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I . Die Redeteile .

A . Das Substantiv .

§ 1 . Plural der Abstracta .
a) Affekte : metus , pavores , pallores , odia , irae, iracundiae,

tristitiae , luctus , gaudia, libidines (in der Bedeutung „Ausschweifung “

ann. 11 , 16), spiritus . Cicero hat z . B . metus , odia , iracundiae ;
Livius z . B . irae, gaudia, odia , luctus.

b) Geistige Eigenschaften und Zustände: audaciae, pravitates ,
simulationes , obsequia, lasciviae , infamiae , fastidia , sensus („Ge¬
sinnung“) . Hierin geht Cicero viel weiter.

c) Substantiva der Bewegung : fugae, transfugia , effugia ,
diffugia, adventus, comitatus et egressus . Cicero hat z . B . fugae
und adventus.

d) Nicht zu klassifizieren sind : voluntates , utilitates , digna¬
tiones (nach Analogie von „dignitates“

, welches auch bei Klassikern
vorkommt) , captivitates urbium, fortunae captae urbis = casus b. 4,1
(zweifelhaft) , mortes, somni, valetudines, nocturni visus , educationes,
iura successionum , consortia rerum , suspiciones , superstitiones,
gloriae, silentia , miseriae temporum, necessitates, aemulatus.

e) Bezeichnung der Ämter : dictaturae , praeturae , consulatus,
tribunatus , auguratus , pontificatus.

Bei den Komikern ist der Plural der Abstracta noch selten,
bei Cicero am häufigsten.* Die späteren Prosaiker , namentlich Tacitus
und Gellius , dehnen diesen Gebrauch zwar auf andere Wörter aus,
sind aber in der Anwendung sparsam.

§ 2 . Abstractum pro concreto : caerimoniae „Gegenstände
des Kultus“

, matrimonia statt coniuges , nobilitates „Notabilitäten“,
vitae usus „Lebensbedürfnisse“, decöra statt decori homines , ami¬
citia „Freunde“

, iura „Dokumente“
, origo „Ahnen“ . So auch : domi¬

nationes , remigium , necessitudines, affinitates , clientelae , servitia,
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exilia „Verbannte“ ·, liberalitas „Gnadengeschenk“ hist . 1 , 20 (auch
Sueton u . Spät.) .

§ 3 . Der Abwechselung wegen steht zuweilen der Plural
und Singular der Concreta promiscue : consules patres eques ,
eques — pedites , pedites eques , pedes equites, post peditum ordines
eques , septimani — tertianus , senatores eques miles; Medisque et
Persis et Bactriano ac Scytha, Samnis Paelignusque et Marsi, ad¬
versus Romanos — in Parthum . Ähnliches findet sich schon bei
Livius .

§ 4 . Konkrete Verbalsubstantiva auf tor, trix, sor, die von
den Früheren mit Vorsicht gebraucht waren, bildete Tacitus , einem
sprachlichen Bedürfnisse abhelfend , in freierer Weise, wie das
überhaupt die Späteren getan haben. Von solchen Wörtern auf
tor und sor, die schon bei Klassikern Vorkommen , hat er über
vierzig; dichterisch oder nachklassisch sind aber folgende:
cupitor, patrator , instinctor, instigator , criminator, raptor , famae
venditator, auxiliator, condemnator, defector, conditor (auf ein Weib
bezogen Germ . 28), violator, provisor „voraussehend“

, delator, proe¬
liator , firmator, monstrator, regnator, interfectrix ; endlich die schon
bei Livius vorkommenden : assertor, concitor, interceptor , osten¬
tator , populator, munitor, ruptor , turbator .

Nur bei Tacitus kommen vor : accumulator, exstimulator,sanctor (legum) , zuerst bei ihm : concertator, detractor , profligator,subversor, instigatrix, regnatrix.

B . Das Adjektiv .
§ 5 . Adjectiva (und Participia ) werden häufig substan¬

tiviert :
a) masc . equester, militares, nulli, missi, praecipientes , praesi¬dentes , dicentes , orantes, peccantes, servientes, laudantes , medentes ,vincentes .
b) neutr. sing , nullo = nulla re (ist nachklassisch) , egregium ,bonum publicum , egenum , in unum , dignum , triste , providum,breve et incertum, vetus, honestum, in barbarum , perimmensum, inlubrico . Andere mit anhängigem Genetiv s . § 40 , a.
c) neutr. plur . sehr häufig, namentlich mit dem Genetiv, s . § 40,b.
§ 6 . Prädikative Adjectiva statt eines Adverbs sindöfter angewandt als bei den Früheren : frequens , rarus , obscurus ,multus in agmine , subitus inrupit , repentinus , avidus intercepit,diversi interpretabantur , pergit properus, intrepidi transiere , occultiaetabantur , aequus, rapidus, inritus, novissimus , improvisus, prae¬cipuus .
§ 7 . Steigerung der Adjectiva (und Participia ) . SelteneTonnen sind : sordidius et abiectius, irrevocabilior, intolerantior,conspec ior, coniunctior, iunctissimus, metuentior , excusatius , solli-
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citior , insignitior, improvisior, invisior, curatius , curatissimus , ab¬

solutissimus, impeditissimus, strenuissimus, piissimus, vulgarissimus
(13 , 49 nach Konjektur) .

In solchen Neubildungen ist Tacitus weit zurückhaltender als

Cicero . Auch Livius scheut sich nicht vor Formen wie : cuneatior,
assuetior, impunitior , inexsuperabilior u . a. Sehr korrekt sind hierin
Cäsar und Sallust.

C . Pronomina.

§ 8 . Außer dem adjektivischen Gebrauche von quidquam

(dial. 29 ) kommt nichts vor, was nicht schon in der klassischen
Periode nachzuweisen wäre, z . B . quis statt uter , quis ille und hic

ille mit Brachylogie , aliquis im negativen und im konditionalen
Satze , die Verwechselung des Demonstrativs und Reflexivs , endlich

das seltene „nemo unus“ .
D . Adverbia.

§ 9 . Ceterum == „übrigens“
, welches bei Cicero (außer ad Q.

fratr . 2, 12, l ) und Cäsar noch fehlt, bei Sallust und bei Livius

häufig ist, findet sich in den Historien und Annalen. In der Be¬

deutung von „re vera autem“ haben es außer Tacitus und Sali.

Jug . 76 , 1 Plin. pan . und Suet.
§ 10. Neutrale Adjectiva als Adverbia : aeternum , im¬

mensum , postremum , supremum , praeceps , recens . Der Gebrauch
solcherFormen wird von nachklassischenProsaikern weiter ausgedehnt.

§ 11 . Adverbium statt eines attributiven Adjektivs : multa

invicem damna , universae ultra gentes , nullis contra terris , dites

circum terrae , occupare velut arcem eius (d . h . „sein einer Burg

gleichendes Haus“
, ähnlich wie quasi bei Cicero) , insigni familia

ac perinde opibus , gravibus superne ictibus, inpar comminus pugna,
Liburnicarum ibi navium , memoria prosperarum illic rerum . —

Schon Livius hat diesen Gebrauch der Adverbia sehr häufig .

§ 12 . Einzelnes : adhuc von der Vergangenheit ; utcunque

„allenfalls , gleichviel wie“
. Beides auch bei Livius. Adeo non

— nedum. Statt fere, welches nur im Dialogus c . 16 vorkommt,
steht sonst überall ferme .

E . Das Verbum .

§ 13 . Der Einfluß der Dichter zeigt sich deutlich in der

häufigen Anwendung eines einfachen Verbums statt eines zu¬

sammengesetzten . So sagt Tacitus : apisci , asperare , ardescere ,
celerare, ciere , cernere = decernere, clarescere, eludere , firmare statt

affirmare und confirmare , flammare, flere c . aecus . , gravescere,
haurire — exhaurire, iutus , noscere für agnoscere, notescere, novare
= renovare, piare , ponere statt proponere, propinquare , putare für
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computare, quatere , radere = eradere , rapere statt abripere und
eripere , sistere = consistere , solari, spargere = dispergere, struere
für exstruere und instruere , suescere , temnere, tenuare , valescere ,
vanescere , venire = provenire, vehere = provehere, vectus für tra-
vectus , vertere statt evertere, vincire — devincire, vocare = pro¬
vocare und invocare.

Viele dieser Verba fehlen noch in den drei kleineren Schriften
des Verfassers , manche erscheinen erst in den Annalen.

§ 14 . Genus verbi .
a) Ein persönliches Passiv bilden die Intransitiva dubitare,

triumphare, ministrare, regnare.
b) coepi in aktiver Form mit einem passiven Infinitiv, wie

audiri , dimoveri , eligi, occidi . Solche Infinitive haben bei Klassi¬
kern stets, bei Tac . niemals das Passiv von coepi bei sich .

§ 15 . Tempora .
a ) Perfekt scheinbar statt des Plusquamperfekts : ann .

1 , 53 scripsit und öfter. So schon Cäsar b . c . 3, 66 , 2 u . 4 . Dann
betrachtet der Schriftsteller die Handlung vom Standpunkte der
Gegenwart aus .

b) Plusquamperf . pro perfecto : hist . 2, 5 aboleverat,
ann . 1 , 62 auxerant , und so öfter, wie bereits bei Sallust und
Livius . Es wird alsdann der Erfolg einer vergangenen Handlung
hervorgehoben .

c) Der Konjunktiv des Präsens und Perfekts in der in¬
direkten Rede der Vergangenheit ist in den Historien und An¬
nalen nicht selten , wie auch bei Cäsar und Livius ; nicht so häufigbei Sallust. Der Grund scheint in dem Streben nach Abwechselungin der Form der Verbalendungen zu liegen.

§ 16 . Modi . Eine Neuerung ist die auch bei den Späterenselten gebliebene Übertragung des aoristischen Potentialis perfectiauf Nebensätze , während die Klassiker diesen Gebrauch des
Modus nur im Hauptsatze zulassen . Dial. 34 ut sic dixerim .
Agr. 3 ut sic dixerim , ann. 6 , 22 ne nunc incepto longius abierim .Einmal bei Cie . de oif. 2 , 10 , 35 sed ne quis sit admiratus . . . :alia est illa subtilitas e . s ., wo man durch Interpunktion zuändern sucht. Vgl . Liv. 8 , 18 , 3 ne cui — fidem abrogaverim undFlorus ο , 22 , 1 hostile potius an civile dixerim , nescio .

Übrigens ist Tacitus in der Anwendung der Modi des Haupt¬satzes durchaus korrekt.

II . Der einfache Satz .
A. Kongruenz .

§ 17 . Kongruenz des Numerus . Das Kollektiv hat oftein Prädikat im Plural : ann. 1 , 44 seditiosissimum quemque vinctos
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trahunt . Ebenso nach uterque , pars , multitudo , plebs , vulgus , exer¬
citus , manus , vexillum , iuventus . S . 2 , 52 , 14 .

§ 18 . Kongruenz des Genus .
a) Neutrum pro feminino et masculino : ann . 11 , 16

comitatem et temperantiam , nulli invisa . Ebenso in den Historien
und schon bei Sallust . Häufiger ist das Neutrum des Demon -

: strativpronomens , wie ann . 1 , 49 non medicinam illud , sed cladem
! appellans . 4 , 19 quasi illud respublica esset . 2 , 38 non enim
1 preces sunt istud . Hier ist das Neutrum notwendig , weil die Kon¬

gruenz des Subjekts - und Prädikatsbegriffes verneint oder doch be-
zweifelt wird .

j b) Masculinum pro neutro , jedoch mit Ausnahme von
^ milia , entweder in einem andern Satze oder weit vom Subjekte
k entfernt : ann . 4 , 48 auxilia cet . Dahin gehört auch 14 , 61 a clien -

^ telis cet . Hier folgt das abweichende Genus erst in einem Neben -

^
satze : ea in pace ausi , bezüglich auf quae .

| B . Fragesatz .
t': § 19 . Nur einmal steht die Frage innerhalb des Finalsatzes :
*’ ann . 14 , 43 decernite impunitatem , ut quem dignitas sua defendat cet .
b Diese griechische Konstruktion findet sich hei Terenz , Cicero und

Livius selten . Im Partizipialsätze hat Tacitus die Frageform niemals .

j
C . Das Prädikat fehlt .

• § 20 . Formen von esse fehlen .
a) Im Indikativ häufig und sogar in Nebensätzen nach

P qui , ubi , quia , donec , ut quis , postquam . Bei Klassikern weit
r seltener . · .

b) Im Konjunktiv : 1 ) wenn ein anderer Konjunktiv folgt
wie ann . 1 , 9 . 35 . 65 und öfter . 2) ohne folgenden Konjunktiv
nur 1 , 7 . hist . 1 , 85 . 3 ) in indirekter Frage und im Ausruf
ann . 1 , 11 . 16 . 48 und oft . 4) in Relativsätzen der indirekten
Rede : ann . 4 , 39 . 43 . 13 , 55 . 5 ) nach tanquam und dum in in¬
direkter Rede Germ . 39 . ann . 6 , 26 . — Die Früheren sind in
dieser Beziehung viel vorsichtiger .

c) im Infinitiv : hist . 4 , 23 neque id malorum (seil . fore) .
2 , 31 petiturum se vitam (fuisse ) . So fehlt fuisse öfter in den
Annalen , wie schon hei Sallust , Livius und Curtius , aber nicht

[
' bei Cicero und Cäsar .

21 . Verba dicendi et sentiendi fehlen :
' a) wenn sich das Folgende von selbst als Rede der genannten

Person zu erkennen gibt , wie ann . 1 , 9 . 12 , 41 .
b) infolge lebhafter Darstellung : 14 , 6 . 7 . 8 .
c) wenn ein ähnliches Verb vorausgeht oder folgt : 1 , 28 .

39 . 2, 5 .
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d) wenn der Gedanke einer im vorigen Satze genannten Person
sofort als indirekte Rede angefügt wird : 1 , 38 . 12, 5 . 12 .
Auch hierin geht Tacitus viel weiter als seine Vorgänger.

§ 22 . Verba movendi et agendi fehlen : ann . 4 , 57 tandem
Caesar in Campaniam (scii , profectus) . 14, 8 quod nemo a filio
(veniret) . 4 , 38 melius Augustum (egisse) . 1 , 43 melius et aman¬
tius ille (egit) . 4 , 12 atque haec callidis criminatoribus. 6 , 10
haec apud senatum. — Solche Verba fehlen zwar oft in Ciceros
Briefen , aber selten bei Sallust und Livius, niemals bei Cäsar.

D. Objekt .
1 . Akkusativ .

§ 23 . Lokaler Akkusativ : Aegyptum proficiscitur. Hiberos
pervadit. Aventinum defertur. Nach Analogie solcher Länder- und
Völkernamen findet sich auch ein Appellativum : ann. 12, 13 campos
propinquabant. Sonst bei Tac . mit dem Dativ . — Zu allen Zeiten
ist dieser Accusativ von den Prosaikern höchst sparsam angewandt.

§ 24 . Sehr selten in der Prosa ist der sogenannte Accus ,
graecus : hist . 1 , 85 animum vultumque conversis . 4 , 20 . ann. 1 , 50
frontem ac tergum vallo , latera concaedibus munitus. 2 , 13 con¬
tectus umeros ferina pelle. 17 oblitus faciem suo cruore. 6 , 43.
13 , 35 . Auch auf Adjectiva ausgedehnt: hist . 4 , 81 manum
aeger, ann. 6 , 9 clari genus . 15 , 64 frigidus iam artus . Germ . 17
nudae bracchia ac lacertos.

Diese von Dichtern eingeführte griechische Konstruktion
fehlt bei Cicero , Cäsar und vielen Späteren.

§ 25 . Transitiver Akkusativ :
a) Verba der Affekte : pavere, pavescere , expavescere, gravari.b) Pungor, potior, vescor , wie in allen Perioden der Sprache .
c) Verba composita , bei denen der Dativ oder eine Prä¬

position erwartet wird : accedere , incedere , adeurrere , adsidere, in¬
sidere (auch mit dem Dativ) , insidere (nie mit dem Dativ) , ad-
strepere, appellere terram , advehi , adventare (ann. 6 , 44) , advolvi
genua (einmal auch mit Dativ, und stets pro -xolvi genibus), incidere ,involare, inrepere, inrumpere, incursare, insultare „insultieren“

, eniti,evadere , egredi, elabi , erumpere, exire , intervenire ann. 3 , 23 (sonstmit Dativ) , interfluere, obtrectare.
Verba mit ante und prae zusammengesetzt: antecedere, ante¬cellere , anteire ( auch mit dem Dativ), antevenire, praeiacere, praefluere,praecellere , praeminere, praesidere, praecurrere, praevehi, praevenire.d) Indulgere „bewilligen“ und penetrare, letzteres nach Ana¬

logie der Composita , beide erst in den Annalen.e) Mediale und passive Verba (noch nicht in den dreikleinen Schriften ) : hist . 5 , 5 nec quidquam prius imbuuntur.2 , 20 bracas indutus . 3, 74 aramque posuit casus suos in m&r-
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Dieser Gräzismus ist zuerst von Vergil eingeführt und dann
von Livius in die Prosa aufgenommen , bleibt aber auch im sil¬
bernen Zeitalter selten .

§ 26 . Accusativus verbalis oder des innern Objektes :
excusare „als Entschuldigung anführen “

, falsum renidere , vincere
und pervincere aliquid „etwas durchsetzen “

. Die Figura etymo¬
logica , die bei Klassikern noch selten , bei Livius und Gellius
häufiger ist , steht nur ann . 12 , 31 clara facinora fecere .

§ 27 . Accusativus adverbialis : cetera, alia , nihil . Letz¬
teres auch bei Cicero ; cetera erst bei Sallust und Livius .

Id temporis , id aetatis , id auctoritatis findet sich erst in den
Annalen , doch hat schon Cicero den Impuls dazu gegeben .

2 . Dativ .

§ . 28 . Dativ als Objekt bei Verbis : livere „beneiden “
, patro¬

cinari , ingemere , inlaborare , incumbere , excusari (statt vitare ) , re¬
ticere , se proripere , extrahi , iubere , excipere Agr . 15 .

§ 29 . Mihi est volenti Agr . 18 . hist . 3 , 43 . Diesem Gräzis¬
mus entspricht ann . 1 , 59 ut quibusque bellum invitis aut cupien¬
tibus erat . Das dem Sallust hist . IV 56 Kr . entlehnte „volentia “
= erwünscht hist . 3 , 52 . ann . 15 , 36 .

§ 30 . Dativus commodi : Germ . 33 oblectationi oculisque
ceciderunt , hist . 2 , 26 tamquam fratri proditionem ageret . 3 , 53
imperatori suo militare (nach Analogie von servire ) , ann . 1 , 59
sibi tres legiones procubuisse . 71 cunctos — sibique et proelio
firmabat . Dahin gehört auch das poetische : non referre dedecori
ann . 15 , 65 .

§ . 31 Dativ des Zweckes und Zieles .
a) Besonders auffallend von Substantiven der vierten Dekli¬

nation , wie irrisui esse, derisui , despectui , metui , obtentui , ostentui ,
usui , potui , victui , vestitui ; venatui adornatus , indutui gerere ,
visui praeberi . Ungewöhnlich ist auch : veno dare ann . 4, 1 . veno
posita 14 , 15 . Bei Klassikern und Livius sind diese Konstruk¬
tionen noch selten , bei Späteren häufig .

b) Statt der Präpositionen in und ad : ann . 1 , 5 custodiae
adpositus . 1 , 18 properantibus Blaesus advenit . 1 , 19 iamque
pectori usque adcreverat . 23 centurionem morti deposcit . 51 in¬
cessit itineri et proelio , und so öfter . Diese unklassischen Ver¬
bindungen sind dem Einflüsse Vergils zuzuschreiben . Über den
Dativ des Gerundivums vgl . § 108 .

§ 32 . Der Dativ , der scheinbar statt des Genetive von
einem Substantivum abhängt , ist ein Dat . commodi , bei keinem so
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beliebt wie bei Tacitus : suffugium hiemi et receptaculum frugibus ,
subsidia dominationi , plures seditioni duces , rector iuveni . vir¬
tuti pretium , initium , causa und finis bello , paci firmator , custos
saluti , corpori , minister bello , sceleribus , pignus societati , dona
templis , avo comes. Druso proavus , materia sceleri .

§ 33 . Adjectiva und Participia mit dem Dativ : promptus ,
socors (auch mit Genetiv ) , mitis , facilis , adrogans , inexpertus , in¬
trepidus , superstes (auch m . Gen.) , novus , diversus , intentus (auch
mit ad und in) , inhabilis , firmus Agr . 35 .

So hat Tacitus dem Gebrauche des Dativs eine weitere Aus¬
dehnung gegeben .

3 . Ablativ .

§ 34 . Lokaler Ablativ der Trennung .
a) Ländernamen : Aegypto , Armenia , Etruria , Britannia ,

Gallia , Hispania , Italia , Iudaea , Illyrico , Lucania , Syria , Dies fehlt
noch bei Cicero, Sallust und Livius , findet sich zuerst bei Caes.
b . c . 3 , 58 , wo aber ein Inselname (Corcyra ) voraufgeht . Die
Späteren haben es nicht so häufig wie Tacitus .

b) Appellativa : testudine labi , sublatum capite diadema ,
profugus altaribus taurus . Ebenso fehlt die Präposition bei pro¬
mere , depromere , procedere , progredi , prorumpere , prohibere , im¬
pedire , abire , abhorrere , extrahere und bei recens . Alles dies ver¬
dankt der Verfasser der Lektüre der Dichter .

§ 35 . Der Ablativ der Ortsruhe , ebenfalls aus der poe¬
tischen Sprache entlehnt , ist häufig und steht nicht nur mit einem
Attribut , wie bei Klassikern , sondern auch ohne dasselbe , z . B . tumulo ,
Delo , saxo Seripho , campo aut litore , lateribus aut fronte , suggestu ,
balineis , crepidinibus , campis , medio „mitten inne “

, plano , vicino,
vestigiis insequi .

§ 36 . Ablat . instrumenti von Personen : castra corrupto¬
ribus temptare , desertus suis , utrisque deserti , captam exercitibus ,
und so öfter .

§ 37 . Ablat . modi statt einer Präposition : catervis et
cuneis concurrebant , fama spe vel dolore accipitur , clamore et
impetu circumfunduntur , incultu atque eo ferocius agitabant , tot
adstantium visu ( = = in conspectu ) , impetu pervagatum incen¬
dium .

§ 38 . Ablat . qualitatis mit Braebylogie : vir facundus et
pacis artibus . Blaesus multa dicendi arte . Tubero defecto cor¬
pore . Balbus truci eloquentia habebatur , habebatur erudito luxu,
ann . 6 , 20 qualem diem Tiberius induisset , pari habitu , haud
multum distantibus verbis . 34 contraque ignobilem Hiberum mer¬
cennario milite disserebat . 15 , 31 strata humi longoque fletu et
silentio . Die Klassiker sind viel sparsamer mit dieser Kürze.
Vgl . § 45 .

i § 39 . Der
Sinne , ohne hin«

den Annalen häu

ann . 1 , 22 . 15 , <

nur eoque , wahre

: Einmal erwartet

I postulare repetun «

I

§ 40 . Gene
Fürwörtern:

a) abhängig
bei Cicero) , id sc
anni , diverso ten
Historien und Au

b) häufiger ;
honorum; · 3 , 52 a
scelerum; media <
belli , Orientis se
Asiae, novissima 1
wie summa , avia ,
occulta , prominer
ähnlichen. Zuwe
während dieselbe
hervortritt , Sch
stratae viae .

Der Gebrauc
ün Singular , wie

prominenti lii
multum vulneruir
al3 eius summo ,
Deiot. 13 , 35 ali
wiU (statt extren
Her

Darstellung r
l'ach-Müller Stil .

'



DES TACITEISCHEN SPRACHGEBRAUCHES , 13

, -. r i „ „
'
'
rugibus·

(
:
r 1 lVei» · vir

, owi
> leri °na
i )ativ :
. ;

Pr°mptus
’ lnexpertus , in

’
* ■ Ultentu8 (auch
Inp weitere Aus-

’ur,a > Britannia,vria . Dies fehlt
'•umt hei Caes .•orauf̂ oht . Die

capite diadema ,
« sition bei pro-
■ prohibere , im-
Alles dies ver-

* uim der poe -
nur mit einem

be, /. . B. tumulo ,
ronte , suggestu,
. plano , vicino,

astra corrupto-
taui exercitibus,

>n : catervis et
ir . clamore et
agitabant , tot

agatum incen-

, ir facundus et
·, i defecto cor-

r erudito luxu,
habitu , haud
Hiberum mer-

igoque fletu et
dieser Kürze.

§ 39 . Der Ablat . causae in subjektivem und objektivem
Sinne , ohne liinzugefügtes Partizip , ist in den Historien selten, in
den Annalen häufig . Er ist nachklassisch bei invidere : Germ . 33.
ann. 1 , 22 . 15 , 63 . Historien und Annalen haben statt ideoque
nur eoque, während sich in den früheren Schriften beides findet
Einmal erwartet man statt dieses Casus den Genetiv : ann . 3 , 38
postulare repetundis.

4 . Genetiv .

§ 40 . Genet, quantitatis nach neutralen Adjektiven und
Fürwörtern :

a) abhängig von einem Singular : eo loci , eodem loci (auch
bei Cicero) , id solitudinis , extremo paludis , medio temporis, certo
anni , diverso terrarum , und so nicht selten , jedoch erst in den
Historien und Annalen.

b) häufiger abhängig von einem Plural , z . B . ann. 1 , 9 alia
honorum ; 3 , 52 alia sumptuum ; 35 cuncta curarum ; 14, 60 cuncta
scelerum; media campi („das dazwischen liegende Gelände “) , subita
belli, Orientis secreta , pauca campestrium, laeva maris , extrema
Asiae, novissima Libyae, besonders beliebt bei Ortsbezeichnungen ,
wie summa, avia, prima, intima , profunda, aperta , operta , inculta,
occulta, prominentia, obstantia , edita, altiora , ardua , abrupta und
ähnlichen. Zuweilen ist keine partitive Bedeutung bemerkbar,
während dieselbe in den wenigen Stellen des Cicero noch immer
hervortritt . Schon Vergil sagt aber : strata viarum =
stratae viae.

Der Gebrauch einer Präposition vor dem neutralen Adjektiv
im Singular, wie hist . 3 , 47 in extremo Ponticae orae. ann. 1 , 53
in prominenti litoris . 4,74 in proximo Campaniae. 12 , 56 post
multum vulnerum, ist schon durch Caes . b . G . 6 , 26 , 2 vorbereitet :
ab eius summo , durch Cicero freilich nicht , wenn man nicht pro
Deiot. 13 , 35 aliquid ad extremum causae reservatum beibehalten
will (statt extremam causae partem) . Sallust ließ sich dies Mittel
der Darstellung nicht entgehen, Livius erweiterte es . Vgl . Naegels-
bach-Müller Stil .

8 p . 110 ff.
§ 41 . Adverbia mit dem Genetiv : eo furoris venere , eo

usque corruptionis provectus est. eo contemptionis descensum ,
ire quoquo terrarum , huc arrogantiae venerat. Bei Cicero liest
man dergleichen wohl nach ubi, ubicunque und longe, aber nicht
nach eo oder huc : seit Livius verfährt die Sprache freier damit.

Ähnlich ist ann. 15, 53 ut quisque audentiae habuisset , ad -
currerent ; ein ganz vereinzelter Gräzismus .

Sponte mit dem Genetiv (auch bei dem älteren Plin . und
Lukan) findet sich öfter in den Historien und Annalen, fehlt aber
noch in den kleineren Schriften.
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§ 42 . Nach Analogie des objektiven Genetivs wird das
Personalpronomen in diesem Casus auch subjektiv , also wie im
Griechischen statt des Possessivums gebraucht : hist . 3 , 34 a prim¬
ordio sui . 4 , 24 primo sui incessu , ann. 2 , 54 nostri origine .
3 , 38 insolentia nostri. 6 , 22 initia nostri . 15 , 36 longam sui
absentiam. Spuren davon zeigen sich vereinzelt bei Cicero , z . B . ac.
post. 1 , 11, 42 principium sui ; die Späteren haben es oft.

§ 43 . Objektiver Genetiv bei Verbis . Außer egere und
indigere, deren Konstruktion stets geschwankt hat , sind als rein
Taciteisch zu notieren : monere, wofür die Klassiker in dieser Ver¬
bindung ein Compositum setzen , und adipisci, nach Analogie von
potiri, beide aber erst in den Annalen .

§ 44. Die Adjectiva relativa mit dem Genetiv bezeichnen
entweder :

a) ein transitives Verhältnis , d. h . es läßt sich dafür ein
Partizip mit transitivem Akkusativ supponieren, z . B . properus, pro¬
vidus, improvidus, prudens, praescius, callidus, rudis, acer, segnis,
incuriosus , socors, tacitus , exspes und viele andere.

b) eine bloße Beziehung im Sinne eines Ablativus relationis
(oder limitationis), wie die häufige Verbindung mit animi, z . B . in¬
certus animi , und so bei laetus, turbidus, ferox, aeger, fidens , in¬
gens, validus, promptus, captus, diversus. Vorbereitet ist dies von
den Komikern und Cicero durch die Phrase „pendere animi “

, und
Livius hat bereits nimius, incertus animi und ähnliches, wiewohl
selten . Tacitus gebraucht nun zahlreiche Verbindungen der Art,wie certus und incertus alicuius rei, securus potentiae , anxius sui,
potentiae, trepidus admirationis et metus, modicus voluptatum , im¬
modicus animi , laetitiae , maeroris, ingens rerum , nimius sermonis,ferox scelerum , linguae, inglorius militiae, inritus legationis, sper¬nendus morum , manifestus delicti (auch Sallust) , constans fidei,melior furandi , diversus sententiae , morum, absentium aequusann . 6 , 36 , atrox otii, procax odii , orandi validus, colonia viriumet opum valida, factorum innocens , eloquentiae ac fidei praeclarus,praestantissimus sapientiae ann. 6 , 6 , praecipuus circumveniendiTitii Sabini, luendae poenae primus.

Von diesen zwei Klassen der relativen Adjectiva kommen
diejenigen mit transitiver Beziehung in allen Zeiten der Sprachehäufig vor ; die der zweiten Abteilung, welche einen Ablat. rela¬tionis vertreten, sind vor Tacitus selten und auch nach ihm vonbeschränktem Gebrauche .

§ . 45 . Genetivus qualitatis mit Brachylogie : ann . 3 , 20obsidionem flagitii ratus . 4, 29 Lentulus senectutis extremae ,hist. 4 , 15 stolidae audaciae Brinno, und so öfter. Ähnlich schonCäsar b . G 5 , 6 quod eum — magni animi, magnae inter Gallosauctoritatis (sed. virum) cognoverat. Auch bei Livius, Nepos undspäteren Historikern. Vgl . § 38 .
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§ 46 . Substantivum als Attribut : mare Oceanus , mare
Hadria , sidus cometes , promunturium Misenum (auch prom. Miseni),
vetus oppidum Puteoli , imperator populus, Iovi liberatori ann. 15 , 64.

§ 47 . Apposition zu einem Satze : ann . 1 , 27 manus in¬
tentantes , causam discordiae et initium armorum. Ebenso c. 30 . 2 , 64
und öfter . Diese Apposition, welche die Folge oder Absicht einer
Handlung oder auch ein Urteil über dieselbe bezeichnet, findet sich
auch bei Sallust und Livius, aber selten . Sonst gilt im klassischen
Spracligebrauche als Regel , daß statt derselben ein Relativsatz steht
oder daß wenigstens das appositionelle Nomen noch von dem
Verbum des Hauptsatzes regiert wird (s . Madvig zu Cic. de fin.

8
p . 268) .

F . Präpositionen.

§ 48 . In mit dem Ablativ des Neutrums statt eines prä¬
dikativen Nominativs : in confesso est „es wird zugegeben “

, in in¬
certo est „es ist ungewiß“

. Ebenso: in ambiguo, aperto , arto,
integro . Nicht selten bei Livius , dann überhaupt bei Späteren.

§ 49 . In mit dem Akkusativ : aderant semisomnos in barbaros,
advenae in nos regnaverunt . ,

Statt ad : in manus venire (nach Sallust und Livius) , pa¬
ratus in obsequium, prodesse in rem .

Statt cum : nova nobis in fratrum filias coniugia ann. 12 , 6 .
Statt des Dativs : in reliquos data venia, die Verteilung unter

mehrere bezeichnend , aetate et forma haud dissimili in dominum
ann. 2 , 39.

In consecutivum , das Resultat oder die Absicht angebend:
in maius vulgare , audiri, credi , innotescere; in falsum augeri , in
deterius augere, referre, audiri , in spem „auf die Hoffnung hin“ ,
in incertum et ambiguum, in saevitiam, evicta in lacrimas ann. 1 , 57 .
vulnere in mortem adficere , adfligere . — Bei keinem Prosaiker so
häufig. Nach dem Vorgang von Sali. Jug . 73 , 5 ; hist . I fr. 3 ;
II fr . 89 Kr.

§ 50 . Apud statt in c . ablativo fehlt noch in den kleineren
Schriften, dann steht es öfter bei Länder- und Städtenamen , nach
Analogie der Völkernamen, z . B . ann. 4 , 18 apud Germaniam. Vor
Inselnamen und Appellativen kommt es erst in den Annalen vor,
wie : apud urbem Nolam , apud municipium , apud paludes. Ais
Seltenheit schon bei Cicero : apud villam , und vor ihm bei Plautus
und Terenz. Eigenartig die Personifikation apud aures z . B . ann . 1 , 31 ,
apud animos bist . 3 , 43 , apud libidines ann. 13 , 22.

§ 51 . Inter statt eines Ablat . absolutus : Agr . 32 inter male
parentes cet . hist. 1 , 1 ita neutris cura posteritatis inter infensos
vel obnoxios (statt : cum alii infensi, alii obnoxii essent) . 1 , 34 inter
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gaudentes et incuriosos . 1 , 80 visa inter temulentos arma . 2 , 92 inter
discordes , ann . 1 , 50 . 11 , 10. 13 , 55 .

§ 52 . Circa „in betreff1' : circa adfectationem Germanicae
originis ultro ambitiosi sunt, omne tempus circa (mit) Medeam
consumas . So öfter ; aber überhaupt erst im silbernen Zeitalter
und von da ab ganz gewöhnlich .

Citra „ohne“ nur in den drei kleineren Schriften ; seit Ovid.
§ 53 . Per in sehr verschiedener Bedeutung : per iram „im

Zorn“
, per silentium, per intervalla , per lamenta ac maerorem ,

acies per cuneos componitur, consistunt per cohortes et manipulos ,
per catervas, per nimiam fiduciam („aus, zufolge “) , per speciem
amicitiae („unter dem Scheine “) , per nomen agrorum, per nomen
obsidum . Ganz ungewöhnlich ist Agr. 40 magnos viros per am¬
bitionem aestimare (statt ex oder Ablat.) .

§ 54 . JSub : sub iudice damnare, sub custode, certis sub
legibus , sub nominibus honestis , sub nomine Neronis, sub eodem
crimine vincire, sub exemplo „unter Vorhaltung eines Beispiels “,
elaro sub exemplo .

§ 55. Super·.
a) statt praeter : super virtutem, super insitam violentiam, und

öfter, wie auch bei Livius.
b) statt de·, super re scribere , consultare, credere („eine Sache

betreffend “) . Bei Klassikern sehr selten, bei Cäsar fehlend; häufigbei Späteren .
§ 56 . Ex bezeichnet den Ursprung, die Ursache, die unmittel¬

bare Zeitfolge (ex mensa ), die Modalität der Handlung, wie ex re
consulere „je nach den Umständen seinen Entschluß fassen“

, ex
modo alicuius rei ; endlich steht es auch vor neutralen Adjektiven statt
eines Adverbs : ex facili , ex aequo , ex adfluenti, wie im Griechischen .

§ 57 . Erga steht zuweilen statt adversus „gegenüber“ : si¬
nistra erga eminentes interpretatio , fastus erga patrias epulas, dis¬
cordia erga Germanicum . So Plautus und Terenz.

§ 58 . luxta : velocitas iuxta formidinem „grenzt nahe an
Feigheit“ . Ebenso ann . 6 , 42 populi imperium iuxta libertatem.
Vgl . Sali. hist. IV 41 Kr.

§ 59 . Seltene Präpositionen: adusque, abusque, simul ; allenur in den Annalen und ursprünglich poetisch.
§ 60 . Sehr beliebt ist die Abwechselung der Präpositionenuntereinander oder mit einem Casus . Es wechseln miteinander:a '·· Pro> in — apud, in — adversus, inter — apud,per in·, adversus , apud , ad , in oder inter wechseln mit demDativ , per, ob und ex mit dem Ablativ. Alles dies kommt fastohne Ausnahme erst in den Historien und Annalen vor, ist beiKlassikern höchst selten und erst bei Livius etwas häufiger. Ta¬citus ist aber darin viel weiter gegangen .Über die Anastrophe der Präpositionen s . § 115,
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Ui . Koordination .

A . Mit Partikeln .
1 . Kopulative ,

a) Nicht korrelativ .
§ 61 . Et und neque bilden Polysyndeta in den kleineren

Schriften , aber nicht mehr in den Annalen.
Et als drittes Satzglied ist vor den Annalen noch sehr

selten , von da ab wird es häufiger, z . B . hastas , saxa et faces ,
socios , cives et deos ipsos precor, atrox, avidum et societatis im¬
patiens . Bei Klassikern nur , wenn das letzte Glied „non aequale
est superioribus , sed cum colligat omnia, ipsum omnibus superio¬
ribus respondet“, vgl. Madvig zu Cic. de fin .3 p . 562—563 .

Et im negativen Satze : non proelium et acies parantur , non
satis expolitus et splendens, nihil usquam prisci et integri moris,
non vox et mutui hortatus iuvabant . Auch bei Klassikern (syno¬
nyme Begriffe verbindend) .

Et , „auch“
, welches schon bei 'Klassikern vorkommt (s . jedoch

Müller zu Cic . de off. p . 79) , wird seit Livius gewöhnlich und bei
Tacitus und seinen Zeitgenossen beliebt. Des Wohlklangs wegen
sagt er stets „iam et“ statt iam etiam.

§ 62 . Et statt cum nach den temporalen Ausdrücken in¬
terim , nondum, necdum, iam, simul. Den Vergil haben die Schrift¬
steller seit Livius hierin nachgeahmt.

§ 63 . Die Abwechselung der kopulativen Partikeln que, et,
atque gewinnt in den Historien und Annalen an Ausdehnung, wie
z . B . Vulcano et Cereri Proserpinaeque. Tiberii Gaique et Claudii
ac Neronis. Pharasmani Polemonique et Aristobulo atque Anti¬
ocho . tetrarchis ac regibus praefectisque et procuratoribus . —
Klassiker pflegen et zu wiederholen.

§ 64 . Andere Eigentümlichkeiten , freilich sehr zerstreut und
nur in den beiden größeren Werken erscheinend, sind : et alü statt
alii — alii, necdum statt nondum, et — quoque und quoque non .

b) Kopulative Correlativa .

§ 65 . Statt et — et „sowohl als auch“ finden sich als Selten¬
heiten folgende Verbindungen:

a) que — que , aber nur in den Annalen. Unklassisch, bei
Cic. de fin . 1 , 16 , 51 noctesque diesque dichterische Reminiszenz .
Sallust bürgert es hei den Prosaikern ein .

b) que — et : Agr. 18 . hist . 4, 2 . 42 , dann öfter in den An¬
nalen ( 1 , 4 . 34) , auch bei Sallust , Livius , Vellejus und Curtius,
aber nicht bei Cicero , Cäsar. In diesem Falle verbindet Tacitus

Tae . Annal . I . 7. Aufl . 2
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que fast immer · mit sc , sibi oder ipse , Livius dagegen mit Sub¬
stantiven.

c) que — ac nur in den größeren Werken und auch da nur
zweimal : hist . 3 , 63 . ann. 4 , 3 . (ann. 4 , 34 ist opibus atque
honoribus zu schreiben .) Findet sich nicht in klassischer Prosa,aber bei Yergil, Ovid, Livius und Curtius.

d) et — que nur ann. 13 , 7 Nero et iuventutem — admo¬
vere legionesque ipsas — collocari iubet . Auch Cic.

§ 66 . Ne — quidem zur Steigerung statt neque : Germ . 7 .
37 . 44 . hist. 2 , 82 . ann . 1 , 4 et prima ah infantia — ne iis
quidem annis . Schon Cic . Phil . 3 , 2 , 3 .

2 . Adversative .
§ 67 . Non modo — sed (ohne etiam oder quoque) findet

sich wiederholt in den größeren Werken , bei Cicero und Sallust,sehr häufig hei Livius, der Natur der Sache nach immer auf¬
steigend , auch z . B . Cic . pro Sestio 20, 45 . ann. 3, 27 . Das
Herabsteigen ist nur scheinbar. — Sed et statt sed etiam ann . 14 , 21 .Germ . 17 . 35 . 45 . Ähnlich schon bei Cicero , z . B . pro S . Rose.33, 94 ; ad Att . 11 , 23, 3 .

An anderen Stellen der Historien und Annalen folgt auf nonmodo oder non solum nur etiam oder quoque ohne sed : hist . 2 , 27 .ann . 3 , 19 . 4 , 35 , wie auch bei Livius.
Über ceterum s . § 2 .

3 . Disjunktive .
§ 68 . Vel statt aut : hist . 1 , 21 oblivione vel gloria, ann .13, 41 vel si relinquerentur . 14, 35 vincendum vel eadendum . —Sive statt aut : hist. 2, 1 se Vitellio sive Othoni obsidem fore. —-Sive — an : ann . 11 , 26 sive fatali vaecordia an — ratus . (?)Häufig sive statt sive — sive.

Nur scheinbar ist die Verwechselung der Partikeln in ann .14 , 7 sive servitia armaret vel militem accenderet sive ctt . hist.2, 41 und ann . 14 , 3 an — vel. Hier ist die zweite Konjunktionder ersten logisch untergeordnet.

4 . Kausale .
§ 69 . Namque steht in den Annalen nicht viel öfter vorVokalen als vor Konsonanten. Nicht im Anfänge des Satzes :dial . 19 . ann. 1 , 5 . 2 , 43 . 4 , 21 , wie bei klassischen Dichtern,dann bei Livius und Späteren.
Nempe enim nur im Dial. 35 , sonst nur bei Plautus und beiQuint. 2 , 13 , 9 . 8 pr . 6 und (nach Bechers Emendation) 12 , 10, 46 .Als ähnliche Pleonasmen kommen in sehr verschiedenen Zeitalternvor : nempe ergo , nempe igitur , quia enim , quod enim , ergo igitur.
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DES TACITEISCHEN SPRACHGEBRAUCHES.

B . Asyndeton.

§ 70. Das echte Asyndeton, den raschen Fortschritt der
Handlung bezeichnend und von allen Historikern dazu gebraucht,
ist bei Tacitus beliebt, z . B . ann . 1 , 28 . 41 . 64 . 70. 2 , 19 . 15 , 69.
Seltener dient es zu einer skizzierten Schilderung von Zuständen
(hist . 1 , 3 ) oder zur kurzen Inhaltsangabe in direkter Bede
( ann. 3 , 69) .

§ 71 . Asyndeton enumerativum .
1 ) Ohne Steigerung : munia senatus magistratuum legum,

filius collega imperii consors , vallum fossas , pabuli materiae ligno¬
rum adgestus. consules patres eques , vigiliis stationibus custodiis,
arma equi . Varrones Egnatios Iullos , und öfter. — Seltener bei
Verbis : hist . 1 , 2 agerent verterent cuncta odio et terrore . 2, 12
urere vastare rapere , ann . 6 , 24 pulsaverat , exterruerat . 35 . 12 , 51.
Regelrecht bei Imperativen : amate , colite, ite , nuntiate , sus¬
cipite, regite — explete .

2) Steigernd : inlicitum anceps , vatum annalium, clamore
telis, vulnera fugas luctus, consilio manu voce , manu voce vulnere,
vultu voce oculis , vultu voce lacrimis, proelium — varium an¬
ceps atrox, bellum inpeditum arduum cruentum, perfidum ignavum
victum hostem. — Bei Verbis selten : hist . 2 , 70 intueri mirari,
ann. 2 , 19 incursant turbant .

Obgleich alle diese Formen des Asyndetons schon von den
Klassikern vorbereitet sind , hat doch keiner sie so oft gebraucht
wie Tacitus. Nr . 2 sehr beliebt bei dem jüngeren Plinius.

§ 72 . In der asyndetischen Parataxe der Pronomina , nume -
ralen Adjectiva und Adverbia findet sich eine große Mannig¬
faltigkeit : hie — ille . ille ■— hic. hic — hic . hi — illi —
— plurimi , alii — alii — plerique . alii — multi , alios — quos¬
dam . multos — quosdam , pars — pars — alii, pars — alii
plurimi , alios — multos — omnes , alii — alii — plerique —
plures . pauci -— plures — alii — pars multo maxima, plerisque
— pluribus , pauci — plerique.

Adverbia : tum — tum . simul — simul , et — simul,
modo — nunc, modo — saepius, modo — rursus , modo —
aliquando. Alle diese Variationen mit modo fehlen aber noch in
den kleineren Schriften. Primo — dein — diutissime, diu —
deinde — mox . hinc — inde , inde -— hinc, alibi — alibi.

§ 73 . Asyndeton summativum , mehrere Begriffe ab¬
schließend und zusammenfassend: vim sanitatem copias , cuncta in
victoria habuere , legiones provincias classes , cuncta , alimonio ser -

' vitio cultu , omnibus externis, dolorem caritatem , omnes adfectus.
Ebenso im Deutschen.

§ 74 . Asyndeton adversativum : huc illuc, comminus
eminus , lacrimas gaudium, questus adulationem miscebant, honesta

2 *
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prava, per laeta per adversa, laeta tristia , ambigua manifesta,
spes timor, ratio casus , vana et reo non profutura , intercessori
exitiosa, ann . 11 , 23 fruerentur sane vocabulo civitatis : insignia
patrum, decora magistratuum ne vulgarent . — Beliebt bei Cicero
und den besseren Historikern.

§ 75 . Parenthesen . : fateor, flagitium incognitum, ita illis
mos. causae in incerto fuere , rarum etiam inter hostes , incertum.
an ctt . dubium an ctt . — Parenthesen mit „incertum“ finden sich
auch bei Livius , Curtius , Sueton und Justin , mit „dubium“ bei
Ovid, Quintilian, Sueton , Justin und Florus, aber mit „rarum“ nur
bei Tacitus und zwar erst in den Annalen.

IV. Subordinierte Sätze .

A . Substantivsätze .

§ 76 . Ut „daß “
, abhängig von sino , perpetro , emercor, posco,

opus est , sufficit , expedit, spes , iubeo , subigo , opperior. Alles dies
ist unklassisch.

§ 77 . Ne „daß nicht“ : ann. 3 , 38 quae causa fuit ne ctt.
(Liv . 5 , 55 causa ut) . 14 , 14 quos ne nominatim tradam , maio¬
ribus eorum tribuendum puto . 14, 11 perpetro ne . 28 enisus ne.

§ 78 . Der bloße Konjunktiv : feriret hortabantur , orabant
puniret noxios , postulat coiretur. Dies ist zwar regelrecht , aber
neu ist der Konjunktiv nach pepigere ann. 12, 15 und nach iubere
13 , 15 (letzteres jedoch schon bei klassischen Dichtern) .

§ 79 . Der bloße Infinitiv nach esse : est videre, ut con-
iectare erat (ann . 16 , 34) nach dem Griechischen . Nach dari, ne¬
gotium dare , certare , flagrare, cupido est, cura est, ratio est , nec
deerat „und er unterließ nicht“, contingit , merere , niti , adniti ,
coniti , aceingi , agitare , amplecti, incumbere , impellere, perpellere ,
subigere , adigere , arcere, instare , consentire, componere , orare, scri¬
bere , monere , admonere , hortari , cohortari , suadere , persuadere ,
praecipere, imperare, mandare , praescribere, nuntiare ann. 16 , 11 ,denuntiare , optare , praeoptare , inducere, inlicere, aemulari, depos¬
cere , exposcere , dubitare „Neigung haben“

, pangere , ambire ann.
2 , 43, temperare 15 , 63 .

Dergleichen Infinitivkonstruktionen , bei den Klassikern meist
entweder durch ut oder durch ganz andere Verba ersetzt , sind
charakteristisch für die Sprache des silbernen Lateins und der
Späteren. Nur Taciteisch ist diese Rektion nach aemulor, com¬
pono , emercor , incumbo , aspernor, amplector, inlicio , induco , per¬pello , scribo , zum Teii απ . είρ .

§ 80 . Auch der Accus , cum . infinitivo gewinnt eine weitere
Ausdehnung als bei den Früheren und steht nach impetrare, inla-
cnmare , obstitit , adnectere, orare , expostulare , gratari , suadere
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ann. 12 , 6 (cf. Cic . pro Arcli . 6 , 14), cordi esse , perferre , per-

mitterre , prohibere, recusare, offensus . So auch nach den Verbis
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haud dubium est , nec dubium habetur , neque dubitatur , neque
dubitaverim , num dubitamus , nemo dubitat , non ambigitur . Der
Infinitiv nach dem negierten „zweifeln “ fehlt bei Cäsar und Sallust,
steht bei Cicero ad fam. 16 , 21 , 2 , de fin . 3 , 11 , 38 ; häufig bei
Livius und Nepos .

Zu den Gräzismen gehört der Accus , c . inf. im modalen und

hypothetischen Satze der indirekten Rede : hist . 1 , 17 ut — ad -

quiri (vgl. c . 7 . ann. 1 , 12) . ann. 2 , 33 nisi forte clarissimo cuique
plures curas ctt .

§ 81 . Aufhebung der oratio obliqua durch den Indikativ
im Nebensätze: ann. 1 , 10 abstulerat — fecere . 3 , 6 et quia —

suberat. 69 . 14, 58 und oft. Schon hei Livius nicht selten; be¬

••mercor , posco ,
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sonders willkürlich bei Justin .
§ 82 . Nominativus cum infinitivo
a) bei Verbis : reliquiae consedisse intellegebantur , adventare
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audiebatur , neque dubitabantur praescripta , additur scripsisse, ad-

notatus praeriguisse, ceterae secuturae sperabantur , ariete, credito
vexisse Phrixum. Bosporum invasurus habebatur ann. 12 , 15 . —

Bei den Verbis „ anklagen , überführen “ : defertur moliri res

novas , incusabatur facile toleraturus . Ebenso bei argui , convinci ,
compertus. Weiter ausgedehnt als bei den Früheren (bei Cic . argui).

b) bei den Adjektiven und adjektivischen Partizipien certus,
properus , manifestus , suspectus, peritus , eruditus , facilis , factus,
exercitus, suetus. — Diese Rektionen, der guten Prosa fremd, sind

aus dem Studium der Dichter herzuleiten, bleiben aber auch bei

späteren Prosaikern selten.
§ 83 . Indirekte Fragesätze . Entsprechend dem Gebrauche

des silbernen Lateins ist in den Satzfragen die Partikel „an“ bei

weitem häufiger als nuw ; mit Ellipse des Verbums erst in den

größeren Werken, wie ann . 1 , 13 casu an mnibus eius inpeditus .
65 . 2 , 42 . Bei Klassikern ist letzteres seltener.

B . Attributivsätze .
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§ 84 . Ut qiii steht zwar in der Regel mit dem Konjunktiv ,
doch einmal mit dem Indikativ : Germ . 22 . Statt dessen findet

sich quippe qui nur Agr. 18 .
§ 85 . Kondicionales Relativ : aderat fortuna , etiam ubi

artes defuissent, quo intendisset oculos , quo verba acciderent ann.
4 , 70. unde utilitas ostenderetur , illuc libidinem transferebat
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13, 45 . Dem entsprechend auch heim Relativum generale: quoquo
inclinarent 3 , 74 . Sehr selten hei Cicero (in Pis . 41 , 99 circum -
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spectantem omnia , quicquid increpuisset, pertimescentem, de or.
3 , 16 , 60 quam se cumque in partem dedisset) , häufiger bei Livius
(z . B . 21 , 35 , 2 utcumque daret , 3 quacumque incederent) und
Nepos (z . B . Alcib . 3 , 5 quotiescumque in publicum prodisset) .

§ 86 . Attraktion beim Relativ . Nicht selten ist bei
Klassikern die Attraktion des Attributs : gladii, quos praelongos
regunt hist . 1 , 79 . bellis , quae secunda exercuerat ann. 6 , 31 .

§ 87 . Das Relativ kongruiert nicht mit seinem Beziehungs¬
worte : raptis , quod cuique obviam , telis hist . 3 , 80 . legationes.
Quorum (= quarum rerum) copia fessi ctt . ann. 3 , 63 . Cic. ad
fam . 2 , 8 , 2 ego qui cum Pompeio compluris dies nullis in aliis
nisi de republica sermonibus versatus sum , quae nec possunt scribi
nec scribenda sunt , ad fam . 16 , 4 , 2 illud te rogo , sumptu ne
parcas ulla in re , quod ad valetudinem opus sit , Liv . 32 , 29 , 5
rebus aliis divinis humanisque quae per ipsos agenda erant , cf. 43 ,
17 , 2 , Sali. Jug . 102 , 9 und öfter.

C . Temporalsätze .

§ 88 . Die wiederholte Handlung wird oft durch den Kon¬
junktiv bezeichnet nach cum , quoties , ubi , ut, jedoch erst in den
Historien und Annalen, einmal auch Agric. 9 nach ubi . — Bei
Cicero und Livius nur ausnahmsweise, bei Sallust fehlend; ganz
gewöhnlich aber im silbernen Zeitalter, namentlich bei Sueton .

§ 89 . Postquam steht , wie auch bereits bei den Früheren,
nicht nur mit dem Perfekt , sondern auch oft mit dem Imperfekt
und Plusquamperfekt, seltener mit dem Präsens und zwar letzteres
von videre , intellegere und habere (ann. 14, 44) .

§ 90 . Bum „während“ auch mit dem Imperfekt oder Perfekt,
wie bei Cicero Mit dem regelrechten Indikativ des Präsens sogar
in indirekter Rede , was von Livius und Curtius vorbereitet ist.

Bum „indem“ hat zuweilen , wie im Deutschen, eine kausale
Bedeutung: hist. 1 , 22 dum adfirmant. ann. 1 , 54 dum Maece¬
nati obtemperat. 2 , 88 dum vetera extollimus. So noch öfter in
den Annalen. Schon durch Cicero vorbereitet, z . B . de off. 2 , 8 , 29
atque in has clades incidimus , dum metui quam cari essa et diligi
malumus .

§ 91 . Bonec „bis“ regiert oft den Konjunktiv auch da , wo
nur Tatsächliches erzählt wird.

Quoad „bis“ fehlt ; in der Bedeutung „so lange als“ nur ann.4 , 61 . 6 , 51 . Sonst steht dafür donec.
§ 92 . Historischer Infinitiv in Nebensätzen
a) dem Hauptsatze nachfolgend: hist . 3 , 31 . ann . 2 , 31 . 40.4 , 50. 6 , 19 13 , 57 . 14 , 5 . Höchst selten bei Sallust (z . B . Jug . 98)und Livius (z . B . 2 , 27 ) .
b) dem Hauptsatze vorangehend , doch meist nur, wenn
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ein von derselben Konjunktion abhängiges Yerbum finituni folgt :
ann . 2 , 4 sed ubi minitari Artabanus et — sumendum erat .
Ebenso nach postquam und ut , aber nur (wie auch oben unter a)
in den Historien und Annalen .

D . Modalsätze.
1 . Vergleichungssätze .

§ 93 . Perinde quam hist . 1 , 30 . ann . 4 , 20 . 6 , 30 und
öfter , haud perinde quam hist . 2 , 27 . ann . 2, 1 . 5 . 14 , 48 . per¬
inde quasi 13 , 47 (mit ac si 12 , 60 ) . perinde quam si 1 , 73 .
13 , 49 , letzteres nur Taciteiscli .

Aeque — quam gewöhnlich mit den Negationen nihil , nullus ,
haud : hist . 2 , 10 . ann . 2 , 52 . 4 , 49 (mit ac hist . 4 , 5 ) . Dasselbe
schon bei Plautus und Livius , dann bei Sueton und beiden Plinius . —
Secus quam ann . 4 , 8 . 6 , 22 , auch bei Klassikern .

§ 94 . Super id quod (— praeterquam quod ) ann . 4 , 11 ist
zwar neu , aber nach dem Vorgänge des Livius gebildet , der schon
sagt : ad id quod , super quam quod , insuper quam .

§ 95 . Tamquam , quasi , velut sind zuweilen nicht vergleichend ,
sondern kausal , eine fremde Ansicht oder Aussage bezeichnend :
hist . 1 , 48 . ann . 12 , 39 tamquam ducem bellum absumpsisset .
13 , 43 tamquam satis expleta ultione . 3 , 32 . 4 , 31 . Velut : hist .
5 , 4 . ann . 11 , 27 . Quasi erst in den Annalen , wie 12 , 47 . 13 , 18
und öfter . Griech . a>g.

2 . Proportionalsätze .

§ 96 . Ut quis (statt ut quisque „in dem Maße wie“) ann .
4 , 23 . 36 . 6 , 7 . Mit dem Konjunktiv der Wiederholung : hist . 1 , 51 .
ann . 1 , 27 ut quis occurreret .

In quantum „so weit “ dial . 2 . 21 . 41 . ann . 13 , 54 . Findet
sich hei Vellejus und bei Späteren .

Quantum ad „was anbetrifft “ Germ . 21 . Agr . 44 . hist . 5 , 10 ,
fehlt in den Annalen . Bei Ovid (ars am . 1 , 744 ) , dann bei dem
jüngeren Seneca u . a .

§ 97 . Unvollkommene Komparativsätze .
a) eo fehlt : hist . 3 , 18 quanto plus spei ad effugium , minorem

ctt . Sogar eo magis fehlt : ann . 1 , 2 ceteri nohilium , quanto quis
servitio promptior , opibus et honoribus extollerentur , hist . 2 , 11
quo plus virium ac roboris , (eo maior ) e fiducia tarditas inerat .
Vgl . Liv . 25 , 38 , 23 quo audacius erat , magis placebat .

b) magis fehlt : ann . 1 , 57 quanto quis audacia promptus ,
tanto magis fidus . 68 quanto inopina , tanto maiora . 3 , 46 . 4 , 48 .
Seltener ist die regelmäßige Verbindung (1 , 72 quantoque plus —
tanto se magis ctt .) , die aber in den kleineren Schriften noch die
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allein verkommende ist . Liv . 1 , 25 , 13 eo maiore cum gaudio,
quo prope metum res fuerat , aber nicht Cic. pro Quinctio 1 , 4,
wo zu schreiben ist quod minus ingenio possum , subsidium mihi
diligentia comparavi .

c) Positivus pro comparativo : Agr . 4 vehementius quam
caute , hist . 1 , 83 acrius quam considerate . 2 , 99 quantum hebes
— tanto promptior . Hiernach ist gebildet ann . 2 , 73 tanto promp¬
tius adsecuturum gloriam militiae , quantum - praestitisset (wo
der Komparativbegriif in dem Verbum liegt ) . Schon Liv . 5 , 10.

3 . Polgesätze .
§ 98 . Ut mit dem Konjunktiv des historischen Perfekts

fehlt noch im Dialogus und in der Germania , ist aber in den
Historien und Annalen häufig , z . B . hist . 1 , 24 . ann . 1 , 18 . 56 . 80.Vorauf geht fast immer adeo, tantus , tam , selten is oder eo, ein¬
mal ita Agr . 18 . Bei Cicero und Cäsar ist diese Tempusfolge ver¬
hältnismäßig selten , bei Livius wird sie schon gebräuchlicher , bei
Sueton und Nepos ist sie ganz gewöhnlich . ,

§ 99 . Quin und quo minus . — Quin hat in manchen Stellender Annalen fast eine adversative Bedeutung : 6 , 6 Tiberiumnon fortuna , non solitudines protegebant , quin tormenta pectoris— fateretur . 3 , 27 . 6 , 38 . 11 , 22 . 12 , 32 Silurum gens nonclementia mutabatur , quin bellum sumeret (= = sed bellum sumpsit ).Vgl . Cic . ad fam . 5 , 12, 2 deesse mihi nolui , quin te admonerem,leg . agr . 2 § 19 nemo mutavit , quin — ante acciperent .Quin statt quo minus·, ann . 14 , 29 quin ultra bellum pro¬ferret , morte prohibitus est .
Quo minus (wie oben quin ) ist fast adversativ : Agr . , 20.ann . 1, 21 nihil reliqui faciunt , quo minus invidiam — per¬moverent . 5 , 5 . 13 , 14 . 14 , 39 . Schon Cicero sagt de harusp ,resp . 13 , 27 nihil te — curulis aedilitas permovit , quo minuscastissimos ludos pollueres . — Statt des Infinitivs oder quin stehtes in den Historien 2 , 40 . 45 .
Tacitus geht in dem Gebrauche beider Partikeln , die er be¬liebig vertauscht , weiter als die übrigen Schriftsteller .

E . Kausalsätze.
§ 100 . Quando : hist . 1 , 90 . ann . 1 , 44 . 4 , 64 und oft.Nicht nur bei Dichtern , sondern schon bei Cicero *) , dann Liviusund Sueton .
Quatenus .■ dial . 5 . 19 . ann . 3 , 16 u . ö . Ist in kausaler Be-deutung überall selten , jedoch schon bei Plautus , Horaz und Ovid

becdauhETnf 0 f s Kauaa1Partikel ist bei Cicero nur noch an neun Stellebeglaubigt , nirgends in den Reden. Müller zu Cic . de off. 1 , 9. 29.
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Über den kausalen Gebrauch von tamquam , quasi , ut , velut
s . § 95 .

F . Finalsätze .
§ 101 . Ne mit Brachylogie : hist . 2 , 23 diffisus paucitati

cohortium , ne longius obsidium — parum tolerarent , wo aus diffisus
ein „veritus “ zu entnehmen ist . ann . 11 , 15 sed benignitati ctt .
12 , 47 visui tamen ctt .

G . Bedingungssätze .

§ 102 . Si , nisi , seu mit dem Konjunktiv der Wiederholung :
hist . 1 , 49 si mali forent , ann . 2 , 57 si quando adsideret . 4 , 7 si
quando disceptaret . 5 , 11 nisi lacesseretur . 4 , 60 seu loqueretur
seu taceret . — Bei Klassikern und bei Livius sind solche Sätze
noch selten , bei Sueton und Späteren ganz gewöhnlich .

§ 103 . Indikativ statt des Konjunktivs im Hauptsatze :
1 ) Das Imperfekt bezeichnet :
a) die Wirklichkeit einer Handluug oder eines Zustandes

vor eintretender Unterbrechung : ann . 1 , 23 ferrum parabant , ni
miles — minas interiecisset . So öfter bei parare und überhaupt
häufig in den Annalen , selten im Agricola und in den Historien .
In der Regel geht dann der Hauptsatz dem Nebensatz vorauf .
Anders im folgenden .

b) die Pflichtmäßigkeit oder Möglichkeit der Handlung :
hist . 1 , 15 si te — adoptarem , et mihi egregium erat ctt . 1 , 16 .
5 , 26 . ann . 1 , 42 si — aspernaretur , tamen mirum et indignum
erat . Nur einmal steht hier der Nebensatz nach dem Hauptsatze :
hist . 4 , 19 .

2) Das Plusquamperfekt , einen durch die vollendete Hand¬
lung herbeigeführten Zustand bezeichnend : Agr . 37 . hist . 3 , 27 .
ann . 4 , 9 impleverat . 6 , 9 contremuerant . 43 . 15 , 50 .

Beide Tempora finden sich ebenso bei Klassikern , doch nicht
bei Cäsar .

§ 104 . Der Bedingungssatz hängt von einem Partie , futuri
ab : hist . 3 , 19 , rupturi imperium , ni ducantur . 4 , 39 . ann . 1 , 36
si omitteretur — invasurus . 1 , 45 . 2 , 17 . So bei Livius und
Späteren , aber nicht bei Klassikern und Nepos .

§ 105 . Nedum mit positivem Hauptsatze : ann . 13 , 20 cui -

cumque , nedum parenti , defensionem tribuendam . 15 , 59 . hist . 3 , 66 .
Erst seit (Q . Cic. pet . cons . 6 , 21 und ) Livius , während bei Klas¬
sikern stets eine Negation voraufgeht oder im Gedanken ent¬
halten ist .

H . Konzessivsätze .

§ 106 . Quamquam , fast immer mit dem Konjunktiv , nur
zwanzigmal mit dem Indikativ , z . B . hist . 1,68 . ann . 2,35 , 12,11 . 31 ,
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In der Bedeutung „freilich “ dial . 28 . 33 . Germ . 17 . Der jüngere
Plinius hat zehn Stellen mit dem Konjunktiv und nur wenige c . indic .

Quamvis mit dem Konjunktiv , ein Faktum bezeichnend : dial . 2 .
hist . 2 , 59 . ann . 2 , 38 . 11 , 20 und öfter . S . zu ann . 1 , 68 .

V . Verkürzte Nebensätze .

1. Gerundium und Gerundivum .

§ 107 . Elliptischer Genetiv des Gerundiums , nur in den
letzten Büchern der Annalen : 13 , 26 nec grave manumissis per
idem obsequium retinendi libertatem (statt retinere ) . 15 , 5 vitandi .
21 ostentandi . — Dieser Genetiv ist von einem zu ergänzenden
allgemeinen Substantivbegriff (res , mos) abhängig . Spuren davon
finden sich früher nur vereinzelt und bleiben auch später selten . * )

§ 108 . Finaler Genetiv : ann . 1 , 3 abolendae infamiae.
2 , 59 Aegyptum proficiscitur cognoscendae antiquitatis („um kennen
zu lernen “

). 3 , 9 . 27 . 41 . hist . 4 , 25 . 42 und öfter , aber noch
nicht in den kleinen Schriften . — Dieser Gräzismus , als Seltenheit
zuerst bei Terenz Ad . 2 , 4 , 6 auftretend , ist unklassisch , vorzugs¬
weise Taciteisch und auch im späteren Latein wenig gebräuchlich .
Anders ist Caes. b . G . 4 , 17 , 10 .

§ 109 . Dativus gerundivi
a) nach Adjektiven : Germ . 11 agendis rebus auspica¬

tissimum initium , hist . 4 , 1 accendendo bello acer . ann . 1 , 23 per¬
ferendis mandatis idoneus . So noch in den Annalen nach aptus,
opportunus , callidus , inhabilis , impenetrabilis , intentus , facilis , egre¬
gius , validus , potior , promptus , nudus , umidus .

b) nach Verbis , zuweilen als reiner Finalsatz , jedoch erst·
in den Historien und Annalen : hist . 3 , 57 Iulianum permulcendis
militum animis delegit . Und so noch elfmal bei deligere . 3 , 20 cetera
expugnandis urbibus secum attulissent . 32 balineas abluendo cruori
propere petit . Nach subducere ann . 2 , 21 . Auch nach cavere , deesse,
ponere , dare , fingere, firmare , instituere , praeficere , praeponere , prae-

[*
) l°h glaube nicht an diesen elliptischen Genetiv des Gerundiums .

Wenn es noch möglich ist , bei Pseudo -Cicero ad Brutum ep. 4 , 3 nunc
cavendum (so ist zu emendieren) est , ne frustra oppressum esse Antonium
gavisi simus neu semper primi cuiusque mali excidendi causa sit,ut almd renascatur illo peius das Subjekt excidendi vom Prädikats¬substantiv causa abhängig zu machen , so ist es schlechterdings unmog-
1

uuh emen Genetivus gerundii als Subjekt von einem Prädikat (sadjektiv)
abnangen zu lassen , und das müßte man an allen 3 von Draeger zitierten

eilen . Ich schreibe deshalb 13, 26 mit Ritter nec grave munus (Madvigonus) manu missis . . . retinendi , 15 , 5 Vologesi vetus et penitus infixumerat arma Romana vitanda (statt vitandi ) , 21 mit Schmidt decernaturquee maneat provincialibus ius potentiam (potestas sententiam Madvigisuam tali modo ostentandi. Becher]
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sidere , sufficere , parare , ducere und mittere , letzteres jedoch in den
Historien nur mit ad ; nach inmittere , praemittere , vagari , venire ,
digredi , pergere , adhibere , insumere , spectaculum editur , relictus ,
reservare , retinere , recludere , rapere exercitum , destinare , adferre ,
efferre , creare , eximere , poscere , adornare , subdere reos , pecuniam
contrahere , Solche Dative von rein finaler Bedeutung sind vor¬
zugsweise der silbernen Latinität angehörig . — Sehr selten steht
das bloße Gerundium : ann . 15 , 16 testificando misisset . 13 , 11 .
3 , 72 restaurando sufficeret .

Nur der ältere Plinius gebraucht den Dativ des Gerundivums
in ähnlicher Ausdehnung .

§ 109 b . Ablativus gerundivi , einen die Haupthandlung beglei¬
tenden Umstand bezeichnend : ann . 6 , 32 regendis provinciis ( 'bei der
Verwaltung der Pr .

’) prisca virtute egit . 3 , 19 ulciscenda morte ,
14 , 4 explenda simulatione (

' indem er die Heuchelei vollkommen
machte ’) . So schon gelegentlich bei Cicero (Att . 4 , 1 , 6 cum
plausum meo nomine recitando dedissent ) und Horaz (ep . 1,10 , 13 po-
nendaque domo quaerenda est area primum ).

2 . Participia .
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§ 110 . Aoristisches Participium perfecti .
a) Deponentia : ausus , secutus , percunctatus , insectatus , orsus ,

conflictatus , praedatus , adhortatus , amplexus , complexus , vectus , nihil
cunctatus , demoratus , miseratus .

b) Pass iva : hist . 4 , 34 confossus , ann . 6 , 3 exactus . So
auch absolute Ablative : hist . 1 , 2 consumptis delubris („wobei
— verbrannten “) . 20 decuma parte relicta , ann . 1 , 77 occisis .
4, 55 missis in Graeciam populis . 64 deusto monte Caelio . 6,45 deusta
parte circi . 12 , 17 interfectis . 14 , 37 interfectis vulneratis .
15 , 45 spoliatis . 71 ademptis .

Die aoristischen Participia der Deponentia sind zwar schon
im klassischen Zeitalter ganz gewöhnlich , nicht aber diejenigen der
Passiva . Selten bei Cicero ( z . B . de nat . deor . 1 , 41 , 116 ) und
Caesar (z . B . b . G . 5 , 11 , 6) , häufiger bei Livius und Curtins .

§ 111 . Participium perfecti als neutrales Substantiv :
Germ . 31 usurpatum , hist . 1 , 18 observatum id — non terruit
Galbam . 51 accessit callide vulgatum , temere creditum , decumari
legiones , ann . 3 , 9 et celebritate loci nihil occultum . — Bei Cicero
nur ausnahmsweise (und durch die Satzbildung gerechtfertigt part .
or . 33 , 114 ) ; beliebt bei Livius : auditum , degeneratum , lege cautum ,
loco cessum , nuntiatum , pronuntiatum , perlitatum , propter lapidatum ,
temptatum .

§ 112 . Der absolute Ablativ als neutrales Substantiv .
a) Formen , die schon von Livius gebraucht waren : audito
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ann . 2 , 7 . auspicato hist . 1 , 84 . cognito ann . 1 , 46 . comperto
( neunmal ) , explorato , nuntiato .

b ) Formen , die Livius noch nicht hat : addito , adiecto , cer¬
tato , credito , disceptato , non distincto , edito , scripto , exspectato,
intellecto , pensitato , praedicto , properato , proviso , quaesito , repetito . —
Dem entsprechen die neutralen Adjektiva in den Annalen : peri¬
culoso 1 , 6 . libero 3 , 60 . Zweifelhaft in 2 , 24 ita vasto et profundo.

Diese absoluten Formen , in den kleinen Schriften noch fehlend ,
erscheinen in den Historien nur sechsmal und sind charakteristisch
für den Stil der Annalen . Bei den früheren Prosaikern sind sie
weniger gebräuchlich .

§ 113 . Participia mit Konjunktionen : ann . 1 , 47 ut iam
iamque iturus . 2 , 63 quasi rediturus . 15 , 8 quasi confecto bello,
hist . 4 , 71 velat confecto bello , ann . 12 , 49 tamquam recuperaturus .
So auch mit quamquam , quamvis , quippe und dem Adverb vixdum .

Cicero gebraucht ebenso : ut , quasi , statim ; Cäsar : ut , etsi.
Häufiger sind solche Verbindungen bei Sallust und Livius .

3 . Supinum .

§ 114 . Supinum I : gewöhnlich ire mit raptum , ultum , per¬
ditum , illusum , oratum und oppugnatum .

§ 115 . Supinum II : auditu , cognitu , dictu , factu , memo¬
ratu , relatu , tractatu , visu . Als Seltenheiten fallen auf : intellectu,
occupatu (S . 30 ) , adpulsu , rescriptu , rarus egressu , aditu , promptum
effectu, mutatu .

Anhang : Zur Stilistik .
§ 116 . In der Wortstellung hat Tacitus manches Bemerkens¬

werte . Der Beiname steht zuweilen vor dem Gentilnamen , wie
Secundus Pomponius , Massa Baebius , Gallus Asinius , was bei den
Klassikern noch seltener geschieht , seit Livius aber und besonders
seit Vellejus gebräuchlicher wird . Der Amtstitel geht zuweilen
dem Namen voran : imperator Augustus , Caesar Titus , procurator
Marius u . dgl . Seltener bei Cicero und Cäsar . — Am auffälligsten
ist die so sehr beliebte Anastrophe der Präpositionen , die
nicht nur in der gewöhnlichen Weise (nach Adjektiven , hic oder
qui ) stattfindet , sondern zuweilen in den Historien und besonders
in den Annalen auch

a) nach einem Substantiv ohne Attribut : umentia ultra ,
i erim iuxta , senatu coram , praeturam intra , paucos inter , humum

infra , urbem extra , hostem propter , humum super , Oceano abusque .
Dann ist die Präposition stets zweisilbig . Vgl . Cic . p . Font .
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b) zwischen zwei koordinierten Substantiven : Iudaeam inter
Suriamque , cumulos super et recentia caede vestigia , viam inter
Mosellamque flumen , Misenum apud et Ravennam, Tarsam inter et
Turesim, und so öfter bei inter. Die Präposition ist wieder zwei¬
silbig , wie oben unter a . — Vereinzelt bei Caes . b . c . 3 , 6 saxa
inter et alia loca periculosa. Liv. 22 , 3 Faesulas inter Arretiumque.

c) zwischen voraufgehendem Substantiv und nachfolgendem
Attribut : 3 , 10 iudice ab uno. 11 , 3 partem in aliam. 12 , 56 lacu
in ipso — urbe ex ipsa . Und so mit ipse 14, 42 . 53 . 15 , 18 .
Ursprünglich dichterisch , wie Verg. Aen . 3 , 348 , dann auch bei
Livius.

d ) zwischen zwei appositioneil verbundenen Substantiven:
oppido a Canopo , montem apud Erycum , Arcade ab Euandro,
Ferentino in oppido . — Ist poetisch: Verg. Aen . 8 , 292 rege sub
Eurystheo . Ovid . met. 11 , 156 iudice sub Tmolo .

e) zwischen einem Substantiv und davon abhängendem
Genetiv : ornatum ad urbis , initio ab Suriae , sedes inter Vesta¬
lium, ripam apud Euphratis , paucos inter senum regum. — Schon
seit Liikrez bei Dichtern, wie Verg. Aen . 7 , 234 fata per Aeneae .

f) hinter zwei koordinierten Substantiven : Amisiam et
Lupiam amnes inter , dis et patria coram, Laodicenis ac Magnetibus
simul. — Zuerst Verg. Aen. 3 , 75 oras et litora circum. Georg .
2 , 344 frigusque caloremque inter .

Diese sechs Formen der Anastrophe kommen , mit Ausnahme
von Nr . b , nur in den Annalen vor.

§ 117 . Die Anastrophe der Konjunktionen hat Tacitus
in allen seinen Schriften , namentlich bei namque , quippe, quam¬
quam , quin etiam , immo , quin immo , siquidem , dum , donec , ut ,
quasi, cum . — Hierin herrscht zwar bei Späteren große Willkür,
aber die Klassiker haben bereits das Beispiel dazu gegeben . So
gebraucht Cicero ut als siebentes (ad fam . 6 , 8 , 1 ) , cum sogar als
neuntes Wort im Satze (Cat. mai. 16 , 55) .

§ 118 . Satzstellung und Periodenbau . Wiewohl das Ver¬
hältnis des Nebensatzes zum Hauptsatze durchschnittlich regelrecht
ist, so wird doch zuweilen der Stil schwerfällig durch eine Häufung
nachfolgender Nebensätze oder adverbialer Ergänzungen, z . B . ann.
2 , 9 insignis fide et amisso per vulnus oculo paucis ante annis
duce Tiberio. 15 , 11 legionarios obtrivit , uno tantum centurione
turrim , in qua praesidium agebat , defendere auso factaque saepius
eruptione et caesis qui — suggrediebantur, donec -—■circumveniretur.
Ähnlich 15 , 45 . 2 , 21 . hist . 2, 11 .

Der Bau der historischen Periode , durch die Anwendung
der Parataxis oft verkümmert, oft aber auch mit genialer Freiheit
behandelt, ruht auch hei Tacitus der Hauptsache nach auf den
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klassischen Normen , welche von den älteren Historikern befolgt,
waren. Sehr häufig ist jene einfachste Anordnung, wo dem Haupt¬
satze ein Nebensatz voraufgeht : ann . 13 , 9 quod postquam Corbuloni
cognitum est, ire praefectum — iubet. Ebenso gewöhnlich ist die
stereotype, besonders dem Livius zusagende Stellung : Partizip ,
Konjunktionalsatz , Hauptsatz : ann. 1 , 20 interea manipuli —
missi postquam turbatum in castris accepere , vexilla convellunt.
Weit seltener gehen dem Hauptsatze zwei nicht koordinierte
Nebensätze mit Konjunktion vorauf : ann. 12, 35 ubi ventum
ad aggerem , dum missilibus certabatur , plus vulnerum in nos et
pleraeque caedes oriebantur. 1 , 35 . hist . 1 , 22 . Auch die älteren
Schriftsteller haben diese Satzverbindung nicht gerade bevorzugt.

Nur ausnahmsweise bildet Tacitus sehr komplizierte
Perioden , beginnend mit abwechselnden Konjunktionen und Parti¬
zipien , denen der Hauptsatz , zuweilen mit einer zweiten Keihe von
Nebensätzen , folgt, so daß wir an die überladenen Satzgebilde des
Livius erinnert werden. In dieser Beziehung ist gleich das zweite
Kapitel der Annalen bemerkenswert. Ähnlich gebaut ist 1 , 6 quod
postquam ctt . Auch hier gehen mannigfach komplizierte Neben¬
sätze , dazwischen eine Parenthese, vorauf ; es folgt der Hauptsatz :
monuit Liviam, und dann noch sechs Nebensätze. Als umfangreiche
Perioden fallen außerdem auf : ann. 13 , 54 illic per otium ctt .
4 , 24 igitur Tacfarinas. 42 nam postulato Yotieno. 47 at Sabinus,
hist. 1 , 14 sed Galba .

§ 119 . Aufhebung der Konzinnität . Während die Klassiker
durch die gleichartige Konstruktion koordinierter oder korrespon¬
dierender Satzglieder die Klarheit und Harmonie des Stiles zu fördern
suchen , hat Tacitus, welchem Livius teilweise darin vorangegangen
war , dies Gesetz auf mannigfache Weise verletzt , oft absichtlich
und , wie es scheint, aus Überdruß an der schulgerechten Form,
die auch in den Ehetorenschulen nicht mehr respektiert ward . An
die Stelle des antiken Ebenmaßes tritt nun namentlich in den beiden
größeren Werken eine willkürliche Abwechselung, und der Ver¬
fasser vertauscht zuweilen

1) die Casus : ann. 12 , 29 subsidio victis et terrorem ad¬
versus victores . 3 , 26 Spartanorum — Atheniensibus. 13 , 54 quasi
impetus antiqui et bona aemulatione. 15 , 38 fessa aetate aut
rudis pueritiae (S . 28) . 14 , 19 ut par ingen io , ita morum diversus .
6 , 30 effusae clementiae , modicus severitate.

2) den Numerus , s. § 3 .
3 ) die Präpositionen miteinander oder mit einem Casus,

s . § 60.
4) Adverb und Nomen : hist . 1 , 10 palam laudares, secreta

male audiebant, ann . 15 , 45 prospere aut in metu (statt : per pro¬
spera). 16 , o multis palam et pluribus occultis .5) Ablativ und Partizip : ann . 1 , 23 fletu — verberans.
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2 , 1 metu — diffisus . 2 , 22 metu — an ratus . 4 , 72 avaritia
— impatientes . 15, 38 pars mora , pars festinans. 15 , 36 . 56 .

6) Präposition und Partizip oder Adjektiv : bist . 1 , 14
ex aestimatione recta severus , deterius interpretantibus tristior
habebatur , ann . 1 , 64 ad gradum instabilis, procedentibus lubricus,
bist . 2 , 30 in suam excusationem et — attollentes , ann. 14, 15 pars
ingenio procaces , alii in spem potentiae.

7) die Personen , Tempora , Modi und Genera des Verbums :
hist . 4 , 5 incidimus — repetam . 1 , 15 quia miseriae tolerantur ,
felicitate corrumpimur (statt : miserias toleramus) , ib. adsciscere
—■ adiecisse . ann . 14 , 9 tradiderint — abnuant . 2 , 4 ubi minitari
Artabanus et . . . bellum sumendum erat (s . § 92 , b) , hist . 3 , 16
miscetur intulitque , ann . 6 , 44 quo ambiguos inliceret , prompti
firmarentur. 3 , 12 nudare corpus et — permittere — differrique;
letzteres schon bei Cäsar und Livius.

8) das Partie , praes , und den Ablat . gerundii erst in
den Annalen : 2 , 81 modo semet afflictando , modo singulos nomine
ciens . 13 , 47 trahens — interpretando . 15 , 38 in edita assurgens
et rursus inferiora populando. Curt. 4 , 4 , 20 commeantes— adeundo.

9) den Konjunktiv und den Infin . gerundivi : hist.
1 , 39 cum alii, in Palatium rediret , alii , Capitolium peteret , pleri-
que rostra occupanda censerent (zweifelhaft) . Verg. Aen . 3 , 234.

10) den Infin . praes , passivi und den Infin . gerundivi :
hist . 2 , 10 dari — edi — audiendum. Liv . 27 , 5 .

11 ) das Gerundivum und ut oder neu erst in den Annalen :
1 , 14. 2 , 36 . 3 , 17 nomen Pisonis radendum fastis censuit, partem
bonorum publicandam, pars ut — concederetur. 63 sacrandam ad
memoriam neu — delaberentur. 4 , 9 de reddenda republica ut-
que consules — regimen susciperent. 4 , 20 partem bonorum
publicandam, pars ut liberis relinqueretur censuerat. So nach
renuntiare bei Liv. 36 , 37 , nach mittere 21 , 28 .

12 ) ein Nomen und einen darauffolgenden Nebensatz (quod ,
quia, ut , ne und indirekte Frage) : Germ . 43 . ann. 2 , 63 . 4,18 amicitia
Germanici perniciosa utrique , Silio et quod — dispergebatur . 4 , 24
terrore nominis Romani et quia — nequeunt . 1 , 15 utque . 4 , 38.
13 , 44 ingentibus donis adulterium et mox , ut omitteret maritum,
emercatur. 2 , 57 firmato vultu Piso adversus metum, Germanicus ,
ne minari crederetur . 4, 31 gnarum meliorum et quae fama
clementiam sequeretur . 3 , 44 altitudine animi an conpererat modica
esse . 4 , 8 nullo metu an ut firmitudinem animi ostentaret .
14 , 12 . 15 , 28 .

13) ein Nomen und einen Acc . c. Inf . : ann . 2 , 58 miserat
amicitiam ac foedus memoraturos et cupere renovari dextras ;
2 , 79 magnitudinem imperatoris ingerens et rem publicam armis
peti ; 11 , 29 prioris quoque aulae peritus et potentiam cautis . . .
consiliis tutius haberi.
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14) ein Adjektiv oder Partizip und einen Finalsatz :
hist . 3 , 46 gnarus ae ne . ann. 2 , 62 inliciens Germanos — ut-

que — insisteretur . 13 , 39 .
15 ) Bedingungs - und Finalsatz oder Temporalsatz :

ann. 11 , 28 si defensio audiretur utque clausae aures etiam eon -
fitenti forent. 1 , 44 si — ubi. 4, 17.

16) Personen und . Sachen : Agr. 20 laudare modestiam ,
disiectos coercere , ann . 1 , 55 crimina et innoxios . 11 , 26 in¬
sontibus — manifestis flagitiis.

§ 120 . Parataxis statt Hypotaxis . Die Neigung zu para -
taktischenVerbindungen zeigt sich am auffallendsten in der häufigen
Anwendung des echten und im Gebrauche des explikativen Asyn¬
detons , sowie in den Parenthesen (s . §§ 70 . 75) und außerdem in
folgenden Fällen:

a ) Et statt mm temporale , s . § 62 .
b) Et unregelmäßig eingeschoben , namentlich vor Partizipien :

12 , 67 . 14, 47 adeo ut Nero aeger valetudine et adulantibus cir¬
cum qui ctt . 14 , 48 id egregio sub principe et nulla necessitate
obstricto senatui statuendum disseruit. 15 , 12 interritus et parte
copiarum apud Suriam relicta . 59 . 16 , 4 . 7 . cf. 1 , 55.

c) Der erste Satz hat kausale Bedeutung : hist . 1 , 40 Othoni
tamen armari plebem nuntiabatur ; ire praecipites et occupare peri¬
cula iubet. 4 , 22 sed parum provisum, ut copiae in castra con¬
veherentur; rapi permisere.

d ) Der erste Satz ist dem Sinne nach hypothetisch : hist.
4 , 58 sane ego displiceam: sunt alii legati ctt . ann. 14 , 44 sane
Consilium occuluit, telum inter ignaros paravit : num excubias
transire poterat ? 15 , 5 omitteret potius obsidionem aut se quo¬
que — castra positurum. 13 , 21 . Letzteres auch im Deutschen.

e) Kausale Apposition : hist . 2 , 13 quippe in acie nihil
praedae , inopes agrestes et vilia armä , nec capi poterant pernix
genus et gnari locorum . So öfter, z . B . ann . 2 , 85 vile damnum.

§ 121 . Die Kürze des Ausdruckes , aus dem Bedürfnisse
einer energischen Objektivierung hervorgegangen und in der ge¬
samten antiken Literatur ohne Parallele , ist im Dialogus noch
nicht bemerkbar, wird aber von da ab durch Ellipsen , Participia ,
die Parataxe , das Asyndeton, die Aufhebung der Konzinnität und
die Verschmähungrednerischer Fülle erstrebt und erreicht. — Was
die Ellipse betrifft, so besteht dieselbe vorzugsweise in der häufigen
Auslassung kleiner FormWörter , der Präpositionen und Konjunk¬
tionen, der Formen von „esse“

, der Verba dicendi et movendi .
Von keinem Schriftsteller sind ferner prägnante Konstruk¬

tionen so auffallend gebildet worden, z. B . ann . 1 , 39 ius legationis
(scii , violatum) miseratur. 2 , 40 pericula (= societatem periculorum)
polliceri. 3, 22 exemit etiam Drusum dicendae primo loco sententiae
(necessitati) . 1 , 68 proruunt fossas (= terra proruta explent).
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4 , 57 plerumque permoveor (sc . ad interrogandum) , num ctt . 13 , 20
.Nero non prius differri potuit (= adduci, ut differret) .

Nicht minder beliebt ist das Zeugma : Germ . 7 cibos et
"hortamina gestant , ann . 1 , 58 quia Romanis Germanisque idem
conducere et pacem quam bellum probabam. 2 , 20 quod arduum,
sibi, cetera legatis permisit . 4 , 74 iuxta gratiam aut fastus iani-
torum perpetiebantur . 2 , 29 manus ac supplices voces ad Tiberium
tendens. 3 , 36 cum voces , cum manus intentarent . Und so öfter,
namentlich in den Annalen.

Entschieden charakteristisch ist die häufige Anwendung von
Partizipialkonstruktionen . Man kann diese Tatsache statistisch
nachweisen, wenn man Stellen , in denen die einfache Erzählung
eine Gleichartigkeit des Stiles zu schaffen scheint, hei Tacitus und
den Früheren vergleicht. Da findet man z . R , daß unter je zwei¬
hundert Wörtern bei Caes . b . G . 2 , 1— 2 nur fünf Partizipialsätze
Vorkommen , bei Sali. Jug . 6— 7 schon zehn , hei Liv. 21 , 5 sech¬
zehn, bei Tac. ann. 2 , 11—12 vierundzwanzig.

§ 122 . Die Metapher , von Tacitus in ausgedehntem Maße
zur Belebung der Darstellung angewendet, aber oft zur Manier
geworden, wird gewöhnlich durch Verba, seltener durch Adjectiva,
Adverbia und Substantiva gebildet. Unter den Verbis sind her¬
vorzuheben

a) militärische Ausdrücke, wie : pandere aciem , patescit
acies , erigere aciem („bergan führen“) , spargere bellum, bellum
navare , bellum impellitur , proelia serere , equites comibus ad -
funduntur . terga praebere , praestare , occasioni patefacere, terga
hostium promittere , casum pugnae praebere (= copiam pugnandi
facere) , excindere hostem, bellum concidit, victoria provenit alicui,
victoria corrupta , multa bella — evanuisse, in arma trudi .

b) Terrainbeschreihung : quidquid silvarum ac montium
■erigitur , praecipuum montium Libanum erigit (scii , terra ) , ripae
Ruminis cedunt aut prominentia montium resistunt — pone tergum
insurgebat silva. Die Begrenzung wird bezeichnet durch praetendi,
obtendi, praetexi.

c) Verba der Bewegung und Richtung : transvecta aestas,
abiit iam et transvectum est tempus, nova ubertate provenit terra ,
insistere spei. Vergere in bezug auf die Zeit , während die Klas¬
siker es nur vom Räume gebrauchen.

d) ankleiden , auskleiden : induere hostilia, proditorem et
hostem, seditionem, hostiles spiritus , diem (ann. 6 , 20) . Noch
häufiger ist exuere in der Bedeutung „berauben“ oder „ablegen“ ,
z. B . fidem , tributa , virtutem , exutus campis, sedibus, avitis bonis ,
•exuto Lepido, exuta aequalitate .

e) brennen , entflammen : flagrans oculis , flagrans iuvenis.
flagrantissimae libidines, flagrantissima gratia , flagrantior in dies
amore, flagrantissimus in amicitia Neronis. Seltener ist das nach-

Tac . Annal . I . 7. Aufl . 3
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klassische flammare. Statt des früheren ardere oder exardescere
steht ardescere, z . B . libidinibus , in nuptias incestas , voce , vultu,,
oculis , questus ardescebant, pugio in mucronem ardescit . Accendere
statt incendere, incitare, wie schon bei Sallust und Livius . Poetisch
ist hist . 2 , 86 acerrimam bello facem praetulit , doch ähnlich schon
bei Cic . Catii. 1 , 6 , 13 .

f) brechen und zerreißen : abrumpere vitam , vitae blandi¬
menta , voluptates , pacem, spes ac metus , inceptum sermonem .
Rumpere imperium, fas gentium , servitium . Auch perrumpere und
prorumpere in ganz neuen Bedeutungen ann. 3 , 15 . 4 , 40 . hist.
2 , 73 . — Lacerari rumore, wie auch bei Cicero.

g) wälzen : volvere (= mente agitare) bellum , nach Vergib
Statt regere : ann. 6 , 22 . Statt agitare : 3 , 54 . — Volutatis ratio¬
nibus 1, 36 . Revolvere = secum reputare, revolvi — redire. Pro¬
volvere — evertere, provolvi = „sich erniedrigen“ ann. 14 , 2 .

h ) schöpfen , verschlingen , erschöpfen : haurire, be¬
sonders im Passiv „vom Wasser , Feuer , von Sümpfen verschlungenwerden, im Schnee versinken“

. Statt cupide arripere, exspectare,exhaurire. Gladio iugulum alicuius haurire (nach Livius ).
i) lösen : exsolvere statt solvere oder liberare , z . B . venas, ,bracchia ferro , catenas , vincla , legis nexus , obsidium , se pudore .Statt „bezahlen“ Germ . 12 und öfter. Alles dies ist nachklassisch.Unter den durch Nomina gebildeten Metaphern fallen be¬

sonders auf die Adjectiva : maesta fama (statt tristis ) , cruentae
epistulae , claudae naves, aestate iam adulta , imminuta mens, con¬tinuus principi („der stete Begleiter “) , segne otium , Suriam audentio -
ribus spatiis petebat, cruda ac viridis senectus (nach Vergil) , molliet clementer edito montis iugo , infamibus locis . Ferner die Sub¬
stantiva : pignora (ohne Genetiv , statt coniuges , liberi) , saevitia
annonae , modestia hiemis , segnitia maris , moles curarum, tremorterrae (nur im silbernen Latein) , ubere agri (nach Vergil ) , nova,laborum facies, locorum facies , claris natalibus , furtum noctis , annus,statt annuus proventus , per intervalla ac spiramenta temporum ,vulnera d erigere (Vergil ) . sinus häufig statt interior pars , latebrae, ,recessus ode potestas (hist . 3 , 69 ) .

Schließlich folgt hier eine gedrängte Übersicht derjenigensprachlichen Erscheinungen , durch welche sich die Annalen vonden fiüheren Schriften des Tacitus unterscheiden :1) Abstractum pro concreto : matrimonium , confugium,,nobilitates , vitae usus , amicitiae , iura „Dokumente“
, remigium.2 ) Substantivierte Adjectiva und Participia : equester,militares , praesidentes , vincentes , nullo = nulla re , egregium , bonumpublicum , dignum , triste , providum , breve et incertum , vetus ,honestum , barbarum, immensum , lubricum , secretum , umidum ,
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celeberrimum, prominens, proximum, diversum; extrema , intima,
praecipua, tacita und manche andere mit dem Genetiv.

3 ) Adverbia : praeceps, aeternum, immensum , antehac, post¬
hac, proin.

4) Quis statt uter .
5) Komparative : improvisior, metuentior, excusatius, curatius .

Superlative : curatissimus, vulgarissimus. Ygl. § 7 .
6) Der Akkusativ bei indulgere , penetrare , insultare , ac¬

currere , adventare , incedere , irrepere , propinquare , elabi , exire ,
erumpere, intervenire , antevenire , praefluere, praecellere , praeire,
praeiacere, praeminere , praesidere. Der verbale Akkusativ bei
renidere, vincere, pervincere.

7) Der Dativ bei iubere. Dativ des Gerundivums bei
aptus , idoneus, opportunus, inhabilis, impenetrabilis, facilis, callidus,
validus, intentus ; deesse , insumere, instituere , mittere , eximere ,
sufficere , fingere , firmare, parare , adornare, praesidere u . a.

8) Der Ablativ bei egenus , postulare repetundis 3 , 38 . —
Absolute Ablative : s . § 112 , b .

9 ) Der Genetiv bei sciens , tolerans , retinens , obtegens , in¬
tellegens , fidens , cupiens, temperans , innocens, modicus , melior,
nescius , praeclarus, praestantissimus , properus, suspectus; bei deferre,
urgere, monere , apisci, adipisci. Abhängig von eo, huc , quoquo, ut.
id temporis, aetatis , auctoritatis .

10) Präpositionen : dissimilis in aliquem, apud statt in
mit dem Ablativ nimmt überhand , während es in den Historien
nur viermal und in den kleineren Schriften gar nicht steht . —
Seltene : abusque, adusque, simul .

11) Die Koordination . Stark gehäufte Polysyndeta fehlen
gänzlich, dagegen nimmt der Wechsel der kopulativen Partikeln
gegen früher zu . — que — que statt et — et . — Auffallende
Parataxen : et unregelmäßig eingeschoben , namentlich zwischen
ungleichartige Participia (§ 120) . Die Asyndeta werden zahl¬
reicher ; es kommt hinzu das Asyndeton summativum mit cuncti ,
omnes, ceteri und die Parenthese mit rarum .

12 ) Substantivsätze mit ut nach iubeo , expedit, perpetro,
spes . Der bloße Konjunktiv nach iubeo und pepigi. — Der
bloße Infinitiv nach cupido est , cura est , studium est , im¬
pellere, adigere, subigere, ambire, instare , componere , orare, scribere,
monere , admonere , hortari , suadere, imperare, nuntiare , denuntiare,
inducere, inlicere , exposcere , pangere . Nach den Adjektiven
certus, properus und nach factus. — Der Infinitiv nach nisi forte
in indirekter Rede .

Der Accus , cum infin . nach adnectere , impetrare , inla-
crimare, orare , recusare , accusare, incusare, urgere. — Nominat ,
c . infinitivo : deferri, argui , convinci , intellegi, dubitari , addi , ad-
notari , haberi . Der häufigere Gebrauch von an in indirekten Prägen.

3*
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13) Modalsätze : perinde quasi, perinde quam si, secus quam,
contra quam, super id quod. Die kausale Bedeutung von quasi . —
TJt quis statt ut quisque , quantum mit dem Konjunktiv der Wieder¬
holung. quin in fast adversativem Sinne und statt quo minus.

14) Bedingungssätze : si nach satis habere, seu mit dem
Konjunktiv, nisi si .

15) Das Partizip des Präsens statt eines Verbalsubstantivs:
4 , 12 . 34 . —· Ausus und secutus absolut mit einem Objekt . —
Absolutes Partizip statt des kongruierenden , erst in den letzten
Büchern: 14 , 10 . 15 , 30. 51 . 16 , 17 .

16) Die dichterischen Können der Anastrophe der Prä¬
positionen in häufiger und mannigfacher Anwendung, während sie
in den Historien noch sehr wenig, in den kleinen Schriften gar
nicht Vorkommen .

17) Die Verletzung der Konzinnität und die prägnanten
Konstruktionen werden häufiger, wogegen die Zusammenstellung
von Synonymen fast ganz aufhört.

18) Lexikalische Eigentümlichkeiten: ceterum = re vera,
celer „schnell zu erreichen “

, satias, cura „Schriftwerk“
, interiectu

im temporalen Sinne , dedecorus , honorus, deridiculum als Sub¬
stantiv. inviolabilis, provivere, redemptare, receptare , adstantium
visu = in conspectu , contrectare oculis , defigere oculos , dehonestare,
prolicere. incessus — impetus, cunctari und dubitare „geneigt sein “,
suggredi, adpugnare. praescribere = obtendere 4 , 52 . 11 , 16 .
subsidium „Zufluchtsort “

. Phrasen wie : odia in longum iacere 1 , 69 .
validus in animo alicuius 4, 12 . 14, 15. in animo principis an¬
teibat 15 , 50 . Albim transcendere 4 , 44 . consiliis permixtus 3 , 38 .
negotiis permixtus 4 , 40 und manche andere , namentlich meta¬
phorische Wendungen.

Substantivbildungen auf ior , tfix , sor : accumulator, con¬
certator , detractor , exstimulator, profligator , regnatrix , sanctor,subversor.

Verbum simplex pro composito : apisci , cernere , flere,
gravescere , haurire , notescere , piare, ponere = proponere , radere,solari, suescere , venire = provenire, vertere = evertere.

Dies genügt , um auf die zahlreichen Besonderheiten in der
Verwertung des Wortschatzes aufmerksam zu machen. Doch ist
dabei zu bedenken , daß manches von dem oben Angeführten schon
vor Tacitus auftritt .
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