
Grammatische Miscellen,
1. κόρφος.

Das ngr. κόρφο?, in der Χαλδαία κόλφος (Σύλλογος XXV 103)
f r altes κόλπος, bildet mit seinein φ seit langem eine crux der
griechischen Grammatik. Dieterich, Untersuchungen zur Gesch. d. gr.
Sprache S. 106, nimmt einen „ganz vereinzelten bergang von Tenuis
zu Aspirata" [nicht Spirans?] an und zieht in Frage, ob er durch die
N he der Liquida hervorgerufen oder wenigstens gef rdert worden ist.
Diese schon von Foy, Lautsystem S. 31, vertretene Ansicht hat Hatzi-
dakis Gott. Gel. Anz. 1899 S. 51H mit Recht zur ckgewiesen, indem
er auf ngr. ελπίδα oder έρπέδα^ έρπίζω, καρπός, αρπάζω mit
erhaltenem π nach Liquida hinweist. Er selbst vermutet, dafs κόλ-
πο ξ nach dem sinnverwandten κρυφό ζ umgebildet worden sei: auch
diese Deutung befriedigt nicht, denn begrifflich liegen sich κόλπο ζ
und κρυφός ziemlich fern, und lautlich standen sie sich doch erst
dann n her, als κόλπος zu κόρπος geworden war; nun ist aber aus
lterer Zeit nur κόλφος, nicht κόρπος noch κόρφος bezeugt.

κόλφος findet sich zuerst auf einer Grabschrift der .Katakomben
von Syrakus L G. It. et Sie. n. 189. Du Gange verzeichnet aus schwer-
lich sehr alten Glossae Graecolat.: Sinus κόλφος, Glossae Graecobar-
barae: κόλφον, Fabulae Aesopicae Graecobarbarae κόλφον. Viel lter
als letztere Belege sind die Zeugnisse f r lat. colphuft, colf'us, worauf
weiter ital., span., portug. golfo beruhen.1) W lfflin in .seinem Archiv
VIII 591 weist aus Antoninus Placentiuus' Itinerarium (um 570) cidfus
nach (c. 41, p. 30, 51 Gilderaeister, gulf us cod. β), Frick ebenda VIII 443
aus dein Geographen von Ravenna (um 6*0) colpho IV 1<> cod. C, col-
plios IV S cod. C, oft colfus (s. Index). Vgl. auch Corp. gloss, lat.
VI 233: culfus, sinus maris. Erw gt man, dafs auch gr. κ ύ λφ ο ς zuerst
auf sieilischein Boden bezeugt ist, so kommt man zu der Vermutung, dafs

1) Franz, (jolfc (engl. gulf, rahd. golfe) ist aus dem Italienischen entlehnt:
»lie lautgesetzliche Fortsetzung zeigt vielmehr youft're, das Frick a. a. 0. mit
i-nlforn Geogr. Hav I 17 cod. B, einer Neubildung nach corpora, in Verbindung·
bringt; die Bedeutung von gouffre „Schhmd, Abgrund44 weicht allerdings auffalli«· «b.
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gr. κόλφοζ nicht altes κόλπο ζ unmittelbar fortsetzt, sondern zun chst
auf lat. colfus beruht, das φ f r π also aus dem Lateinischen stammt.
Der Vorgang, dafs ein griechisches Wort erst nach Italien gewandert
und in der dort erfolgten Umformung ins Griechische zur ckgekommen
ist, hat bekanntlich viele Analogien, z. B. byz.-ngr. κόρδα aus lat.
corda aus χορδή] ngr. γαρόφαλο aus ital. garofalo aus καρνόφνλ-
λον; ngr. δράκαντον aus ital. dragante aus τραγάκαν&α; ngr. κόλ-
πο ζ Schlag, Mal aus ital. colpo aus lat. colpus = κόλαφος; ngr. λάμπα
aus ital. lampa aus λαμ,πάς; καςέγα καρέγλα aus venez. carega,
mail nd. cadrega cardcga aus κα&έδρα (G. Meyer, Ngr. Stud. IV 29);
καλάρω aus ital. calare aus χαλάω] προνβα aus genues. prua aus
πρώρα.

Im Lateinischen l fst sich nun das /' f r p recht wohl erkl ren1):
die Schreibung colplms beim Geogr. Ilav. weist uns dazu den Weg.
Die Hinzuf gung des h ist hier ein orthographischer Schnitzer, wie er
in vulg rer lateinischer Schreibung griechischer W rter nicht selten
vorkommt. Die bekannteste Parallele ist trophaeum f r τρόπαιο v,
schon bei Pseudo-Vergil. Ciris 30 und sonst berliefert (Georges, Lex.
lat. Wortf. u. tropaemi), worauf das sp te ital., span, trofea, franz.
trophce beruht; vgl. ferner ciniphes = κνΐπες, trichilinium zu κλίνη,
anchora = άγκυρα, Helphis CIL. X 601 = Έλπίς, Tlidete CIL. X 4085 =
Τελετή, Tliyrannis 4173, Hethaera Arch. Mitt, aus Ost. XVII 161
u. s. w. Diese Konfusion stammt aus der Zeit, wo die ltere Schreibung
p, c, t f r φ, χ,. # durch die genauere ph, ch, th ersetzt wurde: nach
Philotimus neben' P otimiis schrieb man nun auch trophaeum f r tro-
paeum u. s. .f. und gew hnte sich p und ph als gleichwertig anzusehen.

Dafs sich nun aber gerade in colphus die Schreibung ph festsetzte,
mufs noch einen bestimmten Grund gehabt haben, und dieser ist wohl
darin zu suchen, dafs im Lateinischen zu der Zeit, als κόλπο g ent-
lehnt wurde, schon ein Wort colpus „Schlag, Streich" bestand, das
durch ital. colpo, franz. coup reflektiert wird. Um von diesem Homonym,
das, obwohl aus gr. κόλαφο g entstanden, damals gewifs als einheimi-
sches Wort empfunden wurde, das neue Fremdwort zu differenzieren,
schrieb man dieses colplms ( hnlich wir wir Tau und Tliau, Ton und
Thon unterscheiden), wobei allerdings die Aspiration umgekehrt verteilt
wurde, als wie sie urspr nglich berechtigt war (colaphus—colptis). — Da
nun aber, seitdem gr. φ zur Spirans geworden war und daher auch

1) Vgl. Diez, Etym. W rterb.6 S. 168. Etwas anders Meyer-L bke, Roman.
Gramm. ,1 33: „Da nun in einer Reihe griechischer W rter die Vulg rsprache dem
hochlat. f mit p antwortete, mochte sie, als sie das griech. κόλπος von ihr empfing,
im guten Glauben richtiger zu sprechen, colfus sagen. '*
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mit lat. /' wiedergegeben wurde, auch .ph und f gleichwertig geworden
waren, so schrieb und sprach man alsbald auch colfus f r colplius.

Die Entwicklung der Formen war also die folgende: κόλπος >
colphus > colfus > κόλφος > ngr. κόρφος.

2.
Ein zweiter Fall unorganischer Aspiration ist dus θ von ngr.

καθρέφτης cSpiegeP aus altgr. κάτοπτρον. Dieterich a. a. 0. 106
nimmt auch hier direkten Lautwandel vor Liquida an: dem widerspricht
nat rlich die sonstige Erhaltung von τ ρ im Ngr. Aufserdem zeigt
aber die hellenistische Grundform des Wortes, κάτοπτρον, auf einer In-
schrift aus Syrien, Euting, Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1887, XXV S. 419,
n. 129 *) und Hermen. Leid., Corp. gloss, lat. III 22, 51, dafs die Aspirata
nicht durch das ρ bedingt ist. κά&οπτρον isi offenbar von καδοπτεύω
Reisen in Lykien I n. 53 C, αύ&όψι,α Wessely, Gr. Zauberpapyrus
Z. 950, έφόπτας ebenda Z. 1353 (Mitt. Pap. Rainer VI 117), έφόπτης
Hesych u. έφορος, ύφοψία Brief Eumenes' II, Mitt. aus Ost. VIII 98,
nicht zu trennen. Es handelt sich hier um die bekannte, in hellenisti-
scher Zeit sehr h ufige unorganische Aspiration, die durch Einflufs
begrifflich nahestehender W rter hervorgerufen ist.2) όττ- hat seinen
aspirierten Anlaut von δράω erhalten, mit dem es zu einem verbalen
Paradigma verbunden war (δράω — οψομαι, οπωπα): κα&οπτεύω
nach κα&οράω, έφόπτης nach έφορος u. s. f.; auch ίδειν erscheint
vielfach aspiriert.

Aus κά&οπτρον wurde mit Umstellung der Liquida κά&ροπτον.
Schon den attischen Steinen des 6. Jahrhunderts ist diese Metathesis
gel ufig (18 mal κάτροπτον, Meisterhans Gramm, d. att. Inschr.3 80,
ebenso auf Thasos, Dieterich 110). Die weitere Umgestaltung des Wortes
zu καθρέφτης wurde wohl durch analogische Einwirkungen veranlafst
Nach κατόπτης, επόπτης, ύποπτης, αυτόπτης mag κά&ροπτον
zun chst zu *κα&ρόπνης, ngr. *κα&ρόφτης umgebildet worden sein.
Wie daraus κα&ρέφτηζ wurde, ist weniger deutlich. Das begrifflich
weitabliegende &ρέφω konnte kaum einwirken. Vielleicht wurde der im
Ngr. ungewohnte Ausgang -oftis durch den gel ufigeren -eftis (κλέφτης,
ψεύτης* βουλευτής) ersetzt.3)

1) Nach Euting ist „das schwer zu lesende κάτοπτρα einfach ein Schreib-
fehler f r κάτοπτρα". Im Text der Inschrift steht — doch wohl nur verdruckt

2) S. dar ber Entstehung der 'Koine (Sitzungsber. der Wien. Akad. 143. Bd.)
S. 21. Mayser, Gramm, d. griech. Papyri der Ttolein erzeit II S. 30 ff.

3) P. Cassel, Mischle Sindbad S. 411, denkt an volksetymologische Ver-
bindung mit κα#ίνρ£νω; γ.α&ςίφτης = κα&(α)ρεντης.
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3. χώρα „Stadt".
Es wird manchem, der in Griechenland gereist ist, aufgefallen sein;

dafs χώρα daselbst nicht nur „Land", sondeni auch das gerade Gegen-
teil davon, „Stadt, gr fserer Ort, Hauptort", bedeutet. So wird ^ξ(^)«,
der Hauptort der Insel Naxos, als ή χώρα bezeichnet; ebenso der
Hauptort von Rhodos und ndern Inseln. Dafs die Bedeutung „Land"
durch irgendwelche Zwischenstufen in die entgegengesetzte „Stadt" ber-
gegangen sei, ist an sich sehr unwahrscheinlich. Der Sachverhalt wird
vielmehr folgender sein: das ngr. χώρα „Stadt" ist nur ufserlich mi
dein alten χώρα „Land" identisch. Hatzidakis, Einleit. S. 93. 363, hat
gezeigt, wie im Ngr. neben Deminutiven auf -toi/ Auginentativa auf
-a entstanden sind. Indem die Substantiva auf -ιόν ihre deminutive
Bedeutung einb fsten und an die Stelle der alten Stainrnw rter auf -«
traten (το τραπέζι = ή τράπεζα), gewannen diese umgekehrt augmen-
tative Bedeutung (οφνρί Hammer: βφνρα grofser Hammer). Nach
solchen Vorbildern wurden dann zu Substantiven auf -i(ov) neue
Augmentativa auf -a geschaffen: βελόνι Nadel — βελόνα grofse
Nadel, οταμνί Krug — βτάμνα grofser Krug, λακκί Grube — λάκκα
grofse Grube. Auf dieselbe Weise ist zu χωριό „Ort, Dorf" ein
Augmentativum γωρα „grofeer Ort, Stadt" gebildet worden, das nun
zuf llig mit dem alten Stammwort χώρα „Land" zusammenfiel.

4. Die Substantiva auf -ovvi.
Der bergang eines 0-Lautes in ου ist, wie zuletzt Thumb, Idg.

Forsch. II 117 ff., festzustellen sich bem ht hat, im Ngr. an die Stellung
in tonloser Silbe und Nachbarschaft eines Labialen oder Gutturalen
gekn pft. Von der Regel giebt es indessen zahlreiche Ausnahmen, die
es zu erkl ren gilt: dazu geh rt die Substantivendung -ου ν ι (und
-ovva) aus -ων ι o v (oder -ο ν ι o v). Beispiele daf r sind κούφου ν t,
oder it ω δον v ι (Legrand) „Glocke" = κ ω δ ων ι ο ν, agr. κώδων, ρον-
&οννι, άρ&οννι, in Ainorgos 'ρτούνι (Idg. Forsch. II 122), im
Pontos ρω&ών} zu agr. ρω&ων- Nase; οιφούνι, βίφοννας: agr.
<5ΐφ&ν-\ πιγούνι Kinn: agr. παογον- Bart; πειρούνι Gabel zu
πείρω; ρονζούνι Schnabel; κονροννα^ im Pontos κορώνα: agr.
κορώνη Kr he; μπονροννι Windstol's zu μπόρα Sturm; κατβοννιν
krummer Stab, κάτβοννας, κατοούνα hackenf rmiges Werkzeug zu
γάντβοζ Haken (G. Meyer, Ngr. Stud. IV 22). In einigen F llen ist
-ovi'i, -ovva von Haus aus nicht suffixal, wird aber im Xgr. wohl
so empfunden: ψοννι Kauf (ψοννίζω) aus οψ-ών-ιον, γουρούνι
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Schwein aus γρώνιον, Hesych γρώνα, γρωνάδες; γούρνα oder
γ ρ ο ν να Wasserbecken: agr. γρώνη Backtrog.1)

Dafs hier ein lautlicher Wandel von ω in o v vor v vorliege, hat
Thurnb a. a. 0. mit Recht bestritten. Betontes -on- ist ja sonst

berall erhalten: vgl. βεντόνι, χελιδόνι, περόνι, πριόνι, χε-
λώνα, χειμώνας und die Verba auf -ων ω. Thumbs Vermutung,
dafs in F llen wie χονδώνι, κουρώνα ω durch Vokalassimilation zu
ου geworden und die Suffixform von da ber ihr urspr ngliches Ge-
biet ausgedehnt worden sei, ist nicht hp.lt bar: sie verst fst gegen die
Regel, dafs solcher Assimilation nur unbetonte Vokale zu unterliegen
pflegen. Die L sung der Frage ergiebt sich aus der Beobachtung, dafs
ein grofser Teil, vielleicht die Mehrzahl der Substnntiva auf -ovvi
romanischen, lateinischen oder italienischen Ursprungs ist. Ich stelle
die F lle zusammen und verweise wegen der Belege auf G. Meyers
Ngr. Stud. Ill und IV.

χαρβούνι, χάρβοννο(ν) (pont. χαρβώνιν} Kohle: lat. carlo.
χονρούνα Krone neben κορώνα: lat. corona.
βαποννι Seife: lat. sapo oder ital. sapone.
βιολοννι: ital. violone.
βονρδοννάρι Dachbalken neben βορδονάρι: ital. bordone langer Stab.
βερδούνι Gr nfink: ital. verdonc.
χαντούνι Ecke: ital. cantone.
χαπούνι und χαπώνι: ital. cappone.
χοντοννιά: ital. cotonc.
μαχαρούνια und μαχαρώνια: ital. macchcroni.
μούτβοννον Gesicht: ital. musonc.
μπαρχούνι und μπαλχόνι: ital. balcone.
μπαστούνι, kypr. παβτοννιν, Stock: ital. bastwie.
μπαρμπούνι, kypr. χκρποννι,ν: ven. bttrlon.
μπονμπούνα Dr sengeschwulst: ital. Itulbonc.
μποντοννιέρα Hosenschlitz: ital. Ijottonimi.
μπονχοννι Bissen: ital. burc-one.
χονρδοννι: ital. cordonc.
γιονπούνι, ντΰιποννι Jacke: ital. ynililutm.
παοννι in Bova „Pfau'' neb<?n παβώνι: lat. pavo, itul. pavom.
πιχούνι, πιχούνα Spitzhacke: ital. pir

1) Beitle W rter (γρώνα Schwein und 7ρώι·η Backtrog ι sind trotz ihrer sehr
verschiedenen Bedeutung etymologisch wohl identisch, γρώνος, zu γράω fresse
skr. grasati verschlingt, frifst; gr sas Bissen, Futter; altnord. kras Leckerbissen)

geh rig, bedeutet in passivem Sinn«.» .„ausgefressen, ausgeh hlt'4, daher „Trog", in
aktivem Sinne ..gefr lsig", daher Beiwort des Schweines.
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Taube: ital. picdone.
ραμπαοννι eiserner Haken: ital. rampicone.
ρετόούνι Sattelbogen: ital. arcione.
βχονφούνι Strumpf: ital. scoff one.
ΰ πιουν ο ς Spion: ital. Spione.
φρεντβούνι ein Vogelname: ital. frodone, dial, frison, frixioun.
buz&ina „Flasche" in Bova, μ,πουτβοννάρκ Wasserrinne: ital.

boceione, sic. buzzuni (Ngr. Stud. Ill 18).
In diesen Leimworten ist das ου leicht zu erkl ren. Der ngr.

o-Laut ist offener als das geschlossene lat. , ital. ?, das dialektisch,
besonders in Sicilien und Unteritalien, direkt zu u wird. Die Griechen
gaben es daher oft durch ου wieder (G. Meyer, Ngr. Stud. Ill 6):
λονρον = l nm, όχονπα = sc pa, φονρμα = f rma, χουβτονδικ
scharenweise Κανελλάχης, Χιακά 'Λνάλεχτα S. 109 η. 79, lat. cusf dia,
ma. kypr. άδετονρης: ital. auditore, άμ,παβαδονροζ: ital. ambascia-
dorey τραΐτονρος: itaL traditore u. s. w. -OWL· f r ital. -one ist also
ganz in der Ordnung. Von den zahlreichen Lehnw rtern aus konnte
sich die Endung leicht auch auf einheimische W rter wie *χονδώνι
verbreiten, zumal ital. -one in manchen W rtern teils durch -ων ι
(-dl/t), teils durch -ο ν ν ι wiedergegeben wurde (χαντοννι, und καν-
τώνι, χαποννι und χαπώνι, μαχαρονηα und μαχαρώνια).

Wien, September 1900. Paul Kretschmer.


