur dem Hiatus zu verdanken. S. oben S. 52 f. Desgleichen

steht xä zd/tocsv L126 nach dem negativen Satze 01’; 7&9

Kvxla’meoat wie; JIan ‚utlzonägym oüö’ ä’vögsg 1/1707»! ä’w tän-

zovsg, oi' ms ‚(ä/10ml vijag e’voos’Ä/wvg, ai’ xsv mils’owv ä’xaom

ä’oze’ än’ ärflga’mwv ixvsü/tevm, dagegen fällt hier ai’..re/läozev

nicht in die Sphäre des vorausgehenden Potentialis, denn die

Schiffe bringen die Waren zu den Städten der Menschen nicht

in jenem Falle, wenn bei den Kyklopen Schiffszimmerleute

Wären, sondern es ist überhaupt die Bestimmung der Schiffe

dies zu tun. Es mufä also ai’ xev teläwoi heißen und die

Änderung wird durch das Digamma von ä’xaoza betätigt.

v 386 ngonöäguaro öe’y/‚Levog aiu’, o‘mzöze 61‘] ‚Innenfiva

ävaiös’m xelgag äpeby: so geben FXZ, e’qu'u in M bedeutet auch

s’qoec’n, in G ist s’gmfiosz, wie die meisten Handschriften bieten,

in ätpojon korrigiert, was auch auf ärpaz'n hinweist. Mit Recht

hat man deshalb v 29 äÄc'ooszo psgyngi’va, Ö’nnw; 61‘7 ‚umyazfig-

ow ävatöa’oc xsfgag ätper’n für e’tpfiost’ (H’ ämfioy) geschrieben.

Vgl. T 296 röv ö’ 81’; Awöa’wnv (pdzo ßfi/zevat, Ö’mga . . änaxoüm,

6mm); voonfiosw m5., während E 329 votmion in den meisten,

voonfiou in H2M steht, wofür mit Recht voonfiau' gesetzt wor-

den ist (Ö’nnw; voorfiou‘ ’Iöänng 55g m’ova 617/107). Dem ent-

sprechend mulä es v 39 Mag/meläen 6mm); 61‘) ‚uvnotfigow o’waz-

ös’aa xsZQag Etpfiw (für e’tpfiow) heißen.

Dem Tone der Prophezeiung entspricht in der Rede des

Tiresias Ä 104

c’t/11’ ä’n ‚us’v x8 uai (ö; wand n89 näoxoweg i’myoös

und ebenda 111 xaz’ xev ä’t’ sig ’Iöämyv xaxä n89 näoxovreg

i’myoüa wie U gibt (in 104 auch F1 i’xsoüe), nicht aber das

zweifelnde 5360:0196, welches die anderen Handschriften haben.

Ebenso ist ‚u 138 xat’ xev ä’z’ 85g ’Iöämyv xaxd n89 näoxovrag

724170198 zu schreiben. Die meisten Handschriften geben wieder

534010196, nur G hat i'xeaüat d. i. 234170195. — Auch Zeus spricht

nicht unbestimmt n 387 m31: öe’ x’ äyc‘o tdxa vfia üoiyv ägyfin

xsgavwfi tvtöä ßaldw xeäoat/u, sondern naäow ‚u L. — So heißt

es auch in dem Gelübde ‚u 346 aZ'qm’z xsv ’Helz’cp °Ynsglow m’m'a
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myöv 16650/181! (= TEÜEw/AEV), c’v öä 7:8 062/467 äyäÄztaza noüd

xai saß/1d (das Aufstellen von Weihgeschenken wird den Um—

ständen überlassen). — Auch Proteus kann bestimmt prophe-

zeien. ö 546

7’} yäg ‚uw Cwöv ye zixfioeac 7’} xai ’Ogäomg

ms?va Önotpöäpevog 01‘) Ös’ xev tdqoov ävußolfioyg.

Die Handschriften geben zumeist ävußoMoatg, nur K9 ävußo-

115mg, I ävußolfioug, Z ävußolfioat, Nauck wollte die zweifel-

hafte Form ävußo/Moaag mit a’wnfiauag ersetzen. — Ebenso

prophezeit Theoklymenos v 368 mit 'tÖ xav oö u; Üneaniyn

(so Eustathios für fmsnmüyoc) oöö’ äle'nmz (wie entsprechend

für äls’ano, äläono, äls’one geschrieben werden mutä). — ö 753

1‘7‘ yäg xs’v ‚uw ä’nsna xai e’x öavdrozo oaa’mgy geben die meisten

Handschriften oaaßoac (oaöoat), aber in G ist oaa’wsz von erster,

in F von zweiter Hand in oaa’my verbessert; auch D hat oaa'xm.

—— x 325 ist m} m’m äv (richtiger 02’5 nev) Üävazov ys . . n90—

rpüyayoöa von (a‘erMgU2 Verhalten worden, die meisten geben

ngoqniyowöa.

Die sog. Assimilation der Modi, welche bei Homer sorg-

fliltig gewahrt wird (vgl. „Methode der Textkritik“ usw. S. 68 f.),

ist verletzt C 232

(f); Ö’ Ö’Ie w; xgvot‘w ncgtzeüeraa ägyügq) äw‘lg

i'Ögtg, Ö‘v "Ifipacowg Öäöasv Mai IIaÄÄäg ’Aöfivn

zs'xvnv navtot’qv, zaglevra öz‘s ä'gya 1816584 m5.

’Wie nsgixsüerac = nsgtxsümat ist, so mutä es auch Öeödg}

und 1616527 heißen. Vgl. z 468 a3; ö’ Ö’t’ . . 59218: ävmbfifwm,

16 29’ äotiixn (so GHP, die meisten sonfiuu). Ähnlich hat ß 114

H53 ('5th5 Ie nariyg xe'ÄetaL xat ävödvu (113137 das unrichtig als

Indikativ aufgefaläte nähren die Änderung von ävöo’wg in

ävödvat herbeigeführt. Umgekehrt läßt sich n 384

ßt’ozov Ö’ a'z’noi M12 mfi/zaz’ä’xw/zav

Öaoaä/zsvm xaw‘z ‚uoigav äp’ fi/zäag' oim’a ö’ aöze

xeivov ‚anregt öoZ/zev ä’xew 1’76’ 6'; w; Ömu’oz

aus önw’oc schließen, dafä ÖoZ/zev richtig überliefert ist und

nicht etwa dem ä’xw/wv entsprechend in 6c?)er geändert werden
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muß. Daraus folgt, dal5; m5 fehlt, also oim’a x’ aöza zu

schreiben ist. Dies wird bestätigt durch ß 335 ntfi/‚taza yäg

x811 ndwa öaoac’peüa, oim’a ö’ aöte 1025101) ‚unteeu 607/181) ä'xew

1’76’ ö’g ug önm’oa, WO uäv auch zu öoijusv gehört.

Gegen die Auffassung, datä x8 (ei’ x8, ai’ K8) mit Indik.

Futur. mangelhafter Überlieferung verdankt wird, hat neuerdings

C. Hentze in Kuhns Zeitschr. f. vergl. Sprachf. 42 S. 144 fi'.

Einspruch erhoben. Ich verweise auf das, was ich Sitzungsb.

1908, 2 S.49 zusammengestellt habe. In ei’ (aZ’) x5 . . mxfioopai

B 258 und E 212 et’ öe ms voonfiow ual s’aötpouat sind Formen

des Konjunktiv zu sehen‘). A 176 hat Menrad das gebräuch—

liche xaL' noza’ u; äge’ez hergestellt (norä darf nicht fehlen).

Wer auf Y 311 1’7’ xe’v im; ägz’iooeai 1’7’ xsv 5’020ng Gewicht legt,

verkennt die Unsicherheit der Überlieferung. Übrigens weist

die Korrektur in M, wo über e’dong er geschrieben ist, deut-

lich darauf hin, daß a’dosig der Meinung entsprungen ist, daE;

ägi’roosaa das Fut. vorstellen müsse. In o 523

dual t6 ye Zeug olöev ’OÄÜ/zmog aifls’gt valaw,

84’ nac’ (7(va 7:96 yd/tow televnjoa xaxc‘w fiyag

ist xac’ ebenso gut bezeugt (in FMU) wie xe (in GH P). Es

ist richtig, dafä aea’i’ nicht zu passen scheint. Aber der Zu-

sammenhang fordert unbedingt uac’ oi: „Eurymachos ist zwar

bei weitem der auständigste, aber auch er wird statt der

Heirat den ‚Tod finden“. ——— n 85 xeioe Ö' äv 01’} ‚uw äya’) ye

‚und ‚1111110117911; äqö/‚u ä’gzeaüut geben HMPU’ e’dca): da GUl

e’göm (G:2 und F 5(1) ‚uw) haben, darf man nicht mehr sagen,

da12} „die besseren Handschriften“ ääaw bieten. — n 238

qogoioaquat, si’ 768V min övmoöpeü’ dvuqas’geoüat

‚uoüvw ä'vevö’ ä’Ä/law 1’} xai öLCnoöpeö’ ä’Movg

 

l) w 217 ze’ y' s’myvoü; xai (pga'aosmt stützen sich s’myva’)” und

rpgäaaszai = 9990200171014 gegenseitig; sonst würde der Konjunktiv kaum

allgemeine Annahme gefunden haben. Ebenso ist v 389 nagaorfin;

für nagaamz’ng nach ai’ X8 herzustellen.
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wird der zweite Vers von Dionysios als unecht erklärt; dieser

aber wird überflüssig, wenn es vorher 54’ xal "In geheißen

hat. —— n 297 10€); ös' x’ ä'nstra Halm; ’Aünvahj öäläet xal

‚umz’sra Z825; hat der cod. I 0&5” aufbewahrt. — n 438 Ö'g

am! TnÄe/decp taqö vie’i xaigag 57105027 lag begreiflicher Weise

die Korruptel änoa’oei nahe. — Mit r 558

‚umatfigot Öle (palvsr’ 5181990;

näoa ‚uäl‘ oüös' xe’ ug üävatov xai xfigag äÄÜEu

wird die Deutung eines Traumes gegeben. FZ geben älüäor

Der gleiche Vers findet sich bei der Deutung eines Vorzeichens,

des Niesens, g 546

Igö x8 xal ot’m ätsh‘y; 06mm; ‚umyorfigm yävotto

näot ‚udl’ oööe’ xe’ ug öävarov xai ufigag a’lüfst.

FGrUl lassen den zweiten Vers aus, der hier eine Tautologie

enthält; älüäsi haben HM, 0111550; XW, älüfai DU”: älüäai

würde zu ye’vono passen, wenn nur die Form einwandfrei Wäre.

Da aber die Modi in beiden Versen gleich sein müssen und

(21255;; ohnedies dem c’t/11368; näher liegt, so ist anzunehmen,

daß wieder ya’vono unter dem Einfluß von ue’ entstanden ist.

Der Konjunktiv yävnmz 01115537 entspricht dem Tone der

Weissagung. — Also ö‘w ‚ue’üovu 02’) avwäoostaz ist richtig.

Gleichnisse, welche bei Homer bekanntlich äußerst zahl-

reich sind, werden gewöhnlich mit (5;, d5; re oder c5; ö’ts ent-

weder, weil das Gleichnis als ein allgemeiner Fall der Gegen—

wart erscheint, mit dem Konjunktiv (attisch a”); ö’zav) oder

weil das Gleichnis als eine in der Vergangenheit gemachte

Beobachtung betrachtet wird, mit dem Aor. lndik. gegeben.

Vgl. G. Hermann opusc. II S. 43 f. Manchmal werden beide

Formen verbunden, z. B. W 692 (ß; Ö’ 6'19’ fmö (pgmög flogen)

ävandüerai (= ävandümaz) 51191); 1951” s’v (pvmöevm ‚ue’llav Öe'

ä xüya xä/lvtpsv oder Y 495 a3; ö’ Ö’re u; (8156?; .. Ölyrpa te

Äe’nr’ äye’vowo. Der großen Zahl von Stellen, wo einfach a“);

ö’te mit Konjunktiv verbunden ist, stehen verhältnismäßig wenig

Fälle gegenüber, wo vor einem mit Vokal anlautenden Wort

a3; ö’r’ ä’v steht, wo also ä’v nur die Bedeutung hat den
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Hiatus zu heben. An solchen Stellen also Wie x 216 (in G

fehlt äv, doch weist Ö’t’ vor ä‚urp[ auf den Ausfall von ä’v hin),

x 410 (auac’govow für onat’gwow ist wegen oöö’ ä’u . . i'oxovm ‚.

ä/upiüs’ovaw gesetzt worden), x 468, w 233 («pawin für (pavst'y

Aristarch), K5, A269, M41, O80, 0170 ist ä’v zu be-

seitigen. Wie ä’v zur Beseitigung des Hiatus dient, verrät

am deutlichsten Q 437 ool ö’ äv 57d) nolmög xal xev xlvu‘w

3497/0; 22105/11711, wo äv neben xäv überflüssig ist‘). Wenn in

einigen Fällen gegen die Regel bei a5; oder a3; ö’ts der Indi-

kativ mit der Endung u steht, z. B. M451, d5 522 (doch yg.

i’mymc wie Z 207)‚'Y490, so ist unbedenklich er in ‚17 zu ver—

wandeln, wie z. B. Z 507, 0 264 auch dem für 2965,17 in Hand-

schriften vorkommt. Das zeigt am auffälligsten P434 äU.’

d3; 18 0115/177 ‚us’vsz 8314718507, 1’ 6’712 Iü/zßcp ävägo; 5016x117 (an—

dere Handschriften eionfiuec oder e'onjuea), wo ,us’wy durch

s‘cmixn gefordert wird; ebenso ergibt sich O 410 55619251!” für

ääiüüvu aus dem folgenden 85 siöfi. Ö 362 (I); öä Äs’ßng Es?

ä’vöov ist Es? nicht in Ce’u, sondern in Ce’y zu ändern. 9D 12

schwanken die Handschriften zwischen a3; ö’ Ö’ö’ 15m5 Ömfig

nvgög äxgiöeg fisgs’flowm und fiegs’öowo, um so sicherer ist

Üsgäßwvzac, ebenso ist T 357 cf); Ö” Ö'ta . . äxnore’owac in

ännozäwvrai zu ändern, wie M 168 manche Handschriften

nouioowaz für nouioawzai bieten, v 83 ist, wie auch anderwärts,

ngfiooovoz für ngüoowm verschrieben. —— P264 hat Aristo—

phanes ßeßgügm für ßäflgvxsv erhalten, hiernach wird man

in II 384

cög ö’ {mö Äaüam näoa xelam‘y ßäßgiöev xö‘äw

1’7’‚uat’ Önwgwcfi, ö’ta Äaßgözarov xs’et ööwg

Z8159, Ö’ta (57i g" ävögeoac nateoodpevog xalsmfivn,

02‘ ßz’y eL’v äyogfi oxolw‘tg xgc’vcoot Üäycorag,

5x Öä öt’myv s’ÄdowoL

1) s 361 hat Nauck {70; [As'v xsv für ö’ng’ äv ye'v xsv gebessert Vgl.

K 507 'r'log 8 1111719' ög/Aawe . . 10%an ö’ x181, O 392 770; ‚uäv . . tdnga, [z 307

770; ,uäv . . quaga. Ebenso beseitigt Nauck das überflüssige ä’v A 187.

N127 ist für oz’Iz‘ ä’v xev einfach 01’518 xsv zu setzen, C 259 ö'ng’ ävä
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ßsßgiön und xs’y schon wegen der folgenden Konjunktive 5;;1

schreiben haben. —— Ebenso ist v 15 a3; öz‘s m5aw . . 23102;; ‚us—

‚uim n. für Öldu ,ue‘povär n3 zu setzen, wie ebd. 27 G‘rM2 aio’üu

für (12611;; (nach a3; Ö’ts) geben. — X 199 steht cf); (3’ €11

u

övu’grp 02’) 615mm! in einem unechten Verse. ‚u 253 a3; ö’ ore . .

ngofnoc (G ngofnm) ist 719015370; zu schreiben, wie N 234 eine

gute Überlieferung ‚ueöe’nm für ‚usüz’yoz gibt. A 492 gibt

Zenodot ölntaz (vgl. X 189 a5; ö’ ö'ze . . (Simon) für xdzeww.

vereinzelt steht A 423 05g ö’ ö’r’ . . Ö'an’: es ist wohl äßget’

zu setzen. Vgl. N 62 d5; t’ 79175 (Imüntegog (259m ne’twöat,

111 278 (55g I8 mpdöeg . . m’nrwot 1’7'‚u‚au xEL/LEQL’QL Ö'Ie 1’ (2598m

unzlsm Ze'i'g wqaä/zsv. Wie es mit 27 161 cf); Ö’ änö oai/mrog

01’? u Ääow’ ai’öwva 615120:me . . Öieoöat und Q5 22 a5; Ö” . . 7mm-

Ääot zu halten ist, lasse ich unentschieden. Ich wiederhole

aber, dafä die Regel aus einer großen Anzahl von Beispielen

gewonnen ist. Auch bei der Fortsetzung des Gleichnisses,

wenn diese mit dem Vergleichungspunkt in enger Beziehung

steht, z. B. v 31 a3; ‘ö’ Ö’z’ äw‘yg öögnow ÄLÄaL’emL (= ÄLÄdtflTGL),

95 16 nam’i/Lag vetöv c’w’ 51x17mm! 9515., w 233 a5; ö7 Ö’te . . warm],

(51/ 1:6 . . 6115037, H 364 a5; ö’ Ö’t’ än’ OÖÄü/znov vätpog ä’gxemt

oögavöv ei’oco aifie’gog e’x 6517;, ö'te re Zeh; Ilaüana Iu’vn wird

der Konjunktiv oder der Aor. Ind. beibehalten. So muß es

auch t 52l (b; Ö’ Ö'te — änörbv ualöv äeL’önow . . n üayä

tgamäwa xs’n (für 158;) nolvnxe’a (pww'lv heißen, da im Relativ—

satz gerade die Hauptsache für das Gleichnisliegt (ä); xal

5/102 Ölxa 1912/18); ögiverat ä’vöa m12 ä’vöu). Etwas anderes ist

es, wenn, wie es besonders häufig unter Anknüpfung mit öä zs

geschieht, das Gleichnis selbständig weiter ausgeführt wird,

z. B. A 414 (5g Ö’ Ö’re no’mgzov ä‚u<pi xüveg 190118906 t’ (1561702

osüwvrac, 8 öä I’ 870L ßaöu’ng e’n Evlözoto . . ä/Mpi Ös’ z’ aüo

oovmc, {mal Öä ‘EE xÖ/znog ööövtwv yo’vemt, oi‘ 6e ‚uävovow x15.

Für 0'); Ö’re findet sich öfters 73151€, und zwar ebenso mit

dem Aor. z. B. ä’nlero B 480, ä'neqwe II 487, oämyos X 140,

  

,ueiv xsv 0179015; für Ö’ng’ äv {4151/ xav äygoüg; L 334 02‘ ö” 57.111011 im}; ä'v m:

xai 7708101, m’nös üs’aflaz ist sowohl ä’r wie xs’ entbehrlich, dagegen

a5“: passend.
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oder mit dem Konjunktiv z. B. ramfiaon P 547. Wenn nun

hier auch ravüoou überliefert ist und gar 718’181 vor närwvrac

steht, so ist Grund zu der Annahme gegeben, dafä wie bei cf);

8te gleichfalls g} für er zu setzen ist, z. B. B455 (damp—

Ääyec). Wenn man B 87 mit Bentley ä’üvs’ i’aoa für €19an 870L

setzt, so könnte man mit mehr Recht 5011€ i’rbot schreiben.

Wenn es aber Ö 573 1,71511? nägöalzg sie: ßaöu’ng s’u Evlöxow ..

01’166 u 292mg? ragßei' 02’163; (poßsirar heißt, so scheint wie in

X 317 050g Ö’ äorijg der, N 298 070g öä ßgozoloryög ”Agnc

71618/461166 ‚uäzstow, C 102 oi’n Ö’ 14916/“; 830L die Absicht leb-

hafter Veranschaulichung obzuwalten. Übrigens findet sich

gerade 87ch auch in anderen Stellen, wo sonst gewöhnlich der

Konjunktiv steht, X 309 d5; t’ ac’srög Ölptnöl’fiüg, ö’g r’ siow,

Q 43, C 131. Wenn nämlich das Gleichnis durch einen Relativ-

satz gegeben wird wie P 28l an? ei’xelog . . Ö'; t’ . . s’xäöaoos,

H 582 2’917)“ e’omc‘og . . Ö’g z’ 5406/91706, E 522 vstpälnoc s’omöreg

ä'g rs Kgow’wv myvquüyg 50177081», X 22 c5; 19’ i'mtog . . Ö'; Öä T8

517a denen, E 136 (in einer besonders bemerkenswerten Stelle)

“d5; ts Äs’ovra, Ö’v (5d 16 HOL/“‘71! . . xgaüon ‚ue’v I’ (113177; {unedl-

,uevoy oööä öa/zäaoy (verschiedene Handschriften geben xgaüoet

und Öaydooec)‘ roü ‚us’r ts 006’110; 6590811, ä'nena Ös’ r’ 01’; n90-

oa/u’wea 2416., P 725 XÜV8OGL äomöreg, oi' I’ . . aü’Ewoz, T 759

Ögvvto 670g ’Oövooebg 6'ny ‚uäl’, (Ö; Ö’te n’g ts e’vCaßvoto yv—

vamög onfiöeög e’ou (vielmehr 1771196) uava’w, Ö'v 1’ 55 ‚uäÄa xetgi

mvöoon (andere ran/15mm!) . .‚ äyxöüc ö’ 2’0st (vielmehr i’oxn)

onfiösog, II 259 oqmfixsom Eomöteg . . 03g . . ägtö/zat’vwob O 679

a3; ö’ ö’r’ äw‘yg . . Ö’g z’ . . Öt'nzat, so gilt die gleiche Regel

‘wie bei a5; Ö’re, also ist N 472 äü’ äuch (f); ö’rs n; oüg . .

Ö’g 18 ‚ue‘vet, M 434 ä'xov (i5; re ro’zlawa va‘y . . rs . .

äve’luat. H3 d5; rs ngzfivn . . 1'7' ze xs’u 8L wieder in 77 zu

ändern und wie H259 Handschriften ägcö/rat’vovoa für 59:6-

;zac’vwoz bieten, so ergibt sich M 132 Sowoav cf); Ö’te re

(39158; . . ai’ r’ (i've/10v pi/‚wovm xrä.‚ N 571 fionacg’ a5; Ö're

fioüg, 16v r' . . äyovow der Konjunktiv [AI/wann und äywow.

Vereinzelt steht Y 165 Äs’wv (2‘); 057mg, Ö’v ze xai ä’vögeg

änouzä/Msvat ‚us/zäaow. Doch läßt sich ‚usydwow herstellen.
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Niemals kann F 10 s’öz’ ö’geog uogvcpfioz Nötog-xarc‘xevsv

öm’xlnv die von den meisten Handschriften gegebene Ari—

starchische Lesart sdr’ richtig sein. Eine andere Überlieferung

ist fidz’ Ö’gsvg. Da aber T 386 Aristophanes d5; re für 171515

oder eine bewahrt hat, ist auch dort die Lesart einer Wiener

Handschrift c5; 1’ als ursprünglich anzusehen.

Nachträgliche Bemerkungen.

Zu S. 48 Nr.1. B 413 ist in ‚m‘y Jrgiv s’n’ fie'Äcov öövai m12 äm‘ urs’qmg

5119.571: aus dem gleichen Grunde das unbrauchbare s’n’, wie es scheint,

aus dem zweiten Teile des Satzes interpoliert worden. Vgl. auch F430.

Zu S. 72. Gegen die Annahme von GUIXOL änäqaalot, Äayagor’, yu’ov-

eo: ist auch die Abh. von K. Witte. Wortrhythmus bei Homer N. Rhein.

Mus. Bd. 70 S. 48l fi'. gerichtet. Wenn der Verfasser in den gedehnten

Formen dichterische Neubildungen sieht, die unter dem Einfiuß des

Metrums zustande kamen, so sind die von ihm gemachten Beobachtungen

überraschend, doch glaube ich nicht, daß sich damit z. B. g {96 OÖÖÖv

für 666V rechtfertigen läät. Wenn nicht das bei Eustathios gegebene

056a; alle Wahrscheinlichkeit für sich hätte, müßte ööo'v geschrieben

werden. Um solche vereinzelte ungewöhnliche Erscheinungen zu glauben,

bedürfte es größerer Sicherheit der Überlieferung. So halte ich auch

die Lesart B 597 ei’ n29 äv ai’nai ‚uoüoaz äst’dotsv für eine bare Unmög-

lichkeit (si’ y: mu‘?). Das Muster eines au'zog ‚layago’g bei Athen. XlV

632C ou'tpa ö’ äg’ Ai’vei'aw 4217.011 vic'w ’Ayxi'aao erinnert an v 343 xwo’ysvo;

ö’n oz' vic‘w (püov 5611161000115“, wo andere Handschriften (pi/10v vio’v und

damit auch einen oz. Äayagö; bieten. So ist auch dort (püov vfo'v nur

eine andere, aber falsche Lesart für viöv (pi/10v. Ebenso s 28.

Zu S.88. Man muß zwei Fälle unterscheiden: l. 013x E’ad’ 6'; xe’

o’ Sinai ‚usrdlyevog 01’265 nage’lön (in den Handschriften wage/119m trotz

EHÄHOL) W345 (einholen wird), 013x 501W 05mg dvr'jg . . ö'g zu! . . i'xnuu C 202

(kommen wird); so ist auch n 438 oz’m 5'019‘ 05mg dw‘yg . . 6’; zur . . s’nor’on

(für dualen, AOL Konj.)‚ 95 103 013x 50W 6'; xev (für 6'; ug) ödvarov (püyy

((p'dyoz ASS) nach Eustathios und X 348 oz’m ä’oü’ ö’g 077g x8 (für ys

Nauck) x15an xsqaah'ig dnaldlxy (für dnaldlxoz Leenwen) zu schreiben.

Dem m‘s mit Konjunktiv entspricht für die Vergangenheit der einfache

Optativ (wie etwa im Attischen ö’za mit Optativ dem ö’tav mit Konj.):

013 ydg E'su Ö’g u’g orpw 57:2 on'xag fiyrjoano B 687. 2. i'mtot 6’ 01’) nagäam

nai ä'gyara, “23v x'e’mßat’nv (die ich gegebenenfalls besteigen könnte) E 192.

Ebenso E484, E299, K166, O 738, ö 167, 560, 517, 142, g 146, t 126

immer nach negativen Hauptsätzen.

Zu S. 90. Die Ansicht von G. Curtius, Das Verbum der gr. Spr. I

S. 72, daß in der Präsensform thematischer Verba die Kürze statt der

Länge nicht möglich sei, wird weniger durch ai’ xev . .ßoülazai A 67, wo

ßoülnz‘ möglich wäre, als durch K361 a3; ö' ö'te . . änu’ysrov . . 6 öä (so

Aristarch) ngofls'yot widerlegt. Die Aushilfe von Paech ÜMswa, ö’ re ist

zwar eine einfache Anderung, zumal die Handschriften Öbisvö’, 8 öä n

geben, erscheint aber nicht stilgemäß.


