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D e s  A p o l l o n i u s  D y s k o l u s  J L e l i r e  v » m

V  e r  I i  m u .

A i s ich vor zwoi Jahron (los Apollonius Lohro von don Bedetheilen zu onlwickoln ver- 
suchte, verspraeh ich auch andre Kapitol seinor Doklrin gelegenllicb zn crortern. Dor Er- 
fiillnng diosos Versprechens glaulile ich iiherhohen zu sein, ais im rorigon Jahre E. Eggor’s 
Schrift orschien: Apollonius Dyscolc. Essai sur liiistnire dos ibeories Graininalicalos Hans 
l’a 111iquiIó. Paris 1854. Die Lleberschriften der Kapitol wonigstens zeigten, dass dos Ver- 
fassors Ahsichten mit don meinigon zionilich ubereinstimmtcn. Doch oino etwas gonauere 
Priifung des Buches liess mich hoifen, dass eine Fortscizung der von mir begonnenen Arboit 
nicht uborfliissig sein wiirde: und so iihorgehe ich don Froundon der alien griechischen 
Grammatiker eine kurze Darslellung dessen, was sich hei Apollonius uher das griechischc 
Yerbuin lindet.

Bei dem Yerluste der diosetn Redetheile hesonders gewidmelen Schriften (nepi (ifjuń- 
nov, n. (Sv£vyiaę, n. vftnzaxziy.iiiv, n. nQoęzttXTix&v, n. tijv się m h]yóvzo)v (fi:uuzzov napctyió- 
yo>v ’ ) ist os naiurlich unmdglich, diosen Tboil der Lehre des Apollonius yollsiandig darzu- 
logon. In den erhaltenon Biichern inuss Apollonius sich natiirlich viel mit dem Verbum bc- 
schiifiigen: das 3le Buch der Syntax ist demsolben fast ausschlicsslich gewidmet: und er 
tłiut dieses auch oft mit einer grossen Ausfiibrlichkeit, leider aber erortert er Fragen, wolcbe 
fiir uns nur eine unlergoordnoto Bedoutiing bnben, mit sorgfalliger Genauigkeit und zuweilen 
an Ycrscbiedenen Stellen ganz auf dieselbe Woise, wahrend er wichligerc nur kurz benibrt 
oder ganz iibergeht oder auf eine Weisc erkliirt, die tlen Fachgenossen seinor Zeit zwar •)

•) Ueber diese BucherLUel, die wir zuin irrdsslen Theile aus Suidas Uennen, zu sprechen ist hier 
nicht der Ort. Der (iegens(and erfordert eine abijesondertc Betrac-h ( u n h e i  welcher auch wenigstens der 
Versuch gemacht werden inuss festzusiellen, ob einzelne Tiiel eine besondre Abhandiung oder Kapitel eines 
grosseren Buches bezeichnen. Einiges auf die Form des Yerbums Beziigliche ist von Apollonius auch iu der 
Schrift 7ifQi d()0oyQcaf uxę behandelt. (synt. p. 272.)



rerstandlieh war, «ns aber bei dem triitmnerhafłen Zusland der grammalischen Lilleratur 
oft unerklarlich blciben inuss. Unler solchen (Jmstanden inussle ich mich darauf besclnan- 
ken, was sieli hei Apollonius sellist iiber das Verbum gesagt llndel, einfach zusammen 7,u 
stellcn and zur Ergiinzung und Frklarung dasjenige zu sammeln, was 1’ riscian, dic Srholien 
zu Dionysius Thrax und sonst Bekkerks Anecdola bieleń. Die Benulzung der ( ‘ramer'schen 
Anecdola liabe ich mir leider fiir eine der Zukunft vorbehallenc Umarbeilung des Geholncn 
yersparen iniissen. Auf eine eingehende Beurtheilung der Debre des Apollonius vom Sland- 
punlite der neueren Grammalik liabe ich absichllich verzichlet, unii dieses urn so melir, da 
nach meiner Meinung das Inleresse, welches wir an den Schriften der (irammaliker baben, 
iiberwiegend ein hislorisches isl. Wenn daher durch das Gegebene das Yerst/indniss des 
Scbriflslellers einigermassen erleicbtert und ein kleiner Beilrag zur Gesrhichle der griechi- 
sclien (irammalik geliefert wini, wenie ich nieine Aufgabe fiir hinlanglich geliist halien.

Da ich hereits in der oben angefiibrten Ahhandlung gezeigt liabe, wie Apollonius das 
Yerbum deliniii; so kann ich jetzl sogleich auf das Einzelne iibergehn und zwar in der Art, 
dass ich zuorst einiges, was sieli auf die Form des Yerbums beziebt, miitheile, dann die 
einzeluen Thcile desselben in der durch die Definition dieses Iiedetheils gegebnen Ordnung 
bcsprcche.

Erstcs Hapilcl.

E t y m o 1 o g i s c li e s.

In der Zahlung und Anordnuug der Konjugalionen (ovCvyiai*) stimmle Apollonius, 
so weit dieses aus den sparliehen Anfiilirungen geschlossen werden kann, ganz mil Diony
sius Th. uherein. In einem Beispiele (synl. 32,24.) Iieisst es: to yQCtrpeiv uQtuKqg toil 
yiaę; die Verba liquida biliien ibid. 274, 2(>. die 5te Konjugation, die auf )Y» dic 2<e der pe- 
rispomena (271, lii.); die auf fU endlieh werden 238, 21. eine abgeleilele Form der Yerba 
auf m genannt (naptinsio i ci yoi~i nuptaywyij tnv yjrijfu). Gan/, ehen so werden von Diony
sius 038. §. Ki. seclis Konjugalionen der Yerba barytona angenommen (die mit dem Charac- 
ter linifi gehoren zur ersten, die liquida zur fiinften, die ptira bilden die sechste), drei der 
perispomena, und zwar gehoren die auf (7<w zur zweiten, die auf h~„ aber werden von Yerbis 
puris abgeleitet und in vier Konjugalionen getheilt. (Der Scliol. z. Dion. 8!F>, 17.’ sagt von 
ibnen: i «  ttg >_u utl 7cote iv Tiaęayioyij elalf, ovót7iots ót iv nęwzoiimoię. F.ben
daselbst wird der Yersuch gemacht, dic herkiimmliche Ordnung der Konjugationen zu recht- 
fertigen: Aehnliches wird sioh bei Apollonius gefunden baben).

Die Ynleitung der einzelnen Formen von der Hauptforiii wird bei dem Verbnili mit 
demselbcn Worte (z)Jvsiv, x).iatg*) **) bezeichnet, wie bei den iibrigen der F'lexion fiihigen

*) 11 i on. Tli. p. COS. § lfi. nu'Cvy!a lar\v axui ov&os órjuaioty xi.l<tis.— In einem anderen Sinne sagt Apollon 
synl. 10 1 , 14. 7u yuo (iijiKitu ((Gi\uyc(. —

**) In derselhen lledeutung kommen auch nndre Ableitungen v. y.kiysiy vor. ty x k to tę  ist term. techn. 
iur den Modus geworden, wie ich glaube nur mit lUicksicht auf die Yeriinderung der Form, nach dem Schol.



Wortklassen. Von «ler Bildung des l’ nssivs z. B. sngt er (synt. 277, 24.) oi ra toia iia  
ppitcna x l iv o v z tg  xai się naO-rjtntuę ixrpnpaę, und Verba, welche einzelne Tempora von be- 
sonderen Tliemen bilden, nennt er /c6póxXna (pron 14, C.), wahrend er fiir ahnliche For- 
inen der Nomina den IVamen eiepónihiia bal, freilicb aucb den andern synl. 102, 12. Srlbsl 
fiir die eigenlhumlicbe Fornireranderung des Verbnins, welclie durcli das Auginent bnwirkt wini, 
mass noeii das allgemeine Worl nusreichen: denn arigrjoig, aiiSńrsothu Iindet sieli liri Apol- 
lonius nocli niehl. (ianz allgemein lieisst es de pron. 73, B. C. j wird vor * aspirirt, Ilu 
fii] f’ i> x l i  o ei napay.touo ;ioi !)i v npogepyófteioy (113, C. nópe, Tctxwg xexliptvov zov (irita- 
zog) synl. 322, ex(r. tt — xX ioiv zi)v ótoiactr uvadi%exai d. h. wenn ytuaypcupio das Angment 
liinler xcnu nnninnnt. 323, 5. napadiSaithioj (se. i) rtpólłeoig) z?]v yirn/itrip' xX ioiv ioiotisr. 
324. 20. u (),'■' or nnnędlóinoi (sc. y.aiaypńipio) z/j xX ioei to hżtoi)tv tyytrtoiiat. 320, 5. 327,0. 
Zimeilen aber beslimmt Apollonius den Ausdruck genauer und bezeichnet das Auginent ais 
etwas za dem Yerbum von aassen (hiuiOey) binzukommendes and zwar so, dass es vor das- 
sellie trilt: 326, 27. aóvvcnov ydp ixinrjvcu idv Tzapu>y>]ittyov ypmoy lijg h^iolhy upogyirnjitfijg 
yf.loeiog. 324, 17. sYriso ovv rvioco (so. rj npó!}eoig) xai tv iw xcuaypa<pio ttóiuipopnr tiye zd 
e£t u!)ev jtq o gx Xi'Xijvct i. Dieser Zawaehs wird aaeli mit ypóvng  bezeiebnet, obgleieb in
den folgenden Stellen liberall vom Augmentinu sy llab ieam  die llede isl: das tempnralc ist 
iiberbaupt nar 326, 21. und zwar obne besondre Bezeiebnang erwiihnf. Tryplm (s. Velsen 
p. 55.) unterscheidet beide Aagniente darcb iu lLafir a. yoórog: uti o .ntpipyrjuriig yjioroę nXt- 
ov t! notę irndtyerat zoo hreouozog /; ypi'ivov rj ovXXnflrtv' avX).a(iil v jt;v, otov ziiruo >ivninv— 
yj)óvov iii oiov ayio ip/ov. (Seine Ansicht, dass deshalb r\ u. w in den Pnileritis langer sein 
iniisse ais im Fraesens widcrlegte Apollonius. S. Cbdrob. in Bekk. Anee. 1172,). Bei A pol
io n i ns also iindet sicb y o óvng vom augm. syllab . an folgenden Stellen: synl. 237, 9. 
iÓiot prj/iuuoy iii i.v icapiiiyrr/ttroig xai y ęóvov  ttfe>!Xev 7iQogXa(tftai’Eiv, ot /ii]v iitip(ii]^auov' 
rpaphi' (jTjti£()OV yp rupio, or//iepov :/ypucpov, rod fi hi’ (i/umog ;rpoęXa/t(lavoving x a i ' i tpyt)v ypo- 
ro r , xov óe btipgipiutng aiivapyoiitvov (d. b. das Adverb. fiingt mil denselben Bucbslabcn an, 
bicibt vorn unveranderl. Sonst wird owapyeaDcn von dem Worle gcsagt, dessen Anfang 
mit dem eines andren iibereinstimml; pron. 72, A. synt. 108, 10. 12. l i. Uebereinstinunung 
zweier Worter in der Fndang bezeiebnet av).Xi\yeiv 168, 13.) — 237, 15. xai id litr idei ypm oy  
jinntjhlctfle, ef. 1. 25. 27. 238, 1. 273, 27. d npogyevr)uevog ypórog. Obne einen der angefiibr- 
ten Aasdriicke za gebrancben, spricbt Apollonius ront Auginent de adv. .542, 15. i'diov pytu -

Hion. Tli 884, 8. u. Chorob. 1294. (ef. 1’ risc. I. p. 404.) weil die Modus einc Neigung der .Secie bezeielinen. 
Apollonius wenigslens (jelit bei der Erlilarung des Modus nic lit auf den Nainen iyxXiatę zuriick. Vom l’ a s s iv  
braucht er d. Worl 277, 10. (17 7iic!hjiixii tyxX. — 2/S, 10. sleht xXiaię): tyx i(r ta d -a t  yon d. liexion des 
Nomen’s 152, 2. —- 1*7ine Verbalform lieisst aucb iyxXutrc 83, 1. (to tany i; tyxXi/ut lunnu— >)e (de pion. 
115. C. ist cs eine ilunli rnclisis enislamlrne Form). So iindet sieli nu di y.).(ua de adv. 5S5, 5. (or yuo t.n l 
to itvayn'ińciy.(i) za) twtyfyujGzoi', r̂ flttuę zal tu t£rję z ) .tu a ia ): durcli diese Stello konnie das Wort audi 
synt. 10*2, 15. geschiitzt Averd«*u, wo Dronke (de emend. Apoll. Pysc. im llliein. Mus. 9. Jalirjj;. p. 507.) nacli ( od. A. 
A.i)iuuao; lesen will. Vou den heiden Stellen, durcli welclie er /.ijuua in der lledeuttin  ̂ ,,Forin“  l»ei Apoll. ke- 
le^t, passt *215, 13. sicher nidtt, walirsdi^inlich audi nicht 273, 24. Angefiilirt konnie werden adv. 552, Ili. 
(Yergl Irjftj tai fart!) ai 2*.), 13. u. 101,20.). Ifttufiię, welches bei Aristoteles (S. Cla^sen ile «;r. p̂r. prinionl. p. 01.) 
jede durcli Flexion oder Aldeiiun^ \eranderie Form eines Wortes bezeiebnet, iindet sieli in dlesem Sinne bei 
Apoll. nicht, wiewol er, wenn audi gerade '/ufallig nicht vom Y erbum, niniktr (de pron. 1)2, li. conj. 100, 20. 
synt. 110, ID.) jLttruTtsiTfiy (330. S.), ufnhiuoGi* (105, 21. tr :i).)j>'bvyjizrj fifTam.) von Ableitun«; u. \reranderung 
der Worter braudit. Andre hieher ttehoritfe, audi vom Yerbum bauli^ gebraucbte Austlriicke siud fmaG/iy- 
fLitcifaaOui (201, 17. 203, U. 283, 2.), juticcG/tpuariGuóę (ISO, 0. 227, 4. 201. exlr. 230, 3. —), ^tnaiiiltoilai 
(230, 8.) u. a.

J*



k  ov fart to lv nap(ąyrjuevrj npotpopą, el ant) avft(piui’wv upyotzo, z o e n po ęXa ft fi dv e iv s^w- 
Osr. Tleber gfwiłev npnę).a[i(Jareiv benierke icli noch, dass dieses ausdriicklicli hinzugeselzt 
wird, wpił docli das Knde dps Woiies die gewohnliche Stpllp dpr Elexionssylben isf. Wenn 
an pinigpn dpr angeftilirlen Slpllpn, wie aueh 323, 12. von Verbis gesprochen wird, wplche 
init Praeposilionen zusainiiiengpsetzt sind; so bat das e^wi)ev docli im Grandę dipsplbe Bedett- 
tnng, wip bpi den einlacbpn Wdrtprn, da ja das Komposilum fiir ein W ort gili. Der Gc- 
gpnsaiz freilieh ist ein andrcr: in dipscin Kalle niiinlich ist i%toiJev der Illitie des Woiies, 
zwisehen Prii|)osilion and Yerbnm, enlgegengeselzt (vergl. zawiłev 323, 5. u. 326, 25.; iihn- 
licli etzog xX!retv 111, il. 118, I}.); beim ein fach en Verbuin denkt man das Ende ais Gegen- 
satz (xazd zd zD.og xltveiv 146, C. 147, B ). Es darf iibrigens wol nicbt ausdriicklich be- 
merkt werden, da.ss in e^wi/ev npogepyeailat nicbt schon an and fiir sieli die Bestimmung 
liegt, dass der /nsalz vorn an das Wart tritt; so slebt de pron. I l i ,  A. 9. eiwi)ev noog- 
zi!łevieg zó Y von diesem Consonanlen, der in vwiv hinler hinzugelrelen ist.

yłoirjaig babo ich voni Augment aucli bei Herndian nicbt gpfunden; 11. pr. ó ,  3 sagt 
er eitnęioii z w nnnjtij uno(łuX).£iv t o  jr a i '  tt pyt) v f g ni zwv napur/rjuiian’. (J, 108 <V t).va'' 
zireg ano znv )- xi]v apyi)v noioorzui, nce nniijiiy.iortpor yirrjzai. (I)idymus nenni dieses 
ioniscb, wie za II. a, 162 and an vielen anderen Slellen: eben so Apollonins |iron. 113, C.) 
HJ.iveaiJai braucbl llerodian. wie Apollonins, II. pr. r, 543. enei dc)iarpópcoę za cmi) zoo 
f apyń/ieta pz/uaia uwije xXiveai) ai stal óiu zi~ę u óirpiJóyyoo xaz' cipytjv xai cha zoo 7; 
aelinlicli y.irijua d. 3. to [ttv yup axo).ovih>v tent xivi]ua and zoo, otyto c?tyev xaiu nctpazauxóv. 
Apollonins hal xivelv in dieser sppzicllen Bedeulung nicbt gebraucbl, obgleich das Wort sonst 
bei ibiii von der Kle\ion liiiulig ist; pron. 132, A. B. 93, A. 131, C. 147, B. — uxtvrjiog 89, C. 
90, C. Eigenthiimlich sagi Herod, rc fior. 27, 22 (p*. 97, cd. Lclirs) inei del óeózepaL 
etai (sc. «< (tezoyai) xai. tniLrjZouot zd x tvovv  aotccg prjfia.

Kur die Red a p I i ca t i o n linden sich bei Apoll. n. Herod, die gewiibnlichen Ausdriicke 
dinlaotaCeoilai (synt. 237, 22.) unii dtnłaaiaofiós 323, 6.

Ueber das A ugm ent der mil Pra e pos i l i o n e n zusan im engesetzten  V e r b a  
liandcll Apollonins auslubrlich im 4ten B. derSynlax (321, 17—-327, 11.) Pa ihm die Prae- 
position mit dem Yerbnm synlhetisch yerbnnden war (321, 19. 331, 26.), solclie Ziisainmen- 
selzungen aber an <ler Stelle, wo sie zur Einbeit yerbnnden sind, kpinę Yeranderung weiler 
erlabren kiinnen, so mussie er die Komposita, welche das Augment v or  der Praeposilion, 
wie ijierze, annebmen, fiir die re g e lr e c h t  gebildelen anselin (323, 25. tpoaiy.tjg er/ezo 
axnJ.ooi)iag.). Apollonins fiihrt min ganz nacli seiner (icwobnbeit zuerst ans (321, 25.), wie 
man die rnlgegengcselzie Ansicbl, dass die Praposition mit dem Yerbnm paratlielisch ver- 
bunden sei, dadureb begriinden konne, dass Augment und Reduplikation zwisehen beide 
ircten (321,25 — 323, 8*). Penn Trypbos Ansicbl, in der Selirift nepi TtpoiJtaewv, dass die 
Praeposilionen mit dem Verbum zwar zu einer K.inheit yerbnnden sind, das Augment aber 
nicbt an den Anfang geselzt werd.e, weil die Praeposilion nicbt efwas vor sich haben diirfe, 
sei ungerechlferligl. Tryplio nahm also wie Apollonius an, dass Praeposilion und Verbum 
dureb aiwiJeotę yerbunden seien, erkliirte aber die Erscheinung, dass das Augment hinler die

*) 322, 17 hat Sylhurg in der Anmerkunsr richli" verhessert, indem er hinler ein oif ein-
schieht oder I. 19. iifioloyti In den lnfiniliv yerwandell. Ein zweiler Fchler sleclu in ltel»ker’s Text I. 22, 
■\vo nach dem ganzen Zusnmmenhange lur el itV(’)iu'yov rou linnor, 71 noęyi ri,a i-riii; zrję npoOJntMę gelesen
werden mnss: tl ijywftfyt); rfję niiollźatiaę, i$<o!Ztv 7ipoęyixofji)’ov zou doił nor. Die Ueherselzung des Porlus 
hal das Hichligc.



Praeposition trete, aus dem Namen oder, wenn man will, aus der Natur derselbcn, naeli 
welclier sie eben v « r  anderen Wiirtern stehe. Dieses widerlegt Apollonius im Folgenden 
323, 14— 324, 26. Dm die Widerlegung richtig zu rerstehen, muss man nicht vergessen, 
dass Apollonius sich p. 321, 27. auf den Standpunkt derer gestellt hat, die in jener Verbin- 
dung nur eine Parathesis sahen, und von diesem aus gegen Trypho spricht. Padureh wird 
aber nicht ausgeschlossen, dass die Griinde, welche er gegen seine F.rklarung anfulirt, ernst 
gemeint sind. (Isl dieses richtig, so muss in den Worten (313, lft.) z i yitp fiaW.ov, wę 
i'q>afi£v naitaKSiiitraię avzaię zn zoinvznv napaxoXnv!}£l tjnsp owiełteloaię', vor //aAAOł' ein ov aus- 
-gefallen sein: denn bei der Parathesis ist es ja natiirlich, dass die Praposilion vor dem Aug- 
mrnl sleht; dem Trypho aber galt die Verbindung ais eine ercootg!) p. 325, 2 fiihrt er seine 
Ansicbt weiter aus und zeigt, wie trotz dem, dass das Augment hinier die Praposition tritt, 
eine airttsotę Stalt finde. Die Praeterita sind namlieh nicht von dem zusammengeselzlen 
Praesens gebildet, sondern selbststiindig mit der Praeposilion zusammengeselzt. Dieses wird 
auch (ładnieli bewiesen, dass es zusammengesetzte Praeterita giebt obne ein ilinen ent- 
sprechendes Praesens (xaziipayov) und umgekebrt Futura und Praesentia obne Praeterita. 
(1. 26. Idicc upn oirjztnr Vxaazov ypórnv z?]v ovvt) sa iv u raóeóey& a t). Dann (326, 4.) 
rechtfertigt er Formen, in denen die Praeposilion das Augment erhalten (xaia znę rrpoUiotig 
xXi^tvzcc), wie rvsnnv, ijvny}.nvr, ixatmvov, welcbes er oben (323, 22.) mit x£xai)ixn ais der 
Yul gaerspracbe angehbrig bezeichnet hatte. Sie sch ienen  iikoya zu sein (32.3, 24 ni <)tńvitog 
y.£xhiiiva), weil sie eben die Minoritat hilden*), wiibrend sie eigenllieh regelrecht gebildet 
seien (323,25.) Sie haben die Zusammensetzung roni Praesens oberkom men, seien also nicht 
selbststiindig zusammengeselzt wie die iibrigen, von denen sie sieli aber auch dadurch unter- 
scheiden, dass in ilinen die Praeposition pleonastisch stebe (cf. p. 5, 2): denn 'iZo) und xaOi'L«>, 
sliiiu — xn()tvdw, smo und tvśnio sind von einander nicht so rersebieden wie yniiipn) und 
xazaypucpio. ■— (ienauer hatte er iilier die Sache an einem anderen Orle gesproclien (327, 11).

5\ as sich sonst aus der Formenlehre bei Apollonius lindet, sind rereinzelte Nolizen, 
die fiir uns meistens nur insofern einen Werth haben, weil wir daraus entnehmen kdnnen, 
wie er manches der Art in andern Schriften behandelt hat.

W o er daron spricht, wodurch die axttza\iri\ótr]ę im Saize herbeigefiibrt und woran 
sie erkannt wird; wie aber zuweilen auch nur ein Scbein der Ungefiigigkeit entstebt, weil 
nichts biiuliger isl, ais die Synemptose der Formen, wird auch das Verbum in dieser lliick- 
sicht betrachtet. .So stimint die ersle Pers. nxą mit der 2ten im per. pass. (211,24) und beim 
Sprechen wenigslens mit der 3ten opt. praes. aet. (212, 5.) iiberein. Ferner siiiiiiuen iiberein 
die erste pers. sing. u. 3te pers. pl. im Imperfekt act. 213, (i und die zweiten Personen des 
Pluralis im Ind. u. Imperativ. 253, 20. 260, 20. 263, 2.

*) 326, 13. y.(u (ftcfoiTca o n  t i  fu ij 7ioXlt] -i] lomirr] 7uąiu0 fa(ę ćoti, t(Sy Xtxkmćv(ov ty  n/ Zmykaj f!ct 
y.rtU' ty.ucsroy yoóvov awitlltiućyon'TioodtOHor, to/ « pt«  ióoy.ft ukoya * Bekk. ,,ou f-i et corr. ort
tm i  A. ort ceteri.fcfc Es scheint gelesen werden zu nttissen: on tn u  mrj nolkrj. — toi£% tdiy n k ł f o n o y  y.ty.lt-  
fAtruty clc. „Und es ist oirenbar, dass, da solchc Eeispiele nicht hauiig sind, indem die meisien (Verba) so 
fleclirt sind, dass die ZusamnitMiselzung der Praeposition in jedem einzelnen Tempus vorwaltet (d. li. y.aityntufoy 
ist aus y.aui und tyncctfoi' zusammengesetzt), solche Formen (wie ryenoy) wider die llegel gebildet schienen.u 
Fur /Lirj hei in ti  ver£l. de pron. 00, A. y.ccOo f.n 114. A. Dann ist, fflaub' ich, I. 20 i i  o ty ł 7rctnc(nov/it(yot ii/r 
f$(o!)ty y.Umy (sc. ty.aihon) lyyiyofAtyriy unoóitiouaiy, uIots <favui y.â bięó/Lir/ŷ  ynOTacĉ  Xtyu) ua/.ooi joir i hinier 
yj.toiy ta o it t fy  ausgefallen. I. 26. verstehe ich to t ywśafrai t$(ol>ty dahin, dass T das Augment erhalten hat. 
Fiir ófiokóyaię ist vielleicht o/uókoyoy zu lesen. Ueber y.ulhCt und y.ct9 i&  vergl. llerod. II. pr. y , 42G und 
Choerob. p. 1205.



f.

Hei der eigenthiiiniichen Aullassung des Konjunctivs niusste Apollonius aueh in der Syn- 
tax iiher die Bildung des Modus aiisfiihrlicher sprechen (p. 200 sqq.) I)a icli densellien spaier 
behandeln werde, so erwahne ich liier nur einzelnes, was mit der Bedeulung weniger zu- 
sammenhangt. Indieativ und Konjuncliv sliniiiien in vielen Formen iiberein, vollsl;indig in 
der 2ten Konjugation der pcrispomena (271, 10. naliirlich nur im Praesens); <lann in der 
ersten sing. praes. act. und in der 2ten des Passivs. In den itbrigen Formen werden die En- 
dungen des Indicalivs heihehalten, die kurzeń Vokale aher verlangert (ai rpiorni ditoztjouy 
eię uf.iTora %ęóvov ; v mię ovvovoi (iQcr/toi rpioiojeoi —  zwv vnnhtlnwv av)J.a(ióiv avtiiitvnvai~>v) 
hahen iniiiier die Quantitat der ersten Person (272, 21) und hehallen daher (i'yviue) oder 
nehmen an mit dem heigeschriehenen 7, da die 2te und ,‘5te stets ein , liat, wenn die erste 
auf „i ausgeht. Genauer hat er dariiher gesproehen in der Schrift moi d<>!)nyon(pi'ac.

Audi iiher dieFlexion in den einzelnen Konjugationen iindet sieli gerade niclit Neues: 
erwahnt wird das Bekannte iiber die Quantiliit der vorlelzten *) Sylbe im Aorist und Futur 
der verha liijuida 274, 26— 270, 7 und iiber die Aoriste der Verba auf (,7 276, 1. Die ersten 
Aoriste (sie werden whyu)()t]/.itr m genannt) hahen keine Modi ausser dem Indicaliv, wol aber 
die zweiten. Die Worte 276, 6 xai ovnoę ovx ovtt»v aoęiotaw ord:' za zTfi iyxXiot(nę ł.yhszo 
verstehe ich so: Die unregelrnassigen Aoriste auf komnien nur im lndicaliv vor; da mm 
keine Aoriste wnren (nenilich in den Nehenmodis), so konnie aueh lav óoioo) und ahnliehcs 
niclit gesagt werden. Er zeigt niiuilich an jener Stelle, dass puv youipo) u. s. w. nicht con- 
junctivus futuri sei.

Ausserdem gieht thoerohoscus einzelne hieher gehorige Bemerkungen des Apollonius. 
P. 12«S2 (Bekk. Anecd.) setzt er weitlaultg nuseinander, weshalh nach Apollono dem Dual 
des A ctivs  d ie  e rs te  Person  fehlt. I’ . 1289 giebt er die Erklarung desselben, weshalh 
Yerba mit einem im Futur ,• n hahen (ibśho, iitho, orpeD.io), nemlich weil viele Verha 
ais barytona und pcrispomena Hectirt werden. Anders llerodion. Ehen so Iindet sieli eine 
Yerschiedenheit der Meinung heider Grammatiker in B e t r e f f  der zw eiten  Futura 
(p. 1290), welche Apollonius annahm, Herodian dagegen ver\varf: die Beispiele seien namlieh 
entweder von \pollonius selhst gehildet oder es seien 1’ raesentia, die pro futuro stelin. (S. 
Lehrs ad Herod. II. pr. X, 454. Friedlacnder Ariston. p. 0.) Aueh iiber den lmperativ 
perfeeti activi waren sic nicht einig (p. 1200). Die 2te Person desselben bildeten 
einige auf ,v7, weil allc Imperatire, wenn das entsprechende 1’ articipiuin auf ausgehe und 
oxytonon sei, diese Endung hahen. Apollonius rertheidigte den Imperativ auf i, indem er jeno 
Itegel nur fur den Fali gelten liess, dass das Participium in der Flexion balie. Herodian 
dagegen wollte die Imperatire auf 7 nicht ais Perfecta gelten lassen, sondom bieli sie fiir 
Praesentia: aus trtyry/.a sei eoq̂ x(o entstanden, daratis tvgt]XOv und der Imperaliv evQi]xe. 
Einer ahnlichen Ansicht werden wir nocli cinmal begegnen. Endlich gieht thoerohoscus 
p. 1292 an, wie Apollonius das F eh len  des / in dem O p ta t ir  der 4ten Konjugation der 
N erbu aul „i (£evyvf)>]v, durirr) gerechtfertigt habe. Der Grund klingi ziemlieh sonderbar. 
Weil aus dem Optatiy des Aelivs (der Yerba auf «,) durcli ein eingesetztes » (nęoęif-iaei 
zo\ Ji) der Opłat. pass. gehildet werde, v, aber vor einem Consonantcn nicht stchen kiinne

*) Ido paenullima heisst bei Apolion. nriniiSniiorOct (.mit Iliieksicht auf die Endung) 271, 27. 275, 1. 
m<(>iiliiyovaii priui. (i!), Jt. 83, A. 7iti(iiSi>pvttiilni n i ’i etwas in der vorletztcn Sylbe hahen: roni. 503." 27 und 
synt. 275, 12 (unzpę); adv. 553, 24. 5(5), 31. 604, 3. Ki. Anders 187, 15. xtc!)ii i o rj i/ ti nnętihim  ,u tv ov . — 
Herodian hal aueh meiinhitułaHui r in  37, 31., vie! hiiufiger 7ifiimXryfnlhei c. dat. (was Apoll. nur zweimal liat 
601, 8. II.) 12, 25. 13, 9. 15. 29. 14, 10 ete. — 9, 20 fi«X (ta r  m<oaXijyfO>hti cf. Lehrs.



so habe man das 7 schon rorher im Activ wegfallen lassen. koinint boi Apollo-
nius von Zusatzen verschiedener Art vor. Von Bnchstahpn, die an ilas Ende pinps Wortes 
tretpn, ist es gesagt: pion. 12, B. 1)6, B. voni v i(pe).x. 63, C. 76, C. Von dpin 0, wpIpIips 
vor die lnterrngativc gesetzt Rplative bildet (nolog-bnoiog), eon. 502, 13. F.ndlich von
pinem Zusntz in der Mit te pron. 110, A. (r nnóglłeaig tnv 7 in awiiiv). ^Entufltoig stehl 105, B. 
114, B. C.|

Ur-ber den A ocen i  der Yerba finden sich folgende Benierkungen. Das Verbum liebt 
die (i a (i u c o v rj a ię: twi' utjudtwy yataiptnnuieme elg zi-v en i ziloug ftuoucu1 1'3-t, 25. za {i/juuia 
t>)v o^tinp urtHUęnnuu pron. 119, A. Die enklitischen Formen sind o\ytonirt, weil Enklitica 
nicłil barytona spin durfen 263, 20. Wiihrend snnst die 2fe pers. plnr. ind. mit der 2ten des 
lmperativs in der Form zusammenfiillt, ist dieses bei tiul nicht der Fali, da der Imperativ 
niclil enklitiseli sein kann, die 2te Person des Indieatiws alier mit der ersten iibcreinstimmt. 
t(jfitv-iaie. 203, 6. Eben so wenig bat desltalb ilalh den Accent von tiul, obgleidi docli der 
Imperatir auf ,v, so lietont wird wie die Form auf ,77. Daber billigt es Apollonins audi niclil, 
wenn einige (palli ais oxylonon schreiben. 264, 2. Endlicli bemerkt er gelegentliob, dass die 
D o r ie r  das Futurum iiberhaupt uml die Attiker in den ibrem Dialekt eigentliiiiulirhen For- 
liien Ou’Qiió, xnf(i(ti) ci r e u mfl e ct i re n 274, 18, unii dass die Dorier in der 3ten pers. pl. 
im perf. den Accent auf die rorletzte Sylbe setzen (eXiyov) 213, 15.

Zum Scbluss mag nocb angefiihrt werden, was sich bei Apollonins iiber e inzelne 
F or  tn en gesagt findet. F ii r den Vokal « wurde von tirammalikern in einigen Yerbnlendun- 
gen f gesetzt; so wurde bezweifelt, sagt Apoll. synt. 37, 6., ob eIprj/ag belleniscb sei oder 
tY(iijxtę: xal tiva zmr xard na(iudnoiv ov dieaiaXf.iśvrjv iyei ti)v nQO(poQav, z(Zv/it>’ óiota£'>vuav, 
tl ib tloi]xag‘lill>ji’ixbi’ tjneę to el(>rjxeg. Mit dem geltiuligen oiot wird 71, 3— 15 yęatjJtuu zu- 
sammengeslclit mit der Bemerkung, bu noirjtix(!)TtQov iiie tn oiot xai łiaX).ayrjv tiyrjtai (pmpijg 
zrjg rpt()e, zijg ypaipctuo (so ist slalt yęutpttu) z u lesen) xai tcc bumu, ni y.azd <) ta (po p o v 
/ttv /p ó  vn i', y.atu de exXoyrjv oyóuuiog, b.cóitonu tlij xaiit)o!)onievnv. Dass duch die rerscbie- 
denen F.ndungen nicht verschiedene Tempora gebildet werden, bezieht sich eben^so auf o/os, 
wie aufyęaipitto und ahnliches; auf oiat. weil es nicht lmperativus fut. ist, wie einige an- 
nabinen, sondern ein anderes Wort fur ąieęe; auf yęaipitu), welches iibrigens nach lleraclides 
bei Eustath. 1735, 60. (s. Bekker zu 71, 3.) Wiemand gebraucht hat, llteils aus detnselben 
Grunde, tlieils weil einige solche Formen fiir aus dem Futur gebildete l’ raesentia ansahn. 
(ef. Friedlaender Arislonic. p. 6. not. 3.) Zu diesen gehiirtc attch llerodian; s. Elym. M. 472, 10. 
Choerob. 1201. Apollonins selbst sagt 1. 11., dass dieselbe Frage, wie beim Iniperatir, schon 
heim ln.licativ aufgeworfen sei, indem man iypuihag und iyęaipeg hatte, ni di a (po o ,7 g orar̂ g 
y qovixr  g. abtn de /nńvnv yęacprjg, duiautoję oix d n i lla vwg nnoa/.ctujlavt<(Ihti, wg emdetxrvfiev 
i f  zi~> ntęi Qrjuurwv. Choeroboscus erkliirt dies fiir einen Barbarismus, wic wenn einige in 
der arnjlJtta umgekehrt sagen i(payauev, sepuyate, illhiute  u. s. w.). Apollonins (Etym. I. 1) 
hielt solche Formen fiir 2lc Aoriste, bei denen durch einc tęonij llotanix>j aus z i u. s. w. 
geworden (ixov-igojO. llerodian und Andere lehrten, dass aus detn Futur ein neues Pnisens 
und aus diesem ein Imperatir und Impcrfect entstanden sei. Dass er aucli aus dem Perfect 
auf tiiese Weise Prasentia entslehen liess, haben wir oben gesehcn. Dass er attch <len (le- 
hrauch solcher Formen nachgewiesen, sagt Choerob. p. 1278: Xiyet b ‘IJpwdiaihg nu et,(iiaxstai 
yptjeug irjg did iov e ypcKprjg, wg nuQdAqigio(pavei ev”Oqvioiv ,,vfielg de npeęftebeta xui yeyijrete^  
utii tot. xtyijiaiE. Dindorf hat Ar. Acharn. 133 (diese Stelle ist gemeint) xtyrjVEie attfge- 
nommen. Ygl. Buttm. Gr. Gr. s. yaoxw u. iiber diese Anadrome Lobeck zu Buttm. §. III. An. 1.

A'{jij erkliirt er fiir eine dnoxonr] von ypijtny 238, 22: ig ob (yęijoi) tn yęrj iv anoxonf 
dneteleuo uuolwg tai etanu 'AvaxQeovti ae yd(> <(<) tany/ilwg iuui/.emg digxeiv.



Ais dorische Formen fiihrt cr an (pron. 119, A.) noiag, voiv, dagur](pn(itv und erkliirt <lie 
Yerkiirzung durch eine v<paipsoig des /, welche ebend. I. 4 ix<pctiQ£(Jig*) genannt wird.

Ueber das von Apollonius selbst gebrauchłe v7toi)Eiixt')v rc£7zoiijxwu.Ei>a s. Bckkefs 
Anmerkung zu synt. 257, 20.

Z w e i t e s  K a p i t e l ,

Sy ut a kt i s c he s .

§. 1. U e b e r  d a s  T e m p n s .

Da in der von mir an eineni andren Orte milgetheilten und besprochenen Definilion 
des Verbums Apollonius das T em p u s  vor dem Genus erwahnt, so spreche ich auch zuerst 
von dem crslen **). Ueber das Tempus findet sich nar wenig in den erhaltenen Schriften 
des Apollonius, doch lasst sich manches aus den Qucllcn, die ich oben genannt habe, er- 
giinzen.

Die Zeit wird natiirlich auch von ihnt ais Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft auf- 
gefasst und die Bezeichnung dieser drei Yerschiedenheiten ist die gewbhnliche: trtonuę, 
napfiyijUtrog, /itXXiov. Bei der allgemeinen Betrachtung des Gegenstandes, z. li. was die Zeit 
ist, * ob es eine Gegenwart giebt u. s. w. (vergl. Schol. ad Dion. Thr. 888. Choerob. 1280.) 
wird er ohne Zweifel mit den Stoikern iibereingeslimmt haben, itber welclie ich auf Bud. 
Schmidt Stoicor. grammat. p. 68. sqq. verweise, da er auch im Einzelnen rielfach von die- 
sen IMiilosophcn abhangt. Die fur die dreifach getheilte Zeit gewahlte Bezeichnung ist auch 
auf die gra m matisc hen F orm en , welche dieselhen bezeiclinen, iibertragen. So heissen 
diese zuniichst yj>ńvoi 207, 11. 226, 6. Da aber die einzelnen Tempora erst durch eine 
Theilung der Zeit mriglich gewmrden sind, so kdnnte auch %QOvixai zo fia i  von den grani- 
matischen Zeiten gesagt sein: 10, 18. eine bestimmte Ordnung herrscht in den Redetheilen, 
Kasus tv rs zalg /Qnvixalg zo/zaig xazu za [iźuaza o tfsonug, iiza o napazazr/og u. s. w. An
ders ist es 271, 25. wg ar EficpayEOzaDjy uuaav (sc. OQiazixrjv) xai nleinoL zo fia ig  yęov iov  
mingxexQnpevt]v xai za7g avvovaa ig  ipwrulg: hier wird ausdriicklich den Theilen der Zeit 
die entsprechende Form des Yerbums enlgegengesetzt. Einigemal findet sich auch ó i u !) t a i g

*) wir,! oei Apoll. ohne Untersehicd vonVokalen und lonsonanten gebraucht, miigen sie dem
Anlange oder der Mitte eines Wmieś entzogen werden; von eineni Vokale ani Ant. 74, C. 75, A.i vom Kon- 
sonanten 72, A. 74, A. 100, A.; voin Vokal in der M itte  110, A.; vom Konsoli. 124, A. Vcrgl. inontoiń 
110, G. synt. Oli, 17. — adv. 510, 11 . v<pcois pron. 04, B. itnoxojir bat eine beslimnilere Bedeutung. —

**) Mit grosser Sorgfalt bat Herm. Schmidt die ganze Lehre vom Tempus in 4 Abhandlungen historiach 
dargestcllt (doclrinae tem|iorum Gr. et I.at. expositio historica. Ilal. 1S30—42.) Leider ist mir die Benutzung 
dcrselben, wie die einer f i in ften  desselben Yerfassers (de imperaliti lemporibus in lingua Gr. Viteberg 1833) 
fast zu spal mdglich geworden. Hass von Schmidt, was sich bei Apollonius iiber diesen Gegenstand findet, 
genau beaclitet ist, darf ich weder hier besonders erwahnen, noch ist es spaler jedesmal an den einzelnen 
Stellen geschehn. — C. Sehwalbe’s „Beitrag zur historisehen Kntwiekelung der Lehre der tempp. und modis 
des grieeh. Verb.“  kenne ich nur dem Kamen uach.



mit lliicksicht auf die Z c i t  gesetzt, duch naturlich nicht oline ein hestimmendes Beiwortr 
vi>n diesem Wortc wird unten Boi ni Genus verhi die Kodo spin. |>. 70, 7. ri/v tov /iśM.ovioę 
diaOtair. I. 8. tig n ap ararixpv  óictU em y ij się; vnsoavvreXix//v 251, 1. tijg yp»vixijg diafte- 
oetitg. (253, 8. ev napaiuom dtaJtOBiaę).

W ie dip Gegenwart. so heisst nuch das derselhen entspreehende grammatisehe T piii- 
I»us trsanog, dip Tempora dpr V ergangenheit mit gemeinsehalilichem \amen fil icaptoyijUHOi 
yęaroi (mit besonderer IIervorhehung dpr Form isl gesagt 272, 5. tu i th j— rwy napiąyijfit- 
vo>v ipijmUy. c.f. 251, 2.), das Futurum t> fiślXwv ypóyog: wofiir 251, 22. ó ta o iierog  ypórng  
gpl, rnuclit zu scheint orne noiijaeiat evyrtv ó id  i ij g rnv soo/isymi ypórnv ntlts fnjy roi> 
xaid n)i' treaitura napaT£ivn/.iźvov. I)och ist ps nicht nolhwcndig, den Ausdruck von dcm 
grainmatisclipn Futurum zu vcrstehn.

•
A et i o. Ausser dpr Zcit unterscheidet Apollonius nach dpm Vorgangp dpr Stoikcr 

(vprgl. Ilud. Schmidt |>. 70.) D auer (rapdtaotg) und V oI lp n d u n g  iaryitlmu), oline jedoch 
dip stoischpn Principien festzuhnlten oder sic konsetpient zu bpnutzpn. Wic diesps tiber- 
haupt die Grammatiker nicht gpthan hahpn, weiset II. Schm idt in der prstrn Alihandluag 
p. 15. sqq. nach. Damit nicht dadurch, wic wir jetzt die Sache aufzufasspn pllcgcn, das 
richtige Vprslandniss der altcn Grammatiker prscliwprl werdp, inuss man sieli folgendes vcr- 
gpgcnwarligcn. lici der napa m a i g*), sowol in der Gegenwart ais auch in der Vergangen-
hcit, km....I zweicrlci in Bptraeht: cinmal hczeichnct das Wort pine llandlung. welche sieli
dtircli pinp gewisse Zoil hinzieht (251, 23.), eine gpwisse Zcit erfiillt (253, 17. tnig ypdcprw- 
oiv i v nXtic.it yoórtti), oder auch die Zeit selbst ais eine dauernde, also Dauer und Wahrttng. 
Das Dauernde ist aber das Unvollendete: daher hildet nap a zna i g den Gegcnsatz zur 
reie/iofftg , G w r e le i io o tg , a v vrtk eia  (p. 252, 3. 18. 19.). So sagt Stephanus in liekk. 
Anecd. II. p. 891, 21. vom Praesens und imperfeclum ó srsoribg xai b napar attxng wg 
a rtX tig  uftipto avyyav£ig. Dann wird aher auch daratif Hiicksicht genonimen, dass die lland
lung in der n a p d ra a ig  sieli his zu ei ner andern Z e it  e rs tre ck t ,  ja in diese hinuher- 
reiclit. Diesps ist. naturlich die Gegenwart fur die Zeiten der Vergangenhri(, liir die Ge- 
gpnwart die Zukunft. Aher selhst die Tempora der Vergangpnheit, welche kpinę Dauer be- 
zpichnen (Perfect. und Piusquamperf.) werden damach unterschiedcn, wie nah oder fern der 
Gegenwart die Vollendung der llandlung zu denken ist. Und dieser zweile Gesichfspunkt 
ma elit sieli vorziiglich, wie wir sehen werden, bei der Definilion der Tempora des lndicativs 
geltend, wiihrend der erste (Dauer und Yollendung) melir hei den Ncbenmodis in Jletracht

*) nnpńiaaię ist ile adv p. 534, t). dem (yttntuę ypóyoę entgegengesetzt; to yitp jj{li.a> iiy t iy  ttuptor n a -  
pa T K iu y  od ifijlLtóoti, i iv  de t y e o i ta i t t  ypóvov, oflenhar nur weil von der tswifimtoat ę des n tepm a r ix u i  
u. tynuióę iin partie, und inf. die llede ist.— p. 533, 27. ist y.otyi] naptiiatrię tou oAou y p ó y o u  entgegengeselzt 
der geth e ilten  Zeit: Adverbia, welche jene bezeichnen, sind ijiiij u. auffallender Weise yuy: sie konnen zu 
allen Teinporibus gesetzt werden. Vergl. synt. 338, extr. (yuy) ypóyou t o i  yivtxton'tT  ou l/i ;i t p 11 x t ix  uy, 
ov 7 f-'i iy oy tu tm/jepiCópcyoy tou ypóyou. tJirjy.oy jrtyiot óióiou, węntpii yivtxóv byofttc (cf. Ilekk. An. p.!!37.) — 
Audi synt. 203, 24 — 201, 2. gelibrt hielier: doeh ist die Stelle verdorben: iv'itv ntti.iy ric in/tij/ityit iwy 
initSprjuicTtuy f l ę  chrttfópouę ypóyouę r o tę  f i i v  d i a tf-opoię npoętónoię xal en itai!huoię rtuyutortfTrti, o v firjy 
» o<V to r  r o i  ij tou i r u m ó i o j ,  od pi/y m ii.iv  iii tv  n a p n ii iB ii  tou iii.ou y n iiy n y  n a p iti.it p  fla -
r o f i t y t t ,  Afyto in i tou yuy xtti iwy o/uotwy. Idi glaube es muss gelesen werden: od uijy t o i ę  n ttp p iy tju iy o ię  
i i :  tou fA(i.lovToi r\ tou (ytOTiÓTOi. Im folgenden fordert der Sinn: iitfitttfO pti d7 ni<Aiy lic etc. oder d i«  
tp op otę  de y n ó y o tę  ncti.iv i «  (v  napinicilfi elc. — P o r tu s  hat dieStelle, welche er(p.370. ed. Sylb. durch llm- 
slellung yerbessern wollle, offenbar nicht verstauden.



kornmt. Dio B ez ieh u n g  eincr llandlung auf eine andro, wio z. B. dass das IMnsąuamperf. 
eine vergangnc llandlung ais rollendet bezeichnet in Beziehung auf oine andro dor Vergan- 
genheit angehorige llandlung, kurz das wudurch wir don Begrifl dor rela(iven Toni|»ora ge- 
winnon, das, sag’ ich, wird von Apollonius n icht  heriicksichligt und, wic os sohoint. auch 
nicht yoii Choeroboscus odor don Krklarern dos Dionysius: Slophanus froilioh p. KOI, 23. 
deulel dicsos an, wenn er sagt o ós naQuxslt.ttvog xaXtlzai sptoziag ovvzshxóę, zoiiioo ós 
nctftor/ijtitrng n vTttoovrishy.óg: doch hier, wie iiberhaupt in dcm ganzen Ahschnitt KOI, 11 
his 20. spricht er im Sinnc der Słoiker, andcrs p. 889, 19. sqq.

Zuerst will ich min anfiihren, was sieli ii hor dio oinzolnen Tempom im Ind ioa liv ,  
dor dio moisien Tompusfnrmen hat (cf. 271, 250, hei Apollonius lindet. Dio Ordnung der- 
solbcn wird hei ihm nicht vnn dej vorschieden geweson sein, welche Dionysius hat (cf. 
synt. 10, 18.).

Dor lndicativ dos P rasen s  (ó tPtoziitg) kornmt hei Apollonius nicht hesondors zur 
Spraoho: w o er vom Oplatiy und Imperntiv des Prasens spricht, lieht er dio nayaićtoię ais 
das horror, was diosom Tempus eigenthumlich ist, und zwar wio wir sohen werdon, in don 
hoidon ohon ontwickolton Bedeutungon. Aehnlich andro Grammatiker, wolcho uns dic Defi- 
nitionen dor Sloiker gehon. Stoph. Bekk. An. 11.891, 11.: tóv spsoidjza ni ~i(otxoi srtoiiucct 
n a f)a za z ixóv  óęlgoutui im Gogonsatz zuiii Porfoct, svsozibg ovvzekixóg), ott naftetzeirsza i 
xcu się f iś lk o r ia .  Prisc. 1.397. praesens tempus proprio dioitur, cujus pars praoteriit, pars 
futura est. p. 398. praesens tempus hoc solemus dicere, quod continoat ot eonjungat rjuasi 
puncto aliąuo juneturain praeteriti temporis ot futuri, nulla intorcisiono intenemonte: indc 
Stoici juro hoc tempus praesens imperfectum rocahant — ideo quod prior ojus pars, ijuao 
praoteriit, transacta osi, doest autem sequens, id est futura.

Dior sohen wir dio rzaęazaotg mehr in dom Sitino genommen werdon, dass dadurch 
oinc llandlung hozeichnct wird, wolcho his zu oiner hostimmton Zeit hinroicht: was oflon- 
har don Bogriff dor Wahrung nicht aussehliessf. Wio naho corwandt nhrigens Prasens und 
Futurum dom Apollonius zu sein schienen, zeigt er do adv. 533, 25,, wo er das Advcrhium 
ar()tov hoidon Tomporihus zulhoilt (Schol. Dion. 937, 21. zó -  ac(iiov xctzuyj>i]<iT.ixwę 
tvE(JTióci awiuaattttri). — Solhst boini lm porf. :cctnazazixńg, (dio Stoikor nannton os zum 
IJnterschiod vom Priisons naQ(i)yt]fiśvng naQazuztxóg) wird hesondors horrorgeliohon, dass os 
in dio Gegenwart und somit solhst in dio Zukttnft hinoinroicht. Stephan. 891, 15. ó ya(t 
liyzor k n o tom 1, ó u zó n).tov sjinirjasr, s/trpatpei, orno) ós usnkijocr/sr, aż./.a noir/aei ft ł  v, 
si' oktytp ós yoitroj. Schol. D ion. 890, 2(j. o ós nat>azctztxóg iov npay/tctzog zn tttv sysi 
1,01] ysynróg, zó ós i z i  yivńfievov. Pri.sc. 1. 389. praclcritum imporfoclum nominantos, 
in i|uo ros n!iqnn coopit gori, noedum ost perfecta. D orso lho  398, praeteritum imperfe-
ctuni, cum non ad l inem  porfor im us in praesenti id quod coopimus..........  si incipiatn
in praesenti (?) versum soribere et imperfectum relinąuam, luno utor praoterito imperfecto 
dioens, seribehani versum. Choeroh, 1281. za yccn nctgeklłópzu i] sv ftt(tsi nayijl!)ov xal 
otnot s,'ih]Q(t)0-z]oav, xal cuinzsż.octn zóv ż,eyóftsvnv na(>azaztxdv, tńov scvnzov, xui nvnto sjzXrj- 
(ttóih] zó iHjayiia, ctż.l' sv ittQ;u nuQijl!fiv. Wie nngeniigend diese Erklarungen sind, dnrch 
welche der Begrill' der Vergangonheit fast ganz verwischt wird, liegt auf der lland. Dass 
das Imperfect eine unvol!endete llandlung bezeichnet, sagt auch Apollonius: synt. 205, 3. 
zó ftiv yct(t syęaipci /' zó sy()Ct(pov r] zó sysy^acpEtr i] etnó it ś qo vg ysyopńzu  saziv r xai sx- 
nalai ysynzuzct, wo dio theilweise Vrollendung naliirlich auf das Imperfect geht. Dass auch 
er dio llandlung ais in dor Gegenwart uncollendet godacht, sio nicht auf eine andre ver- 
gangne llandlung hezogen habe, ist wahrscheinlich, da er iiberhaupt relative Tempom im



Sinne der INeuercn niclit gekannt liat. Und so wird er auch die Verwandlschaft zwischen 
Priisens und Imperfectum, wie der Scliol. Pion. Thr. p. 890, ‘25. und Steph. 89l, 21., darin 
gefunden iialten. dass lieide eine unvoIlendete Handlnng hezeiclinen. VVo er von der Syn- 
empiose derselben im In(iniliv and Participium spriclit (synt. 210.) hchandell er die Saclie 
rein iuissorlich.

Pas Perfect mu (ó nuonxiiatvoę) wurde von den Sloikern fiir ein '1’empus der (Jegon- 
wart angesclin. Pieser Meinung sclieint Apollonius niclit unbedingt heiznstimmen, sondern 
angenoinmen zu liaben, dass durch das Perfectum eine Handlnng bezeichnet werde, welclie 
der Vergangenlieit angehore, sich aber in der (Jegenwart vollende. Ilanuy.ei iicvov brauelit 
er einmal von der V ergan gen h eit  im Allgemeinen (synt. 270, 20. itlet yuQ hyoh/oazo zu 
l>/uttiu (i’ra urayrw, tar uvayvui) nv ótiru/ttiu) yęóyor naęaxeifievnt orjiiurav. cl. 1. ■>.): es 
liezeielinel die /eit, welchc an die (Jegenwart griinzt, von der ja al!e Zeithcstimmungeii ab- 
bangen, und konnie daher allenfalls aucli von der Zukunft gesagt worden scin ’ i, wenn die 
(Jegenwart selbst niclit zu selir in diese hiniiberreichte. Eben so zdhlt er das Perfe
ctum ausdriicklich zu den Praeteritis p. 27, 23. 204. 23. 272. 0. Pen charakteristisclicn Un- 
tersehied zwischen dem Per!, und Pluscjuaniperf. fand er darin. dass jenes die (Jegenwart 
herulirt, die durch dasselbe bczeichnete, der Vergangenhei( angeluirige Handlnng in der<Jegenwart 
zur Vo!lendung komrut. So sagt er de adv. 534, 23., dass na?.ai wol ztim Plusquarnperf. ge- 
setzt werden konne, aber nicht zum Perfectum, ensi tii (i fi a rm jftazi r rv a fitv o v  dr autor 
rotticu d. h. das Perf. hezeichnet das, was in dem Moment des Penkens oder Sprechcns 
rollendet worden ist: aua rorjuazi rjvuautvov giebt also ungefiihr die Hestimmung, welclie 
andre durch ctftzi geben. Wenn er mm aucli in der angefuhrten Stelle, welclie llerin. 
Schmidt I. 1. p. 17. bespricht, das Perfectum unter den naęioyrjfteiotę aufluhrl; so zeigt sich 
docli schon deuflich die \eigung, es der (Jegenwart zuzuzahlen, wenigstens es mit der (»e- 
genwart in einen engeren Zusammenhang zu bringen. Nocli bestimmter spriclit er sieli in 
diesem Simie ans de synt. 205, 13. y.at (dass uv zum Imperfecl., Anr., Plusq , aber
niclit zum Perf. gesetzl werden kann) ort oh nafiiiiyrjii łvor u w itk e ia r  ai]fiai'vtt o ictna- 
xei(ievnę, iijv ye (ivv ireimZoaz. Wiirde er diesen Gednnkcn wcitor ausgefiilirt lialien, so 
halle er tiuf den Schluss koiiiiueii miissen, dass tlić Yollendung in der Vergangenlieit darch 
das Plusquamperfect., die Voliendung in der (Jegenwart durch das Perfectum hezeiclinet 
werde, dieses also kein Praeteritum, sondern ein Priisens sei.

Fiir die Hestimmung des PI usqu a iii p e r fec  t u rn s imefiowzehy.og, sind nur zwei Stel- 
len hei Apollonius zu henutzen de adv. 534, 23. und de synt. 205, 3. In lieiden wird das 
Plusquamperf. tils dasjenige Tempus liezeielinel, welclies zu iróhat yeyoyóza  angebe (an 
der ersten im (Jegensatz gegen das Perfectum). Pas Adrerhium, welclies Apollonius zur 
Erkiarung des Tempus gebraucht, finden wir bci den Spiiteren wieder: (Clioerob. 1281. sagt 
in jedcm Plusqu:unperf. sci ein ziulaz enthalten, wie im Perfectum ein uqu: einigc Zeilen 
vorlier u de reioozl nu(ih).‘lov za nuQeX&óvm xat vsw ozi tiilrjQ(óihj zo mjayiiu, ujnntXei tov 
nufiiiy ei/iernr (dann kommt eine wunderliche Erkiarung des Wortes), ij tiq o u o X l  o 7/ iru- 
(jijltłoi1 zu nuotl!)ónu y.ut u.iortlu zor Xeyóftevov VH£Qavvti)uy.<>v — og zię xni dia zotnn lirtn- 
oiwttliy.uę i.eyeiui nuou zo uqo n o ).lov  nltjęioiHjriit. Aelinlich Schol. Pion. Tli. p. 889, 23. 
891, 7. und Prisc. I. 389 in. (facile dignoscitur, utruin mul to aule an nu per sini facia an •)

•) Arisloleles nennt die Vergangenkeit und die Zukunft ć n(pi$ ypuuoę und ot txroę ypwat. (Clas- 
Hen I. I. p. 07.).



coeperint quident, nrcdnm (amen sint perfecta). Die ganze D i f f e r e n z  zwischen Perf. und 
Pliisquamperf. wurde also darin gefunden, dass das eine die eben , das andre die langst 
vollendete Handlung bezeichnei. Dass aber beide Tempora die Vcrgangenheit genau be- 
stimmen, bemerkt nicht nur Schol. Dionys. 891, 7. (Óqi'iovoi yd{> u/i(pńze(ioi z<) nóie, o /ter 
T(ii aęzi, u óf: 7<~i nu).(u), sondern aueh Apollonius de adv. 534, 25, wn er sagt, dass der 
Aorist seinen Namen davon bat, dass er die Yergangenheit nichl besliiiinie, evthv xui ii~ę 
nvnfianiug siw/e. xvud caimpuaiy eiot]fitvoę vnv fi tj o o iCe t v i <) v nuoipyiuiiv(n’ : was eben Perf. 
und l>liisquamperf. tbun. Und das ist auch die einzige Slelle, in welcber er iiber d<n Indi- 
cativ des A o r i s t ’ s spricht. Ich selze sie daher ganz her: ó yovv xu).ovutvoe uóoioinę, 
itooęhufUor tli nńhu vntQauvzE).ixbę; fiaklni' axnvsiur ifi7iSQisyei yuo i o naotiiyriturnv zoo naou- 
xeifitrov xiti mii v7t£Qaims?.ixov. wę ys xui tn orountog s<uiv inivn7jOui xtuii>irjia uornu/oo xat 
bh]h'xnv: fol gen die eben angefiibrlen Worle svthv xui u. s. w.*) In der Fiklarung des 
Namens und der Bcdcntung dieses Tenipus stimmen mit ibm iiberein die Scbolien zu Dionys. 
889. 891. Cboerob. 1281. Prisc. I- 399. 429: an diesen Stellen wird nnch uhcrall bemerkt, 
dass ein zugcselztes diizi dem Aorist die Bedeutung des Perf., ein nu).ui die des IMusijtiam- 
perf. giebt.

Wie non das Perfectum und Plusqnamperf. in der genauen Bcstiiniming der Zeit 
mit einander iihereinstimmen und deshalb aucli in der Form (Schol. Pion. 89(1, 28. 89!, 25), 
so gehbren A or ist  und Futurum zusammen (Sobol. Pion. 1.1,), weil beide, jedes scine Zeit, 
unbestim m l lassen (xaiu tijo uot>ioiiav). Hei Apollonitis sellist babę ich daiiiber keine iic- 
sondere Bemerkung gefunden; donn die Stellen, welebe Herm. Schmidt de imperat. tempo- 
ribtis p. 5 nnftihrt, passen nicht; de synt. 69, 27. wird nur gesagt, dass die Y e rb in d u n g  
des Ful. mit dem Atlike! und Particip aofiiozojóióę; vnt~nai (zu !j inv (u/.hnnoę ist nicht 
ÓQianxij f'yxhott;, sondern oófiaStg zu ergiinzen) und de eon. 512 , 9 ist zu zbv ućfiiaioy 
ans einem ganz anderen (Irunde hinzugesetzl A tyto z <)v naę<iiyt][ttvov, ais urn ibn vom (n/J.or, 
der aucli ein dóptoiog ist, zu untersebeiden.

T em p ora  in den N ebenm odis . — AA as die Nebenmodi der einzelnen Tempora 
betrilft, so komincn bier nur Optatir, lmperativ und Conjunctir in Betracht; denn das Par- 
ticipium ist ein besonderer Bedelheil und Tom I n fi n i li v bat Apollonitis in Hiicksicbl atif das 
Tempns nur erwiilint, dass dieselbe Form dem Prasens und linperfeciiim eenieinscbafilicb 
ist (210, 5.).

Pa der O ptativ , wie wir anten selien werden, eigentlicb nur ais Modus des AVtin- 
sclies aufgefasst wird, so mussten natiirlicb diejenigen, welebe den Begriff des AAunsebes 
mit dcm der Vergangenbeit nicht rereinigen konnlen, (p. 250 extr. u. (lgde.), es fiir unniilz 
lialten, dass man die Form der Praeter ita  (>/ h ~jv na(>oryrytniit)v yftóruw (pion): so spreeben 
die Vertbeidiger dieser Ansiebt, weil sie den Begrilf des Prateritiims im Wunsch nicht an- 
erkennen mbgen) in den O ptativ  hineingobrncht Italie. Auch hei anderen Hedetbeilen 
komme es ja vor, dass der Begrifł’ gewisse Formen eines AV ort es nicht zu Stande kum men 
lasso AYenn nun der AAunseb ausgesproeben wird, damit etwas gesebebe, was bediirfe das, 
was sclion gesebeben sci, noch eines AAunschesl Apollonius zeigt dagegen, wie in z w c i  *)

*) tlen Schluss der Stelle halte ich fiir verdorhen: es folgt nSmlioh unmittethar Jiu xtcl xniii ibróifiafiy 
tuty TTooaoijitivutv óńo ynóytoy iDtuttjialhj' to loyny xiu it> aujifotoy iu o nnoęhtfloy yotiitu litiiu-VI xó v.
Beiile Satze neheinl es, Waren ais ErkUrung an den Hand (jesilo ieben, der erslc an die lel/.lc Slelle iv!>fv xnl 
irję iiyonnalctę u. s. w., der zweite au I. 27. <ec yf xni in i óyófimoę u. s. w. uud sind dann zusammen in den 
Texl gekommen.



Fallcn der Optati v eines I* ra e t e r i t u ni s nothwendig ist (|>. 251, 16.). F.inmal kann sich 
der Wnnsch wirklich auf eine ycrgangene Handlung beziehn. Die olympischen Spicie haben 
bereits Statt gefunden; ein Valer — dem das Resultat noch nicht bekaniu ist, nidchten wir 
binziisetzen — wiinscbt, dass der Solin im Kampfe gesiegt haben mbchie. Diescn Wunsch 
kann er weder dtirch den Optaliv des Fulurums, noch durcli den des Praesens der Dauer 
ausdriicken; dem stelit der Umstand entgegen, dass die Handlung sehon vergangen ist*). 
i i  o i ar axóhwlkog ydrono t; ttr/ij el'9e vtvixi\xoi fiov o naig. dtóoiuaftdroę iii]- Warmii
in soleben Fiillen das Perfectum und nicht der Aorist gewahlt werden musse, sagt Apollonius 
nicht atisdriicklich, er wird aber wolil keinen anderen Grnnd gehabt haben, ais den, dass das 
Perf. die Yergangenheit h o st i limiter bezeichne ais der Aorist. D iesen  will er in einem an- 
dern Falle angewandt wissen (251, 26 — 252, 20.). Man kann namlich etwas wiinschen, tvas 
noch nicht ist {(pikokoyo~if.il n/.oinol/tt, wenn beides noch nicht Statt findet); doch nmss man 
beachten, dass das durch den Optativ CJewiinschte entweder so genoininen werde ( capakufi- 
fiartzai), dass es in der Gegenwart fortdauere oder das, was noch nicht ist, yollendet 
werde. So wiinscbt man tióo ifii u> ikeoi*) (252, 5), aber nicht 0'joat/u (1. 18. cf. ( boerob. 
1291. init.): ty yao tniaótrj awiileiu it,g tiyijg óoraiiEt ncoryottifii z/i> toń jiiou 
Ilagegcn wiinscbt Agamemnon (253, 8) u Ul w Diol noęO-tjoctfii ztpr Iktoe' ivyi) yct(i yirtiat 
eig xd nafioryiifiiror xa i a v v te i.es  tov yetóroo. In dem Falle also, wenn es sieli mu die 
V o llen d n n g  einer Sache, die noch nicht ist (elg zs\eio)oiv tair fii; orttor ■nfiayiauior) ban- 
dclt, bat Apollonius den Optatiy eines Praeteritums fur nothwendig gehalten. Alan wiinscbt 
nemlicb, dass z. li. das n o ę lte lr  etwas Vergangenes oder Yollendetes sein, der yergnngenen 
Zeit angehdrcn rndcbte. Dass aber ein Praeleritum, welches eine gew iin sch te  Yollendung 
hezcichnei, sieli ton dem Praeteritum des Indicatirs unterscheide und kein Praeleritum mebr 
im eigentlichen Sinne sei, hat er nicht bemerkt, ehen so wenig angegeben, weshalb der 
A or is t  und nicht, wie im ersten Falle, das Perfectum gesetzt werden miisso. (Yergl. iilier 
den Optativ des Praeter. Prisr. I„ 390, 42.)

Rei dem Im perativ  der Praeterita wiederholen sieli ganz dieselben Fragen, wie bcim 
Optatiy. Da der lu ip erat iy ,  wie wir bei den illodis zeigen werden, immer auf die Zukunft 
gcht, so scbcint der Regriff der Yergangenheit sich mil ilim nicht yereinigen zu lassen. 
(252, 22. sqq.) Was befolden wird, ist noch nicht geschelien; das Vergangene ist gcscliehen, 
also kann es keinen luiperatiy der Praeterita gehen. Rei der W iderlegung dieser Annabme 
unterscheidet Apollonius wie bcim Wnnsch zwrei Falle, fur dereń einen er den Iniperalirus 
des Pcrfects, fiir den andern den des Aorists bcslimmt. Der Imperatiyus prnes. ist von dem 
Iniperaticiis perf. yerschieden o ikeitaiiio vnn xexktlofho) xa!ko (253, 1.) ty (tir ruta tor 
ir  i azot ta  i  x (popa mayonsiiei tr)v v n ó y v io v  u ę ó g ta g s r , onep ir e a tw to g  to v  n a p a -  
te ivo fu vov  i)r ióior,zóy£ fti)r xexXeioi)iu ttjr  sx7iakai dwei).ovactv óiuikeoir y e v io ila i.  
(I)iese Wortstellung ist bei Apollon. fast regelmassig.) Der Imperatiyus perf. zeigt also an, 
dass man etwas beliehlt, was sehon lange hiilte geschelien sein sollen. Dass man mit ilim befehle, 
dass etwas in seiner VoIlendung beslehen solle (cf. Prise. I., 390, 41), sagt Apollonius nicht, 
da er diese Rcdeutung des Perf. nicht mit Bestimmtiieit erkannt halle. Diesem Impera-

*) 251, 21. oit( 7iot/j(TfTat 7rjv fi/rjy cf/« irję (sc. fuy.nyrę) iou iao/ućvov %novou ouif ftrjr iou y.aiit loy 
iytojunn jmoaiuvofxivou — i«  yiiQ iou mtoot/rjfAtyou uvi(xtnai, So hat Cod. A., die iibrigen luum und, ausser 
C., uf Ttaftto/rjû yo). H. Schmidt Iste Abth. 18**) ladelt Bekker, dass er dem Cod. A. gefolgt ist; seine Grunde 
uberzeugen mich nicht.

*) Das lleiepiel pa68t nicht rechł zu dem llauptsatze, dass man wiinsche, was nicht ist.



tivus perf. selzl er den des Praesens entgegen, indem er die napazaotg dessellien in dem 
Sinne aulfasst, welchen wir ohen, wn von der aclio die Kede gewesen ist, zulelzt erklart 
haben. Es bezeichnele aber damach das Praesens eine Ilandlurg, welche in der (iegenwart 
uniollendet ist und in die Zukunft hiniiberreicht. Und auf diese der Zukunft angehorcnden 
Momente gelit die lnóyriog npógiaigtg im Gegensalz gegen die ixnakai órpstlnroa ysiśoDat 
óiaOcaig. (Prisc. 1. 389 ext. Ea enini imperamiis quae statim in praesenti, volomus fieri, 
sine aliijna dilationc. — Ueber rnóyiuog npógza^iog s. Henn. Schmidt l.Abhdl. p. 18. A ’ .)

Der zw e ite  Fali, in wetchem ein Imperatitus praeter. nothwendig wird, triu wieder, 
wie beini Optatiy, dann ein, wenn tnan auf die Y o l l c n d u n g  ciner Ilandlung dringt (das 
Praeteritum ist aber dann auch liier der A o r is t ) ,  wabrend durch den Imperalivus des 
Praesens  befuhlcn wird, dauernd bei ciner Handlung zu bleiben; also napdiuoig iti der 
andern Bedeutung. 253, 5. n).kd xai ttnoiur (p. 7(1, (i.) wg «  pttv npograaasiai aiinuv się  
n a p a ra m i', d yctp dnocpairo pierog outiog, ypacps, odpnr, nxante sr "i a o u i u o s i tijg óiutkś~  
G£uig z 1]r npógta^ir noisitat, wg sysi xai to , oi rw g, cu xti> ii ipowg ./rn-nohn yirijai
(pijoi yap tv i<7> nokipt ot x a ta y iv o v  *) t i g to  (iuXXl it. Ilier waren cigentlich zwei Kalle 
zu untcrscbeiden, nemlich, oh mail eineni, der bereils scbreibt, zuruft ypiape, d. li. fabre furt 
zu sehreiben, oder eineni, der es noeli niclit tbut, befieblt, sieli mit dem Schreiben zu be- 
schafligen. (Prisc. 1. 389 extr. Nec soluiu i 11i, *jtii nondum coepit, imperanlcs utimur prae
senti tem|inre, sed etiam illi, qui coepit et in ipso netu est, lit permaneat in cudem.) Diescn 
TJntersebied macbt er, wenn er roni Iinperativ des Praeteritums sagt (I. 13.) o yt ///]»' kiyior 
xata t>]t t o r  nap otyyrppi ivov  npoipopdr ypaibor, oxuijjor, ov fióvov to  pn] y t v o fi tvo> 
npogtdooti, d)J.d xai to  y irop ttror tv n a p u ta o e t  dnayoptrtt, t i  ye xai t oig ypa<povoiv 
ir nktlon /pono npog<piovovfisr to ypaipor, toiortor tt ipaoxovieg, pty tpipitrttr i7 lapaiaast, 
avvoai ói to ypcaptir. Ganz kurz batte er sebon friiher (p. 70, 5.) den 1 ntersebied zwiseben 
dem linperativus praes. und praeter. angegeben; npogzdoonpier rj tig napa ra i ixi) r ótdiktoir 
/’ elg i . / 1 pnr vt tk tx  i- v. Die letzten Worte erinnern an das ohen angefiihrtc (253, 4.) n]r 
ti(nakaz óiptikoraar óiaiicotr yr.reo-ttai, indem beide Ausdriicke beim Plusquamperf. vor- 
kommen. und duch sind beide Śtellen verschieden: an der letzten ist vom Imperat. perf. die 
Hcde, d agegen 70, t> voni Aorist, wie 1.24 sqq. zeigt: fig tó ytrsatkai i] y trto ika i i; npóg- 
zaitg yirtzat, drr,o<paaxoptśrrj and tijg tor ptikkortog srroiag (cf. 1. 20.), ttg pttv napdiaatr 
oxantitto tii g uunil otg, tig ós o r v t t  I t l  uimr, oxa\J)utio ta g dpmśkorg. Es konnie daher łasi 
scheinen, dass statt vneQOvvteXixi)v gelesen werden miisste avvtsk ix ijv ; duch kann ich die- 
ses Wort in diesel' Y^erbindung niclit belegen. Ob aber aus dem in der ersten Stelle 
(253, 4.) gebraucblen :xnalcu gescblossen werden diirfe, dass sich Apnlluniiis den Impera- 
tivus perf. (xtx).eiolh<>) inehr wie einen Imperativus pl usqua ni pe rf. gedacbt babę, das ist 
eine andere Frage. Y\ ie er Perf. und Plusquamperf. aufgefasst bat, w tire das letzte niclit 
unmuglicb, so schr es unsrer Anschauung widerspricht. Bemerkenswertb seheint es iilnigens, 
dass Apollonius, wo er vom Optativ und linperatiy jierfecti spricht, den Nam en tles Tempus 
niclit brauebt, sondern nur den allgemeinen der Praeterita; freilich (hut er dieses auch bei 
den genannten Modis des Aorist’s. Aus Cboerobosc. p. 1200 cxtr. (ó ói Anokhórtog ot

*) x « i  n y in n O it i  versari in alit|ua re, ein Lieblingswort <les Apollonius in (ier Sjntax — in dem l iuche  
de pron. koinnit es j;ar niclit vor — wird niclit nur mit nipl, tv, sondern auch mit t!i yerdunden < I'. 208, 2 1 . 
An der olien angeliihrlen liomerischen Stelle (II. 8, 282) rult Aiax seinem bereits eifrig schicsscntlen tiruder 
isu: pdU.' ooiuię!



(ło itłeta t znbro, d A /a  ł i y e i b u e l g  fA /jygt ib  nęogiaxzixr)v  zo u  n a Q a x e i ( z e v o v  x a i  i i n e p o m -  
i f A u o i )  liisst sich nichts mit Sicherheit fur die \uflfassung und den Sprachgehranch des 
Apollonius folgom.

Aber den I tn pora I i vus praes, ais Imperativus itnperfecti aufznfassen, was Herm. 
Schmidt (de imperat. p. 8 sq.) tliut, dazu liegt keine Veranlassung vor. IJnd die Grundo, 
welche er ans der Aehnliebkeit der Formen des imperativs und lmpcrfects hergenommen bat, 
giebt er ani Sehluss der Abhandlnng selbst anf, indem er erklart, daliei znriel attl die Au- 
ctnritat der (irammaliker gegeben zu haben. Uoch diese durften ibn keinen Atigenbliek irre 
fiihren, wenn er daran dachte, wie haufig sie anf Aehnliebkeit, ja anf tollstiindige Ueher- 
einsiimtuiing der Formen hinweisen, oiine daraus etwas fiir die Hedeutung z u folgern. Aber 
aneb die Ueberschriften bei Tbeodosius p. 1027 u. 1029 beweisen nichts, sonst miisste atich 
ans der fJeberschrift p. 1028, 11 u. 1029, 27 folgen, dass die Allen einen lmperativus fu -  
lnri angenommen haben. Von den aus dem F.tym. Al. angefiihrlen Stellen passt nur die 
eine p. 438, 39, in der vom itQogzaxzrxdg heazanng xui nctęcuanxnv gesprochen wird, in den 
beiden anderen ist vom Fnrticipiunt praes. und imperf. die Rede. Und daraui. dass lnlinitiv 
und 1'articipium diesen beiden Ternporibus gemeinschaftlich ist, macht anch Apollonius auf- 
merksam (ef. Choerob. p. 1292); dach an einen fm p era t iru s  des lm p cr fe c ts  denkt er 
nirgends, im Gegenlheil, wo er vom Imperat. praes. spricht, welcher die v/rnyviog nQt)gtcc~ 
ij/g giebt, hrnucht er geradezu die Ausdriicke rj xaza t «v ev£<jzt~)z a ;'x(pn(>a (253. 1) und
1. 3 ereazibzng znv nayar enoueror. AVenn aber die naąazaaig .'ils Dauer und W ahrung 
genommen wird (I. 0 u. l(i), so driickt diese das 1’ riisens eben so gut ans wie das Imper- 
fectum, und nicht weniger das U n v ol 1 e n d e t e ciner Handlung.

Dass das Futurum eben so wenig einen Tmperativus wie (Jon j u n et i vus bat und 
aus welchem Grunde nicht, werden wir spitler y.eigen. Es bleibt uns iilso nur noch tibrig, 
den K o n ju n c t iv  des P r a s c n s  und der P ra c te r i ta  genauer zu betraehlen.

Heim K on ju n ct iv  spricht sich Apollonius (p. 272) ganz ontschiedon dabin aus, dass 
die Fraeterita in diesem Modus aufhiiren Tempora der Yergangenheit zu sein. Weil der lle- 
grifT der en tCevxz txn i (edv u. a.) und an oz ekea i ix o l *) ("ca. om og—), oiine welche nach 
der Meinung der Allen kein Konjunctiv denkbnr ist, auf die Zuktinft geht, so kdnnen Prae- 
terita mit iltnen nicht yerbunden werden; tav ;).a[lnv, "ca ttviyvtov wird nicht gesagt, wid 
aber /ca acaycw, guc uvayviu. z tk et  ydp iyęrjija io  tu t>ij tiara ni Hwufitmy yęovn v  
nuQctxei ftsvov orjudrai xazu nQtózov n yoaojn or. Die anderen Personen aber ent- 
wickeln sich nach einer bestimmten Regel aus der erslen, Wenn er nun bier nusdrueklich 
erklart, dass der Konjuncliv nor. (das Ferfecł diirfcn wir nach I. () hinzunehinen) nicht eine 
vergangenc Zeit bezeichnet, aber 273, 12 vom Praesens und von Praeterilis in jeńcu Yer- 
bindungen spricht, so ist dieses oflenbar ein ungenauer Ausdruck, der mir sagęn will, dass 
die Konjunctirłormen aus dem Praesens und den Praeterilis entstanden sind. Und so ist 
auch die Erkliirung, welche er gleich darauf giebt, wieder ganz rieblig; er sagi ncnilich 
zotouzop ii zrjo, otwrógtwg enayye)J.ouevi]g gc i<7> euv ptalho, et dvvacctfii zb fictUeiv (eben so 
de eon. 512, 7 dog "ca yęćnpio-óóg "ca gc zeXe iróaei y e c rj % a i n) yęatput)  ev ye ftijv lat e.uv 
Z(iey(t) eu c gc naęuzatse i yeva>fiat zov z ę ey s tr . (Hier fiillt es auf, dass, obgieich der

*1 0»s aetiologisclie >c« wird bei den Jlloitis besproehen werden; iiber seine Konetruction kann vorlaufig 
eerglieben werden sjnt. 273, 1.



Konjunctiv erklart werdcn soli, in der Frklarung ia v  c. eonu gebrnucht ist.) Der Konj»nctiv 
des Praes. hezeichnet also die D auer , der der Praeterila die V o11e n dung, beider naliir- 
lich in der Z u k u n ft ,  wclclie durcli die Konjunctionen gegeben-ist.

Fassen wir nan Alles, was iiber die Tempora in den Nebenmodis gesagt ist, zusainnien, 
so glauben wir niebt zu irren, wenn wir annehmen, dass nacb Apollonius in den Praeteritis 
dcrselben der Begriff der Verga ngen b ei t in dem eigentlieben Sinne des Wortes zurtick- 
tritt und die Handlung nur ais eine volIendete gedacht wird (vergl. oben arvciv. tskeuoatę 
u. 252, 9 7ianrô >iHtvnv xai awteiig tou %qÓvov.), je nach der Verschiedenheit des [Modus ver- 
sebieden aufgefasst, also z. 11. beim Optativ (aor.) ais eine gewiinschte Vollendung, beiin 
Imperatiy ais eine befoblene, in der Verbindung mit apotelcstischen Konjunetionen ais eine 
beabsicbtigte. Im Praesens, welches bei seiner Yerwandtschaft mit dem Fiituruin weniger 
in lietracbt konimt, wird die Handlung mit denselben Modifikationen in der nutiiltttoię ge- 
daclit, wie sie oben erklart ist. Kurz kiinnte man also sagen: die Nebenmodi untersebeiden 
niebt das Tcmpus, sondern nur die Actio. Dass dieser Unterscbied zwischen Tempus und Aclio 
von Apollonius nicht bestimmt genug hervorgehoben ist, baben wir bereils friiher bemerkt, 
eben so, dass er nicht hinlanglich erklart, wie Perfect und Aorist in den Nebenmodis von 
einander verschieden sind. Dieses konnie ilint aber aucb nicht gelingen, da er den linter- 
sebied zwischen diesen beiden Zeiten iiberbaupt nicht scharf genug aufgefasst bat. O ptativ , 
Imperatiy und Conjunctiv des lu ip er fects  und Plusquam  p er fects  sind niebt besonders 
erwiihnt; ganz natiirlich, da es bei dem ersten nur auf die nanńiuaig, beim Pluspuainperfect 
nur auf die o w t e k e ia  ankonunen konnte, welcbe durch Praesens und Perfect hinlanglich 
bestimmt werden.

(Fortsetzung folgt.)



D a s  K n c i p h o l i s c h e  S l a d t - G y m n a s i u m

im Scliuljalirc 18 54/55*

1. U n t e r r i c h t .
(Der Buchslalii' a. hracichnot das Soimnwliiilbjahr, b. das Winlerlialbjahr.)

Sexta. Ordinarius: Obcrlehrcr Cholevius. — 31 St. w.

1. D eu tsch ,  6 St. w. Von den Redetheilen, vom Satz und seinen Bekleidungen; 
ITebungen im Konstruiren. 2 St. Lcsen (Campe’s Robinson) und Deklamircn. 3 St. Ortlio- 
graphische Uebungen. 1 St. Dor Ordinarius.

2. Latein, 8 St. w. Dic Formcnlchre bis zum unregelmiissigen Vcrbum, nach Meiring’s 
Scbulgrammatik. Vocabellcrnen nach Wiggert. 4 St. Uebungen im Uebersetzen aus dem La- 
teiniselien ins Deutsche und aus dem Deutschen ins Lateinische nach Ellendt’s Lesebuch.
I. Kursus. Nr. 1 — 41. Das Meiste wurde auch memorirt. Kleine Exercitia. 4 St. Der 
Ordinarius.

3. R elig ion , 2 St. w. Biblischc Geschichte des A. T. nach Preuss. Gceignete Spriichc 
und Liederverso (aus Spieker) wurden memorirt. Dr. Kraffert.

4. R echnen , 4 St. w. Tafel- und Kopfrechnen. — Das Zelinersystem. — Die vicr 
Species in unbenannten und bcnannten Zalilcn und verschiedene Anwendungen dersclben. Der 
Direktor.

5. G eograph ie ,  2 St. w. Erlliuterung der geograpbischen ElementarbcgriflTe. Topo- 
graphie von Kiinigsberg (nach dem Mullerschen Piane). Die Provinz Preussen; Liindcr, Ilaupt- 
stiidte und Fliissc Europa’s. Dr. Kraffert.

6. Naturkunde, 2 St. w. a. Botanik: Organe der Pflanzen; Bescbreibung wild 
wachsender Gewachse aus der Umgegcnd von Kiinigsberg. b. Die wichtigsten Saugethicre. 
Obcrlehrcr Dr. Lent z.

7. Singen, 1 St. w. Von den Noten, Tonleitern und wichtigeren Akkorden. Praktische 
Uebungen im Treffen der Intcrvalle. Gesungen wurden Lieder aus Geisslers Samndung und 
Chorale. Musikdirektor Pabst.

8. Zeichnen, 2 St. w. Maler Stobbe.
9. Schonschreiben, 4 St. w. In a. Dr. Levinson, in b. Maler Glum.



Ordinarius: G. L. I)r. Knobbe. — 31 St. w.Quinta. —
1. D eutsch , 4 St. w. Bei der Lesung von LehmanrTs Lesebuch I. Theil wurde die 

Lebre vom zusammengesetzten Satze erlautert. — Orthographische Uebungen; wochentlich ein 
kleiner Aufsatz, meistens Nacherzahlungen vorgelesener oder vorerzahIter Stiicke. — Deklamir- 
und Vortrag8iibungen. Obcrlehrer Dr. W ichert.

2. Latein, 8 St. w. Grammatik (nach Meiring): Etymologie mit Ausschluss der Debre 
von der Wortbildung. Alle 14 Tage wurde ein klcincs Exercitium in der Selmie gcmacbt und 
vom Lehrer zu llause verbessert. 3 St. — U ebersetzung  der lateinisohen und deutschcn 
Stiicke in Ellendfs Lesebuch: in a. I. Kurs. 4. und 5. Absch. bis II. Kurs. Nr. 30; in b. 
Nr. 31—(52. (Einige einzelne Satze enthaltende Stiicke wurden ausgclassen). 5 St. G.-L. W eyl.

3. lte lig ion , 2 St. w. Biblische Geschichte des N. T. nach Preuss. Das orste Haupt- 
stiick und der erste und zweite Artikel. — Einzelne Kirchenlieder wurden memorirt. Der
0  rdin ari us.

4. Re cliii en und g eom etr is ch c  V orubungen, 4 St. w. Die Lebre von den Briicben 
und ilirc Anwcndung bei den Recbnungen des geineincn Lebens. Aufgaben der einfachen und 
zusammengesetzten Regeldetri wurden durch Zuriickfiibrung auf die Einbeit gelost. Die Scliii- 
lcr wurden angeleitet, gegebene Zahlenausdriieke in Aufgaben mit benannten Żabien zu ver- 
wandeln. In a. 4 St., in b. 3 St. w. —- Geometriscbe Anschauungslehre: ausgegangcn wurde 
von den einfachen geometriseben Korpern. In b. I St. w. Der Ordinarius.

5. G esch ich te ,  2 St. w. Merkwiirdige Begebenheiten aus der Weltgeschichte nach 
I5redow’s Leitfaden. Oberlehrer C holevius.

6. G eograpb ie ,  2 St. w. Das Wichtigste ans der allgemeinen Geograpbie: die wieb- 
tigsten Fliisse und Stiidte in den cinzelnen Staaten Europa’s mit besonderer Beriicksicbtigung 
von Prcussen und Deutscbland. Oberlehrer W  i 11,

7. Naturkunde, 2 St. w. a. Botanik, b. Die Vogel. Der Ordinarius.
8. Sin gen, 1 St. w. Wic in Sexta. Musikdirektor Pabst.
!). Zeichnen, 2 St. w. Maler Stobbe.

10. Schbnschreiben, 4 St. w. In a. Dr. Levinson , in b. Maler Glum.

Ouarla. — Ordinarius: G.-L. Weyl. — 34 St. w.
1. D eutsch , 3 St. w. Lesen in Piitz’ Lesebuch; damit verbunden Repetition der 

Lebre vom zusammengesetzten Satze und der Interpunktionslehre. — Deklamiriibungen. — 
Alle drei Woclien ein Aufsatz, den der Lehrer zu Ilause korrigirte; in der Zwiscbenzeit lie- 
ferten die Schiller cine kleinere Arbeit, welche in der Schule vorgelesen und vcrbcssert wurde. 
Der Ordinarius.

2. L ate in , 9 St. w. Grammatik (nach Meiring): Syntaxis convenientiae; passendc 
Beispiele wurden memorirt. 2 St. Repetition der Etymologie. 1 St. Wochentlich ein Exercitium 
zur Einiibung der gelernten Regeln. 1 St. Extemporalia. 1 St. — C ornelius  N ep os : 
Vit. I XII. (incl.) 4 St. Der Ordinarius.

3. G r ie ch isch ,  6 St. w. Grammatik: a. Das Wichtigste aus Buttmanns Schul- 
grammatik §. 1—80. Ein Theil der Verba barytona, b. Repetition der Yerba barytona; dann 
die Yerba contracta und eivai. Einiibung der Deklination und Konjugation durch schriftliche 
Uebungen. 3 — 2 St. Denselben Zweck hatten die kleinen Exercitien, welche aus Rost und 
Wiistemann wochentlich in der Klasse angefertigt und vom Lehrer zu Hause verbessert wurden.
1 St. Ucbersctzt wurden passende Abschnitte aus Jacobs Lesebuch Abtheil. I. und in b. na- 
mentlich die Abschnitte, welche das Vcrbum betreffen: einzelne Anekdotcn. 3 — 2 St. Ober- 
lelircr Dr. Schwidop.



4. R e lig ion , 2 St. w. Allgemeine Uebersicht iiber die biblischcn Biicher. Lesen ein- 
zelner Absclmittc aus dem A. T. — Wiederholung und Resprcchung des ersten IIau|)tstiickes 
und des ersten Artikels; dann der zweite und dritte Artikel und das dritte llauptstiiek. — 
Bibelspriiche und Kirchenlieder. Der D irektor .

5. Rechnen und Geometrie, 4 St. w. R ecbnen : Die Lehre von den Decimalbriichen 
und die Proportiorisreclmungen. 2 St. — G eom etr ie :  Die Lehre von der Kongruenz der 
Dreiecke: die Siitze von den Parallelen und die Anweudung derselben auf das Parallelogramm. 
2 St. G .-L . Dr Knobbe.

ti. G csch ichte , 2 St. w. Griechisehe Sagengescbiehte und die Gcschiehte der Griecbcn 
bis zum Ludę des peloponnesischen Kriegs. Ais Einleitung das Wichtigste aus der Gcographie 
von Alt-Griechcnland. Dr. Kraffert.

7. G co g ra p h ie ,  2 St. w. Pbysische Geographie nach dem Lehrbuche von Witt. 
Dr. Kraffert.

8. Naturkunde, 2 St. w. a. Entomologie, besonders Kiifer und Schmettcrlinge. b. 
Ausfuhrliche Beschreibung der Siiugethiere. Oberlehrer Dr. L cntz .

9. Z c ichnen , 2 St. w. Maler Stobbe.
10. Singen. Der Gesangunterricht wird von Quarta bis Prima ausser der gewdlmlicben 

Scbulzeit in 4 St. w. ertheilt. Quarta und Tertia werden in einer Stunde untcrriclitet, 
c in c  Stunde ist fur eine aus den fahigeren Schiilern der genannten obern Klassen gcbildetc 
Seleeta bestimmt, eine fur Primaner und Secundaner zur Einubung von Quartetten fiirMauner- 
stimmen. Die Selectancr libten yierstimmige Chore geistlichen und weltlichen Inbalts. In 
Quarta und Tertia wurden zweistimmige Lieder gesungen. Musikdirektor Pabst.

Tertia «. Ordinarius: Oberlehrer J)r. Lent z. 34 St. w.

1. D eu tsch ,  3 St. w. Praktische Stiliibungcn, Dispositionen iiber lciebte Tliemata, 
Erklarung leicbter Synonyma. — Lesung und Erkliirung prosaiseher und poetischer Stiicke aus 
Piitz’ Lesebucb. — Gelernt wurden Gedicbtc von Schiller. — Uebungen im freien Vortrage. — 
W o c h c n t l i c h  wurde ein kleiner Aufsatz, der in der Klassc durchgcnommen w unie, inoiiat- 
licli ein grdsserer, 'welchen der Lehrer zu Hause korrigirte. Oberlehrer W itt.

2. L a tc in , 10 St. w. Grammatik (nach Zumpt): Rcpetitionen aus dem ctymologi- 
schen Thcilc. — Die Casuslehre. — Das Wichtigste aus der Lehre von den temporibus und 
modis. Beispiele wurden memorirt. 2 St. — Gelesen wurde Caesar de beli. Gall. VII. VIII. 
4 St. — Extcmporalia. 1 St. Exercitia. 1 St. D er Ordinarius. Ovid Met. VI. VII. VIII. 
init. (Nach dem Seidelschen Auszug). Das Wichtigste aus der Lehre von der Prosodie und 
vom IIexameter. 2 St. Dr. Kraffert.

3. G r ie ch isc l i ,  6 St. w. Grammatik (nach Buttmamfs mittl. Gr.): Der Abschnitt 
vom Vcrbum §. 81 — 109. Wiederholungen aus dem Pensum fiir Quarta. 1 St. Wiiehentlich 
ein Exercitium nach Rost und Wiistemann. 1 St. Xenoph. Anab. I.; Iłom. Od. IX . Mit 
Homer und Kenophon wurde vierteljahrlich gewechselt. Zu jeder Stunde wurden einige vcrba 
anomala gelernt. Dr. Kraffert.

4. F ranzos icb , 2 St. w. Grammatik nach Alin bis zu den unregelmiissigen Verbis. 
Gelesen wurden ausgewahlte Stiicke aus Leloup’s Lesebucb. — Alle 14 Tage ein schriftliches 
Exercitium, welches vom Lehrer zu Hause vcrbcsscrt wurde, und miindlichc Uebersetzung der 
deutschen Stiicke in Alm. D er  Ordinarius.

ó. Religion mit Tertia  a. kom binirt: (ein Tlieil der Schiller nimmt an diesem 
Unterrichte nicht Tlieil, da er den gleichzeitigcn kirchlichen empfangt) 2 St. w. Das Erangelium



•>o

Lucae wurde gelesen; das vierte und fiinfte Hauptstuck nach dem Luth. Katechismus gelernt 
und erliiutert. Kirchenlieder. G ,- L. Dr. K nobbe.

6. Matheinatik, 4 St. w. A rithm etik : Die Lehre vnn den Potenzen und Wurzeln; 
die Proportionslehre und Gleichungen des ersten Grades. — G eom etr ie :  Planimetrie nach 
Grunert’ s Lehrbucb bis cap. 15. Alle 14 Tage eine Arbeit, welche vom Lehrer zu Ilause 
korrigirt wurde. G. - L. Dr. Knobbe.

7. G eseh ich te ,  2 St. w. Wiederholung und Beendigung der gricchiscben Gescbicbte 
und rbmiscbe bis zum Jugurthinischen Kriege. Oberlehrer Witt.

8. G e o g r a p b ie ,  2 St. w. Das tiirkische Reich, Grieehenland, die italienischen Staatcn, 
Spanien, Portugal, das franzosische Reich, das brittische Reich, Schweden und Norwcgen, 
Diinemark. Oberlehrer Witt.

1). Naturkunde, 2 St. w. Wirbelthiere; Mineralogie. D er Ordinarius.
10. Zeichnen, 2 St. w. (Ausser der Schulzeit; Theilnahme freiwillig.) Maler Stobbe.
11. Singen: S. Quarta,

Tertia a. — Ordinarius: Oberlehrer Dr. Wichert. 34 St. w.
1. D eutsch , 3 St. w. Wie in Tertia a. Oberlehrer Witt.
2. La tein, 10 St. w. Grammatik und schriftliehe Ucbungen wie in Tertia a. 4 St.

—  Gelesen wurde Caesar de beli. Gall. V. VI. und de beli. civ. II. (Anfang). 4 St. Ober- 
lehrer Dr. Schwidop. Ovid I. II. III. 2 St. G.-L. W eyl.

3. G riech isch , (i St. w. Grammatik und Exercitia wie in Tertia a. 2 St. — Gelesen 
wurde Xenoph. Anab. V. c. 4—9. (excl.) Iłom. Od. VI. 4 St. Der Ordinarius.

4. F ranzos isch , 2 St. w. Wie in Tertia a. G .-L . W eyl.
5. Re ligi on, 2 St. w. S. Tertia a.
0. Matheinatik, 4 St. w. Wie in Tertia a. Profcssor Dr. Kbnig.
7. G eseh ichte . 2 St. w. Wic in Tertia a. In a. Schulamts-Kandidat Dr. Lau , in

b. Oberlehrer W  i 11.
8. G eograpb ie , 2 St. w. Der preussisebe Staaf, die dcutschcn Staatcn, die Sehwciz, 

die Nicderlande, Helgicn. In a. Dr. L au , in b. Oberlehrer Witt.
9. Naturkunde, 2 St. w. Wie in Tertia a. G .-L .  Dr. Knobbe.

10. Zeichnen, 2 St. w. S. Tertia a.
11. Singen. S. Quarta.

Secunda. Ordinarius: Oberlehrer Witt. -  34 SI. w.
1. D eutsch , 3 St. w. Gesehichte der dcutschcn Literatur von dem Verfalle der ritter- 

liclien Dichtung bis zur zweiten schlesischen Selmie (nach Sehafers Grundriss). Monatlieh ein 
grbsserer und zwei bis drei kleinere Aulsiitze; die letzteren wurden von den Sebiilern vorge- 
lescn, woran sieli Redeiibungen anschlossen. Von grosseren Dichtungen sind in der Klasse ge- 
lesen und crklurt Wallenstein’s Tod und die Jungfrau von Orleans. Oberlehrer Gholevius.

2. Latein, 9 St. w. Grammatik nach Zunipt: besonders die Tempus- und Modus- 
lehre; einiges ans der syntaxis ornata. 1 St. w. Exercitia nach Grysar. 1 St. (Die Geiibtercn 
schrieben in jodem Vierteljahre einen Aufsatz). Extemporalia. 1 St. — Gelesen wurde Liv. X X II .  
Cic. Laelius und Or. pro Rosc. Amer. 3 St. Kontrole der PrivatlektUre: Caes. de beli. 
eiv. III.; Liv. XXIII. 1 St. Oberlehrer Dr. Lentz. Virg. Aen. 1. und II. 2 St. D er  
Direktor.

2. Griechisch, (i St. w. Grammatik nach Buttmann: DieKasuslehre, das Wichtigste 
aus der Lehre von den Bedingungssatzen. 1 St. — Exercitia. 1 St. Nebenbei wurden ausO O



dem etymologischen Theile die Lehre von dem Verbum und die bei der Lekturo und die zu 
den hauslichen Arbeiten gegebenen syntaktiseben Regeln repetirt. Gelescn wurden Iłom. Od. 
X I. XII. II. XIII. Privatlektiire: Iłom. Od. X III  — XVII. (ind.) 2 St. Piut. Themist. und 
Alcibiades (niebt beendigt). 2 St. Oberlehrcr Dr. Schwidop.

4. F ran zbsisch , 2 St. w. Gelesen wurden aus dcm Iłandbuclie von Idclcr und Nolto 
die Abschnitte von PouquevilIe, Micliaud, Bignon, Cuvier, Peron, Barante, Sćgur d. J. 
mit bestiindiger IJeriicksichtigung der Grammatik. Alle 14 Tage ein Exercitium. Frofessor 
Dr. Kbnig.

5. 11 ebriiisch, 2 St. w. Grammatik nach Gesenius bis §. 55. Uebersctzt ist Genesis 
v. I — IX. 1—20 (mit Auslassung einiger Stellen). G .-L . Dr. Knobbe.

(i. E n g lis ch ,  2 St. w. (Fiir Seliiiler, die nicht Ilebrilisch lerncn; Tbeilnabnie freiwillig, 
Anfangsgriinde des Englischen nacli Jeep’s Lehrbuch. Uebersctzt wurde Dickens Ilistory of 
England von Heinrich II. bis Heinrich III. p. 110—183. Dr. Secmann.

7. R c l ig io n ,  2 St. w. Gesehichte der jiidischen Religion und christlichc Roligionsge- 
scliichte bis zur Refbrmation. 2 St. D er D irector .

8. Mathematik, 4 St. w. Logarithmen; aritbmetische und geometrische Progrcssionen; 
Zins- u. Rentenreohnung; Trigonomctrie nebst dem Gebrauch der Tafeln. Alle 14 Tage eine 
8chriftliche Arbeit. P ro fessor  Dr. K bnig.

9. G eseh ichte , 2 st. w. Gesehichte des Mittelalters. Der O rdinarius.
10. G eograph ie ,  1 st. w. Die deutschen Staaten; allgemeine Wiederholung. Der 

O rd i n ari u s.
11. P liysik , 1 st. w. Von den tropfbar und ausdehnsam fliissigen Kdrpern; specifisches 

Gewicht; Thermik, (nach dem Lehrbuch von Clcmens). Professor Dr. K bnig .
12. Sin gen, 3 St. w. S. Quarta.

Prima. Ordinarius: Professor Dr. Kbnig. 31 SI. w,
1. D eu tsch ,  2 St. w. Gesehichte der neueren Literatur von Hatuann bis zum Tode 

Schillers (nach Schafer’s Grundriss). Monatlieh ein Aufsatz. Oberlchrer Cholevius.
2. L ate in , 8 St. w. Fur die Leo,turę waren 6 St. w. bestimmt; gelesen ist Cic. 

Yerr. IV'.; Fin. I—II. 1—27. (exeh); Hor. Od. I. und II.; III. und IV. wurden repetirt. Pri- 
vatim: Liv. X X I  — X X V I .  (excł). Extemporalia u. Disputiriibungen 1 St. Excrcitia nach 
Dictaten l St. Monatlieh ein Aufsatz. Oberlchrer Dr. W iohert.

3. Grieehi sch , (i St. w. a. Plato Apolog. u. Criton. Voran eine kurze Einlcitung
in die griechische Philosophie 3 St. b. Sopli. Antig. 3 St. In a. und b. Iłom. II. III. IV,
XV. X VI. XV II. 2 St. G ram m atik : Die Lehre von den temporibus, modis, dem pion. relat 
und den Negationen 1 St Alle Monat ein Excrcitium und eine sehriftliche Ucbersctzung aus 
dem Griechischen. D er Di rek tor.

4. F ra n zb s isch ,  2 St. w. Guinze jours au Sinai par Alex. Dumas; Charlotte Cor- 
day par Ponsard. Alle 14 Tage ein Exeroitium. D er  O rdinarius .

5. I lebr iiisch , 2 St. w. Grammatik nach Gesenius: Die Formenlehre §. 55 — 90.
Ucbersetzt ist 1 Samuel. I — 22. Sehriftliche Uebungeu. G .-L . Dr. Knobbe.

ti. E n g lis ch ,  2 St. w. (S. Secunda.) Warren Hastings von Macaulay. Versuche, 
Stiicke wisscnschaftlichen und belletristischen Inhalts beimVorlesen zu verstclien. Extemporalia. 
Privatim; Macbcth. Dr. Secm ann.

7. I le lig ion , 2 St. w. Gelesen wurde das Evatig. Johannis. Die Ilauptbegrifle der 
christlichen Ethik. G .-L . Dr. K nobbe.

8. P h ilosoph isch e  P rop aed eu tik , 1 St. w. Logik. Oberlehrcr C h o lev iu s .
9. Mathematik, 4 w. Stercometrie; Anwendung der Gleichungcn auf Krcis uiul ge-



rade Linie nebat verwandten Gegenstiindcn; Kettenbriiche; Entwickelung der trigonometrisehen 
Functionen in Rcihen. Alle 14Tage wurde eine schriftliche Arbeit verbcssert. Der Ordinariua.

10. G e s c h ic h te ,  2 St. w. 2. Theil der neuereu Geachichte nnd Wiederholung der 
mittleren. Oberlehrer W itt.

11. G e o g ra p b ie ,  1 St. w. Allgemeine Geographie; Wiederholung der europaischen 
Staaten. Oberlehrer W itt.

12. P hya ik , 2 St. w. Optik; Mechanik. D er Ordinariua.
13. Sin gen, 2 St. w. S. Quarta.

łlcligioiisunterriclit der Schuler katholiscdier Confession.
I. C octus . 1) Katechismus nach Ontrup; die Glaubenslehre; Sittenlehre bis zum 5. Ab- 

schnitt. 2) Biblische Geachichte nach Kabath. Das alte Testament, das neue bia zur Berg- 
predigt. 2 St. w.

II. Coctus. 1) Glaubenslehre nach Eichhorn bis zur Lehre von den Gnadenmitteln. 
2) Geschichte der christlichen Kirclie nach Siemers bis zum Concil von Basel. 2 St. w. Ilerr 
Dekan Dr. Wunder.

11. V e r o r d n u n g e n .
« .  V o n  d e m  K u n i g l .  P r o t i n z i a l - S c l i u l - C o l l e g i o .

1. Vom 13. Mai 18.14. Mittheilung eines Ministerial -  Eescripts vom 27. April, durch 
wclclics es den Lehrern zur Pflicht gemacht wird, dahin zu wirken, dasa Privatunterriclit in 
Schulwissenschaften flir Schuler ganz entbehrlich werdc. Ist er trotzdem in einem Eache noth- 
wendig geworden, ao wird es zweckmiissig sein, wenn der Lehrer selbst ihn crtheilt; doch darf 
dieses nur unter gewissen Bedingungen geschehcn.

2. Yom 8. Juni. Ferienordnung fiir die liiesigen liohern Lchranstaltcn. (Sie ist bc- 
rcits durch den Magistrat veroffentlicht.)

3. Vom 7. Juli. Ueber die Ueberbiirdung der Schuler durch hausliche Arbeiten und 
wie derselhen yorgebeugt werden kiinne.

4. Vom 14. .Tuli. Die Lehrer an stadtischcn Gymnasien in groaseren und wohlhabcn- 
deren Stiidtcn diirfen in Folgę hbherer Bestimmung bei der Verthcilung der zur Unterstiitzung 
von Gymnasiallehrern bestimmten Gelder nicht beriicksichtigt werden; eine solelie Unterstiitzung 
ist zuniichst Sache des Patronats.

5. Vom 14. September. AbschrifT eines von dem Herrn Finanzminister an die K<>- 
nigl. Kegierungcn erlassenen llescriptes, in welchem darauf aufmerksam gemacht wird, wie gering 
die Aussiehtcn auf Anstellung im hoheren Forstfaclie sind. Schiilern und Fltcrn soli dieses in 
gecigneter Weise mitgetheilt werden.

G. Vom 14. Oktober. Schuler, welche Philologie studiren wollen, sind darauf auf
merksam zu machen, dass sic nicht zur Priifung pro facultate doccndi zugelaasen werden kbn- 
nen, wenn sic sieli nicht dss Zeugniss der Reife im Hebraischen bei der Maturitiitspriifung oder 
spater bei der wissenschaftlichen PrUfungs-Kommission erworben haben.

7. Yom 15. Decem ber. Auf die Konigl. Bau-Akademie zu Berlin kommen von Gym
nasien und Kealschulen hiiufig Schuler, die in der Mathematik, so weit sie in diesen Schulen 
gelehrt wird, nicht hinreichende Kenntnisse besitzen. Das Konigl. Proyinzial-Schul-Kollegium 
ordnet libhcrcr Anweisung zufolge einiges in Betreff dieses Unterrichts an. — Ferncr wird mit- 
gctheilt, dass der llcrr 1 Iandelsminister bestimmt hat, dass diejenigen Schuler der (iymnasien, 
welche sich zu Staats-Baubeamten ausbilden wollen, sich durchaus das Zeugniss der lieife fur



(lie Universitat nach §. 28. lit. A. des Priifungs-Reglements erwerben miissen. Endlich miissen 
Schiiler, die sieli dem Baufaeh widinen wollen, auf den beiden obern Klasscn wenigstens drei 
Jahre lang den Zeichcnunterricht benutzt haben und dieses bei der Meldung zur Aufnahme in 
die Bau-Akadcmie durcli Vorlagen eigener Arbeiten darthun.

b. V om  ITIagistrat.
1. Vom 29. A p r i l  1854. Die Zinscn eines aus dem Sehimmelpfennigschen Legat an- 

gesammelfen Knjiitals diirfen zum Ankauf von Schulbiicbern fiir armere Scbiiler ver\vendet werden.
2. Yom 5. Scptem ber. Der Maler Glum darf von Michaelis an den Sehreibunterricht 

iibemehmen.

III. Chronik der Anstalt.
Das crste Semester des Schuljahres 183,/ ss wiihrte vom 25. April bis zum 30. Sep- 

tember v. J. Das Winterhalbjalir begann am 10. Oktober v. J. und wird mit der dfłentlichen 
Priifung am 2. und 3. April d. J. schlicsscn.

Das Geburtsfest Sr. Majestat des Kdnigs feierte das Gymnasium am Montage den 16. Oc- 
tober in gewobntcr Weise. Dic Fcstrcde liiclt der Oberlehrer Dr. Lentz.

Will irend des Sommers erfreuten sieli nnserc Schiller einer guten Gesundlieit; in der zwei- 
ten lliilfte des Winters dagegen sind, namentlich aut’ den drei unteren Klasscn, Scliulversiium- 
nisse selir hiiufig, oft auf langere Zeit durch Krankheit herbeigeliihrt worden. Audi in Prima 
war der Schulbesuch einzelner Scbiiler unregelmassig. Leider bat bei einigen oft genug die 
Vermuthung nabe gelegen, dass Liebe zur Bequemliehkeit sie sclbst im leichtestcn Unwoblsein 
einen geniigenden Grund zur Vernacblassigung der Pfliebt finden liess.

Auch in diesem Jabre haben wir den Tod dreier lieber Scbiiler zu beklagcn gebabt. Am 
17. Januar starli der Sextaner Walther Wolf an der Ilerzbeutelwasscrsucht; am 12. Miirz der 
Quintaner Ernst Martikke am Scbarlachfieber und am 23 sten desselben Monats der Sextancr Jo
hannes Bandisch an der Lungenentziindung,

Im Lchrerkollegio sind keine Veranderungen vorgekommen. Zu Michaelis ist dic Stelle 
des Schreiblehrers dem Maler Herrn Glum ubertragen; bis dahin hatte Ilerr Dr. Levinson den 
Sehreibunterricht mit dankenswerther Bereitwilligkeit ertheilt. Zu derselben Zeit verliess uns der 
Schulaints-Kandidat Ilerr Dr. Lau, naebdem er das gesetzliche Probejahr abgchalten hatte.

IV. Statistische Nachrichten.
» .  Lelira|i|inrat.

Aus den etatsmiissigen Mitteln sind fiir die Bibliotbek angescbafft: Iloratii sermones 
ed. Kirclmer Tb. I.: Spcngcl rbetores Gr. Vol II.; Plauti eomoediae ed. F. liitschel Th. III. 
p. 2.; Stephani tlies. Gr. L. VoI. VII. lasc. 7. 8.; Statii libb. V. Silvarum ed. Markland. 
Apollonii Eh. Argonautica ed. Merkel. łase. 2; Plinii nat. bist. ed. Sillig Vol. IV ; Seyffert 
scholae Latinae; Zinkeisen Geschichte des ottoinanischen Keiches. Bd. 2; Stenzel Gcschichte 
des jireussiscbcn Staates Th. 5, Scbiiler Geschichte von Portugal Bd. 5 , Pertz Steins Lcben 
Bd. 5: Kaumer Geschichte der Piidagogik Bd. 4; die Fortsetzungen des deutsehen Wortcrbuchs 
von Jacoli und Wilhelm Grimm. Von periodischen Schriften sind gehalten: Die Zeitschrift 
fiir das Gymnasialwesen von Muetzell; Grunert Archiv fiir die Mathematik und Physik; An- 
nalen der Physik und Chemie von Poggendorf.



An Geschenken, fiir welche der Unterzeichnete im Kamen der Anstalt den ergebensten 
Dauk sngt, sind eingegangen:

Von dem Herrn V erfasser: L. Cholevius Geschichte der deutschen Poesie nacli ih- 
ren anlikcn Elementen 1. Tli.

V on  dem Y e r le g e r  Herrn B. G. Teubner; Iloratius Odeń und Epoden von G. 
W. Nauck, Ovid’s Metamorphosen von Joh. Sibelis 2 Hefte.

Yon der H alin ’ schen H of-B uchhandlung  in Hannover; Aeschyli Oresteia ed. 
Franz, Aristotelis Organon ed. Waitz 2 Bde; Pausanias ed. Schubart 3 Bde; Virgilius ed. 
Ilcyne-Wagner 6 Bde; Gocdcke Biicher deutscher Dichtung 2 Bde; Ileyse Ausliihrlichcs Lehr- 
buch der deutschen Sprache.

A uch die Sclnilerbibliothek ist angemessen vermehrt.
Die Kartensammlung hat ais Zuwachs erhaltcn: Stieler’s Kartę von Peutscbland in 

25Blattcrn; Kiepert’s Europaische Tiirkei; Desselben asiatische Tiirkei.
Fiir das physikalische Kabinet sind angeschafft: eine clectrische Batterie von fi grosscn 

Flaseben; eine Klcist’sche Flasche; ein Sengners'ches Wasscrrad; ein Stereoskop mit einigcn 
Photographieen und Litliographieen; ein Microscop (von F. W. Schiek in Berlin.)

b .  W o l i U l t i i t i g k e i t s - F o n d g .

Die Klassen Quinta, Quarta, Tertia (a und a) und Secunda besitzen zur Unterstiitzung 
armerer Schiiler kleine Kassen, welche durch Bcitriige einzclncr Schiiler gebildet sind. In 
Quinta sind zu dem Bestande von 19 Rthlr. 8 Sgr. 6 Pf., hinzugekommen: 4 lithlr. 1 Sgr., 
verausgabt sind 17 Sgr.; es bleibt also ein Bcstand von 22 lithlr. 22 Sgr. G Pf. In Qnarta 
sind zu dem Bestande von 40 lithlr. 4 Sm-: hinzugekommen 13 lithlr. 8 Sgr. 11 P f  (ind. Zin- 
sen), vcrausgabt sind: 10 lithlr. 11 Sgr.; es bleibt also ein Bestand von 43 lithlr. 1 Sgr. 11 P f  
In Tertia «. sind zu dem Bestande von 4 lithlr. 8 Sgr. hinzugekommen 7 lithlr. 5 Sgr.; ausge- 
geben sind: 8 Rthlr. 2G Sgr. G Pf.; es bleibt also ein Bestand von 2 Rthlr. 16 Sgr. 0 P f  In 
Tertia a. ist der Bestand von 10 Rthlr. 11 Sgr. 6 Pf. (im yorjahrigen Programme ist derselbe 
durch einen Druckfehler unrichtig angegeben) vermehrt urn 7 Rthlr. fi Sgr.; ausgegcben sind:
11 Rthlr. 18 Sgr.; es bleibt also ein Bestand von 5 Rthlr. 29 Sgr. G P f  Die Kasse von Se
cunda besass beitn Beginne des Schuljahres 37 Rthlr.; nach einer .Einnahme von 10 Rthlr.
12 Sgr. und einer Ausgabe von 9 Rthlr. 22 Sgr. bleibt ein Bestand von 37 Rthlr. 20 Sgr.

c .  S e l i i i l c r .

Am Schlusse des vorigen Schuljahres zahlte das Gymnasium 307 Schiller. Naehdem 
9 zur l Tniversitiit, 9 anderwcitig abgegangen, dagegen 39 aufgcnommen waren, begann das 
Sommersemcster mit 328 Schiilern. Am Schlusse des Semesters betrug die Schiilerzahl 318, 
da 13 abgegangen, 3 hinzugekommen waren. Das Wintersemester 181* begann mit 31B Schii
lern, indem 5 zur Universit'at, 10 zu andern Berufsarten oder anf andere Schulen abgegangen 
und 16 aufgcnommen waren. Fiir die drei oberen Klassen konnte keine liezeption slatthnden und 
selbst fiir Sexta mussten zuletzt cinige Anmeldungen wegen der Besehranktheit des Raumes un- 
bcrUcksiehtigt bleiben. Im Laufe des Semesters sind 13 abgegangen, 1 aufgenommen, so dass 
am Schlusse des Jahres 307 Schiiler das Gymnasium bcsuchen und zwar in 1. 35, II. 51,
III. a. 49, III. «. 28, IY. 49, V. 49, VI. 46.

Bei der Abiturientenprufung, welche am 9. Oktober v. J. unter dem Vorsitz des Konigl. 
Provinzial-Schulraths Herrn G ieseb rech t  abgehalten wurde, haben 5 Primaner (s. das fblgende 
Verzeichniss) das Zcugniss der lieife erhalten. Ueber den Ausfall der Priifung, welche am 
28. Marz d. J. beginnen wird, kann erst in dem niichsten Programm berichtet werden.
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