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Uber das Verhaltnis der Doloneia zu den tibrigen Theilen 

der llias und zur Odyssee.

i.

Das zehnte Buch der llias, welches von den Alton AoX(óvsioc oder 
AoX«>vocpovia, von einigen Sclioliasten auch NozTsyspsta betitelt wird, liat 
sclion soit den altesten Zciten das Interesse der Homcrforschor und Erklarer 
in Anspruch genommen. Sclion die alten Grammatikcr und Sclioliasten 
waren der Ansicht, dass dieses Buch urspriinglich nicht in den Zusammen- 
liang der llias gehort habe, sondern selbstiindig flir sieli cinc Zeit lang bc- 
standen habe und erst bei der unter Peisistratos Yorgenommenen Eedaction 
der liomerischen Gediclite in die llias eingeordnet worden sei. W ir haben 
zwei solche Zeugnisse aus dem Alterfum erhalten: eines findet sieli bei 
Eustathios in seinem Commentar zur llias und Odyssee und lautet: <I>a3tv 
oi ~a)sj'.'A t);v pou!apoiav zaózryj uą 'Op^poo ioią zzzuypcti y.ai ixyj rpwcaksfSji/ai 
rotę p.3ps3i rij; Ikiaooę, u~o os llstSiSTpoitoo zzzd/jica zh  rr(v w>tTj3iv. Das 
zweite Zeugnis ist ein Scholion des beriihmten Codex Yenetus A der llias 
zur Uberschrift der Doloneia, welches lautet: <I>occ>ł xr(v p«'!aooiav uĄ '0u.7̂ poi> 
ioią -zz~Ay\\rJX xat \>\ sivai aśooś r/y  ’IX(ciooc, 6~o os Ilsi3i3rparou Tsrayjlat 
si; tt)v iroi/j3iv. Beide, fast gleiclilautende Zeugnisse gehen offenbar auf 
cine und dieselbe Quelle zuriick, und diese Quelle waren die Scliriften der 
alexandrinischen Grammatiker, worauf uns der Ausdruck ©a5iv (ot irokatoi) 
liinfUhrt. Die Alexandriner liatten also gelehrt, dass dieser Gesang urspriing- 
licli kein Tlieil der llias gewesen sei, sondern lange Zeit liindurch selbst- 
stitndig existicrt habe, bis ihn erst Peisistratos, d. li. die von ihm zur Ee- 
vision und Ordnung der liomerischen Gediclite bestellton M anner: Onoma- 
kritos aus Athen, Zopyros aus Heraklea, Orpheus aus Kroton und noch ein 
yicrter, dessen Namen wir nicht mehr mit Sicherheit ermitteln konnen, in 
die llias eingefUgt habe. Ob die Alexandriner aus inneren Griinden, d. h. 
aus der Beschaffenheit dieses Gcsanges selbst, sieli zu dieser Meinung ver- 
anlasst fuhlten, dariiber geben uns die Scholien zu demsclben keinen Auf-



schluss, utul so bleibt dio Annahme iibrig, dass die Alcxandrincr iiber das 
Yerlialtnłs dieses Buehes zu dcu iibrigen Theilen der Ilias eine bestiinmto 
Tradition bcsafien, wie denn solclie Traditionen iiber vieles, was Homer 
und seine Gedichte betrifft, im Altortum vorhanden waren.

Audi in neuerer Zeit, nadidem Fr. Aug. Wolf und K. Łachmanu den 
naiven Glauben an dio Existenz Homcrs ais des Verfassers der Ilias und 
Odyssee, wie sie uns lieute vorliegen, zerstort und an die Stelle der ein- 
heitliclien Ilias ein Gefiige von vielen, in verschiedenen Zeiten und von 
einandor unabhangig entstandenen Yolksliedern gesetzt liatten: — seit dieser 
Zeit liaben zahłreiche Gelehrte mit der Doloneia sieli beschaftigt, dieselbe 
yielseitig untersuclit und tlieils im Geiste Wolfs und Lachmanns, iiberein- 
stimmend mit der oben dargelegten Tradition der Alton, ais ein besonders 
gedielitctes, erst spiiter in den Zusammenhang der iibrigen Iliaslieder cinge- 
ftigtes Lied angesehen, tlieils im Widersprucli zu jcnen Forschern, dieselbe 
ais einen integrierenden und gleicli urspriinglich mit dem ganzen Gediehte 
verbunden gewesenen Bestandtheil der Ilias zu erweisen gesucht. Die Zalil 
dieser letztern, welclie von der Voraussetzung ausgehen, dass die Ilias und 
die Odyssee — einige Interpolationen abgerechnet — jede von Anfang bis 
zu limie von einem einzigen Dichter componiert seien, welclie in der Ilias 
Einhcit der Zeit, der Localitiit, der Ilandlung und des Planes erblicken, 
wird freilich immor geringer, und die Ansicht von der Einheit der Ilias 
(von der Odyssee wollen wir liier absclien), dio von den Gegnern Lachmanns 
und Wolfs. wie G. W . Nitżscli, W . Baumlein, Nutzhorn, Theodor Bergk u. a. 
eifrig verfoehten wurde, verliert immor mehr an Boden; docli gibt es unter 
jcnen, welclie iiber die Doloneia liandeln, auch einige, die dereń Eclitlieit 
und Urspriinglichkeit yertheidigen, das heibt behaupten, dass dieselbe glcich- 
alterig mit den iibrigen Biichern der Ilias sei und zugloieb mit jenen von 
einem und demselben Dicliter verfasst worden sei; dies tliun z. B. von alteren 
Gelehrten Jos. Barnes u. Koppen, von neueren W. Baumlein in der „Zeit- 
sebrift fur Altcrtumswissonsehaft'” 1848, Nr. 43. Bedeutender ist die Zabl 
derjenigen Forsclier, welclie in der Doloneia ein Einzellied erblicken, das 
urspriinglich selbstiindig gediebtet und erst in einer spateren Zeit —  wenn 
aucli niebt gerade unter Poisistratus — in die Ilias eingefiigt worden sei. 
Dahin geboren: Heyno in seinen „Variae lcctioncs et observationes ad llome- 
rum“, Lipsiae 1802, praefat. zum X . Bucli d. Ilias; Lachmann: „Bctracli- 
tungen iiber Ilomers Iliasu, Berlin 1847; selbst Nitzsch in der „Sagenpoesie 
der Griechen,“ Braunscliweig 1852—53; Bernhardy in der Griechischen 
Literaturgescli. I. Bd. S. 319 ff.; Th. Bergk: Geschichte d. griech. Literatur, 
S. 599;  ferner besonders Koecbly: „De Iliadis carminibus comment. V III.“ 
im Index lectionum von Ziiricb v. J .  1859 und in dem Bucbe „Iliadis 
carmina X V I,“ Lips. 1861; Holm in e. Programm von Liibeck 1853 ; Sickcl



in ,.Quaestiouum Ilómericarum particula££ (Programm der Klosterschule zu 
Eossleben) 1854; endlich Diintzer zuerst im 12. Bandę des „Philologus,££ 
S. 41 — 59, darni in den „Homerisclien Abhandlungen“, Leipzig 1872.

Man sielit also aucli die eifrigen Verfeckter der Einheit der Ilias, 
Kitzseh nnd Bergk, beztiglich dieses Gesanges anf der Seite Wolfs, Lach- 
manns und Koechlys, und aucli Pasi, der sonst so erfindungsreich an allerlei 
Mitteln und Kunstgriffen ist, um iiber Stellen und Schwierigkeiten, welclie 
gegeu die einlieitliclie Conception der Ilias sprechen, hinwegzuhelfen und 
Widerspruche zwischen verschiedenen Partien der Ilias wegzudisputieren — 
aucli er kann niclit umliin, in der Einleitung des Commentars zu diesem 
Buclie zu gestelien, „dass dieses Buck, olme dem Ganzen Abbrucli zu 
thun, aus der Beihe der iibrigen Biiclier horausgenommen werden konnte, 
indem es olmo allen Einfluss auf den spateren Gang der Ereignisse bleibt 
und nirgends eine Biickweisung oder Bczieliung auf dasselbe stattfiudet;££ 
aucli kann er niclit leugnaih, dass die Spraclie dieses Buclies „yiele Eigen- 
lieitcn und Willktirliclikeiten, ungewohnliche Werter, Wortformen und Be- 
deutungcn“ liat. Den eben aufgezahlten Mannern sind nocb J . La Boche, 
Ameis und Y. II. Kocb, die treffiichen Erklarcr der homerisclien Gesiinge, 
hinzuzufiigen, dereń Commentare zu diesem Bucbe *) wertvolle Bemerkungen 
und Beitriige zur Beurtbeilung des in demselbcn lierrscbenden Spracli- 
gebraucbes und dessen yielfaclier Uberoiustimmung mit der Odyssee und mil 
den jiingeren Partien der Ilias entlialten.

Auber Baumlein stimmen also, wie es sclieint, alle neueren Ilomer- 
kritiker darin iibcrein, dass die Doloncia, wie schon die Alton beliaupteten, 
niclit ursprunglicli einen wesentliclien Bestandtheil der Ilias gebildet liabe, 
dass sie erst in spaterer Zeit in dieselbe eingefiigt worden sei, und die 
mcisten lialten sie fur jiiuger ais die iibrigen, wenigstens die Slteren Biicber 
der Ilias.

II.

Die Doloncia liiinmt, seitdem sio in die Ilias eingereilit ist, iliren Platz 
zwisclien dem 9. und 11. Bucbe dersclbcn ein; ihre Handlung fallt also in 
die Xacbt zwisclien der y.ÓAo; o.dyr,, d. i. der durch das Einbrecben der 
Haclit abgebroclienen Scblacht des zweiten Kampftagcs, an welcbem die Troer 
siegreicli sind und die Acliaer bis binter den Graben in ihr Lagcr zuriick- 
drangen, und zwischen dem 3. Kampftage, dessen zahlreiche und mannig-

*) J. L a R odie: Ilomers Ilias, f. d. Scliulgebrauch erklart, II. Aufl., Leipzig 1878. — 
K. P r. Ameis: Ilomers Ilias, f. d. Schulgebraucli erklart, bearb. v. C. Ilentze, 2, Aufl , 
Leipzig 1882. — Ilomers Iliadę, erki. v. V. II. Koch, 2. Aufl. Hannoyer 1880.



fache Begebenlieiten in den Biicliern 11 —18 erzalilt werden; sie M it also 
in dieselbe Nacht, in welcher die Achaer anf den Bat Nestors cine Gesandt- 
schaft an Achilleus absenden, um ihn in Agamemnons Kamen fur die ihin 
von dicsem angethane Beschimpfung Genugthuung anzubieten und dcnselben. 
zum Aufgeben seines Grolles und zur Wiederbetheiligung am Kampfo zu 
bewegen —  welche Gesandscbaft im 9. Buche erzalilt wird. Die Situation 
des achilischen Heeres ist eine trostlose und yerzweifelte. Nicht nur sind sie 
am vorhergehenden Tage von den Troern in offener Feldscblaelit geschlagen 
und bis liinter den Graben in ibr Lager zuriickgedrangt worden, sondern 
aucli ilire letzte Hoffnung, die Gesandscbaft an Achilleus, ist erfolglos geblieben, 
da Achilleus unerbittlich in seinem Grolle beharrt. Die siegreichen Troer 
lagern in der Nahe im freien Felde und haben zahlreicbe Wachtfeuer ange- 
zilndet, um am folgenden Morgen mit erneuter Kraft die Achaer anzugreifen 
und sie womoglich in ihre Schiffe zuriickzudrangen. [0 489 — 565. I  1 — 8. 
vgl. K  1 — 13 *)] So weit ist es gekommen, dass Agamemnon, der docli sonst 
kein Feigling ist, an dem Gelingen der Eroberung Trojas verzweifelnd, in 
einer Yersammlung die Achaer zur Flucht nach der Heimat aufgefordert hat, 
welcher Yorschlag allerdings durch Diomedes Auftreten vereitelt wurde, 
I  9 — 51. Nachdem sodann auf Nestors Bat zwischen der Lagermauer und 
dem Graben Wachen aufgestellt worden waren (I 65— 88) und die oben 
erwiihnte Gesandtschaft von Achilleus unverrichteter Dingo zuriickgekommen 
war, haben sich die Achaer zur Euhe begeben, I  669 bis Schluss.

In  diese Situation fallt die Handlung der Doloneia liinein. H ier wird 
erzalilt, wie Agamemnon, von schweren Sorgen gequalt, nicht schlafen kann, 
wie er daher sich vom Lager erhebt, ankleidet und zu Nestor zu gehen 
beabsichtigt, um sieli bei ihm Eats zu erholen, Vers 1 — 24. Da kommt sein 
Bruder Menelaos zu ihm, den gleiche Sorgen nicht schlafen lassen, und beide 
verabreden sich, die vornelimsten der Achaerflirsten zu wecken und mit ihnen 
gemeinsam die zwischen dem Graben und der Mauer aufgestellten Wachen zu 
besiclitigen und zu sorgfaltigcr Wachsamkeit zu ermuntern, 25— 72. Wahrend 
sich nun Menelaos zu Aias, Telamons Solin, und Idomeneus begibt, gcht Aga- 
niemnon zu Nestor, weckt diesen, und beide zusammen wecken den Odys- 
seus und Diomedes, der letztere wieder den Aias, Solin des Oileus, und den 
Meges, 73— 179. Bei den Wachen finden sich alle diese Fiirsten zusammen, 
und nachdem Nestor jene fur ihre getreue Pflichterftillung belobt, begeben 
sich allo tiber den Graben auf einen Platz in der Ebene .und halten eine 
Beratung, 108— 203. Nestor schlagt vor, dass einer von den anwesenden 
Fiirsten sieli ins troische Lager begeben mOchte, um rielleicht einen vereinzelt

*) W ir bedienen uus von da ab der je tz t allgemein iibliehen, anCerst einfaclien 
und beąuemen Bezeichnungsweise, nach welcher die Biicher der Ilias mit den groCen, 
die der Odyssee mit den kleinen Buchstaben des griecli. Alphabets bezeiebnet werden.



lagemden Troer zu fangen und von diesem oder sonst wie die nachsten 
Absicliten und Piane der Troer zu erkunden, 204— 217. Sofort erhebt sieli 
Diomedes und bietet sieli zu diesem nachtlichen Gange an, verlangt aber, 
dass ilm nocli ein Zwciter dabei begleite; da die meisten der Anwesenden 
sieli dazu melden, erwahlt sieli schlieblich Diomedes den Odysseus zum 
Begleiter, und diese beiden begeben sich, naclidem sie von den Anwesenden 
mit Waffen ausgeriistet worden sind und zu Athene gebetet haben, auf den 
Weg durcli das Scldaclitfeld, 218 — 298. Unterdessen bat auch Hektor die 
Yornehmsten der Troer zu einer Beratung berufen und grobe Belobnung 
demjenigen yersproclien, der ais Kundschafter in die Nahe der achaischen 
Sehiffe geben und die Stimmung und die Absicliten der Achaer erforseben 
wollte. Dolon, des Eumedes Solin, erbietet sich gegen das eidliche Ver- 
spreeben Ilektors, ibm die lierrliclien Bossę und den Wagen des Achilles 
zu geben, zu dcm Kundschaftergange, 299— 331. E r macht sich, bekleidót 
mit einer Wolfshaut und einer Kappe aus Marderfell, den Bogen um die 
Schulter geliangt, auf den W eg; bald stobt er aber auf Diomedes und Odys
seus, die ihn mit List fangen und ihn Iiber die Anordnung des troischen 
Lagers und iiber die Absichten Hektors und der Troer ausforseben, 332— 411. 
Dolon gibt ihnen mit grober Ausfuhrlicbkeit genaue Aufschliisse iiber die 
Troer und ibro Bundesgenossen; namentlich erziiblt er ihnen von den unver- 
gleichlich sebonen, blendendweiben und windsebnellen Bossen und dem 
wunderbar pracbtigen Streitwagen des eben angekommenen Kbnigs der Tbraker, 
Bbesos; darauf bringen jeno beiden den Dolon erbarnmngslos um, weiben 
seine Kleidungsstiicke und seinen Bogen der Athene und hangen dieselben 
bis zu ibrer EUckkehr aus dcm troisclien Lager auf einer Tamariske auf, 
412— 468. Darauf gelangen Diomedes und Odysseus zum Lager der Tbraker, 
todten den Eliesos sainmt 12 seiner Genossen; da fordert sie aber Atliene 
zur Biickkehr auf, und sie besteigen die aus dem Wagen gespannten Bossę 
des Bbesos und begeben sieli zu den Schiffen zuriick, 469— 514. Wahrend 
nun Apollon die Troer wcckt und diese das unter den Tbrakern angerieb- 
tetc Blutbad bemerken und beklagen, gelangen Odysseus und Diomedes zu 
der Stello, wo sie den Dolon umgebracht, nehmen dessen Kleidung und 
Bogen mit und kommon endlich zu den vor dem Graben Yersammclten 
Acbacrfiirsten zuriick, welcbe sie freudig bewillkommnen. Nestor kann sich 
an den pracbtigen Bossen, die sie mitbringen, nicht sattselien, und auf seine 
Pragę, ob ein Gott sie ihnen geschenkt, erzahlt Odysseus in Kurze, wie sio 
dieselben erbeutet hiitten, 515— 563. Naclidem sie darauf die Bossę und die 
Blistung des Dolon in dem Zclte und dem Sehiffe des Diomedes untergebracht, 
baden sieli die beiden und sotzen sich zum Mahle. (Schluss des Buches.)



An und fiir sich bctrachtct ist dieser Gesang koiner der schlechtesten 
und die Erziiłilung in demselben im ganzen in sieli zusammenhiingend und 
stellenweise reclit gelungen. Besondors schon ist namentlich der Eingang 
der uns den von bangen Sorgen gerjuiilten Oberanfiilirer vorfUlirt, wie er 
auf seinem Lager keine Eułie findet, wie er tief aus der Brust seufzt, sieli 
verzweiflungsvoll die Haare ausrauft und endlicli aufspringt und sieli auklcidet, 
um zu dem erprobten, allezeit an Eatschliigen reichcn Nestor zu cilcn 
und mit ilim irgend _ ciii en rettenden Ausweg a us der gegenwartigen Bc- 
driingnis zu beraten. Trefflich ist aucli der Charakter des wciscn, liebens- 
wiirdigen, nie um Eat verlegenen und trotz seines bolicn Alters stets uner- 
miidlichen und rastlosen Nestor gezeichnet (vgl. V. 74— 79. 164— 174. 
192 f. 548 f .) ; trefflich gezeichnet der Charakter des wackeron, ungebeugtcn, 
stets unersclirockenen und zu jedem kiilmen Unternehmen bereiteu Helden 
Diomedes, der unbektimmert um die nahe Gefahr im festen Selilafe liegt 
(Y. 159— 161) und von Nestor geweckt hurtig aufspringt und in der allge- 
meinen Betriibnis heiter zu scherzen vermag (Y. 162— 167); der sich auf 
den Vorsclilag des Nestor sofort vor allen andern bereit erklart und yon 
seinem mutigen Herzen gedrUngt sieht, den gefalirlichcn Spiihcrgang ins 
troische Lager zu gehen (V. 218— 226), der dem Feinde gegeniiber 
keine weicliliche Nachgiebigkeit kennt, sondern unbarmherzig und riicksichts- 
los den Dolon, der ihm doeh eben wichtige Mittheilungen gemaeht, umbringt 
(V. 444— 457); der unerschroeken den schwierigeren Theil der Aufgabe 
im Lager der troischen Bundesgenossen ubernimmt, namlich die Miinner um- 
zubringen, wahrend der schlaue Odysseus dio leieRtere und gofahrlosere 
Wegfiihrung der Eosse besorgt; ja, der sogar, ais Odysseus ihm durch einen 
Pfiff ein Zeichen zum Auflioren gibt, sich . nicht entschliefien kann, vom 
Morden abzulassen, bis endlich Athene selbst ikn au(Fordem muss, an die 
Etickkehr zu denken (V. 482— 511). Meisterliaft erscheint es mir auch, 
dass der Dichter das trtigerisclie Versprechen der Schonung an Dolon 
(V. 382— 389) nicht dem Diomedes in den Mund legt, so dass man diesem 
nicht den Vorwurf der Wortbriichigkcit oder unedler Gesinnung (wie cs Koch 
zu V. 338 ff. u. 447 tliut) machen kann, wenn 6r spater den D^lon nacli 
einer erbarmungslosen Eede umbringt, sondern dem Odysseus, welchem er 
aucli die ganze Ausforschung des feindlichen Splihors zutheilt. Dies stimmt 
ganz zu dem sonstigen Charakter des Odysseus, dessen Schlauheit und List, 
Yorsicht und Staatsklugheit in diesem Buche^ ebenfalls vortrefflicli gezeichnet 
sind, woftir wir Beispielo anzuftihren uns ersparen konnen; bemerkenswert 
ist besonders die Zuversicht, welcho Diomedes zu seiner Kluglicit und Vor- 
siclit liegt, so dass er, ais es sich um die Wahl eines Gefahrten fiir den



liiicbtliclien Straufi handclt, sofort anf den Odysseus verfallt, unter dessen 
Bcgleitung er solbst aus Fcuersflammen ungefabrdet zuriickzukommen hofft 
(V. 241 — 247);  aucli stimmt es ganz zum Charakter der beiden Helden, 
dass Odysseus bei der naclitlichen Unternelimung tiberhaupt mehr redet und 
rat, Diomodes dagegen wenig redet, sondern mcist handclt.*)

Ais gelungen ist die Figur des Feigling-s Dolon anzusohen, der, obglcicli 
von Haus aus rcicli, doch nach dem prachtigen Gespann und Wagen des 
Achilleus Yerlangen triigt und durch dieses Verlangen allein sieli zu dem 
geftihrlichen Spiihergange gedrangt sieht; dessen Haupttugend — die Schnel- 
ligkcit seiner FtiBe ist, der, sobald er Feinde orklickt, selir im Gegonsatz zu 
semen prahlerischen Wortcn Y. 319 — 327, sofort aufs schleunigste das Hasen- 
panier ergreift, und ais er nicht mehr cntfliehen kann, bleieh vor Angst, 
zahneklappernd und schlottornd um Sclionung flclit und, um sein elendes 
Lcbcn zu retten, sein Vaterland und soine Genossen dem Feinde v e rra t: 
so dass man semen sclimahłichen Tod nicht boklagen und das einerseits 
hinterlistige, anderseits barto und grausame Verfahren des Odysseus und 
Diomedcs gegen ihn (wovon oben die Eede war) wolil begreifen kann. 
Endlich ist in dem ganzen Buche selir anscliaulich die durch die bedrangto 
Lagę heryorgerufene Angst, Besorgnis und TJnsichcrheit gosebildert, von 
wclchcr alle Achaerfiirsten ergriffen und nicdcrgcdrtickt sind, mit Ausnahmo 
des fclseufesten Diomedcs, und die sich in allen Eedcn dorselben kundgibt.

Aucb die Darstellung und Spracbe dieses Gesanges stcht ltaum den 
guten und ursprimglichen Theilon der Ilias nach, und es fiudon sich in dem- 
selbcn aucli in dieser Beziehung manche Scbonlieiten. Um nur eines zu 
erwalmen, so wurdo besonders der Vers 298 schon von den Alten bewundert 
und der Dichter goriihmt, der mit den wenigen W orten: dp <póvov, av vśxuaę, 
otd t svxea xal pśkav alpa alles das auszudrttcken verstanden habe, was 
Xenoplion im Leben des Agesilaos II , 14 mit folgenden Wortcn sa g t: 
o’ sXij£sv rt o/iyyj, r.as/r^ •/)§u IkdcJaaDai, ey&a 5ovst:s(3ov dW.^koię, T/jV psy 

aipari itsauopśv-/yy, vsxpooę 8s -/stpśyoo;, adTctSaę os irs7rptsjjivas, oopaia 
7tapaTs9paoapsva, £y/sip(8ia *fopyd xaXsu>v, xa psy yg/p.a.t’, tgc 8’ sy -otę aiópaaiy 
l|J,7tSUYj^ÓX6(.

IV.

Wenn nuli aucli an und fur sieli betrachtet die Doloneia im ganzen 
ais ein gutes und gelungenes Stiick Poesie gclten kann, so findet man doch 
bei genauerer Betrachtung einerseits in diosem Gesango sclbst im einzclnen

*) „Bezeichnend ist auch, dass N estor den Odysseus mit der N achricht weckt 
dass sie zusammen ratschlagen wollen, den Tydeiden mit der Drohung, dass die Gefalir 
nahe sei.“ Koch zu V. 148.



manclics Auffallige und Eigentiimliche, wodurcli er sieli von andern Biichern 
der Ilias mitcrsclieidet, anderseits einige Widerspriiche und Abweicliungen 
der Erziihlung gegeniiber andern Theilen der Ilias, eudlicb gauz besonders 
im spraclilichen Ausdruck eine grobo Ahnlicbkeit mit der Odyssee sowie 
mit solchen Partien der Ilias, die allgemein flir jiinger gelt.cn.

Was zunachst das Verlialtnis der Doloneia zu don yorlicrgelienden 
und nachfolgenden Btieliern der Ilias und zu dem ganzen Epos bctrifft, so 
passt dieselbe aullerlich ganz wolil in die Situation hinein, die wir oben 
(S. 4) dargolegt haben; u n d , wenn es wahr ist, was die Tradition der 
Alexandriner besagt, dass namlich dieses Bucli urspriinglicli besonders ge- 
dichtet und erst spater in die Ilias eingefiigt worden ist (s. oben S. 1 f.), 
so konnte es an keine andere Stelle eingefiigt werden ais an die, welcbe es 
heute einnimmt, d. i. zwisclien das 9. und 11. Buch; denn im Yorlaufe der 
ganzen Zeit, welclie die Erziihlung der Ilias umspannt, gibt es nur eine 
Naclit, in welcher die Troer ais Sieger auberhalb der Stadt lagern und die 
Aehiier geschlagen, auf ihr befestigtes Lager boschrankt und im Zustande 
der grobten Entmutigung und Batlosigkeit sind, und diese Nacht ist oben 
die, welclie in I  geschildert wird und auf die in 0  erziililten Kiimpfo gefolgt 
ist. (Ygl. La Boclic u. Ifasi, Einleit. zu K). Es fehlt auch in K  nicht an 
Hinweisungen auf die in 0  und I gesehilderte Situation beider Ileere. Nach 
K  11 ff. lagern die Troer „in der troischen Ebene vor Ilion“, Agamemnon 
kann von seinem Zclto aus sowolil ihre viclcn Wachtfeuer ais die acliiii- 
sclien Scliilfe erblicken, nach Vers IGO f. lagern sie en! bpioapol neotom 
und a-{/i V3wv; das stimmt yollstandig zu den yorausgehenden Biichern, denn 
nach 0  562 lagern die Troer jrscJrpfb vs(ov r̂ Oc Hdvhoio pod(ov, nacli I  76 
syYÓ&t vsoiv und nach I  232 syybę ve<bv xal Tćtysoę, sv tcsSui>; auch in A 56 
und T 3 riisten sich die Troer auf demselben bpeoespoc nsofoto zum neuen 
Kampfe. (Diesen Stellen widerspriclit nur 0  490, wo es lieiJPt, dass die 
Troer vócrat ve(ov Ttotapip stu 8tvr)sv"i lagern, aber das Buch 0  ist stark 
iiherarheitet, und so konnte diese Stelle interpoliert sein.) Ferner wird in K 
wiederholt (Vers 56— 59;  97— 101; 127;  180— 193) auf die Waclien he- 
zug genomtnen, welclie die Acliiior auf den Bat Nestors im 9. Buch vor 
dem Lager aufgestolit haben (s. I  66*f, 80— 88). Ja  auch auf die pjvię, 
den Groll des Achilleus, dessen Entstcliung in B erziihlt wird, uud der 
von den Yertheidigern der Einheit der Ilias ais der springendo Punkt der 
ganzen Handlung, ais die einheitliclie Idee hetrachtet wird, welclie alle 
Theile des groben Epos zusammenhalte, um welclie ais den Mittelpunkt 
sich die ganzc Erziihlung desselben drehe — auch auf diese yielbesprochene 
und in dem Epos auch yielfach erwiihnte p.r;vtę wńrd in Iv bezug genommen, 
namlich Yers 106 f., wo es heiCt, dass Hektor in groJ3e Bedriinguis geraten 
werde, sl' xsv sx yó/.ou dpYalśoio p.stoiatpśi|nrj «ilov 7j7op.



Aufierlicli also seheint die Doloneia mit den yorangelienden und nacli- 
folgenden Biicliern wohl zusammenżuhangen und iibereinzustimmen; aber 
eben aueli nur iiufierlich. Man kann daraus niclits weiter entnelimen, ais dass 
der Dichtor, der sie gediclitet, dieselbe mit bewusster Absicht gerade fur 
d ie  Stello der Ilias bcstimmte, welche sie heute einnimmt. (Vgl. Piisi a. a. O.). 
Sieht man jedoch genauer zu, so kann man jen en iiufierliclien Uberein- 
stimmungen cbenso gowiclitige U n  t e rs  c h i  e d e u n d  A b w e i c l i u n g e n  v o n  
a u d e m  T  li e i 1 e n d e r  I l i a s  entgegenstellen.

Um gleieli an die zuletzt erwiihnte Anspielung auf die anzu-
kniipfen, so erscbeint diese nur dann angemessen, wenn nicht eben ein Yer- 
sueh, den Acliilleus von seinem Grolle abzubringen, yorangegangen ist; ist 
aber soeben ein solcher Yersuch gemacht wordcn, und ist diesor fruclitlos 
ausgefallen, so ersclieint die Hoffnung, welche K  106 f. ausgesprocben wird, 
unpassend und unberechtigt, was selbst Elisi (in der Anmerk. zu d. Stelle) 
zugestehen m uss; *) — das lieifit: die Anspielung auf die jxr(vi? passt nur 
dann, wenn man yon der rrpsafeia Tipoę 'A/dCkśct absielit, oder mit andern 
W orten: sie stimmt niclit zu dem 9. Buclie, und s c h w e r l i c h  d i i r f t e  — 
so sclilieBen wir weiter — d e r s e l b e D i c h t e r ,  d e r  B u c h  I g e d i c h t e t ,  
d i e  S t e l l o  K  106 f. g e d i c l i t e t  h a b e n .  Giibe es iudes nur diesen einen 
Widerspruch zwisclicn K  und I, so konnte man annehmen, dass die Stelle 
in K  iuterpolicrt sei; allein es gibt noch andere Widerspriiche in K, nicht 
nur zu I, sondern aueli zu andern Biicliern der Ilias. Einer der bedeutendsten, 
der zwisclien K  und I  bestclit, ist der, dass Odysscus, der in I  an der niiclit- 
liclien Gesandtschaft an Acliilleus theilnimmt, dass derselbe Odysseus in der- 
solben Naclit in K  wiederum an einer mttlie- und gefalirvollen Unternehmung, 
dem Spiiliergauge in das feindliche Lager sich betheiligt. Audi Eiisi findet 
in dieser Thatsaclie eine grolie Unwahrscheinlichkeit, er meint aber, dass 
„der iiberliaupt etwas schwache und matte, melir wort- ais gedankenreiche 
Dicliter“ daran keinen AnstoB genommen habe. W ir jedoch konnen nach dcm, 
was wir im III . Abschnitte iiber den Dichter der Doloneia erortert haben, 
ein solches Urtlieil iiber denselbon nicht unterschreiben, sondern werden 
yielmehr wiederum aimehmen, dass es nicht ein und derselbe Dichter gewesen 
sei, der I  und K  gediclitet. W ie Odysseus zu dieser Uberliiiufung —  wahr- 
scheinlicher Weise — gekommen ist, werden wir weiter unten sehen. An 
derselben Stelle wollen wir aueli die Unwahrscheinlichkeit, dass Odysseus 
in derselben Kacht dreimal (I 90, I  221 und K  578) gespeist haben sollte, 
zu erklaren yersuchen. — Ein weiterer Widerspruch findet zwisclien K  und 
0  statt. 0  1— 27 untersagt es Zeus den tibrigen Gettem auf das strengste, 
den Achaern oder den Troern zu helfen; demgemafi liisst aueli Poseidon

*) Ygl. Koch und Ameis zu I i  10G.



(0  198—-212) sieli von Hera niclit bestimmen, den Achiiern beizustelien, 
und ais naclilier Hera und Atlieno doch einen Yersucli machen, sieli an dem 
Kampfe auf seiten der Achiier zu betheiligen (0 350— 396), liisst Zeus durcli 
schreckliche Drohungen sie dureb Iris auf den Olymp zuruckrufen, und die 
Gottinnen fiigen sieli diesem Befelilc (0 397 — 437). Dieses Yerbot des Zeus 
erselieint aber in K  scblecbt befolgt. Atliene sendet zunachst (Yers 274 ff.) 
dem Odysscus und Diomedes auf ilircm Gange ein giinstiges Vorzeiclien, 
namlich einen Eeiher, dann liauclit sie unsichtbarer Weise dem Diomedes 
zu seiner Mordthat im Lager der Tliraker Mut ein (V. 482), endlieli erselieint 
sie gar selbst, um den Tydeiden zur Eiickkelir zu malmen (V. 507— 512). 
Głeicli darauf erselieint Apollon, um die Troer aus dem Selilafe zu wecken 
(V. 515— 519). — Ferner konnen in K  sewohl Dolon ais Nestor niclit 
genug die llosse des Ebesos loben; Dolon bezeiebnet sie (V. 436) ausdriicklich 
ais die sclionsten und grób ten, die er je  gesehen, ais ;,scli6ncr donn Scbneo 
und im Lauf mit den Winden yergleicbbar" (Y. 437; — vgl. Nestors Urtheil, 
V. 544— 553). Diomedes erbeutet nun diese Eosse, und sie kommen in 
dessen Besitz (V. 566 — 569). Im 23. Buclie, V. 290 ff. betheiligt sieli nun 
Diomedes an dem Wagenrennen gelegentlich der Kampfspiele zu Ebrcn des 
gefallenen Patroklos, und er bedient sieli dabei troiseber Pferde. Jeder, der 
die Doloneia kennt, miisste glauben, dass es die Eosse des Ebesos sein 
miissen, die er yerwendet; dies tliut er jedoeb niclit, sondern er nimmt dazu 
die Eosse, die er einst dem Aineias abgenommcn bat. Da man nun niclit 
annelimen kann, dass Diomedes, hatte er neben den Eossen des Aineias 
aucli die des Ebesos besessen, bei einer so l eh en  Gelegenheit gerado den 
ersteren den Vorzug gegćben hatte, da dieselben doch, wenn sio jenen eben- 
biirtig gewesen Waren, von Dolon in K  niclit hatten unerwiihnt bleiben kiinnen 
(vgl. La Eocbe, Einleit. zu K ) : so kommen wir mit Notwendigkcit zu dem 
Schlusso: d e r  D i cli t e r  t o k  K  k a n n  n i c l i t  z u g l e i c l i  d e r  v o n  IP 
g e w e s e n  s e i n .  Uberhaupt werden Ebesos’ Eosse in der ganzen Ilias niclit 
mebr erwahnt. ■— Ferner erselieint in K  der Charakter des sonst oft erwiihnten 
Ktinigs Menelaos in einer von den iibrigen Partien der Ilias abweiclienden 
Gestalt. Aus diesen letztorn kennen wir den Menelaos ais einen friedliclien, 
freundlichen, gefalligen und liebenswiirdigen Fiirsten, der aber aucli, wenn 
es darauf ankommt, im Kampfe nicht zuriickbleibt und scinen Mann stollt, 
so in r  und P. In K  dagegen wird der Charakter des Menelaos in einer 
Weise dargestellt, der sieli schłechterdings mit den iibrigen Tbeilen der Ilias 
niclit vertragt. Hier ermabnt Agamemnon seinen Brudor, V. 69 f., er mSge 
alle AcliaerfUrsten, zu denen er komme, freuudlich und mit Auszeiclinung 
bebandeln und nicht hoffartig sein in seinem Herzen. Dies setzt einen Charakter 
des Menelaos yoraus, der uns sonst nirgends ber bekannt ist.:';:) Und

*) Ygl. Koch u. Ameis zu Y. 67.



V. 120.— 124 sagt Agamemnon von seinem Bruder, er sei sonst manclimal 
zu tadeln, clenn oft sei er sanmselig und wolle sieli ilicht anstrengen, indem 
er auf ihn (den Agamemnon) blicke und den Antrieb von ihm erwarte. 
Das stimmt niclit zu F und P.

A u d i  s o n s t  zeigt die Doloneia in  d e r  E  r za l i  l u n  g*)  m a n e b e s  
E i g e n t i l m l i c h e .  „Der Diclitcr dieses Gesangcs liebt es,“ bemerkt Fiisi 
zu Vers 23, „die Hclden in ungewohntem und altertiimlicliem Aufzug erscliei- 
nen zu lassen.“ E r besebreibt wiederholt und mit besonderer Yorliebo das 
Anlegcn von Kleidern und Waffen, **) so Yers 21— 24. 29— 32. 131 — 135. 
149. 177 f. 254— 271. 333— 335. Die Waffen und Bekleidungsstticke aber, 
die liier erwiiłmt werden, siud zum Tlieil selir sonderbar und linden sieli 
thcils nirgends melir bei Homer, tlieils nur in der Odyssee wieder erwalmt. 
Agamemnon und Diomedes nelimen (V. 23 u. 177) eine Lowenliaut um, 
was sieli sonst niclit erwalmt findet, Dolon (V. 334 f.) eine Wolfsliaut und 
setzt sich aufs Haupt eine xuvś/j y.xio£-q, d. i. eine Kappe von Wiesel- oder 
Marderfcll auf, welche ebensowenig anderswo bei Homer vorkommen. Diomedes 
setzt sieli ferner (V. 257— 259) aufs Haupt eine y.'jv£q rompsrq, aaakoę zod 
akotpoę, rj xs y.araifot; y.£yk'qira, also eine rindslederne, btigel- und buscblose 
Kappe, „Sturmhaube11 od. Pickclliaube; eine solclie Sturmhaube kommt aber 
sonst nirgends yor. ***) Eigenartig ist aueb die Sturmliaubc (xov£7j), welclie 
Odysscus von Meriones erliiilt, V. 261— 265;  dieselbe ist „aus Bindsleder 
gemaelit, mit vielcn Kiemon inwendig fest bespannt, auBen mit den weifien 
Zalmen eines schimmernd-gezaknten Ebers dicht besetzt, in der Mitte aber 
(zwisclien dem Ober- oder AuBenleder und jenen lliemcn) mit Eilz ausgc- 
futtert“ (vgl. La Koclie zu V. 262); und von der Abstammung dieser Haubc 
wird V. 266—-270 eine ganze Gescliiclite erzahlt, ahnlicli der Genealogie 
des Agamemnonischen Scepters (B 102 — 108), nach dereń Muster sie gediclitet 
selieint. Griinde fur diese Yermutung gibt Kocli zu K  270. Menelaos nimmt 
V. 29 ciii Pantliorfelł um die Schultern; ein solelies liat aber nur nocli 
Paris in F, Vers 17, F aber g-ilt den bedęutendsten Homerforsclicrn fiir 
jiingeren Ursprungs. Nestor endlicli zielit (V. 133 f.) eino ykatva cpotvixós33a 
otTT/.Yj, iy.ia.Zvq an; eine ylaTya otTik/j aber und ebenso eine y\av/a cpoivixós5ffa 
begegnet nur in der Odyssee wieder. —  Weitor begreift man niebt leiclit, 
wie Agamemnon (V. 11 ff.) yon seinem Zelto aus, wo er auf seinem Lager 
ausgestreckt liegt, die troisehe Ebene und die Wacbtfeuer der Troer ttber- 
sołien konnte, da docli die liohc Mauer des acliaiselien Lagers dazwiselien 
sieli befand. (Vgl, La Eoche, V. H , Kocli und Dlintzer zu d. St. u. Ameis

*) Aueh wenn mail von den Interpolationen absieht, welclie schon von den Alten 
ais solclie bezeiclmet w urden: Vers 51 f. 84. 191. 387. 409—411. 497. 531.

**) Vergl. Bergk, Gesch. d. g-riech. L it. S. 599 und V. H. Koch zu K 23.
***) W ozu eine solclie Sturmhaube dienen sollte, dariiber s, Kocli u. Ameis zu V. 258.



im Anhang.) Docli dies ist von untergeordneter Bedeutung, und ebenso 
aueli wohl ein andercr Umstand, der ebenfalls dem Eiisi nicht cntgangen 
ist, namlicli dass V. 447 Diomedes den Dolon ohne weiters mit dessen 
Namen anredet, obgleich weder Dolon sieli genannt bat, noeli gesagt wird, 
dass derselbe dem Diomedes sonst wolier bekannt gewesen soi. Derlei 
Auffalligkeiten kann man in der ganzcn Ilias vielfacli bemerken, woliin 
beispielsweise die aus Namensgleiclilieit entspringenden Widerspriiclie za 
reclmen sind. Bedeutender ist, was Kock zu Y. 566 bcmcrkt, dass nam- 
licli am Schlusse des Buches Odysseus und Diomedes bei ilirer Biickkelir 
keinen Bericht abstatten iiber die Piane und Absicliten der Troer, wie es 
Nestor V. 208 ff. gewiinscht liatte, und was ja  der Hauptzweck ilirer Unter- 
nehmung war. Ebensowenig erbalten am Selilusse Odysseus und Diomedes die 
V. 214— 216 ilmen versprochenen Gesclionke; aucli das der Atbene ver- 
sprocliene Opfer wird niclit dargebraclit. — Noeli eine Auffiilligkeit wlire 
an dieser Stelle zu erwalmen V. 214— 216 beantragt Nestor, dass demjenigen, 
der ais Spaber in das Lager der Troer gelien wolle, jeder von den Fiirsten, 
welclie die Scliiffc bcherrsclien, ein schwarzes weibliclies Scliaf sammt einem 
Sauglamme (Ó7róppvjvov) geben solle. Ist ein solclies Gesclienk sclion an sieli 
merkwurdig, so ist es noeli merkwurdiger, dass von dcmselben gesagt wird : 
„ein Besitz, dem sonst kcin andercr gleicbkommt11; und das Auffallige ist 
niclit beseitig-t, wenn Eiisi dieso Worte ftir einen liyperbolisclien Ausdruck 
der Umgangssprache erkliirt. — W ir konnten liicr noeli manche anaere 
Auffalligkeiten hinzuftigen *) ; einige davon sind jedocb zu unbedeutend, andere 
belialten wir uns fiir den naclisten Absclmitt vor.

W ir haben also im Yorstelienden geseben, wie die Doloneia einerseits 
manclie Widerspriiclie zu andern Bucbern der Ilias, anderseits manches Auf- 
fallende und Singulare enthalt. W ir finden dadureb die Ansiclit der Alexan- 
driner Iiber dieses Bucb bestlitigt, dass es urspiiinglieh aufier Zusammenbang 
mit der iibrigen Ilias gestanden bat. Es nimmt eine Sonderstellung ein zwi- 
schen den andern Iliasgesangen, indem die Handlung in A genau dort wie- 
der beginnt, wo sie in I  steben geblieben ist. Man lconnte es olme weiters 
herausnehmen, olme dass die Haupthandlung dadurch irgendwie beeintrach- 
tigt wiirde, da es den spiiteren Gang der Ereignisse in lceiner Weisc mit- 
bestimmt und das in demselben erzahlto Abenteuer spiiter niclit weiter er- 
wahnt wird. (Vgl. oben S. 10 und Fiisi’s riclitiges Urtbeil ob. S. 3 uud 
V. H. Koch, Einl. zu K.)

W ir  b a b e n  d e m n a e h  i n d e r  D o l o n e i a  w o h 1 e i n e s d e r  
E i n z e l l i e d e r  z u e r b l i c k e n ,  aus welclien liacb der Ansiclit Laclnnanns,

*) Vergl. iiber einiges der Art Bergk a. a. O. und Koch zu Y. 1. 23, 29. 43. 66. 178. 
199. 214. 228. 256. 260. 285. 483. Ameis zu Y. 56. 173. 214. 312.



Kochly’s und anderer dio jetzige Ilias entstanden ist: ein Einzellied, worin 
ein Dichter eine Episode aus dem yielfach besungenen und in zahlreichen 
Yolksliedern gefeierteu trojanisclien Kriege behandelte.

Y.

So wenig sich liun die E n t s t e h u n g s z e i t  d i e s e s  E i n z e l ł i e d e s  
mit chronologischer Genauigkeit bestimmen lasst — was ja tiberhaupt bei 
keinem Theilo der Ilias moglich ist — so ktinnen wir docli, wie ich glaube, 
eine Anzahl von Anhaltspunkten in demselben entdecken, aus denen wir 
wenigstens dessen relatives Alter, d. li. s e i n  A l t  er  im V er l i  a l t  ni  s z u 
a n d e r n  P a r t i e n  d e r  I l i a s  u n d  z u r  O d y s s e e  mit Wahrscheinlichkeit 
ermitteln konnen.

Was zunachst das Verhaltnis der Doloneia zu der iibrigen Ilias anbetrifft, 
so ware Eolgendes zu beachten. W ir liaben oben (S. 11) bemerkt, dass 
ein Pantlierfell, wie es Menelaos K  29 umnimmt, nur nocli in dem aus 
einer jungern Zeit stammenden Buche F von Paris getragen wird. Eerner 
wird K  285— 290 auf die in A 382— 398 und E  802 — 807 erzahlte 
Sendung des Tydeus ais Bote der Achiter nacli Theben angespielt. Nun 
sind aber die Bucher A und E, sowie F ganz jungę Partien der Ilias.*) 
Dazu kommt, wie wir weiter unten zeigen wollen, eine vielfache Uberein- 
stimmung zwischen K und den eben erwahnten sowie andern jiingeren 
Partien der Ilias, was den sprachlichen Ausdruck betrifft.

Wenn nun schon dieses uns auf eine jungere Zeit hinfuhrt, in welcher 
wir die Entsteliung unseres Liedes zu suehen liaben, so gelangen wir inbezug 
auf die Ermittlung der Entstehungszeit desselbcn nocli weiter, wenn wir 
dessen y i e l s e i t i g o  u n d o f t r e c l i t  a u f f a l l e n d e  U b e r  e i n s t i m m u n g  
m i t  d e r  O d y s s e e  inbetracht ziehen. Schon oben (S. 11) liaben wir dar- 
auf hingewiesen, dass eine yXatva csotyizósacta und oaiX9j, wde sie K  133 f. 
Nestor anzieht, erst in der Odyssee wieder erwahnt wird. Vers 158 der 
Doloneia wendet Nestor eine eigentiimliclie Methode an, um den Diomedes 
zu wecken: Xdę irool xtvv]3aś. Der Scholiast H  Vind. 133 findet diese 
Methode passend fiir den alten Nestor, dem es schwer falle, sieli zu bticken. 
Auffitllig bleibt dies trotzdem immerhin; aber dasselbe Verfahren, mit den- 
selben Worten ausgedriickt, finden wir in der Odyssee, o 45 von Telemaclios 
angewendet, um den Nestoriden Peisistratos zu wecken. Dort ist eine solche 
Entschuldigung wrie an unscrer Stelle nicht zulilssig, und die Alexandriner

*) Und dass dio Stelle in K nach jenen beiden gedichtet schoint, deutet Koch 
im Commentar zu der Stelle an.



liaben deslialb den Vers o 45 ais aus K  158 entlehnt atethiert*). Wir 
wollen hier das Prioritatsverhaltnis dieser beiden Yerse ni elit untersuclien 
und begniigen uns, auf die Ubereinstimmung derselben hinzuweisen. -— 
K  292— 294 verspricbt Diomedes mit Worten, dio volistandig gleicli lauten 
mit y 382— 384, der Athene filr dereń erhofften Beistand dio Opferung 
einer einjahrigen, nocli nielit zur Arbeit beniitzten Kuli, dereń Horner ver- 
goldet werden sollen. Es ist nun selir fraglicli, wo Diomedes im Łagcr vor 
Troja einen Goldschmied zur Vergoldung der Horner liernchmen soli; anch 
wird spater der Yollzieliung dieses Opfers nicht gedacht**), und die Hclden 
hatten auch, wie La Roche bemerkt, dazu keine Zeit geliabt, da dio Hnter- 
nehmung derselben, nacli K  251— 253, in die dritte (letzte) Nachtwache 
fallt, so dass, ais sie dieselbe beginnen, bereits die Morgcnrotc nalie ist, 
gleich am nachsten Morgen aber die Sclilacht wieder beginnt. An jener 
Stello der Odyssee bestehen diese beiden Schwierigkeiten nielit; donn dort 
befindet sieli Nestor, der dieses Opfer der Atbene gelobt, zu Hause in 
Pylos, und so kann er oline Scliwierigkeit sowolil einen Goldsclimied konimen 
lassen, ais aucli das Opfer ungestort darbringen; und beides wird wirklich 
in ausftilirlicher Weise erzahlt y 418—463. An unserer Stello lost sieli 
die Schwierigkeit meines Eracbtens nur so, dass man annimmt, der Dichter 
der Doloneia liabe die bezeicliiieten Verse der Odyssee entlehnt, olme an 
die Unwalirsclieinlichkeit zu denken, die dadurcli entstand. — Bci K  576 
darf man billig fragen, wozu denn die Helden Diomedes und Odysseus zum 
zweitenmale badon, nachdem sie sich doeli vorher (s. Vers 572 — 575) 
mit Meerwasser den vielen SchweiC vom ganzen Korper abgewasehen liaben. 
Man darf ferner — ahnlich wie beziiglicli des im Obigen erwalmten Gold- 
schmieds — fragen, wolier sie denn zu diesem zweiten — wie man denken muss, 
iiberfliissigen — Bade die Badewannen (dcsa[wv&oo?) liergenommon liaben. 
Wenn man nun bedenkt, dass die Badewannen tiberhaupt sonst nur in 
der Odyssee erwahnt werden; ja, dass der ganze Vers 576 (wie wir unten 
ausweisen werden) an zwei Stcllen der Odyssee vorkommt, wo er ganz 
angemessen ist, weil dort dem Wannenbade kein anderes Bad yorhergeht; 
wenn man ferner auch den nachsten Vers (577) fast ganz in der Odyssee 
(C 96) wieder fiudet: so wird es nielit uuwahrscheinlich, dass cin spaterer 
Dichter, der K  gedichtet, hier wie an andern Stcllen Reminiscenzen aus 
der Odyssee anbringen wollte. Dazu kommt nocli, dass nacli dem Bade 
die Helden sich zum Malile setzen: ost~vm s®t£avŚTYjv (V. 578). Dies ist

*) S. A. Kirclihoff. die Homerisehe Odyssee. II. Aufl. S. 505.
**) Denn V. 571 kann man die W orte otpp’ tpóv ETóiptaJSaiaT’ ’AlirjVif( nielit von 

der Opferung der Kuli verstehen, sondern man muss sie verstehen von der Darbringung 
der im yorangehenden Verse erwiihnten Evapct |3poTOEvra AóXoivoę. S. La Eoche und 
Fiisi zu V. 571.



sehr auffallcnd, naci idem ja  docli Diomedes in derselben Nacht bereits ein- 
mal (in der fioolTj l-16'  Agamemnon, I  90) und Odysseus sogar
zweimal (eimaal bei Agamemnon, I  9Q, das zweitemal bei Acliilleus, I  221) 
gegesscn hat*). Um nun das Auffallende des dreimaligen Essens in derselben 
Naclit zu beseitigen, brauclit man, wie icb glaube, niclits weiter ais einer- 
seits, wie wir es oben (S. 9) wahrscbeinlich gefunden liaben, anzunehmen, 
dass I  und K  von verscliiedencn Diclitern verfasst sind, und anderseits 
anzunelimen, dass der Dicliter der Doloneia, wie die Erwahnung des Wannen- 
bades, so aucli die des Essens an unseror Stelle aus der ilim bekannten 
Odyssee (C 97) entnommen hat, wo Nausikaa und ihro Madchen gleichfalls 
nach yorangegangenem Bade und Salbung des Kiirpers ein Mahl ein- 
nehmen. —  Endlich sei nocli auf eiuen Punkt liingewiesen. K  513 lieibt 
es von Diomedes: /cm-odap/o? 6’ imruw STrsprjffsro und V. 529 
o’ Der Ausdruck t7i~a»v s~ifHa(vżiv kommt in der Ilias oft vor, bedeutet
aber boi Ilomer sonst immer „ d e n  W  a g e n  b e s t e i g e n 11; an den er- 
wahnten zwei Stcllon aber muss es vom B e i t e n  verstandcn werden, da vor- 
her (V. 498 ff.) erziihlt wird, dass Odysseus die Bossę des Bhesos (von denen 
hier die Ilede ist) aus dem Wagen gespannt hat. Diomedes besteigt also 
hier das eine der beiden Bossę des Bhesos und reitet wirklich darauf, und 
aus Yers 541, wo heide absteigen, und aus der Sachlage selbst ergibt sieli, 
dass Odysseus ebeuso sclion friiher (V. 499) das andere Pferd bostiegen 
hatte. Eiisi meint zwar, dieses Beiten soi hier ausnahmsweise durcli die 
Umstande geboten; allein dies zugegeben, bleibt die Erwahnung des Beitens 
doch sehr auffiillig, da Homer sonst nirgends ein thatsachliches Beiten kennt. 
Es wird zwar einmal in der Ilias (O 679) in einem Yergleiclie ein dvvjp 
iknoicit KskyziZsw so sioió; enrahnt, aber da ist nicht von einem wirkliclien 
Beiter die Bede, sondern, wic sich aus den folgenden Yersen (bes. 684) 
ergibt, von einem Kunstrciter, welcher auf den Pferden nicht regelrecht sitzt, 
sondern s t c li t und abwecliselnd von einem auf das andere uberspringt 
(S. La Boclie zu der Stelle). Und an ciner Stelle der Odyssee kommt, 
ebenfalls ais <z~a? £ipr/p.śvov, der Ausdruck y.źliję uiiroę vor, nilmlich s 371, 
wo es von Odysseus hcibt, dass er nach der Zertrummerung seines Schiffes 
ein Brett bestieg und darauf fuhr, zslr,0’ óję funroy i.Xa6vmv. Ilior ktinnte 
man noch am ehesten an ein wirkliches Eeitpferd und ein eigentliclies 
Beiten denken, da ćlerselbo Ausdruck von Spateren (wie Herodot, Platon, 
Plutarcli) thatsachlich in diesem Sinnc gebraucht wird, doch kann man 
wohl auch hier mit der bezuglich der Stelle O 679 gegebenen Erklarung 
ausreichen. Wie dem aher auch sei, so vicl sclieint sicher, dass in der gan- 
zen Ilias aubor K  und wohl auch in der Odyssee das Beiten unbekannt

*) Vgl. oben Seite 9 und L a  Eoche zu IC 578.



ist, dass demnach die Erwahnung desselben in der Doloneia*) auf eine 
spatere Entstehung dieser letztern hindeutet, auf eine Zeit, welehe sclbst 
spater zu sein scheint ais diejenige, in welcher die Odyssee entstand. Wir 
wiederholen also: d ie  D o l o n e i a  s c h e i n t  i n  e i n e r  z i e m i  i c h  j u n g  en 
Z e i t  e n t s t a n d e n  zu  s e i n ,  n n d  z w a r  i n  e i n e r  Zei t ,  w e l e h e  n a c h  
d e r  E n t s t  e h u n g  d e r  O d y s s e e  f a l l t .

Nchmen wir dies einmal ais wahr an, so losen sieli uns nicht nur 
die oben erorterten Schwierigkeiten, sondern es findet dadurch nocli ein 
Umstand, dessen Besprechung wir uns fur diese Stello aufgespart haben, eine 
wahrscheinliche Erklarung. Wir haben bereits oben (S. 9) des auffiil- 
ligen Umstandes gedacht, dass Odysseus in derselben Nacht an z w e i  be- 
deutenden und schwierigen Unternehmungen, einmal namlich in I  an der 
Gesandtschaft zu Achilleus, dann in K  an dem Spiihergange ins troische 
Lager betheiligt ersclieint. W ir haben dort aus diosem Umstande bloP ge- 
folgert, dass die Biicher I  und K  nicht von demsclben Dichter yerfasst 
scheinen, dabei jodoch nocli unerortert gelassen, woher es denn komrne, 
dass gerade Odysseus in diesen zwei Btichern eine solche Hauptrolle spielt.. 
Diese Frage wollen wir jetzt zu losen versuchen, zuvorjedoch nocli zur B e- 
griindung unserer Yermutung, dass I  und K  von vcrschiedenen Dichtern 
lierruhren, einen Punkt anfuhren, welchen wir an jcner Stelle geltcnd zu 
machen vergessen haben. Es wiire namlich vom Standpunkte der Einlieit 
der Ilias, oder mit andern W orten: wenn man fiir I  und K  einen und den- 
selben Dichter yoraussetzte, sehr auffallend und unerklarlicli, dass dem 
Odysseus, nachdem er sich doch eben erst bei der Gesandtschaft an Achilleus 
angestrengt, in K  eine neue Anstrengung zugemutet und er, wie es scheint, 
kaum eingeschlafen, gleich wieder geweckt wird. Freilich kbnnte jemand 
einwenden, dass dieses Yerfahren gegen Odysseus einerseits in der Not und 
schweren Bedrangnis des ganzen Heeres, von welcher oben (S. 4 u. 7) 
die Bede war, seine Entschuldigurig und Erklarung finde, -— zumal auch 
andere Fiirsten, wie Nestor, die beiden Aias, Idomeneus, Diomedes und 
Meges (s. ob. S. 4), die ja  ebenfalls in I  so lange nicht geschlafen hatten, 
bis die Gesandtschaft von Achilleus zurlickgekehrt war, eben dieser Not 
und Bedrangnis wegen in K  wieder geweckt werden und wachend die lliick- 
kehr des Odysseus und Diomedes von ihrem Streifzuge ins feindliche Lager 
erwarten — , anderseits aber in der Unentbehrlichkeit des Odysseus, den 
man wegen seiner erprobten Klugheit und Einsicht, wegen seiner List und 
Verschlagenheit zu beiden niichtlichen Unternehmungen notwendig gebraucht 
liabe. Wenn also jemand die Uberhaufung des Odysseus mit Gesehiiften

*) Damm und Dodcrlein und auch Eyssenhardt in N. Ib. f. Pliilol. 1874. S. 5!)8 
bemuhen sich yergeblich zu erweisen, dass auch hier tV~(ov iiteP^SETo yom Besteigen des 
W agens, wie sonst zu yerstehen sei. S. Koch zu K 513 und Ameis zu e 371.



in diesen zwei Biichern sieli ia dieser Weise erklaren wollte, so konnte man 
das — -wena auch mit Zweifel und Wiederstreben —• schlieBlich zugeben. 
Allein dann wiirc man bereclitigt, vom Dicliter zu verlangen, dass er den 
Nestor und Agamemnon, ais sie den Odysseus wecken, und den Diomedes, 
ais er ilm zu seinem Begleiter erwalilt, w eg en dieser neuen Zumutungen 
mit bestimmter Bezugnalnne auf jene erste Dienstleistung desselben boi 
Odysseus sieli entscliuldigen lasse. Und in der That entschuldigt sich Nestor 
bei Odysseus mit der groBen Bedrangnis der Achiier, indem er Yers 145 
sag t: [rlj vsp,ścja- rotov óiyoę Aj(aioóę, und Diomedes erkliirt,
V. 242 — 247, er konne, wenn er sieli einon Begleiter walilen solle, gar niclit 
einen andern walilen ais den Odysseus, wegen seiner yortrefflichen Eigen- 
scliaften. Allein wolil gemerkt: d a s  erwahnt weder Nestor, nocli Diomedes, 
nocli Agamemnon, noeli irgend jemand, der in K  etwas spriclit, dass Odys
seus iu derselben Nacht, yor ganz kurzer Zeit eben den Achaern einen 
wiclitigen Dienst erwiesen, indem er den schweren Gang zu Acliilleus getlian; 
ja  noch mclir, von der ganzen Gesandtseliaft an Acliilleus findet sich in der 
ganzen Doloneia niclit ein Wortlein erwahnt, — im Gegentlieil, es findet 
sich eine Stelle darin, welche geradezu ein Nichtkennen dieser Gesandtschaft 
yorauszusetzen scheint, nitmlich Vers 106 f., wovon wir bereits oben (S. 8) 
gesprochen haben. Dies ist in meinen Augen ein yollgiltiger Beweis 
daflir, dass I  und K  niclit einen Dicliter zum Yerfasser haben konnen, 
sonst hatte der Dichter in K  auf die Gesandtschaft in I  bezug nehmen 
mt i s s e n .  Endlich bemerkt Ameis zu V. 20 sehr richtig: „Was ftir einen 
Bat Nestor nocli solltc crtlieilcn konnen nach dem I 111 ff. ertheilten, 
Achill zu yersohnen, und nach dem vou Diomedes I  707 ff. gegebencn, am 
andern Morgen auch ohne Achill den Kampf aufzunehmen, ist nicht wohl 
zu selien.“ Vergl. Ameis, Anm. u. Anh. zu V. 147.

Und nurt keliren wir zu der Frage zuriick: worauf denn diese Uber- 
blirdung des Odysseus in den beiden Biichern K und I  in letzter Linie zu- 
riickzufuhren sei. Eino bestimmte Antwort liisst sich darauf nicht geben, 
wohl aber eine glaubhafte Vermutung. Es konnte jemand durch die eben 
dargelegte — Tliatsache konnten wir fast sagen — dass I und K von ver- 
schiedenen Verfassern stammen, diese Frage ais beantwortet und gegen- 
standslos ansehen, mir scheint es jedoch nicht so. Es kann uns namlicli 
selbst in dem Falle des yerschiedenen Ursprungs und Verfassers von I und 
K  docli auftallend yorkommen, dass uberhaupt Odysseus in diesen beiden 
Biichern so sehr in den Vordergrund tritt, *) eine solche Hauptrolle in den- 
selben spielt, walirend Agamemnon, namentlich in I, etwas in den Ilinter-

*) Zu beachten ist auch, dass Odysseus nur I 073, I i  544 u. p. 184 p i ja  xu5oę 
Ayau5v genannt wird.



grund tritt und sein Charakter und seine Tapferkeit gcgeniiber anderen 
Buchcrn der Ilias bedoutend herabgedriickt erscheint. Sonst wird Odysseus 
wohl hiiutig in der Ilias erwahnt nnd zeigt sieli uberall ais tapferor H eld ; 
allcin einc so hervorragendo und bedeutendc Kolie spiclt er sonst kaum 
irgcndwo, ais in diesen zwei Bilcliern. A udi in A ist ihm an eiuer Stelle 
niimlich V. 430—492 einc wichtige Kolie zugewicsen, indem er die Cliryseis 
nach Chryse zu ilircm Yater bringt. Nur beaclitc man wohl, dass das Buch 
I  fast allgemcin, selbst von Grotę und Friedlander, welclie den Standpunkt 
Laelimanns verwerfen und die Ilias nur aus z w e i  kleineren Epeu, einer 
_Acliilleisu und einer cigcntlichcn „Ilias11 entstehen lasscn, ais spiitere 
Zutliat betrachtet wird, und dass auch die Fahrt des Odysseus nach Chryse 
(A 430— 492) von Laclimann und von andern ais spitteres Einschiebsel 
bezeiclinet wird. Man beachte ferner, dass auch Diomedes in diesen zwei 
BUchern (I und K) sehr bedoutend hervortritt, ja  ais der tapferste und allein 
ungebeugte Held erscheint*), und man haltc damit zusammen, dass das Buch 
E, woriu des Diomedes Tapferkeit geradezu ins Mablose und Eabelhafte 
gesteigert wird, indem er selbst mit Gottern zu kiimpfeii sieli vcrmisst, — dass 
dieses Buch (Awjâ oooś dpiaista genanut) ebenfalls einer jtingeren Zeit ange- 
hort, einer Zeit, wo die Odyssee bereits vcrbreitet war. Man lialte sieli diese 
Umstaude gegenwiirtig und frage sieli: Wclche Zeit hatte ein besonderes
Intcrcsse daran, den Odysseus so sehr in den Yordcrgrund zu stellcn und 
ihm so wiclitige Untcrnehmuugen zuzuschreiben, wio es in den Buchcrn I  
und K  geschieht ? — Ich glaube, die Autwort kann nur lauten: jeno Zeit, 
wo Odysseus durch die allgemcin vcrbrciteten Lieder von seinen Irrfalirten 
und seiner Kaclie an den Ereiern einc kolie Bcdcutung erlangt hatte und 
in allcr Muudc lobte. Mit andern W orten: wir sehen liier unsere obige 
Vermutung bestiitigt, d a s s  d i e  D o l o n c i a  j t i n g e r  o d e r  m i n d e s t e n s  
n i c h t  i i l t e r  s c i  a i s  d i e  O d y s s e e .  D a s s e l h e  a b e r  w i c  v o n  K 
mi i s s e n  w i r  j e t z t  a u c h  v o n  I b c l i a u p t e n .

VI.

Was wir im Vorstekendou iiber das Yerhaltnis der Doloncia zu den 
iibrigen Theilon der Ilias und iiber dereń Alter auseinandergesetzt haben, 
wollcn wir liier durch cino Untersuchung des sprachlicheu Ausdruckes dieses 
Buches naher zu begriinden versuehen. Die Untersuchung kann allerdings 
kcincn Auspruch auf Vollstiindigkcit maclien, da es mir an den notigen

*) Aus K vergleiclie man die Stellen, die wir oben, S. 6 gesammelt haben, 
vou I  besonders Ycrs 31—49, wo Diomedes allein sieb dem feigen l ’luchtvorseblage des 
Agamemnon widersetzt, und dessen Lob aus Nestors Munde, V. 53—58.



Hilfsmitteln dazu vielfacli gebraeh, namentlicli an einem alle Stellen der 
Ilias und Odyssee umfassenden W orterbuclie; indes glaube ich, dass aueli 
scbon aus dem, was mir zusammenzustellen moglich war, die zahlreichen 
EigentUmlicbkeiten der Doloneia und dereń vielfache Ubereinstimmung mit 
solcben Biichern und Partien der Ilias, welche nacli dem Urtheile hervor- 
ragender Homerkritiker ais jlinger gelten, namentlicli aber mit der Odyssee 
ersiehtlicli sein werden. Eine vollstandige Untersuchung milssto nicbt nur 
die Ubereinstimmungen mit den jiingern Iliaspartien und der Odyssee, 
sondern ebenso aueli die mit denjenigen Theilen der Ilias genau nachweisen, 
welche nacli cben jenen Homerforschern fiir eclite, alte und urspriingliche 
Poesie gelten, oder wenigstens beziiglich iłires Alters von keiner Seito an- 
gefocliten werden; allein eine solche Untersuchung wurde einerseits weit den 
Kahmcn eines Aufsatzes von dieser beschrankten Ausdehnung tibersteigen, 
andererseits wurde sie ungemein scliwierig zu fiihren sein und dabei niclit 
cinrnal iiberall unumstbblichc Eesultatc liofern, da eine Ubereinstimmung 
beziiglich des Alters und Wertes der einzelnen Partien der Ilias selbst unter 
den bedeutendsten Forschern noch nicht erźielt ist. Es miige daher die 
nachsteliende Zusammenstellung eine milde Beurtheilung finden.

Um unnotige Wiederholungen und weitlaufige Abschweifungen zu ver- 
meiden, wollen wir zuniiclist j e n e P a r t i e n  d e r  I l i a s ,  w e l c h e  nacli den 
competentesten Beurtheilern der homerisclien Poesie i lir  e r E n t s t e h u n g  
nacl i  e i n e r  s p a t e r e n  Z e i t  a i i g e l i o r e n ,  in der folgenden Ubcrsiclit 
zusammenstellen, ohne uns auf eine Bogriindung des beziiglich jeder Stelle 
absresebenen Urtlieils einlassen zu kbnnen.O o

Ubersicht uber die jiingeren Partien der Ilias.
A.

Yers 430—492, die Falirt des Odysseus nacli Chryse, ist ein spiiteres Stiick 
nacli Hartel (vgl. Lachmann, Betraclitungen etc. S. 4 u. 5).

B.
Yers 53— 8G, die pookl) Yepóvtcnv nacli Lachmann (a. a. O. S. 11 f.) Koclily 

und Hartel ein spiites und schlechtes Machwerk.
Vers 76 — 83 sclion von Aristarch fur uneclit erklart. Griindo dafiir bei 

La Boche im Anhang.
Vers 143— 144 nacli Lachmann (S. 12) und Hartel spateren Ursprungs.
Vcrs 164. 180. 194— 197. 203— 205. sind nacli Lachmann (S, 11) spatere 

Zusiitzc.



Vers 239 — 243 sind selir verdachtig.
Yers 265— 332 sind nach Lachmann (S. 12 f.) spateren Ursprungs.
Yers 484— 779, der Scliiffskatalog der Griechen, gilt fast allgemein fiir 

eingeschoben, wahrscheinlich von einem bootischen Dichter nach der 
dorischen W anderung gediclitet.
La Eoche scheidet folgende Verse in B aus:

Vers 206. 252— 256, und andere erscheinen ilim verdachtig und werden 
aueh von andern ver\vorfen, so :

Vers 783. 784. 785. 874. 875.

T 1 — A 421
(Lachmanns III . und IV. Lied) sind nach Ilartel ein in sich 
zusammenhangendes Lied, aber aus einer jungen Zeit, wo die 
Odyssee bereits verbreitet war.

r  108— 110 wurden von den Alten verworfen und scheinen dem La Eoche 
(Anm. zu I  320) spiiterer Zusatz zu sein.

A 422 — Z 1
sind nach Ilartel und andern (wie G eist: disąuisitiones Ilomoricae, 
Giefien 1832; Haupt in den Zusatzen zu Lachmann S. 106— 109, 
K. Ilolrn : Progr. von Liibeck 1853; Benicken: das V. Buch vom 
Zorn des Achilleus) ein entschieden spates Lied.

Z 130— 141 scheint ein spiiterer Zusatz. S. La Eoche zu V. 141.

I I  17 — 312, nach Kochly (in der 5. Dissertation) und Hartel jilngeren 
Ursprungs.

H  313— Ende H  gelten dem G. Hermann (praefat. zu d. hymni Homerici 
p, 7.), Lachmann (S. 23 f.), Kochly (7. Dissert.) und Hartel fur 
ein schlechtes Machwerk eines spiiten Nachalimers.

0  1— 252 ist eino kliiglich uberarbeitete und interpolierte Partie. Vgl.
Lachmann und Kochly a. a. O. und Kayser: de interpolat. Homeri, 
Heidelberg 1842. — Auch in den iibrigen Yersen von 0  sind 
manche Interpolationen.

Das ganze Buch I  ist nicht nur nach Hartel und Lachmann 
(S. 27), sondern auch nach Vertretern anderer Ansichten ttbor die 
Ilias, wie Grotę und Friedlander und andern, ein spates Gedicht.

A 668—763 ist hdchst wahrscheinlich ein spater eingeschobenes Einzel- 
gedicht. Grunde daftir s. bei La Eoche zu Y. 762. Vgl. Ameis 
zu V. 668.

Das ganze Buch M (Taty o franta) scheint ebenso eine jiingere 
Arbeit, wie die Erzahlung von der Befestigung des Lagers (in 0), 
welche es yoraussetzt. Ygl. Lachmann S. 45 fi'.



O 62— 77, die Redo des Zeus, ist von vielen Seiten beanstandet worden 
und wird selbst von Bergk (Literaturgesch. S. 613) ais ein Zusatz 
aus der spStesten Zeit erklart. A udi die vorhergelienden Yerse 
56— 61 worden sclion von den Alexandrinern und La Eocho ver- 
worfen.

A udi O 390— 404 sind nacli La Roche spiiteren Ursprunges verdSchtig.
][ 432—458 und 793 — 804 sclieinen spatere Zusatze zu sein.
Das Buch 2  ist jiingeren Ursprungs. Ygl. Ladimann S. 80 ff.
Das Bucli Y ist ein spates, recht schwaclies Stiick Poesie, selbst von Yer- 

tlieidigcrn der Einlieit, wie Nitzsdi, verworfen.

<I> 34—-127. 139— 204. 282 — 332. 385— 525 sclieinen von einem Uber- 
arbeiter lierzuriiliren.

X  99— 130 sclieint ebenso von einem Uberarbeiter lierzuriiliren, und X  
487— 505 scheinen ebenfalls spateren Ursprungs zu sein. S. La 
Rodie zu V. 499.

¥  und H sind spaten Ursprungs und liaben in sprachlicher Hinsiclit grofie 
Ahnlichkeit mit der Odyssee.

In diese Ubersiclit sind die Interpolationen gewohnliclier Art, aus jo 
einem odcr melireron Versen besteliend, von denen kein Bucli der Ilias frei 
ist, nicbt aufgenommen, da solelic vorkommenden Falls leiclit angemerkt 
werden konnen.

a.

Was zunachst den W o r t s c l i a t z  d e r  D o l o n e i a  betrifft, so finden 
wir darin

1. zablreiclie uitac. s ip  yj ]_łś v ct, d. h. Worter, welche nur an einer 
einzigen Stelle, in einem einzigen Verse der ganzen Ilias und Odyssee 
sieli finden. Solclien Wortern kiinnte mau yielleicht jede Bedeutsamkeit ab- 
sprechen, da jedes Buch der Ilias und Odyssee seine a~rj!i stp7jpiva bat. 
Wenn jedocli solclic singulare W orter entweder an die Stelle von in anderen 
Buchern haufigen Ausdrttcken treten oder eine aufiallige Bildung zeigen, so 
konnen sie einem Buche der Ilias einen besonderen Charakter verleihen. — 
So gibt es aucli in der Doloneia zunaehst s t pv) | i śva  o h n e  B e 
ll e u t u n g .  Daliin gehoren: 7isuzs§avóę, bitter, scharf, Vers 8. dva<rcsvaj(iC«; 
aufseufzen 9. vsió9sv, aus der Tiefe 10. (vgl. vsió0t O 317). dppoxdJojxsv 
(dppoTaCio) 65. (tib. die Bildung dieses Verbs s. Koch). Spatvu> (Desiderativum 
zu opdto) 96. sztdotoę, ausgedehnt, weit 134. sypyjyopTt (Adverb., gebildet 
von syp^yopa, nach Analogie von d.vaipum, aytSpam, dyooTKjTi, dp.oy/jTt) 
182. aoij,[jir;Ttctaai)a'., sieli zusammen beraten 197. spuiStóę, ardea, der Reiher 
274. dylaista&at (dyAaiCo[xat) 331. Tporistlsty (imperatiyisclier Infinitiy v



CTyoasiAŚio) 347. X£paę (nach Arist, Hist. An. 9, 6, 2) ein zweijahriger Hirsch, 
„Spieker“ 361. ooop7jvexeę, Adv. „einen Speerwurf weiti! 357. pa;ipaiv(uv 
375. (Uber die Bedeutung dieses Wortes sind die Erklarer nicht einig; s. 
dio Erklarungen bei Fiisi, Koch u. La Rodie. Am wahrschoinlichsten be- 
deutet es „schlotternd“, nacli La Roche). apa[3oę in demselben Vcrse: das 
Klappern (der Zahne). oie^epeopat, ein yerstarktes spśopcu „Stiick fiir Stiick 
abfragen11 432. oiotutsow 451 und Stojrr^p 562. „spahen“ und „HpaheU. 
XoxŚtj, cine Wolfshaut 459. d<j |̂iavxoę ( =  dcpóXaxToc, nnbeaufsiclitigt) 485 (vgl. 
C'/jp,c(vTopoę oo 7capsóvroę O 325).

Dagegen sind die itbrigen a j caJ  sipujpśyGc i n  K  nach meiner Ansiclit 
fiir den Charakter dieses Buches v o n  B e d e u t u n g .

Yers 20 a X e i  (y. a z o ę, spater Beiwort des Apollon; ahnliche Bildungen 
nur £ 529 dXs;dvsp,oęf und T 396 (jung) d&.s^Tijpf; vgk x 288. — 
■nciTpóosy 68, vgl. Thuk. VII, 69. — V. 94 aXaXuxTi j  pa t ,  ich bin in 
Betriibnis versetzt; vgl. Herod. 9, 70 dXuxTaęov. — V. 153 saopu)T7jp,  dio 
untere Spitze des Speerscliaftes, die sonst tiberall ooptoi/oę heiCt. — V. 173 
ę o p o v und d x p ~q (in der Eedensart sttI Jupou d/pyję) gehoren wolil einer 
spateren Zeit an (woruber wir unten mehr sagen werden). —  o o a u>p eto 183 
beschwerliche, miihselige Nachtwache haben“. (Uber die Ableitung dieses 
Wortes s. Koch). •— sx3ia(3a t vi o  198 ist deswegen merkwiirdig, weil 
sonst bei Zusammensetzungen mit den Praepos. sx und Stoć stets otd vor sx 
stelit. •—• u7iópp7jvoę 216 „(ein Schaf), das ein Sauglamm unter sich hat.“ 
Analoge Bildungen finden sich bei Homer niclit, wolil aber bei Spateren, so 
ÓTióiroptis bei Hesiod Op. 603, uirÓTiiokoę; Homer gebraucht sonst, wo er 
Mutterthiere mit iliren Jungen bezeichnen will, einen umschreibenden Satz • 
so A 681 i~~ou; . . . .  ~d;xc Oujkstaę, noKk-fiai Se 07trjciav. o 636 ftntot
ocóSsxa &V]X£iat, óuo o' Tjpioyoi wkasp^ot, ebenso o 23; ferner i 245 u. 342 
pypzdSaę afyaę . . . xal utc’ ep(3poov rpzev śzcrarfi, derselbe Ausdruck in Ver- 
bindnng mit xXotd pr(Xa i 309. -—■ Warum die Worter dcpaXoc, dXotpoę 
und xo£TaiTu^ Vers 258 aulfallend sind, wnrde bereits oben (S. 11) gesagt.
•— Dass Vers 265 die einzige Stelle bei Homer ist, an welcher d e r E i l z ,  
tttXoę (ais Unterfutter eines Helmes) erwkhnt wird, muss wohl auch auffallen. 
(Vgl. dazu den Anhang von Ameis). — s i n t p  aueiu, iiberlassen 421, sonst 
smtpśrao. (Diintzer will STtiTpoTtśouat lesen, mit Vergl. von 2  224) . — Xijii:ię 
460 ais Beiwort der Athene; „die Beutespenderin“ ; sonst steht in dieser 
Bedeutung u:^\zvq. ■— SśeXoę 466, d. i. 6r;Xoę, welches W ert nur o 333 
ais Stza£ stp7]pśvov vorkommt, sowie das Compositum eSSeteloę ebenfalls nur 
in  der Odyssee vorkommt. Diintzer u. Koch iibersetzen ośsXoę mit „Reis- 
biindel“, csdxeXoę und leiten es von der Wurzel Se od. 8sar „binden" ab (also 
eigentl. §ESEXoę) —  was wenig wahrsekeinlich ist. —  V. 475 l i r iSi ippidę,  
der Wagenrand, sonst immer dVco? genannt; das ahnliche Adjectiv e-tońfpioę,



ov kommt nur in der Odyssee (o 51, 75) vor. — |xoy{lśm 106, sich ab- 
miilien, sieli ab(|iutlen, ist darum bemerkenswert, weil von diesem Stamme 
bei Homer nur nocb ein óm. etp. p.oy(h£a> B 723 — also in dem spaten 
Schiffskatalog vorkommt. — s z a  a r a i  to 113, Superlatiy von szaę; der 
Comparatiy ezasispin kommt nur -q 321 vor. — Die Stadt O u jx [3p -q, welche 
docli nacli Y. 430 in der Nahe Trojas liegen musste, findet sieli sonst 
nirgends bei Homer erwifhnt. —  TptaTOtyi ,  Adv. in drei licilien 473;  
vgl. Tptatoiyoi 6oóvTsę ;x 91 (ok. stp.) und jxsxa<JTOtyt W 358 (jung). — 
i7Tiróp.ayot liest mail seit Bekker mit Aristarch K  431 ais Beiwort der 
Phryger, statt des in fast allen Handschriften iiberlieferten {mróoajrot. 
Bemerkenswert ist, dass 'Iu-óp-ayoc ais Eigenname nur in dem jiingeren 
Buclic M vorkommt. — d tj &ś 3 a <a 493, icb bin ungcwolmt, eine k t i h n e  

Bildung, =  etui; vgl. dyb sta in der Batrachomyomachia, Y. 72. —
potCśui  502, pfeifen. Das Substantiy poTJoę kommt allerdings an einer 
alten Stelle der llias, II 361 vor, aber nicht yom eigentlichen Pfeifen mit 
dem Mund, sondern vom Pfeifen oder Sausen, Geschwirr einęs abgescliossenen 
Pfeiles; dann an einer Stelle der Odyssee, t 315, wo es vom Hirtenruf oder 
Lockruf des Kyklopen gebraucht ist. (S. Ameis zu d. St.) Vgl. ^oiSSśoi 
;x 106 (f), einschliirfen. — oiopsopiat  557, sclienken; das Ybaj. owprjTÓę, 
durch Geschenke yersohnbar, findet sieli nur I  526 (jung).

2. Ferner gibt es in K  5 W o r t e r ,  die n u r  i n  d i e s e m  Bucl i e ,  
a b e r  o f t e r  yorkommen, nltmlicli: i<pt£avto 26. 91. 578. (Y 11 muss 
statt IcpiCavov mit Aristarch und La Iloche lvi£avov gelesen werden). z t t ośv)  
335. 458. (IJbcr dieses W ort s. ob, S. 11). v Łrt A o ę, uooę,  neu angekommen 
434. 558 szTiov&avo[xat ,  auskundscliaften, 308. 320. 395. Besonders 
bemerkenswert ist besonders das Abstractum o ó d ię 311. 398. 447, erstens 
darum, weil Abstracta mit dieser Endung besonders in der Odyssee haufig 
sind (vgl. unten, Nr. 4. oóaię, <pyj}xtę); ferner darum, weil sonst statt tpóętę 
immer zuf/j  stel 11; endlich weil die Weiterbildung <pó£ tjxov nur ais air. etp. 
s 395 stelit (ąódq\ię allerdings P  143).

3. Bemerkenswert ist das h a u f i g e  V o r k o m m e n  der boiden, allcr- 
dings sonst nicht seltenen Verben <p&syyo[xat und irttpauazto in diesem Buche: 
ę0syYO[xat 67. 85. 139. 457. Tuąaóazto 202. 478. 502. (tjber Trttpauszai vergl. 
nocli unten Nr. 5.)

4. Z a l i l r e i c h e  A u s d r i i c k e  bat ,  d i e  D o l o n e i a  n u r  mi t  d e r  
O d y s s e e  g e m e i n s a m .  Solclie sind: z e p o a k ś o ę  K  44. £ 148. O 548. 
v 291. o 451. — |xsyaltCo[xat K  69. ^ 174. (an dieser Stelle ohne den 
Zusatz {butji). -—■ aorjztó? (aOTjzórsę), 4 mai in K : 98. 312. 399. 471; sonst 
nur nocli ix 281 (und a 134 aSycjsisy). —  vt tps tóę,  nives, Sclmeegestober, 
Schneefall, nur K  7 und o 566 ; sonst in gleichor Bedeutung vttpaosę (nur 
in der llias), z. B. F 222. T  357. M 278. — ó-03Topśvvu;xt ,  unter-



breiten K  155 u. o 139. — cpyjpuę K  207. C 273. ę 239. o 468. tt 75. 
w 201. (®(;j.yj kommt nur in der Odyssee vor; vgl. Nr. 2 ęuęis). — SótJiS 
K  213. C 208. a 287. — 9 a X~ to o -q nur K  223 und a 167. — oatTT; 
nur K  217. y 44. yj 50. p 220;  sonst dafiir Satę, rdę; aucli das Adv. 8airy}(kv 
kommt nur x 216 'vor. —• o ó £ a  nur K  324 und X 344. — d p,® r t  ffryj p, t 
K  257. 261. 271. v 431. cp 431, il 416. — Tt apscśpyo  p a t  in der Be- 
deutung, „vorbeikommen“ K  344. x 573; in d. Bed. „umgehon, yerletzen, 
tauschen11 s 104. 138. — - p o o E p ś s r s p o ę ,  yorzugliclier, geeigneter K  352. 
fl- 221.tp 134;  der Superlatiy ypo-pjpśararoę & 128 und ais Variante (neben 
Troku ośp-raroę) & 129. —• i a y d pij (nopo; la/cipai —  irupat, Wachtfeuer) 
K  418, sonst nur in d. Odyssee: y] 169. s 59. C 52. 305. u 123. s 61. 
£ 420. vj 153. t 389 — aber in der Odyssee nur im Sing, und in wirk- 
lieber Bedeutung: Hord im Hause. — 8t£i7rov, auseinandersetzen, bestimmt 
sagen, K  425. o 215. —• żrct [3 tóao p a i  (Fut. med. v. sm[3odco) K  463. 
a 378. [3 143. (An unserer Stelle bat freilicli Aristarcli eine andere Lese- 
art fiir STnpu)3Óp,£&’ vorgesclilagen, namlich STTiomaópsil’, welche Fiisi, Arneis 
und Kocli aufgenommen liaben und mit „begaben, beschenken“ tlbersetzen; 
La Rocbe bat jedocb, wie mir sclieint, die IJnzulassigkeit dieser Leseart und 
Construction erwiesen. Autenrietli vermutet ż-tJjtoJdpsila, wodurch zuruck- 
gewiesen wiirde auf dic Aurufung- der Athone durcli Odysseus und Hiomedes 
V. 277—296). — s o p p a p t l m ę  (Part. aor. v. aoppoćpitru)), zusammen- 
lcnickend K  467. t 289. 311. 344 (ergreifend). —  dsiroćCo p a i  (nur 
Imperf. rflTzdC,ovxo) K  542, sonst nur in der Odyssee, wie y 35. <]) 498;  
das Vba. dsizacszóę nur in der Odyssee. —• d'/."ivs35tv (t/.y“Tatv, v. dbcctę, der 
Strabl) nur K 547 und in d. Odyssee (X 16. s 479 u. sonst). — d a d p i v 0 o ę ,  
die Badewanne, K  576. y 468. o 48 u. sonst. (S. oben S. 14).

5. Andere W orter der Doloneia begegnen wenigstens S f t e r  i n  d e r  
O d y s s e e  a i s  i n  d e r  I l i a s .  Solclie sind: y k o z e p ó ę  K  4. A 89. $ 194. 
Ti 23. yj 116. o 69. y  323. ykuzspturspoę i 28. —  d<3Tidc>ioę kommt auber 
K  35 nocli an zwei alten und einer jtingereu Stello der Ilias vor:  <I> 607. 
A 327 und I I  118; in der Odyssee aber wenigstens 9 mai. — yj óyprj ,  
die Nasse, das Gewiisser K 27. H 308. Q 341. a 97. s 45. o 98. o 709 
(itoukuv I®’ 6ypr)v, wie an unserer Stelle Ygl. unten d, 2). —  IrriypsTrw 
K 59. 79. 116. (421 e-trpa-sor, s. ob. Nr. 2). |3 226. o 24. -q 149. t 12. 
y  289. t 502. B 25 (alt). E  750 (jung). <1> 473 (jung). Vergl. unt. b, 1. — 
TT i® a ó er/.w, iiber welebes wir oben (Nr. 3) gesproclien, sclieint aucli dfter 
in der Odyssee yorzukommen ais in der Ilias ; in dieser liabe ich es nur 
gefunden M 280. O 97. 11 12. 2  500. <I> 333;  in der Odyssee: (1 32. 44. 
162. X 442. a  165. o 518. y 131. 247. — STroupoDsy K  209. 410. 
P  66. C 218. rt 244. t 188. p 408. — a k a o p a t  K 141. Z 201. [5 370. 
y 73. 302. 3 91. 368. s 377. y; 239. v 333. ? 380. o 276. 492.



G. Endlicli gibt es in K  niclit wenige W o r t e r ,  w e l c l i e  s o a s t  n u r  
i n  j i i n g e r e n  P a r t i e n  d e r  I l i a s ,  o d e r  n u r  i n  d i e s e n  u n d  d e r  
O d y s s e e  w i e  d e r  be  g e g  n en. Dahin gehoren:

dblcrcpaio? Iv G. T 4. yj 273. k 61. 373. v 273. o 392. u 211. — 
t k •/; ji w v K  231. 498. E  G70. <I> 430. Hymn. Merc. 296. Batracli. 107 .— 
8i i r l óo?  Iv 134. A 133. Y 413. t 226. •—- tc p 6 cp p d sera (Fem. zu 
irpócppt*»v̂  K 290. d> 500. s 161. z 386. — l £spsEtv<n K  543 ( =  1672). 
|j. 34. 86. x 14. p. 259. Hymn. Merc. 483. (Vgl. oben Nr. 1 Stsęspśop-at
und unt. s$spssivsTo unter c, 1.). — STrtzsuba),  celare, nur negiert, ais 
Gegensatz zu andern Yerben, scheint auber Iv 115. E  816. s 143. o 744. 
3 171, wenigstens in der Ilias, niclit yorzukommon. — rdr.'qę, Tjtoę, eine 
wollcne Dccke, um darauf zu sitzen oder zu liegen; solche TaTiTjTeę werden 
auCer K 156 und I  200 nur noch in der Odyssee erwahnt: 8 124. x 12. 
352. u 150. — sayccTÓwy,  oioaoc (Part. Praes. von einem niclit vorkom- 
menden Yerbum gtjyaEdco), der aufierste, letzte, nur K 206 und an zwei 
Stellen des spliten Schiffskatalogs, B 508 u. 616. — x r ś p a ?  im Sing. =  
xTT,pcc od. xTŚa~a, Besitz, Vermogen, nur K  216 und 11 235;  der Plur. 
XTŚpsa bedeutet Leichenbestattung, Todtenfeier. — <ł'vop.ai —  dvóop.at nur 
K  251 und A 473, das Actiy y 496;  xaT0Ćvop.ai nur in der Odyssee: [3 58 
u. p 537. — s vt s : v(d nur K 263 (im Plusqpf. pass. svtŚt(xto) und E  728 (im 
Perf. Evrśraxai), an beiden Stellen mit i\iaaiv verbunden. — dvTi Topś wi n  der 
Bed. durcbbreclien, erbreclien, mit oó[xov yerbunden nur K  2G7 und Hymn. 
Merc. 178; mit Genit. yjtoóę in der Bed. durcliboliren, durclisteclien E  337. 
—  dop-TjToę 3. unbeżwungen, ungozalimt K  293. y 383 (wo derselbe Vers 
yorkommt). Y 266. 655;  in derselben Bed. dojrzę, 7jToę 6 637, das letztere 
W ort mit 7tocp&śvoę yerbunden in d. Bedeut. unverm#hlt C 109 u. 228. 
pus&óę K  3 0 4 ,'scbeint in der Ilias sonst nur noch an den spateren Stellen 
<I> 445 und 450 vorzukommen, dann in der Odyssee: x 84. 3 357. —  
to oooo v (nach einigen „Strecke, Baum“, nacli andern ,,Anlauf“) findet sicb 
nur K  351. 11 124 (an beiden Stellen die Lange einer Furcbe bezeichnond, 
von einer Wendung der pfltigenden Maulthiere bis zur andern) und *F 431 
(von der Lange eines Diskoswurfes gebrauclit). Uber die Bedeutungen s. 
Ameis, Anb. zu b 124. Seiler im Lezikon unt. d. W. und La Roche zu 
K  351. — (ploiapoę, Menscliengetilmmel, Gewtihl K  416. E  322. 469. 
1’ 377;  sonst dafiir op.tXoę (iiber welches Wort s. unten b, 4). —  Die 
A ś h s y s ę  und Kaóx(oVEC ais Bundesgenossen der Troer K  429 sind im 
Katalogos der Troer (B 816— 877) niclit erwahnt und kommen nur injiin- 
geren Partien vor: die Aś/.sys? Y 96 und <1> 86; die Kocóxn>VEę Y 329. ■—• 
l i t  itt X 3au) in der wortl. Bedeut. daraufschlagen nur K  500;  in der Bed. 
tadeln, schelten (mit Dat. Tivt) M 211. T  580. —  śp7jp,o? 3. K  520. 
E  140. y 270. p, 351. —  sTop.oę,  ov K  534. t 203. 567. ty 26. o 140.



157. ¥  440. — &vjśo[xat (bei Homer iiberall in dieser jon. Form st. 
&saop.ai) K  524 scheint ebenfalls nur in jungeren Partien der Ilias und in 
der Odyssee yorzukommen, nami. H  444 (in einer sehr interpoliorten Partie). 
¥  728. 881. Q 418. s 76. £ 237. & 17. vj 133. a 191. p 64. o 132. 
& 265. —  Aueh das Wort n r /ośz od. napi ł ;  sdieint uberliaupt sowohl ais 
Praposition — mit dem Genitiv (nur K  349. i 116. Hymn. Merc. 188) und 
mit dem Accusativ (uapsx vóov K  391. Y 133. Hymn. Merc. 547.) — , ais 
aucb ais Adverbium fast nur in jtingern Partien der Ilias und in der Odyssee 
zu begegnen. S. die Stellen iiber napix mit Accus. bei La Poclie zu K 391.

b. W  o r t b e d e u t u n g e n.

A udi was die Bedeutungen der W orter betrifft, kann man in der 
Doloneia manches Bemerkenswerte finden, was zur Bestatigung unserer obigcn 
Ansiclit von dicsem Gesango dienen kann. Es gibt darin

1. B e d e u t u n g e n ,  d i e  n u r  d e r  D o l o n e i a  e i g e n t u m l i c l i  s i n d .  
Zu diesen gehoren: capsvsę statt -/j-cop, Ilerz K  10; sonst praecordia, das 
Zwerchfell, die Sinne, Gesinnung, wie II 481. 504. t 301.—  TSx t a i vo  j ia i  
in iibertragener Bedeut. ..sehaffeiG (p.rjtiv), wie sonst uęatvstv, K  19.; dagegen 
in d. Bed. orfinden, yerfertigcn, erbauen E  62 (jung). Hymn. Merc. 25. Dieses 
W ort kommt nur in der Ilias vor. — [ ool  t yóv ais Ady., diu, K  52 in einem 
interpolierten Yerse.] — [oopsóę K  84, uaeh einem Scholion =  ©óXa£ (also 
von oupoę gebildet); sonst bat oopsóę an allen 4 Stellen, wo es nocb vor- 
koinmt, die Bedeutung „Maulesel;“ doch haben die neuern Herausgeber seit 
Wolf, auller Fasi und Kocb, nacli Aristarehs Yorgang den Vers, wobl mit 
Eecbt, ais unecht eingeklammert. S. Fasi, Koch u. Ameis zu d. St.] — 
7tpo®śpsiv (pivoę), probare animum, Mut zeigen, bewahren K  479. Am 
abnlicbsten ist noch die Stelle C 92 spioa 7tpo®śpooaai, was man aucb tiber-' 
sotzen konnte: „Wetteifer zeigend11; aber man kann an dieser Stelle aucb 
ilbersetzen: „\Yetteifer beginnend11; wie denn derselbe Ausdruck (nur im 
Med.) F 7 yorkommt, wo es „Streit anfangen11 bedeutet, wiihrend sptSa de&X(»v 
Trpoośpsa&ai D 210 bedeutet: „Jemandem einen WettStreit antragen, ibn dazu 
auffordern.“ Und so bat dieses Verbum aucb sonst iiberall andere Bedeutungen 
ais an der Stelle in K. Treffend yergleicben mit dieser letztern Fasi und 
Ameis Verg. Aen. 5, 191 f.: nunc ilias promite yires, nunc animos. -— dol}- 
p. a (v oj, welcbes ebenso wie aa&pa (O 10. 241. II 109) nur in der Ilias 
yorkommt, hat in den andern Buchern iiberall die Bedeutung „r0chehi“, von 
Yerwundeten und Sterbenden gebrauclit; so E 385. TI 826. N 398. <I> 182;  
in K  dagegen bat es an zwei Stellen die Bedeutung „keucben“, Ycrs 376 
von einem Laufenden, V. 496 von einem Sclilafenden gesagt. ■—■ ?7r7ru>v 
£Ti tpa(v£iv in wortliclier Bedeut. zu P f e r d e  steigen, urn wirklicb zu



r e i t e n  K  513 und 529;  sonst iiberall: „den W a g e n  besteigen11. (S. oben 
S. 15) — opyopii  K  518, aus dem Schlafe aufwecken. — dpi <p t p d X X s t v 
in iibertragener Bedeutung: fjnruiy pi d>xoTtóoa>v ajjttpl y.TU7ioę oooctsc BdXXsi, 
„Hufschlag schnellfiiCiger Hosso umtont meine Ohren, scbliigt an meine Obron/1 
I i  5 3 5 . — ęppśvaę l : r iTi&sv«t  tspoTcJtv I i  4(5: animum advertoro sacris, 
das Opfer beachten, beriicksichtigen. — tt X d Co a  a i, nacli d. Sehol. •xko.vwu.ai 
yn~d xr(v "(V(óp.7jy, d. i. ich bin unschlussig, ratlos I i  91. —  stt tTpsTrui, schein- 
bar intransitiy, sc. e«utov =  cedere, indulgere, nachgeben, unterliegen, sieli 
iibeilassen, sich hingeben I i  79 (vgl. Y. 59, wo to ęoXd<JOóiv ais Object zu 
erganzen ist). In dieser Bedeut. steht łjriTpśiteiv bei Homer nur an dieser 
einen Stelle, dann bei Spitteren z. B. Herodot III, 36 : <5 fOcelso. pr/] izmxa 
7jX'.xrfl y.rA  9opup Iirtrpaits. Homer gebraucht in diesem Sinne sonst stxco. — 
Aber auch s r / w  findet sieli in  d i e s e r  B e d e u t u n g  fast nur an jtingeren 
Stellen ; so aiooi six(ov I i  238;  out’ dxvto zryw  out acppaoćflat vóoto l i  122;  
drppctotsi.xstv /  288; « svitq z 157;  jlój v 143. a 139; o^pet z 262. p 431 ; 
<p 9 u pup sięocffa s 126;  pisyakTjTOpt 9opitp sic as I. 109 eięa? <ó 9opup I  598; 
lisydky T£ j3q) y.al dyrtvopi 9upup sizaz O 42 f. Dies sind also lauter jiingere 
Stellen der Ilias oder Stellen der Odyssee; nur N 225, wo sich wie I i  122 
oxvtp slxtov findet, kiimite mail fur eine alte Stello anselion, docli ist das Buch 
N stark iiberarbeitet. Yon spitteren Autoren yergl. Eurip. Hel. 80 op~[Ąi ef/.siv; 
Herod. VII, 18 7jXr/r{] sf/£iv. — Solbst te  tdscJ d a  i in Ulmliclier Bedeutung: 
„nachgeben, sich fiigen, sich bestimmen lassen, 11 mit sachliclien Dativen findet 
man aufier I i  204 nur an den jtingeren Stellen II  282. 293. 'F 48. 645. 
pi, 291. — Endlich s puxm in der Bedeut. separare, auseinander lialtcn, 
trennen I i  161; an den zahlreichcn andern Stellen, wo es vorkommt, bedeutet 
c s : auflialten, abhalten, festhalten, zuriickhalten, liemmen, abweliren.

2. B e d e u t  u n g e n ,  d i e  n u r  i n  d e r  O d y s s e e  w i e d e r  b e g e g n e n .  
Dahin sind zu rechnen: sirtcry.OTro? K  38. 342 in der Bedeut. speculator, 
Spiiher, liundschafter, welchos in derselben Bedeutung, mit Genit. verbunden 
nur nocli 9 163 steht, sonst aber, z. B. Q 729. X  255 „Aufseher, Beschutzer, 
Iliiter, I lo rt11 bedeutet. Niclit geiindert ifird dieses Yerhiiltnis, wenn man 
mit lioch I i  38 Tpu>s33tv sret <jxo~óv und K  342 v̂ s<J(Jiv siri axoiróę (statt 
s7rfexo~ov und S7uafxo7roę) sclireibt; denn auch a x o ~ ó ę, welches in der Bedeut. 
„Spiiher, liundschafter11 I i  324. 526. 561 yorkommt, findet sich in dieser 
Bed. nur noch y  156, sonst bedeutet es ebenfalls „Aufseher/1 ■— ptsTOt^optat  
T i v a ,  zu jemandem gehen, nach jemandem ausgelien, nur K  111 und 9 47. 
— 3 y ś t X t o ę i m  guten, bewundernden Sinne: „unermiidlich, rastlos/1 nur 
I i  164 und pi 279 (nach Autenrietli bedeutet es I i  164 „arg, sclirecklich11 
in tibertreibendem Sinne, und iihnlich urtlieilt Ameis); sonst im schlimmen, 
tadelnden Sinne: „arg, sclirecklich, grausam, freyclliaft/1 wie F 414. E 403.
I  630. 11 203. P  150. o 729. 6 150. o. 21. X 474. -  a p x i oę in d. Bed.



„geniigend, hinreichend, sufficiens11 nur K  304 und a 358. (Nacli andern, 
wie Seiler, bedeutet es an beiden Stellen s. v. a. sicher, gewiss.) — •/«•/. óę 
in der materiellen Bedeutung: „schlecht, liiisslicb, uiiansolmlicli, “ wie es K  
316 mit Acc. eI8o; verbunden vorkommt, findet sich, wie es sclieiut, nur 
in der Odyssee wieder: £ 506 xcoca sicutTOc, t 327 xaxa stpivoę (schlecht 
gekleidet); besonders aber ist unserer Stello ahnlicb & 134 ys psv
oo yj/J t' żcr-tv.

3. B e d e u t u n g e n ,  d i e  o f t c r  i n  d e r  O d y s s e e  a i s  i n  d e r  I I i a s
T o r k o m m e n :  xaxóx7ję, Ungliick, Missgescliick, malum, dolor, labor, pernicies 
K  71. A 382. M 332. y 175. t 489. p 318. 364. >|i 238 und sonst in der Odys
see. — s d ś l o u a a  (s&śXcov) in d. Bed. „bereit\villig“ (—  Trpócspctcraa, s. ob. 
a, 6) K  291 findet sieli nur nocb an zwei alten Stellen der Ilias, N 572 u. 
T  377 ; dann an einer jungen, '[' 88; aber 9 mai in der Odyssee: y 272. s 99. 
155. 7] 315. o 449. r, 198. /  31. ó 186. co 307. —  (ppdCsc&at  in d. 
Bed. „bomerken, wahrnelimen (einsehen) K  339;  sonst nocli an einer altercu 
Stelle der Ilias, O 671, und an einer jungen, 'F 450, oft dagegen in der
Odyssee: o 71. X 624. x 453. p 161. t 501. cp 222. /  129. co 217; —
sonst bedeutet <ppoć£ea&ai entweder „erwagen, uberlegen,“ oder „ersinnen, 
beschlieBen.®

4. B e d e u t u n g e n ,  d i e  siel i  n u r  i n  j i i n g e r e n  P a r t i e n  d e r  
I l i a s  u n d  i n  d e r  O d y s s e e  f i n d e n .  Dahin gehort s ^ t  mit d. Aecusat. 
der Person =  apud, bei, wo Łm die Erstreckung tiber die Pensonen bezeiebnet: 
T.m~n.z s - ’ dv&p(ów>oę K  213;  dieselbe Plirase cc 299. x 334. co 94. £2 535 ;

dv&piuTOuś £2 202. y 252. <]> 125. co 201. I s u t ó ? 3. in tibertragener,
geistiger Bed,: „scliwach, unsicber££ nur K  226 und 'F 590 (an beiden
Stellen mit p/rjTtę verbunden). — upo&śkepyoę ,  „mit der Wurzel, von Gruud 
aus“ K  541 und I  541; dagegen N 130 „tiber einander geschicbtet,“ von 
den Lagen des Schildes, •— r śXoę in d. Bed. „Schar, Heeresabtheilung, 
Contingent“ aufior K  56 und 470 in den 3 gleichen Yersen A 730. 2  298. 
H  380 (interpoliert); vgl. co 81 ’Apysicov ćspo? (JTpatoę atyp7jxacov. — Das 
F u t u r u m  mi t  d e r  B e d e u t u n g  e i n e r  A u f f o r d c r u n g  (statt des Im- 
perativs) nur K  88 ywóssat, 238 ó-eća3sc/.t, fi1 61 ysócrsTcct, T  258 yeoaópsba. 
— sy  co in d. Bed. „festbaltcn, schlieficn££ K 264. M 456. £2 453. y 128. 
(Nacli Ameis u. Kocli bedeutet es in K  „enipfangen" od. „besetzen11). — 
opaXoę bedeutet K  338 und 499 „Scbar, Yersammlung, Menge“ (vgl. La 
Boche zu K 499); diese Bedeutung findet sich besonders in der Odyssee, 
in der Ilias nur nocb an den jiingeren Stellen 2  603. 'F 651. 804;  sonst 
bedeutet in der Ilias ou.tXo; das Kampfgetummel, Schlachtgedrange. (In 
ahnlicher Bedeutung wie Sp.iXoę in K  stelit in demselben Buclie V. 416 
ą Xo t a poę ,  tiber welclies s. óben a, 6). 4 - auocTTpscpco in der causativen 
Bedeutung „umkeliren maeben, umkehren heiJ3enu K 355; in alinlicber



Bedeutung („in die Flucht schlagen“) nur noch O 62. — Trpoirap o t&s v 
in temporaler Bed.: „frlilier“ nur K  476. A 731. X 483. Sonst ist Trpoiroćpot&sy 
immer local, so auch y  197 (welche Stelle falscldich von Fasi cbenfalls fur 
die temporale Bedeutung angefiihrt wird). Bemerkenswert ist, dass aucli das 
oinfache itapoi&sy meistens local ist, temporal nur einigemal in der Odyssee 
und in der Ilias nur an 3 Stellen: ¥  20. 180 und O 227, von welclier 
nur die letzte fiir alt gelten kann. —  k ó ą o ę  in d. Bedeut. „Hals, Naeken“ 
nur K  573 und ¥  508, und zwar an der erstern Stelle von Menschen, an 
der letztern von T hieren ; sonst bedeutet es den Helmbusch und in der 
Odyssee (X 596. ir 471) aucli „Hugel, Anhohe.“ -— aóv a i s  A d v e r b u m ,  
olino von einom Verbum durcli Tmesis getrennt zu scin, „zusammen, zugleicli“ 
K  224. ¥  879. z 42. IJbrigens wiire auch, wenn an der erstgenannten Stelle 
aóv mit den folgenden oóo zu einem Begriff zusammenzufassen wtire, wie 
Ameis will, dieses Wort aóvooo ein jtingeres, da es sich nur nocli in dem 
Hymnus aut Yenus 74 findet und —- was besonders zu bemerken ist — 
die analogen Wortformen aóyrpstę und ęoyestzoat nur ais atpijpiyoc in
der Odyssee, jenes t 429, dieses $ 98, vorkommen. — a v a £  in der Bedeut.. 
„dorninus, Herr, Besitzer14 K  559, in der Ilias nur noch ¥  417. 446. 517. 
O 734. — a i v di ę in der Bed. „erstaunlich,“ zur Verstiirkung gebrauelit, 
nur K  547. F 158 (wo La Boclie zu yergleiclien ist) und 5 mai in der 
Odyssee: a 208. 264. p 327. o 597. t 353. -— Endlicli aoXóę,  die Flotę, 
und a> S p t 'Y S, dio Hirtenpfeife K  13; beide finden sieli ais musilcalische 
Instrumente nur nocli in E und im Hymnus aut Hermes erwahnt: adXóę 
E 495. li. Merc. 451; aopqę E 526. li. Merc. 512. An andern Stellen bei 
Homer bezeiclmet aoXóę die Kohre od. Dille der Speerspitze, in welche 
der Schaft gesteckt wurde, so P  297. x 227. y 18 bezeiclmet es tropiscli 
einen Blutstrom; aopt','£ kommt T  387 in der Bedeutung „Speerbehalter“ 
vor. (Diintzer will den Yers K  13 aussclieiden).

5. Einigo Wortbedeutungen von K  sind wenigstens o f t e r  i n  j i i n g e r n  
P a r t i e n  d e r  I l i a s  u n d  d e r  O d y s s e e  ais in den alteren Theilen der 
erstern zu finden. Daliin recliuc icli: s i z s i y  =  cedere, indulgerc, nach- 
geben etc. (s. oben b, 1). — eirt  in c a u s a l e r  Bedeutung: ,,um, wegenu 
K  185 u. 304; aufierdem A 162 (a.). E 67 (a.). P  400 und 543 (a.). 
<I> 585 (a.); B 270 (nacli Laclim. jiinger). A 470 (j.). I  492 und 602 (j.). 
Y  35 (j.). O 445 (j.). ¥  274. 574. 776 (j ). X 548. it 19. a 414. t 358. 
o 322. 358. 374. <p 376. u> 91. (Vgl. ob. Nr. 4 im =  apud). ■— o u r o ę  in 
der adverbialen Bedeut. „hier“ K  82. 341. 477. 0  368 (j.). -ą 48; ahn- 
licli xsTvoę „dort“ 1’ 391. E 604. 12 412. y  165. T  344; ofter und auch 
in altcn Partien steht Sos in adverbialer Bedeut., wie K 434. (Die Stellen 
dafiir gesammclt von La Koclie zu E  175). —  ' ys t yoj i a i  in passiver Be
deutung: „geboren oder erzeugt werden“ K  71; in dieser Bedeut. nur



im Praes, und Impf., und zwar nur nocli an folgenden Stellen: X  477 (a.). 
Y 128. 79. 0  210. o 208. ą 198. (In dieser Bedeut. schreiben die
neuern Herausgeber seit Bekker •yryyop.at, Fasi und Diintzer und Kock 

; Ameis dag'egen und La Boche behalten die dureli die Handschriften 
gut bezeugte Form ystyopat bei; s. La Boche zu Y 128). Dagegen bat 
"(■eiyoaai an andern Stellen im Aor. 1 med. active Bedeutung: „erzeugen
oder gebaren“, so z. B. A 280. E  800. —  dvxt[3oX7jaaę absolut, am 
Yersende K  546. A 365 (a.). Y 452. M 465. C 275 ą 16.

c. W o r t f o r m e n .
1. Wortformen oder Wortbildungen, die n u r  d e r  D o l o n c i a  e igen-  

t h u m l i c h  sind: xaX7jp.svat =  zaXstv 125. — s ę s p s s t y s a l l a t  (Med. v. 
sęspsstyoj) 81. (Das Activ s, oben a, 6). —  zaxa{3sto psv (Conj. aor. 2 v. 
z aro; [i 7.0 oj) 97. — s p ś o  124, sonst spsib. — z p d s s a ą t  (Dat. plur. von 
zdp7) oder zdpa) 156; daneben 152 zpaaty. -— TrsTtt&oiTO (reduplicierte Form 
des Aor. med.) 204. — ppaas (ov,  mit yóoę verbunden 226. (Die altcren Heraus- 
geber erklarcn das gewohnlich ais Comparatiy von ppaoóę —- also „lang- 
samer* — ; dies ist aber nacb den Lautgesetzen unmoglich; es kommt vicl- 
mebr von ppayu? — das sicb sonst bei Homer niebt liudet —  und bedeutet 
demgemall „ktirzer, beschrankter11, und ist gerade so gebildet wio Ttdaaujy 
C 230. 11 20. a 195 von rayjtę, pdasujy & 203 von pazpóę. Man sielit, 
dass dies lauter jtingere Bildungen sind. (Uber die Ableitung des Wortes 
s. bes. Koch zu K 226.) — arcsto (Imperat. aor. med. von STtopat) 285;  
sonst dafiir srrso oder sttso. — z r/. Xr) a z o p. a t (Med. von, y.nkrpy.u)), zu sicb 
rufen, za sich laden 300. — (Yers 346 las man eine merkwtirdige Form: 
irotpa<p&at7jat,  welcbes die einzige Form des Optativs mit der Endung 
at w are; es ist jedocb wobl mit La Boche und Koch der Conjunetiv rtapa- 
o&T^at berzustellen). — p.sp,7jx<ńę (Part. perf. von przeto pat) 362; das 
Fem. pspazota A 435 (jung); sonst kommt das Part. perf. nicht vor, nur 
das Part. aor. II . pax<óv, von Schwergetroffenen gebraucbt: 11 469 (alt), 
z 163. a 98, x 454. ■— d~o arpa rócpi  347. —  d r a :  (Plur. von arą) 
391 „Betborungen, triigerische Yerbeibungen, Blendwerk“. (Uber die Be
deut. s. La Boche und Fasi zu d. St.). —  v oso  p a t  (das Med. von yosco) 
nur K  501 (in der Bedeut. „daran denken“). ^ a p ś y r s ę  (Part. aor. 
pass. v. /atpej) nur K  541; sonst stebt im gleichen Sinne •prj&óffoyoę.

2. Wortformen, die die Doloncia n u r  m it d e r  O d y s s e e  g e m e i n -  
s a m  bat: r p o p s o p c t t  (das Medium) K  10. 492. rc 446. a 78 (T:sptxpopśovxo); 
sonst in Ilias und Odyssee, wie icli glaube, iiberall das Activ. — s t a l l  a (aeol. 
st. się, du gehst) K  450. x 69 und o 179. — t o t a o s a a t  (rotaosat st. 
Toiaos, worin die pronominale Silbe os mit decliniert ersclieint) nur K  462 
und 5 mai in der Odyssee: p 47. 165. z 268. v 258. ą  93. ■— d.Troyt-



C s a d a t :  clas Med. nur K  572. a 172. 179. y  478. — ŚToijj .aCs<J&at:  
das Med. (in der Bedeut. des Activs „bereit machenK) nur K  571 und v 184.

3. Ofter in der Odyssee ais in der Ilias findet sieli ixavop. su (das 
Med. v. hdv(o) : K  118. A 610. y 92. -i 7. 27. 36. 108. (Yergl. imt. d, 2).

4. Fonnen, die n u r  in  j u n g e r e n  P a r t i e n  d e r  I l i a s  u n d  i n  
d e r  O d y s s e e  yorkommen. - y y s p ś h s a d a i  K 127 (nacli Aristarch und den 
neuern Herausgebern seit Spitzner: nur Fasi behiilt die yulgitro Form ^yspśsadat, 
welclie er eino ycrstarkte Form von dystpsabat nennt und damit xbpś<o und xupto 
yergleicht; ein Verbum ^yspśopat kommt aber niclit vor); von Tyyspśbopai kom- 
men nocli- folgonde Formen v o r: 7;yepśbovTat F 231 (j.); ryf£pebovTo B 304 
(welclie Stelle nacli Lachmann jungeren Ursprungs ist) und fi 392. ■—■ Das 
Med. d p x u v s c i b a t  „sieli zureclit machen, ersinnen* nur K  302 =  B 55; 
3 782;  das Activ in abnlieker Bedeutung X 366. 439. -  448. (Vgl. unt. 
d, 3). — s ii s v r; v o & s, Perf. mit att. Kedupl. zu e. Praes. S7ravśbio (von 
dems. St. wie dvboę) : „sali darauf“, eigtl. „bliihte, sprosste daraufa , von 
den Alten mit ETiTjy, s~sxsixo erklśtrt, K  134 und B 219 (nacli Laclnn. 
spitteren Ursprungs) und b 365. llymn. Ven. 62. (Uber diese Form sind 
die yerscliiedensten Hypotbesen aufgestellt worden, welclie man in Seilcrs 
Lexikon nachseben kann). —  Der scliwaehe mediale Aorist ohno Sigma: 
von cptXśu> findet sieli nur an folg. Stellcn: Imperat. ©TXat K  280 und E  
117 ; itptXaxo E 61 und Y 304; Conj. cpiXa)vxai Hymn. 25, 5. — j3aa i Xsóxspoę  
K  239. I  160. 392. o 533;  pa3tXsóxaxoę I  69. Solclic Substantiven go- 
bildete Comparative und Superlatiye sclicinen iiberhaupt jungeren Ursprungs 
zu sein; so findet man xoopóxspoę A 316. cp 310; xóvxspoę 0  483 (0 ist 
selir iiberarbeitet und interpoliert). tj 216. 1 427. o 18; x ó v x a x o ę  K  503; 
ó~Xóxaxoę I  58. y 465. i) 58; nur óirXóxepoę findet sieli aufier B 707 und 
1' 108 aucli an zwoi, wie es seheint, alten Stellcn A 325 und 3  267. —

5. Endlicli finden sieli aucli nocli einigo t i b e r b a u p t  s e l t e n o  F o r 
m e n  in der Doloneia. So das Part. praes. med. t i 8 ^ j i e»ov Y. 34 und 
der Aor. II. med. von demselben Verbum br ) xaxo  V. 31, welche letztere 
Form sich nur nocli 3  187 findet, wiibrend sonst iibcrall bśxo stelit. Mit 
ti&t;ij,svov ist zu yergleiclien der Infinitiy xib/][i.svai (st. xibśvat), der an zwei 
Stellen des spaten Bucbes 'F s teb t: V. 83 und 247. — Ferner der Inf. 
perf. mit aol. Betonung i y p r ) y o p 0 a i  K  67 und die 3. Pers. plur. 
sy p 7j y ó pb a 3 1 K  419;  eine ahnliche Bildung, namlicb sypyjyopbe (st. 
iypiiyópa-s) findet sieli nur nocli H 371 (in einer stark iiberarboiteten und 
interpolierten Partie) und 2  299, wo derselbe Vers wiederkebrt. Uber 
diese yerkiirzten Perfectformen s. La Roche in d. Einleit. und die Quellen, 
welclie Koch zu K  419 angibt. — Die Endung ov in der 3. Pers. dual. 
statt 7jv, wie sie Suóxsxov  K 364 zeigt (st. 6icoxsx7]v), findet sieli iiber- 
liaupt nur 4 mai bei Homer, nami. nocli N 346 sxsóysxov st. Ł-zoyśzr^,



2  583 Xonp6aaszov st. kacpoac>śtyjv und {hupijacJscilloy N 301 st. l}(opYjaa£aft7(v. 
(Die Palle verzeichnet bei La Eoche, Einl. §. 9). — Endlich p,£&u> p.sv, 
Conj. aor. act. von jj.£i}i7j[n mit Contraction, welche bei Homer selten ist. 
(Ygl. La Eoche, Einl. §. 14),

cl. W o r t y e r b i n d u n g e n  u n d  E c d e w e n d u n g e n  ( P h r a s e n ) .
1. N u r  i n  d e r  D o l o n o i a  y o r k o m m e n d e  Wortyerbindungen 

sind : Vers 5 Ttocitę 'Hpyję -/joxó[AOto, sonst heibt Zeus bei Homer sptyooo-o? 
itóoię "Hpł]ę, so K  329. H 411. N 154. II 88. {> 405. o 1 1 2 . 180. —  
Dersełbe Zeus fiibrt noch V. 16 einen andern Beinamen, der sieb sonst 
nieht findet: Z e u s  ucj<ó&t s wv .  —  Odysseus, der sonst ttoXóxX«; oder 
xaXacrtępiov heifit, fiibrt liier, Y 231 und 498 den Beinamen ć xX7jp.tt>y 
' O S o c a s ó ę ;  damit yergl. man E 670 xX'(jj//;« llop.ov i/tuv (ebenfalls von 
Odysseus gesagt). — Die Fessel heifSt hier, Y. 434 vr;X7j ś oscjjAÓę 
„unbarmherzige, bartę Eessel,“ sonst xpaxćpóę, dpyakśoę, /  189 bup.od^ę, 
/  200 oXoóś, ferner aoo7jxxoę, aXoxoę. — ostyó; wird liier ais Attribut zu 
Z~Xa gesetzt: os i vd  OTtXa Y. 254 — 272;  sonst wird jenes Adjectiy mit 
einzelnen Waffenarten yerbunden. — Das Schwert wird V. 256 <pd<jyavov 
dp.cpy)’/.sę genannt; ofter Jtcpos do/prp/.sc, z. B. 7r 80. cp 381. <I> 180. — 
Die Loicben der Gefallenen werden V. 200 vsxosś  i r t 7t xovxsę  genannt; 
man erwartete eher Trsaoycsę oder 7rsirxa>xóxsę, doch werden aueli dieso Par- 
ticipien niebt mit vsxosę yerbunden, sondern entweder xaxaxs&V7jóxs? (was 
das haufigste ist und aucb K  343 yorkommt), oder xsbvr;óxsś oder xxdusyou 
(Vgl. Koch und Ameis im Anh.). — xaxa&V7jxóę wird V. 440 mit tmjp 
yerbunden: xa xabvy j xo l  a v 8 p s ę, wahrend sonst xaxcc&v/(xol dvftpo)7tbt
gesagt wird. — Nirgends ais bier, V. 299, werden die T r o e r  oder iiber- 
haupt ein ganzes Volk d y r] v o p s ? genannt. — Nur hier kommt die Ver- 
bindung Sópo s b£oov  vor, V. 373. —  Singuliir ist ferner V. 94 die 
W endung: 9jxóp p.ot saxtv  £[atcs8ov, ,,das Herz ist mir fest, standhaft, 
unerscbrocken“ ; sonst steht euirs8ov nur bei yóoę, piyoę, i';, pfyj, cppśysę. ■— 
ap. oot ę  x i x X v j s x s a b a t  V. 300;  sonst dyopr(vos oder się dyopty xotXstvr 
xaXs7sfl«t. (Uber xixX(axo[iai s. ob. c, 1). — x a p s x  vóov dyaysT v  V. 
391. (Uber die Bedeut. dieser Eedewendung s. Seilers Wiirterb., Fflsi und 
La Eoche zu d. St. -—■ Uber xocpśx s. oben a, 6). — en ’ r[ ja cc x t in der 
Bedeut. „an e i n e m  Tage‘( V. 48. Sonst bedeutet stc’ y'u,7.xt nur ,,am 
Tage, bei Tage“, wie N 234. T  110. 229; (ebenso s-t voxxt „bei Naclit“ 
0  529);  oder „an einem Tage, eines Tages“, wie p 284 J oder „Tag fur 
Tag, tiiglich11, wie o. 105. £ 105. Daher nalim Aristarch an in  r)[xaxt 
K  48 Anstofi und schrieb dafiir sv -Jjjjura, indem er damit w 118 00X01
yerglieb. —  vs xpo t ę  d]xpatvs tv V. 493 (dvapaivto nur bier mit dem 
Datiy, sonst mit Accus. od. mit Prapositionen) „per corpora ingredientes“ ;



sonst 3Tstp£tv vśxuaę, so A 534. Y 499. — Das Adject. aXtoę ,,vergeblicb‘‘ 
findet sieli nur K 324 mit einer Person yerbunden: dXtoę szo -ó ę . (Uber 
a-AOTzóę. s. ob. b, 2).

2. Wortverbindungen, die n u r  in  K  u n d  in  d e r  O d y s s e e  vor- 
kommen:

yXa t v«  ot~XYj nur K  134 und t 226;  sonst in derselben Bedeutung 
SwrAaę, axoę 1’ 126. X  441. t  441. v 226 und Sferoyo? Xtó-y) v 224. S. 
Ameis und Nagelsbach zu I' 126). Audi eine yX a i v a cpo iv txó s a a a , wie 
K  133, findet sich nur nocli in der Odyssee erwkhnt: £ 500 u. o 118. 
(S. oben S. 11). — ja 9; x tę d o. ó jamv nur K  19 und t 414; d|AÓjA(ov ist 
meistens Attribut von Personen, wie K  170 Tratosę djAt>[A0vsę, selten von 
unpersonlichen Begriffen; wio N 637. O 463. Z 171. a 232. i 414. x 50. 
ja 261. ę 508. y 442. 459. ^ 145. to 80. (Vgl. Aineis, Anli. zu K  19). —  

7rooXt>v scp’ óypr)v K 27 und o 709. (Ygl. ob, a, 5). —  Mit Irr’ dyxu>voę 
op&w&stę  K  80 ist nur yergleichbar £ 494 sir’ drpcuWoę xscpaX7;v ayjl)sv, „er 
sttitzte den Kopf auf den Ellbogon. u—  i  p y s a i o To ę K  82. 385 und x 281. — 
vuę opcpvat7] K  83. 276. 386. i 143 h. Merc. 97. (Vgl. unt. g, 2 fto-/jv Sta 
vóxxa jAŚXatvav und vuxxa 8i’ djAppoatr^). — x. a u. a x o ę und utcvoś y e r 
b u n d e n  findet sieli nur K  98. £ 2 und ja 281 (wo die ganze zweite Hitlfte 
des erstgenanntcn Yerses yorkommt). — y o s i <)> tosov t'x s t K 142. s 189. 
(3 28. Dagegen ypsttu ixdvsxat K  118 A =  610. (Ygl. ob. c, 3) und ypsitli 
ydp "xavsv £ 136. (Vgl. unt. e, 2 xfitxe oś ss ypstó;). — kdęi rool  xtvstv 
nur K  158 u. o 45. (Vgl. oben S. 13 f. u. unten g, 1). — vs i xścra t  a v i 7]v 
(xtvd) K  158 u. S 157. — dirvov doixs7v nur K  159 und x 548. — siroę 
( s u s a )  Tt tcpaósxstv nur K  202. y 131. 247. —■ Oop-oę xoXjA7)stę,  
unternehmender Sinn, nur K 205 und p 284. — ói roopdvtov xXśoę nur 
K  212. [3 181. t 264. — Mit K  252 a s r p a  ::poj3ś p 7]xs  vergl. ja 312 
jasxcx o’ asrpa ps/?7ptst. — so  x a t  śretej ta jAŚvtoę nur K  265. u 161. iji 197. 
(Yergl. unt. g, 1 ). —  d~b  oóSuję, „wider Erwarten“ (eigtl. abweichend von 
der Erwartung) K  324. X 344. —  o£uv axovxa nur K  335 und £ 531. — 
s v x s a  dpi;  t a  in der Iiias nur K  407, in der Odyssee ofter, z. B. tu 284. 
<1 368. •— p u s s & a t  u n d  <pt)Xdcrastv y e r b u n d e n ,  wie K  417, ebenso, 
nur in umgekelirter Folgę £ 107 u. o 35.

3. Wortverbindungen, die ofter i n d er O dy s s e e ais i n d er 11 i as 
yorkommen. Daliin kann nian zahlen: ś - t  pXscpa'potatv ścpt£avs K 26, 
womit zu yergleicben sind Ind pXscpctpot3t ysustv H 165. ja 338. x 590. o 54; 
ferner ś-t pXscpdpoi3t pdXXstv a 364. it 451. t 604. cp 358. ś-t pXstpapotst 
7rtfitstv p 398. s 271. v 79. 6 309. — Ebenso ptśya spyov, „eine kiiline, 
yermessene, folgenschwere Tbat“ K 282. H 444 (in e. iiberarb. u. interp. 
Partie). N 366 (a), y 261. X 272. ja 373. i; 243, 346. t 92. y 408. to 426. 458. 
(y 149 in d. Bed. „zu gro 13, ubermabig“). —



4. Wortverbindungen, die n u r  in  j u n g e r e n  T l i e i l e n  d e r  I l i a s  
wiederkehren oder in der Odyssee. Solche sind: u.7.Xa y.m 8s 8 jxYj]xevot
0 TT V m K  2. Q 678 (in dem gleichen Yerse). o 6. — op.j3po? dOś?cpaxoę 
K  6. r  4 (in umgekelirter Folgę). —  s a x s v s  xo 8otk tjxov xlj p K  16. 2  33. 
ą  247 (x9jp ist Accus. der Eezielmng). —  yyj p aę  Xoypóv nur K  79. 2  434. 
*F 644. E 153;  sonst “̂ p a ; axoyspóv T 336. yaXs~óv 0  103. 4’ 623. Xw:apóv 
X 136. <{i 283. — s - £Wj Vo9s  X a /  v rt I i  134 u. B 219 (nacli Laclim. 
jiinger). Uber sirsv^voS}s s. ob. c, 4, — si’8óxt dyo pę> ó £iv xt xtvt,  alicui 
aliquid scienti narrare K  250 u. *1' 787. —  sw’ dcyOpiórrooę und ndvras 
stt’ dydpioTcoo? s. oben b, 4. — v.rt poę l i s i o?  I i  315 u. A 192. ■— 7i o x i v 7)v 
d p x ó v s a O a t  [3o uXVjv K  302 = B  55. (Uber apxóvsaOat s. ob. c, 4.). — 
xtoXó;£poaoę i t o l i i ^ c t k o ę  (verbunden) K 315 u. 2  289. — s 1 jj. i 
8 iajj .Ttspś? K  325 u. T 362 (an derselben Yersstelle). -— l l a o p a  tSsaOott ,  
„mirabile visu“ , wie es scheint, nur K  439, E 725. 2  83. 377. C 306. 
7] 45. & 366. v 1 0 8 . —  Tjpui? i n  d e r  A n r e d e  olme weitern Zusatz nur 
K  416 und Y 104. -— xa cppoysuiy mit nachfolg. Finalsatz, u. zw. mit 
otudś K  491; mit fyot E  564;  mit oxi 4 ’ 545;  xa <ppovso>v, o (d. i. oxt, dass)
1 493 und |3 116. —  oox i 8stv  o o 8s v o a a t, „weder sehen nach walir- 
nelimen11 K 550. E  475. Q 337. v 318. r. 160. (S. La Rodie zu Q 337).— 
80 i x:sp, „wo gerade, woselbst,£< imtner an derselben Stelle des Verses : 
K  568. 2  263. 8 627. £ 532. p 169.

5. Die Verbindung aby  a ot in der Bedeutung: „mit deiner Hilfe, tua
ope“ stelit nur K  290 u. v 391. In  derselben Bedeutung aber steht aw  in den 
Verbindungen: aby ’Allr)v(j E 439. V 192. 0 493. x 2 . 52 ; aby 8ai|xovi A 792
(a.) =  0  403 ( j.) ; aby OeoTaiy II 430 — also nur an ćiner alten Stelle der
Ilias.

6. Endlich finden wir I i  173 eine sprichwSrtliche Rcdensart, welclie
durcbaus ein modernes Gfeprage an sieli triig t: sir! ęopoo ?axocxat  «xp-Tję, 
„es stelit auf der Schneide des Schermessers,“ d. h. „es steht auf dem 
Punkte der Entsclieidung,“ „es liandelt sieli um Sein oder Nielitsein£i. Nielit 
nur die Ausdriickc ęupóv und dxp.^ sind bei Homer sip7jpiva (s. oben
a, 1 S. 22), sondern auch die ganze Redewendung kehrt nirgends bei Homer, 
wolil aber bei manchen Spateren wieder, so bei Herodot VI, 11 (wo die
ganze Construction ganz ahnlich ist wie an unserer Stelle), bei Tlicognis
557, bei Simonides, Epigr. 99 (Bergk), bei Sophokles Antig. 996, bei Euripides 
im Herc. fur. 630, bei Aeschylos, ChoSpk. 883. (Die Stellen gesammelt 
v. La Roclie.)

e. C o n s t r u c t i o n e n .
1 . N u r  in d e r  D o l o n e i a  v o r k o m m e n d e  Constructionen.
dvaj3ocivsiv m i t  D a t i v  (ysxpotę) Vers 493, s. ob. d, 1. — ti» 

o d a - d a i o ę  y s v s x ’ £X0u>v, „er kam ilim erwiinsolitK oder „seine Ankunft



war ihm erwunscht!! K  35; sonst steht dafilr dcttdato? ?jX&sv. Vergl. 0  488 
’Ayatot? ó.5~a5'.-q e-VjXi)f}s vó? IpsjtewVj. s 394 ot’ dv dairdato? pioroę Tratoeaat 
toaystYj TraTpóę. t 230 ouo’ dp sp.sXX’ etapowi <pavst? śpaxstvo? lass&ot'., ibid. 466 
atSTcdcSioi śxapot? tpdyrpj.gy. -—- Tr oyśsada t  XiSCJÓp.svo?, „sich mit Bitten 
abmiihen14 K  117. irov£33&ai ist nur liier mit dcm Particip construiert, nacli 
Analogie von Verben wie xdp.vsty, tp&dvstv, cJ-sóSsty u. dgl., fiir welche La Roche 
zu A 168 Beispiele gesammelt liat. — sxXoov ao07jcravxo?,  „ich liabe 
(einen) erzahlen horena K  48. Hier steht xXuo> mit unbestimmtem, ungenanntem 
Object (xtvó? z u  erganzen). Dieser Gonstruction am meisten alinlich ist i 497 
et 8ś cp&sy£apivoo xso t) a6o7)<Javxo? dxooasv, wo dxouu> mit Partie, mit einem 
genannten unbestimmten Objcct (xeó =  xoó =  x'.vó?) yerbunden ist (vgl, 
unt. dxouu>) und y 337 o" 8’ sxXoov aoB^aasyjś, wo ais Object zu IxXoov 
(Subject zu aooijadffK]?) aus den yorhergehenden W orten A to? Ikiydr^p, d. i. 
AOrpiij, also ciii bestimmtes aber ungenanntes personliches Object zu erganzen 
ist j die meistc Alinlichkeit bat also die Constr. IxXuov ao8̂ cravxo? mit 2 Stellen 
der Odyssee. Sonst stelien bei xXóetv andere Constructionen; so II 76: oooś 
7tto ’Axpsćosa> o Tc o? sxXuov auSr)aavxo?, X  451 atdorqę exopr1? fmbę śxXoov, 
8 831 OsoTó xe sxXus? ctoorjy, x 311 und 481 Osd oś pso sxXuev aoSyj?, 8 767 
9sd 8ś ot sxXosv dpr(?. — ax  oóto m i t  d e m  G e n i t i y  e i n c s  T h  i e r  es, 
das den Scliall erregt (&yjpo? dxoóaavxs? xpaxspó'fpovo?), nur K  184. Am 
almliclisten ist wieder eine Stelle der Odyssee: a 370 «xot>śu.sv dot8oo (vgl. 
oben t 497 et oś odsyęap-śyoo xso t) au8Vjcravxo? axouSsv), wo dy.oóui mit dem 
Genitiy eincr schallerregenden Person stelit. Sonst wird dxoóu> boi Homer 
nur mit Objecten, die sclbst einen Laut bezeiclinen, yerbunden; ygl. A 331. 
X 447. p. 198. 265. <o 237. 291. 383. — tv a  ydp,  „denn daliin“ K  127, 
wo also tva demonstratiy ist; doch hat Bekker liom. Blatter I  S. 268 fycc x’«p 
yorgeschlagen, was Diintzer aufgenommen hat. Sonst hat tW stets relative 
Bedeutung. — BooXd? p ooXs os t v  mit folgendem Infinitiy construiert, wie 
das hloBe Verbum, K  147. 327;  sonst immer,absolut, d. h. ohne Infinitiy, 
so auch K  415. ']' 78. 11 652, C 61, ebenso einmal poi)X7jv j3ooXsóstv I  75. -—• 
x sxX 7( ax  o pouXijv (xaXśo> mit Accus. des Zieles) K  195; dafiir sonst 
si? dyop7)v oder dyop^v8s. (Vgl. oben d, 1 apoot? xixXrłaxs3<dat und unten 
Nr. 4.). — Eine merkwurdige Gonstruction kommt K  190 vor: (-sotoyos ydp 
cttsl xsxpacpaxo,) ótcttot’ Ł z l  Tptótoy d t o i s y  tóvxojy.  Hier bezeichnet 
ótc~óx$ mit dem Optatiy nicht die Wiederholung („so oft sie liorten, dass 
die Troer herankamenŁi — denn in der That kamen die Troer nicht), wie 
in den P  iii len, welche La Boche zu A 600 u. zu B 188 yerzeiclmet hat: 
sondern es ist ais indirectes Erageadverbium zu fassen: „denn nacli der
Ebene liatten sie immer die Augen gewendet, w a n n sie die Troer lierau- 
riieken bcmerkcn wiirden, “ wie es auch Aristarch crkliirt: ęo(3oó[jtsvoi, p j  
STrsXsu3ovxat ot Tpuić?, xsxp«;j.p.śvot Tjaay xpo? xo tce8iov. In dieser Weise



findet sieli bei Homer allerdings ótt-Óts mit dem Optatiy gebraucht, aber es- 
gebt demselben stets ein Yerbum des Erwartens yoraus, wie pśvstv, Slzsa&ott, 
iroTtosypśyoę, z. B. II 415. I  191. B 794. F 334 f. (Ganz almlicb ist der 
sog. subjective Optatiy bei si, wofiir La Eoche Beispiele bringt zu i] 322). 
Au unserer Stello geht aber ein solclies Yerbum niclit yoraus, so dass die 
Construction ganz singular dastebt; — denn wenn La Eoche meint, cs 
finde sieli aueh iu dieser \Yeise ots (Óttots) mit dem Optatiy, so ist das 
Beispiel, das cr anfiilirt, nami. ; 522 etc! os y\aTvav [letksy auTtp, śwua&oti, 
ots Tię ystptoy s/TrctyAo? opono durchaus unpassend, da liier ots opono ein- 
faeli die Wiederliolung bezciclinet, wie in den oben angeftlhrten Fitllcn, niclit 
aber die Bedeutung eines indirecten Fragesatzes bat. — aokdt o  t ty ot, blob 
mit dem Aecus. der Person: „jemanden berauben, auspltindern“ , nur
K  343. 387 ; sonst stebt aokdco mit sacliliehen Objeeten wie Tsóysa, svTsa 
in d. Bod: „losmaelien, auszielien11, oder aucli mit Personal- und Sachobject 
zugleich: <30Acttu Ttvd Tsó/sa, wie Z 71. O 428. II 499. X 258. N 201. — 
Eine sonderbare Construction liest man ferner K  408:  ortu; 3’a i tuiy 
dXXo)V Tpa>(ov ts o a ot ■/. a. t ts zal sovai; „und wie yerhiilt es sieli ferner 
mit den Waeben und Lagerplittzen der iibrigen Troer?“ Eiclitig bemerkt 
dazu Fiisi: „Die Wendung ist ziemlicli prosaiscli und nach spaterem Ge-
braucli, namentlieb durch die Yerbindung der zwei Artikel ai tu>v ak\my 
— aoXazctt.“ Eine solcbe unmittelbare Aufeinanderfolge von zwoi zu ver- 
scliiedenen Substantiven gehorigen Artikeln findet sieli sonst nirgends bei 
Homer. Dies mag aucli sebon Aristarcb geftihlt liaben; denn er sebrieb 
o et t statt o’od, wolcbe Emendation auch 3 Handschriften liaben, und welche 
Ameis und La Eocbe in den T est aufgenommen liaben. Das lieibt jedoch 
nach meiner Ansicht nur eine Scliwierigkeit beheben und dafiir eine neue 
schaffen; denn wenn auch dadurch die Schwierigkeit der Construction be- 
seitigt wird, so bloibt dafiir die Fragepartikel oat (,,denn“) auffallig, da 
diese Partikel niemals bei Homer yorkommt, nur bei Attikern. S. bes. 
Koch zu d. St. — Endlicli beibt es K  49G oyap zstpakrpp tv sirsciTYj, wofiir 
sonst oyctp uuśp zstpet/oj? sar/j stelit. S. La Eocbe zu B 20.

2. Construction en, die man n u r  in  K u n d  d e r  O d y s s e e  f i n d e t .  
tiotts oś a s  /  ps d> nur K  85 und ot 225. (Vgl. oben d, 2 ypsttii TÓaoy 
tzst). —• pś£m mit dem Object des Opferthieres K  292, sonst nur in der 
Odyssee, z. B. t 551. cr 522. 527. X 30. — v ó '/.t et tpokotcrcrsiy (wo yu/Tot 
ais Accus. temp. mit einem Yerbum yerbunden ist) K  312. 399. 187. y 151. 
490. o 40. 188. /  195. — śot i pot to p ot i t i v o ?, „zu erreichen suclien, nach 
ctwas strebenŁi nur K  401. s 344 und p 220;  sonst immer mit Accusatiy 
in der Bedeut. „betasten, beriihren.“ — y p u a o y  z ś p a a i y  i t s p t p i l a i  
K  294. y 384 ( =  K 294, s. oben S. 14). y 426. 437;  vgl. C 232. 
tó; 3’ ots Tt; ypuaoy “ piysósToe. aoyuptp 7.vr o tor-:.:, — I)io Construction



K  139: xov 8' «I'5oc ~ s p l  cppsvoc? ir]Xu3’ i<«r) ist gauz so wie t 362:  
a5xotp s-st K Trspt ®pśva; y'X'ji)sv oTvoś; vgl. aucli p 261 rsoł o i
acpsotę y(X’j Y tVi( und iihnliche Wcndungen w 6. x 444. ę 122; dagegen 
A 89 ~ o i oośv«c tusoo? ixsi. —  Endlieh findot sich dieselbe Anordnune: 
der Gedanken wie K 314 — 318 und dieselbe Ausdrucksweise aucli u 287 
-— 291. S. Ameis zu K  316.

3. N u r i n j t i n g e r e n  P  a r t i e n d e r  1 1 i a s u n d  in d e r  O d y  s s e e 
fuiden sieli folgende Constrnctior.cn der Doloneia : ś v t i v « i x t v d x t v t iu 
iibertragener Bedeut.: „jemanden in etwas liineinsenden, — treiben11:
7TOV0tai, „in Leiden stiirzen“ K 89; xtv« p.«XXov d^rpopirpi, „jemanden nocli 
lioclimutiger maclion" J 700;  óp.o<ppouóyfictt o 198. Das ist also eine seltene 
und, wie es sclieint, jiingere Construction; gewohnlich ist in diesem Simie 
die Construction umgekelirt, wio pivo? xtvi lvtsvai, woftir Beisp. gesamm. b. 
La Eoche zu T 80 und zu II 656. — Uber o xXijp,(ov ’0 o o a a s ó : :  liaben 
wir bereits oben (d, 1) gesprochen. Ebenso steht der sog. auszeiclmendc 
A r t i k e l  b e i  E i g e n n a m e u  v o r  d e m A t t r i b u t  K  536:  6 xpccxspo? 
Aioir/jo^ę, V 320: ó xXoto;  ’AytXXsóę, r. 436:  6 Sp«at>; ’0ooa3sóę, '4 306:  
8 oio*(sv/ję ’06o35sus; und K  363 liaben die besten Q,uellcn -/jS’ 6 TrxoXurop&oś 
’08o33só? fiir das gewohnliche rpl r~. ’0o., und ebenso liaben B 278 alle 
Handscliriften La Roche’s mit Aristarcb mci 3’ ó uto/nzopOoc ’0 oo33itj; fur 
das gewSlmliclie dva os -x. ’0 oo33sóc, weslialb an bciden Stellen La Eoclie, 
Ameis und Kocli die ersteren Lesearten (mit dem Artikel) in den Text 
aufgenommen liaben. — s - sX&s t v  a b s o l u t  gebrauclit findet sich K  40. 
A 334. Q 418. a 188. 0 246. s 73. v 124. £ 317. -  197. p 382. <Ji 185. 
m 506. —  sp ,3 aXXs3 bctt xt Dup.<o, „sieli ins Herz legen,“ d. i. „sieli 
einbilden, sieb Hoffnung maclien“ nur K  447 und Y 195. — sv xtvt  8ovoc>. 
(sv o-Xot?) K  254 und 272 kommt nur nocli vor E 377 (welchen Yers 
die Alexandriner fiir interpolicrt ansalien), 'J 131 und (o 496;  es ist also, 
wie Fiisi richtig vermutet, eine neuero Construction, wahrend sonst oovat, 
sv88vat x: gesagt wird, wie z. B. B 42 und aucli K  21 und 131. — 
ty.Gcvov o f) t, „sie gelangten d a l i i n ,  w o “ K  526. Y 145. A 210. E 780 
und o 101 (oxs 8r) p’ ?xavov obi). 2  520 (ot 6’oxs of; p’ txxvov obi). Y 320 
(fęs 3’ollt). T  138 (pi 6’ oxs /japw  ixocvov obi). In dieser Bedeut. „daliin, 
wo“ stelit obi aucli A 132 bei einem Yerbum der Bewegung. — oox av 
Zrt m it  O p t a t i y  K  204, zur Einleitung einer Frage, welche eine drin- 
gende Aufforderung in sieli scliliefit und eine bejaliende Antwort voraussetzt, 
wie C 57. y  132. E 52. E  32. 456. £2 263. tj 22 . (Ygl. Ameis zu K  204). 
In  dieser Weise und Bedeut. stelit o/] nur nocli beim Imperatiy (die Stellen 
zusammengetragen von La Eoche zu A 514 und 545), beim imperaiiven 
Xnfinitiv (die Stellen bei La Eoclie zu A '514 und P  501) und beim 
Coniunctivus liortativus (die Stellen b. La Eoclie zu A 62). — Ferner bat



mit der A n a p l i o r a  K 227— 231:  s'9sXov — 7)9sXśtv;v — t;9sXs —
r9sXe — r(9sXs grofie Almliclikeit jene Anapliora in den spiitcren Yersen 
A 436 —  439, wo 4 mai sx oś am Versanfang stelit. — Endlicli finden 
wir K  224 in den Worten aóv ts o 6’ ś o /  o p, śy co y/d ts 7,po 8 too 
£vÓ7j a s v  oin Anakoluth, welclies nicht so einfacli auf eiuem Weclisel des 
Subjects beruht, wie sonst niclit selten bei Homer, wie B 353. E 135 f. 
Z 510 f. 1 357 — 359. A 833 f. O 267 f. 11 2G4 f. cc 275 f. t 462 f. 
Dem Anakolutli an unserer Stelle liegt yielmelir die bckaimte Construction 
zugrunde, wo das Ganze in zwei Tlieilbegriffe zerlegt wird, welclie jonem 
in demselben Casus appositiv beigeftigt werden, wie E  27 f . : ols Mdpyj-oę, 
tov psy dlsodpsyoy, tov oś xT0Ćpsvov Trap’ o^soicpt; ganz almlicli H 8. 255. 
306. M 400. N 584. O 416. II 317. -q 129. 9 361. u. 73 a 95. x 230. 
o  483. Demnach liegt der Stello in K  etwa folgende ursprUngliclie Fas- 
sung zugrunde: oóy ts 86’ spyopśyco ó psy Trpórspoy ó o’ oarspey syóijssy, 
diese Construction ist aber niclit durcligefiilirt, und dadurcli ist das Ana- 
kolutli entstanden. Bemerkenswert ist, dass sieli ein vollst£indig analoges 
Beispiel nur in einer jlingeren Partie findet, namlicli E 211: oćpcpco
o’ śCopśyco -(spapcótspoę yjsy ’Ooi>33sóę. Vergl. iiber diese Construction aufier 
La lloche besonders Ameis zu K  224.

4 . Constructionen, die sieli wenigstens h a u f i g e r  i n j i i n g e r e n  P a r -  
t i e n  d e r  I l i a s  (und in der Odyssee) ais in iiltercn finden. Daliin reelme 
ic b : K  1 6 :  Trpo9sXupvooę s\y.sto -yakaz 6<{tó9’ s ó y n  Au .  (Ubcr Zsóę 6<];ó9i 
ścóy s. oben d. 1). Alt ist łiier Dativ der Person, die man ins Interesse zielien 
will; der gleiclie Dativ findet sieli aucli A 127  (alt): T/jv8s Dstp Trpósc, 
dann bei spateren Autoren, wie Sopli; Aias 1 0 4 5  MsvsXoćcp xóv8s (dkow  
s3~£iXap£y. Xenopli. Ages. 2 , 51 ś-/.śXsoss aTstpayo3a9ai Ttdytaj Tip 9soj. 
Der Dativ des Interesses steht ferner bei Homer B 2 8 5  ttoĆ3iv sXś‘fy.3Toy 
9śpsya.t pepóraaai ppoTotaiy („in den Augen aller Sterbliclien“). A 95  Trust 
Tpcósaat ydpiy yeti xo§o; apoto. 1 3 0 3  vj -('dp y.ś atft p«Xa pe-fcc y.SSoę apoio. 
U’ 5 9 5  oatpooty siyat akrrpóę. li 5 3 3  odts 9óot3t T£~tpśvoę outs [ipoTotsiy. 
9 1 8 8  (EatTjy.sę Ś8iay.jov dXXVjXot3tv. 9 4 7 9  naai ■ydp dv9pcÓTrotsiv dotoot upiję 
eppopot sisty (damit vergl. Trdytas lit’ dv9pcÓTroos oben d, 4). v 2 8  Ar;póooxov 
Xotot3t Tsxipśvov. —- o i o t p s ą ś ę  co M s y £ X a £ K  4 3 , wie o 2 6 . 5 6 1 ;  die 
Zwischenstellung des co ferner, wie A 1 8 9  ®tXoę co MsvśXas. P  7 1 6  dycr/Assę 
co MsvśXas. 9 4 0 8 . 3 1 2 2 . o 1 9 9  Troćrsp co £stvs. Hymn. X, 14  pdy.atp’ ćo 

A 7) rot. Hymn. X XVI, 11 TroXi>axać<poX’ co Aióyuas. Hesiod Scut. Herc. 7 8 . 

1 1 8  rjpcoę co IóXas. ■— D e r  A c c u s a t i v  d e s  Z i e l e s  olme Praposition, 
wie oben y.zyJdyrzo pooX-/jv (e, 1). sclieint tiberhaupt meist in jiingeren Par- 
tien yorzukommen, so I ’ 2 6 2 . 3 1 2 . 4 0 7 . E  2 9 1 . <I> 40 (lauter spiitere 
Stellen). H 3 3 5  (nach den Alten interpoliert). H 3 6 3  (in e. interpolierten 
Partie). K  2 6 8  (2xdvosiav, nacli Skandeia). a  176  (?). (3 2 6 2 . y  1 6 2 .



8 477. C 259. £ 167. a 194;  nur A 322. Z 88 und X  482 sclieinen altere 
Stellen zu sein, und bei rxio, txavco, txvoop,«i ist der blofie Accusativ des 
Zieles regelmafiig und haufig. — s i p.t m it  e i a e m  A d v e r b v e r- 
b u n d e n :  vr(sę eaatv Izaardito K 113. Diese Construction findet sieli in 
der Ilias nur noch au einer alten Stelle, A 416 sitsf vu xoi aTaa p.ivuvda 
rap, ou xi ij,aXa 8/jV, sonst an jiingeren Stellen A 22 dbcścoy yjv (womit /41. 
vergl. dxr(v lysyoyto H 92) I  551 xaxo>; rjv. I  103 oozst sTvai apieia. 
I  324 und 528 pa la  o~qv. H  424 (in e. Iiberarb. und interp. Partie) 
yaleicm? r,v. Z 3 31. 139 6r(v djv. (Z 130— 141 ist nacli La Rodie ein 
spiiterer Zusatz). Beachtenswert ist die Hiiufigkeit dieser Construction in 
dcm spiiten G-esange I. — o u 8 s 11. k v o u 8 ś zu Anfang eines neuen Ge- 
dankens Iv 299, findet sieh auBerdem nocli an zwei iiltern Stellen T  295. 
P  24; dann an den jiingern Stellen B 703 und 726 (im Schiffskalalog). 
M 212. x 551. (Erklarung dieser Construct. s. bei La Roche, Ameis und 
Koch zu B 703). — -repo? 7 /, 6c, „nach dem Meere liin oder zu, gegen 
das Meer zu“ K  428 und ebenso npoę 0óp[jpY)ę K  430; Ttpo; mit Genit. 
in der eben angegebenen Bedeutung findet sieli nur noch X  198 (alt). 
O 670 (nach den Alten unecht). v 110. 111. cp 347. — Endlich ol r r l ś oy  s ę  
„d i c  M e h r z a h l “ K 506 tuW lAsóyojy ©pryzmy =  E 673 (nur dort 
Aoxuov fur 0p7jxuiv), ebenso  ̂ 277. to rAsiby, „der groflere Theil1* A 165. —

f. G a  11 ze  V e r s e .
Audi die Ubereinstimmung ganzer Verse der Doloneia mit andern 

Theilen der homerisclien Gediclite scheint mir zur Bestatigung der oben 
dargelegten Ansicht iiber diesen Gesang beizutragen. Es finden sieli niim- 
licli in K

1. Yerse, die s o n s t  n u r  i n  d e r  O d y s s e e  wiederkehren. W ir 
finden 16 solehe Yerse darin und zwar: 28 =  o 146. — 214 — a 245. 
iz 122. t 130 (nur an diesen Stellen yr)aotaty fttr yqsaaiv). — 243 —  a  65. 
279 (die Worte ts poi dsi sy rańraeai uóyoiai TraptaTaaat) = ;  v 301. — 
292 -  294 =  y 382 — 384. — 400 =  /  371.’ -  413 =  427 acht- 
mal in der Odyssee: a 179. 214. 8 383. 399. s 192. o 266. 352. tz 113, 
und ebendaselbst noch 6 mai mit einigen Vcranderungen: y 254. it 61. 226. 
p 108. y 420. ci 303. — 457 — y 329 (wo auch der yorausgeh. letzte 
Halbvers =  K  455). — 482 =  w 520. — 534 == o 140. — 542 =  
t  415 (nur dort yspaty t ’ ftir osęffl), vgl. y 35. — 576 =  8 48 und 
p 87. — 577 —  C 96 (mit geringen Abweichungen).

Durch eino ungefahre Zahlung liabe ich in A aulier der spateren 
Ealirt des Odysseus nach Chryse (V. 430 — 492) 6, in diesem Stiicke 
selbst 9, zusammen also 15 solehe Yerse gefunden, welclie dieses Buch nur 
mit der Odyssee gemeinsam bat — unter den 611 Yersen, die dasselbe



ziihlt; in B unter 877 Versen 13, in I untcr 461 Yersen 4, in A unter 
644 Yersen. 2, in E unter 909 Vorsen 7, in Z unter 529 Vcrsen 7, in 
H  unter 482 Versen 6, in 0  unter 565 Versen 4, in I  unter 713 Yersen 
7, in A unter 848 Yersen 12, in M unter 471 Versen 4, in N unter 837 
Yersen 2, in O unter 746 Versen 6, in 11 unter 867 Yersen 6, in P  unter 
761 Versen 2, in A unter 617 Versen 13, in T  unter 424 Versen 1, in 
Y unter 503 Versen 3, in <1> unter 611 Versen 2, in X  unter 515 Yersen 
5, in T  unter 897 Yersen 4, in O unter 804 Versen 22 Yerse der be- 
zeichneten Art.

Es karne demnacli in den einzelnen B ii eh cm der Ilias etwa je  1 Yors, 
der sich nur noch in der Odyssee findct: in  K  a u f  36 Ver so ,  in 12 auf 
36 bis 37, in A auf 47, in B auf 67, in A auf 70, in Z auf 75, in II  auf 
80, in A (mit Ausschluss der Ealirt des Odysseus nacli Cliryse) auf 86, in 
I  auf 102, in X  auf 103, in 1 ’ auf 115 in M auf 118, in O auf 1 2 1 , in
E auf 129, in E auf 130, in 0  auf 141, in 11 auf 144, in Y auf 167, in
4' auf 224, in A auf 272, in auf 305, in P  auf 380, in X auf 418, in
T  auf 424 Yerse. — Daraus ergibt sieli wenigstens so viel, dass das Bucli
K  verhiiltnismab i g das starkste Contingent an solclien nur mit der Odyssee 
genioinsamen Versen zu stelleu und darin sogar die jungen Bttcber 11 und 
A zu ubertreffen scheint. Ais einen stricten Beweis fur die spatc Entste- 
hungszeit der Doloneia kann man das freilicli niclit ansehen; dass es jedocli 
in der Reilie unserer iibrigen Argumente aucli etwas gelte, mochte ich un- 
bedenklich behaupten.

2. Einige andere Yerse der Doloneia kehren o f t e r  i n  d e r  O d y s s e e  
a i s  i n  d e r  I l i a s  wieder. Dahin gelioren die Yerse: 384 und 405 =  
12 380 u. 656 (j.), sonst nur in der Odyssee, und zwar liier 12 mai. (Ygl. 
Bergk, Gescli. d. griech. Lit. S. 358 Amn. 10 u. Ameis im Anli. zu 384). 
— 483. 484 =  /  308. 309. w 184. 185. <]> 20. 21. (mit geringon Ab- 
weichungen. — siuatpocpaor^ kommt auber Iv 483 und <I> 20 nur in der 
Odyssee vor). — Yers 382 =  423 — 554 kommt sonst nur zweimal in 
der Ilias vor: T  154 und 215, dagegen 45mal in der Odyssee. (Docb ist 
darauf kein besonderes Gewieht zu legen, da dieser Vers liaturgemitb in der 
Odyssee weit ofter sieli finden muss).

3. Eine erhebliclie Zalil von Yersen der Doloneia kommen n u r  i u
j ii n g e r  e n P  a r t i e n d e r  I l i a s  o d e r z u g 1 e i c li i n  d e r  O d y s s e e  vor. 
Es sind folgende: K 2 =  12 678. — K 83 =  K 276 =  K 386 =  
12 363 (nur liier djj.ppoor»jv st. opęvawjv) und i 143. — K 90 (sammteinem 
Theil des yorliergelienden: się o /'duTiM] sv cr^Osaat ystx \>.oi cpO.a
7o6var’ opcóprj) =  I 609 f. — K 234 =  E 234 u. 826. — K 219 —  
1' 96. — K  278 =  E  115. C 324. 3 762 (nur stelit an diesen 3 Stelleu 
am Yersende drpoTuiyYj); uberliaupt sclieinen dio Yerse K 278—280 (y.loiK psu —



!AS)t'V7;). wie Fasi bemerkt, aus E  115. v 301 und E  117 zusammen- 
gefiigt, und aucli Koch bemerkt selir riclitig zu K 278:  „In diesem Gebete 
findet sich fast kein Gedanke, den man niclit sonst schon bei Homer gelesen 
lia tte ; denn 278 —  E 115. 279 =  v 301. 302, 280 u. 281 =  E 117. 118“.
—  K 283 findet sieli mit geringen Abweicliungen E  114 u. 855 w ieder.—
K 295 =  E 121. — K 302 =  B 55. — K 318 =  F 95. H 92. 398.
I  29. 430. 093. *[’ 676. 0  28 (in ciner sehr interpolierten Partie). —
K 473 =  E 195 (mit Ausnalime des ersten Wortes, welclies an der lctz- 
teren Stelle ~i~cavza.i ist). — K 506 =  E 673 (wo nur Atmo>v statt 
0p'O'/.u)v stclit). — K 522 =  4 ’ 178. 12 5 9 1 ; der erste Halbvers aucli O 397 
(welclier Vers vcrdachtig ist) und v 198, der zweite TI 491 (alt). — K 544  
=  I  673. (Auch der yorliergehcnde Yers ist an bciden Stellen sehr iilmlicli: 
K  543 Trpiuto? 3’eęspsstys 1 sp/ytoę irorÓTa Nśartop, I  672 7ptoToę 8’sęspsetvsv 
avaę dv3pu>v Ayaijipyuiy). •— K 552 =  H 280.

4. Dabei soli jedocli niclit yerschwiegen werden, dass einige Yerse von 
K  n u r  in  a l t  e r  en  T h c i l e n  d e r  I l i a s  sieli finden, so: K 137 =  
B 169. — K 145 =  TT 22. — K 154 (mit Ausnalime der 2 letzten Fiifie)
=  \  66. — K 369 =  A 361. — K 4 0 2 - 4 0 4  =  P  7 6 - 7 8 .  —
K 512 =  B 182. Solclier Yerse gibt es jedocli yerhaltnismafiig wenige.

g. II  a 1b v e r § c.
Wichtig ersclieint mir aucli die Ubereinstimmung von H a l b v e r s e n  

und V e r  s s cli ll is s  en  zwischen K  einersoits und andern Tlieilen der Ilias 
und der Odyssee andererseits.

1. Halbyerse und Verssclilusse n u r i n K  u lid  d e r  O d y s s e e.
K  4 4  ipuoorsTat rfiz aatóast =  /  372. — K  9 8  z a p a T t p  doyjzÓTSś 

TjSs y.al 07V<p —  p 281 (dorp/ÓTaę). — K  123 żprjy 70Ttośypsvoę óppv)v, vgl. 
p 403 tt(v ar(v 70TioŚYpsvot óppyy. — K 158 Xaę 700t y.iMrpac —  o 45 (wo 
aucli vom Aufweckeu die Pede ist; vergl. oben S. 13 f. und d, 2). —  
K 2 0 5  =  i> 91X01, o by. av Sr) Tt? =  a 414 (vgl. ob. c, 3). — K  2 6 5  
eo xal s7 taTapśvoię =  o 161, <|> 197 (vgl. ob. d, 2). — K  2 9 0  abv aot, 
Sta dsd, ots ot irpócppaaja 7apś<JTYję, vergl. v 391: aby aot, 7Ó-va lisa, ots pot 
lipótspaaa’ s-napr^oię. — K 3 2 4  der Yerssclilnss: oo§’ dirb 8ó£"flę wie X 344 
(vergl. ob. d. 2). — K 351 (aXX’ ots or) p dirśvjv) oaaov t s-t oopa 7ŚXovT«t 
/ptóyoiy, vgl. Tl 124 oaaoy t lv vsnp oopoy 7ŚXst r(ptóvotiv. — K  3 0 5  ptalloę 
oś ot apztoę sarat —  a 358. — K 3 6 2  ympoy av’ uXi)svra =  c 2. ■—- 
K 2 4 5  ev 7avTsaat 7Óvotat =  v 301. — K 4 5 5  abysya pśaaoy sXaaas
—  y 328. — K 495 psXiij8śa 0opov drr/pjpa =  X 203. — X  501 der 
Versseliluss /spały śXśa&at sonst nur in der Odyssee: & 68. 7 296. 
<\i 368. — K 519 ó 8’ sś u7vou dyopoóaa? =  3 839 (vgl. K  162). -— 
K  540 oo7(ii 7av slp/TO s-oę ots =  7  11; ygl. 7 351 ou'710 7av stprjTO ots, —



K  551 avxtotaav-a am Versschluss wie £ 193. -q 293. $ 511. — K  5 5 6  
peta (kóę s&śkcoy xal —  y 231. — K  5 6 0  8ooxat'8sxa icaytaę dpiaxooś =  
Tc 251 8ooxatosxa ua'vxsę apiaxot.

2. Halbverse n u r  in  K u n d j t l n g e r o n  P a r t i e n  d e r  I l i a s ( u n d  
der Odyssee).

K  41 mul 142 vóxxa ot’ dpJJposć/jy =  Q 363. i 404. o 8. B 57 
(dpj3poaivjy oiot vóxxa —  vgl. oben vuę optpyatY] d, 2). — Almlicli K 3 9 4
0o7jv otd vuxxa pśXatvay —  K 4 6 8  =  12 366. 653. — K  75 EOV"fl SVl
paXax7j =  I  618. X  504. y 196. t[i 349. — K 180  sv dypopśyoiaty sptyOey 
=  r 209, vergl. 3 379. — K 2 2 0 . 2 4 4 . 319 xpa8iv] xat Dopoę ayrymp 
=  1 6 .  35. 3 61. —  K  2 2 6  . . . xś yóoę, XsuT7] oś te pTjTię =  W 590. — 
K  2 9 8  und 4 6 9  Sta EsyTsa xai pśXav atpa =  4' 806. — K 314 t(v oś 
tis ev !p(uE33t =  E  9 ; vgl. o 287 rtv oś xtę śv pvrj3Tr(patv dvVjp und P  575
£3X3 8’syt Tpiósaoi I loory oto? ’HsTi(ovoę. Audi K 318 ist selir iihnlieh mit
0 291 (in beiden sind die ersten drei Worte gdeich). —• K 3 3 6  der Vcrs- 

ap’ śpsXXsv wic M 3. x 26. u> 470. — K 416 yóatsty duo 
E 322. — K  4 3 9  (teóysa . . . . )  usliupta, Haupa iSśaDat =

Ii 83 (iiber fiaopa tSśa&at s. oben d, 4.). — K  4 5 6  cpaayaym attaę, duo 
o’ap<pu) xśpas tevovte, vgl. E  81 <paavdvii> dtęac, duo o’ e£s3s ystpa (lapstay und 
E  307 . . . Tcpo? 6’d'pcpu> pTjęE tśvovte. —  K  4 6 9  Ttt> 8:

1 192. — K  481  psXr(soooiv o’epot tuuoi =  E  481.

schluss ooo’ 
!pXoi3pOO =

cc rlr/TY.y TYir,r-pOTcpC!) =

K 523 douEToę
<5pxo zoootpóę vgl. I  218 aausToy ćupas xo8otpóv. — K 557 susi rj uoXi> 
'pśptEpoi siaty =  T 368. y 289.' — Hier wiłro nocli anzuscliliefien der 
IIalbvcrs K  365 d.XX’ ots ot) idy  śpsXXs. Derselbe findet sidi nodi *[' 773. 
8 514. i 378 und A 181 (welclie Stelle nielit mit Siclierheit ais alt ange- 
sehen werden kann, weil die zwoi yorausgehenden Yerse nach den Alexandr. 
und La Eoche interpoliert sind); ganz almlicli sind aucli £ HO und x 275 
(wo nur oćpa statt idyo. stelit).

3. Doch gibt es aucli solche Halbverse in K, die man sonst nur in 
alteren Theilen der Ilias findet, nur ist dereń Anzalil eine beschran kto. 
Eolgende liefion sidi etwa anfiihren: K 2 6 9  8ćbxs £siv7jtov sTyai =  A 20 .— 
K 3 8 3  . . . xi toi OayotToę xaxa&ópioę esteo —  P  201. — K 5 7 5  dvś'}uyOsv 
rsćXov TjTop, vgl. X 84 dvś«{joyov ®tXov tjtop. — K 41 pdXa xt; 0paaoxa'potoę 
EtYj =  N 343.

Diese Zusammenstellung der Eigenthiimlichkeiten des spracliliclien Aus- 
drucks dtirfte nacli meiner Ansicht geniigen, um den jungen Charakter der 
Doloneia, dereń vielfache Ubereinstimmung mit der Odyssee darzuthun, so- 
mit unsere in den vorangehenden Abschnitten dieses Aufsatzes aus andern 
Griinden abgcleitete Ansicht von dem spaten Ursprunge dieses liuclies der 
Ilias sehr wahrscheinlich zu machen.



VII.

Um nun den Charakter der Doloneia zu vervollstandigen, wollen wir 
noch anhangsweise einige i n e t r i s c h e  und s t i l i s t i s c h e  B e m e r k u n g e n  
hinzuftigen.

Vers 299 haben die meisten Quellen ii'a.asv 'Ey-ojp, so dass sidcrsy ais 
Daktylus gelesen werden milsste; da aher siaffs sonst immer a hat (die 
Stellen s. hei La Eoche), so haben die Herausgeber stW  "E/.-top gescliricben 
dadurch aher wird der Versausgang ohne besondern poetischen Grand scliwer-. 
fallig —  oder man inusste dio ungewohnliche Messung von siassy mit « 
gelten lassen.

Vers 277 finden wir T(p dpvi&’ (st. to> opvi&i). Die Elision des T im 
Dat. sing. findet sieli aber nach La Eoche’s Zusammenstellung (Einleit. §. 30) 
nur an 4 unangefochtonen Stellen der Ilias, die man fiir alt gelten lassen 
kann: A 544. 589. N 289. TI 385, dagegen an 7 Stellen der Ilias, die ftii 
jiinger gelten: A 259. E 5. K 277. M 88. ¥  G4. 693. Q 26 und 6 mai 
in der Odyssee: p 246. s 62. i 302. z 106. o 394. t 480.

Der Vergleich in den Versen 5 — 10 ist, wie Fiisi bemerkt, wenig 
klar und durchsichtig, so dass jeder Erki itr er sich veranlasst sieht, einige 
W orte zu dessen Verdeutlichung zu sagen.

Vers 12 f. finden wir ein Zeugma, welches die meistc Ahnlichkcit mit 
einom in der Odyssee vorkommenden h a t: 0aop,dCetv Trupa iroXXd . . . .  aoXuiv 
aoptyytuy x lyonry 6'<j.aoov z avhpdjTrojy. 0aundCstv mit einem Object bedeutet 
sonst auch s. v. a. „mit Verwunderung, staunend betrachten“ ; hier konnte 
jedoch Agamemnon wohl die Trupa TroXXa', aber nieht die syoTr/j und don otiaooę 
betrachten oder erblicken. W ir haben also hier ein Zeugma anzunehmen, 
und dafiir findet sieb ein ganz passendes Beispiel t 166 f: KuxXojTro)V o się 
yatav łXsu3<30[i,sv syyb? sóyrcoy, z«Ttvóv x auxćov ts cp&oyyljy diooy xs xal aiyojy.

Vers 166 finden wir die Partikel ertscca ais Flickwort ohne eine 
bestimmte Bedeutung, worliber Fasi riclitig bemerkt: ..siretTa, hier ziemlich 
miiflig und durch seine Breite lastig. Vergleichen liisst sich indes Od. p 185 
sttsI dp Svj sirsiTa TróXtvo’ tśyat jj.svsa.ivsi? crt][j.spov, wo es auch nur zum Aus- 
fiillen zu dienen scheint11. La Eoche dagegen yerweist zur Vergleichung 
unserer Stelle auf Z 350, wo er bemerkt: „errst-a, wie das deutsche „dann“ 
im Nachsatze, vgl. H  360. I  394. K  166. 243. M 73. 234. O 397. II 247“. 
Diese Verweisung ist aber deshalb unpassend, weil an allen von ilim ange- 
fiihrten Stellen, aufier K  166, srana  im Hauptsatze steht und demselbcn im 
vorausgehenden Nebensatze entweder ein correlatives Irat (so Z 350. O 397. 
O 247), oder ein st (so H 360. M 73. 234. K 243 [ =  a. 65]), oder endlich 
ein r]v (I 394) vorausgeht: wtihrend K  166 umgekehrt der Hauptsat^. (5ft) 
Frageform) yorausgeht und das srana im nachfolgenden Nebensatze (EelĄtfyj'



satze) stelit: o? xsv s-sita  sxaaiov sfsipstay (jaw.r/oy. Demnacli erscheint 
hier ir.zKzn. von Fasi ricbtig beurtlieilt, ais eine Breite der Darstcllung, ais 
Flickwort, wie aucli an der Stelle p 185.

Vers 351 f. wird eine von ackernden Maulthieren gezogene Furclie 
ais MaP einer Entfernung angeftihrt; dies ist niclit anffallend, wolil aber ist 
auffallig der Zusatz: (r^fitóvwv,) cw ~(rM te [5oćuv rpocpspśaTspat sttjiy źhy.bizw:. 
ystotb pa&si/p TtYjy.roy apotpoy. Man versteht niclit, wozu dieser Zusatz dienon 
soli; es ist niclit zu versteben, wie die von Maultliieren gezogeneii Furchen 
darum, weil die Maulthiere zum Pfliigen geeigneter sind — denn dies besagt 
der Zusatz — , langer sein sollen ais die von Oclisen gezogenen (welchen 
Sinn Fasi in der Stelle sucht). Sonderbar ist aucli die Erklaruug Aristarchs, 
welcbe man bei La Eoclic nacblesen kann. W ir miissen also sagen, dass 
der Sinn der Stelle dunkel ist. Ygl. Ameis unt. d. Texte und im Anliang.

Almliclie Auffitlligkeiten und stilistisclie Eigenlieiten von gcringerer 
Bedeutung kann man in den Commentaren nacblesen.

K. Orszulik.



S e h u l n a e h r i e h t e n .

I. Lehrpersonale.

a) V e r ii n d e r u u g e  n.

Es scliied ans dem Lebrkorper Endo 
Juli 1882:

Professor Dr. J o s e f  F i s c h e r ,  
welcher iiber sein Ansuclien 
mit h. Min. Erl. v. 14. Juli 
1882, Z. 11463 (intim. m. li. 1. 
Erl. v. 29. Juli 1882, Z. 2427) 
in den hleibenden Ruhestand 
versetzt wurde.

Es trat ais Ersatzman ein am
l . October 1882:

Der gopriifte Leliramtscandidat J o b .  
T  e u t s c h ais Supplent (best,
m. h. 1. Erl. v. 28. September
1882, Z. 3281.)

b) B e u r l a u b u n g e n .

1. Professor R u d o l f  B a r t e l m u s  blieb ais Bezirks-Schulinspector das 
ganze Scbuljahr hindurcli beurlaubt (1. li. Min.-Erl. v. 1. October 1873,
Z. 10005).

2. Professor I g n a z  Ś w i e ż y  ais Lantagsabgeordneter fiir die Dauer der 
Session des schles. Landtages vom 2. bis 23. October 1882 (1. h. 1. 
Erl. v. 28. September 1882, Z. 3296) und vom 28. Mai bis 14. Juni 
1883 (1. li. 1. Erl. v, 25. Mai 1883, Z. 1631.)

Stand des Lełirpersonales ani Schlusse des Schuljalires.
1. Herr J o s e f  W e r b e r ,  k. k. Director, Curator der Probst Scbersclinik’- 

sclien Bibliothekstiftung, lehrte Griccliiscb in VI.
2. H err J o s e f  S m i t a ,  k. k. Professor, Curator der Dr. GabricPscben 

Lehrmittelstiftung, lelirte Mathematik in II., Naturgescbicbte in I. A,
I. B, II., III., V., VI.

3. Herr G o t t l i  eh  F r i e d r i c h ,  k. k. Professor, lehrte Latein in VI., 
VII., pbilos. Propadeutik in VII., V III.
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4. Iierr R u d o l f  B a r t e l m u s ,  k. k. Professor (VIII. Kangclasse) und Be- 
zirks-Schulinspector, beurlaubt.

5. H err Dr. J o h a n n  O d s l r e i l ,  k. k. Professor (VIII. Rangclasse), lelirte 
Mathematik in I. A, IV., VI., VIII., Pliysik iii V III., IV.

6. Herr Dr. A n t o n  B a l  car ,  k. k. Professor, lelirte Geograpliie in I. B, 
Geograpliie und Gescliiclite in V., VI., V II., VIII.

7. Herr A r m a n d  K a r e l l ,  k. k. Professor, lelirte Latein in III ,, VIII., 
Griecliiscli in III.

8. H err Dr. W e n z e l  P s c l i e i d l ,  k. k. Professor, lelirte Mathematik in
I. B, III., V., VII., Pliysik in VII.

9. Herr P. I g n a z  Ś w i e ż y ,  k. k. Professor, lelirte kathol. Religionslehre 
in allcn Classen.

10. Herr P r a ń  z S c lin ii ed, k. k. Professor, lelirte Latein in V., Griechisch 
in V., VIII.

11. Herr Dr. J o l i a n n  W i t r z e n s ,  k. k. Professor, lelirte Latein in II., 
Griechisch in VII., Deutsch in II.

12. Herr R i c h a r d  F r i t s c h e ,  k. k. Professor, lelirte evangel. Religions
lehre in allen Classen.

13. Herr M i c h a  el  P  e t  s char ,  k. k. Professor, lehrte Latein in I. A, Grie
chisch in IV., Deutsch hi I. A.

14. Herr K a r l  O r s z u l i k ,  k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Latein in I. B., 
Deutsch in I. B., V.

15. Herr J o s o f  F e  der ,  Supplent, lehrte Geograpliie in I. A, Geograpliie 
und Gescliiclite in II., III., IV., Deutsch in VI., VII., VIII.

16. Iie rr J o h a n n  T e u t s c l i ,  Supplent, lehrte Latein in IV., Deutsch in
I I I .  , IV., Geograpliie und Gescliiclite in II.

17. H err S i m o n  F r i e d m a n n ,  Kreisrabbiner, lelirte israelitisclie Religions
lehre.

18. Herr P . J o h a n n  S i k o r a ,  Obercaplan, provisor. Exhortator, liielt die 
Exliorte fiir das Untergymnasium.

Die relativ obligaten Landessprachen lehrten:

1. Iie rr Dr. A n t o n  B a l  car ,  k. k. Professor, bolimische Sprache in der 
L, II., III . Abtheilung.

2. H err P . I g n a z  Ś w i e ż y ,  k. k. Professor, polnische Sprache in der
IV. Abtheilung.

3. Herr A r m a n d  K a r e l l ,  k. k, Professor, polnische Sprache in der III. 
Abtheilung.

4. H err K a r l  O r s z u l i k ,  k. k. Gymnasiallehrer, polnische Sprache in 
der I., II . Abtheilung.



Die freien Lehrgegenstande lehrten:
1 . H err F r a ń  z H o l e e e k ,  Professor an der Staatsrealscliule, Freihand- 

zeichnen.
2. H err K a r l  W i l k e ,  Tumlehrer an der Lekrerbildungsanstalt, Turncn.
3. H err P e t e r  W i l l i ,  Professor an der Staatsrealscliule, franzosische 

Spraclie.
4. Herr F r a ń  z J o h n ,  Professor an der Staatsrealscliule, Stenographie.

H. Lehrplan.

a) Obligate Lehrgegenstande.

1 . Classe.

Ordinarius: Abtli. A : Herr Michael Petschar.
Abtli. B : Herr Karl Orszulik.

1. l i , e l i g i o n s l e b r e : a) katholiscli: 2 St. w. Der christliche Glaube. Die
zelin Gebote. Die Gnadenmittel. Ig. Świeży.

(3) evangelisch: 2 St. w. Biblische Gescliicbte des alten Testa- 
montos. Die einschlagige Geograpbie. Erklarung der zelm Gebote und 
des „Unser Vateru. Zu den Festzeiten des Kirclienjahres ein religioses 
Lied. li. Fritscbe.

2. L a t  e i n :  8 St. w. liegelmabige Formenlebre, eingeiibt an den Ubungs-
beispiclen des Lescbuclies. Memorieren und Aufscbreiben der Yoca- 
beln. Woclientlicb eine Composition. Abtli. A : M. Petschar.

Abtli. B : K. Orszulik.

3. D c u t s c l i :  4 St. w. Der einfaclie erweiterte, zusammengezogene und
zusammengesetzte Satz in Verbindung mit der Interpunctionslebre. 
Flexiou der Yerba. Miindliclie und scliriftliche Einiibung durcli Bei- 
spiele. Lesen und Erklaren prosaiscber und poetischer Lesestilcke. 
Vortrag memorierter Stiicke. —  Alle 8— 14 Tage ein Aufsatz ais 
hausliehe Arbeit und eine ortliograpbisclie Ubung.

Abtli. A : M. Petschar. 
Abtli. B : K. Orszulik.

4. G e o g r a p b i e :  3 St. w. Grundbcgriffe der matliematiscben Geograpbie.
Bosclireibung der Erdoberfłache mit Bezug auf ihre nattirliclie Be- 
scbalFcnlieit und die allgemeinen Scbeidungen nacli Yolkern und Staa- 
ten. —  Kartenlesen und Kartenzeicbnen,

Abtli. A : J .  Feder. 
Abtli. B : Dr. A. Balcar.



5. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Die vier Eechnungsarten mit unbenannten und
benannten Zahlen. Dekadisches Zahlensystem. Decimalbriiche: Eccli- 
nen mit abgekiirzten Decimalen, abgekurzte Multiplication und Divi- 
sion. Primzahlen, Theilbarkeit der Zahlen, gemeinscbaftliclies Mafi und 
V ielfaclies. Gemeine Briiche. — Aus der Anschauungslelire: Gerade. 
Winkel, Dreiecke. Abth. A : Dr. J . Odstrcil.

Abtli. B: Dr. W. Pselieidl.

6. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. Zoologie der Siiuge-, Glieder-, Weich-
und Strahlthiere mit erlauternden Demonstrationen.

Abth. A und B : J .  Smita.

II. Classe.

Ordinarius: Ilerr Dr. Johann Witrzens.

1. E e l i g i o n s l e b r e :  a) katholisch: 2 St. w. Erkliirung der Gebraucbe
und Ceremonien der katholisclien Kirche. Ig. Świeży.

P) evangeliscb: 2 St. w. Bibliscbe Geschichte des neuen Testa- 
mcntes, vornebmlich die Eeden Jesu. Erklarung aller 6 Hauptstticke 
des (lutherischen) Katecliismus. Zu den Eestzeiten des Kirchenjahres 
ein religioscs Lied. E . Fritscbe.

2. L a t  e i n :  8 St. w. Wiederholung und Erganzung der regelmabigen For-O O O O o
menlebre. UnregelmaBigkeiten ,in Declination und Conjugation. Die 
notwendigsten Lehron der Syntax. Ubungsbeispicle nacli dem Lese- 
buche. — Alle 8 Tage eine Composition, alle 14 Tage ein Pensum

Dr. J . Witrzens.

3. D e u t s c h :  4 St. w. Formenlehre des Nomen. Der zusammengesetzte
Satz. Wiederliolung und Beendigung der Ortbographie. — Lesen von 
Musterstiicken mit spraclilicher und saclilicher Erklarung. Vortrag 
memorierter Stucke. — Alle 8 bis 14 Tage ein Aufsatz ais hausliche 
Arbeit und eine orthographisehe Ubung. Dr. J .  Witrzens.

4. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  4 St. w. Physikalische und politische
Geograpliie von Asien, Afrika und Europa im allgemeincn, specielle 
Geographie von Siid- und West-Europa. Kartenzeichncn. — Geschichte 
des Altertums. J .  Teutsch.

5. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Arithmetik: Ycrhaltnisse und Proportionen
und dereń Anwendung. Mafie, Gewichte, Munzen und darauf bcziigliche 
Eechnungen. — Anschauungslelire: Messung, Theilung, Ycrwandlung 
und Almliehkeit geradliniger Figuren, J . Smita.



7. N a t u r  g e s  cl i i  cli t e :  2 St. w. a) Zoologie der Yogel, Amphibien und 
Fische mit erlauterndcn Demonstrationen. — b) Botanik: Beschreibung 
der Pflanzen nacb auberen Merkmalen mittelst Demonstrationen an 
lebenden Gewachscn. Ubungen im Bestimmen der bluhenden Gewachse 
nacb Linnes System. J . Smita.

III. Classe.

Ordinarius: Herr Armand Karell.

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

p) evangeliscb: 2 St. w. Die christliche Glaubenslehre. Lebens- 
bilder christlicher Helden aus der Zeit der Stiftung der Kirche bis zur 
Keformation. Zu den Festzeiten des Kircbenjabres ein religioses Lied.

R. Fritsche.

2. L a  t e i n :  6 St. w. Casuslelire, eingeiibt an den Beispiclen des Dbungs-
buches. — Cornelius Nepos nacb Auswalil. Alle 14 Tage eine Haus- 
und eine Scbulaufgabe. A. Karell.

3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Regelmafiige Formenlehre bis zu den Passiv-
formen. Ubersetzung der entsprecbenden Ubungsstiicke, —  Im II.
Semester alle 14 Tage ein Pensum und alle 4 Wochen eine Compo- 
sition. A. Karell.

4. D e u t s c b :  3 St. w. Lesen prosaiscber und poetischer Musterstiicke mit
sachlicher und sprachlicber ErklSrung. Yortrag memorierter Lesestiicke, 
— Alle 14 Tage ein Aufsatz ais hiiusliche Arbeit. J .  Teutsch.

5. G c o g r a p b i o  und G e s c l i i c b t e :  3 St. w. Oro-, Hydro- und politiscbe
Gcograpliie von Europa (Osterreich ausgenommen). Geographie yon 
Amerika und Australien. Kartenzeicbnen. — Gescbichte des Mittcl-
alters mit besonderer Berucksichtigung der Hauptmomentc aus der 
osterreiebisclion Gescbichte. J .  Feder.

6. M a t b e m a t i k :  3 St. w. Grundoperationen mit BucbstabengroBen, Po-
tencieren, Eadicieren und Combinationslehre. •— Anschauungslehre: Der 
Kreis und die regelmafiigen Polygone in Construction und Rccbnung. 
Ellipse, Parabel, Hyperbel. Dr. W. Psclieidl.

7. N a t u r  g e s c b i c h t e :  2 St. w. (im I. Sem.) Mineralogiscbe Anscbauungs-
lehre. J .  Smita.

8. P h y s i k :  2 St. w. (im II. Sem.) Einleitung. Anfangsgriinde der Chemie
und Warmelebre. J .  Smita.



IV. Classe.

Ordinarius: H err Johann Teutsch.
1. R e l i g i o n s f l e h r e :  ot) katholisch: 2 St. w. Die Gescliiclite der Offen-

barungen Gottes im neuen Bundę. Ig. Świeży.
evangelisch: 2 St. w. Die cliristliclie Sittonlelire. Lebcnsbilder 

christlielier Hclden aus der Reformation bis in die neueste Zeit. Zu den 
Festzeitcn des Kircbenjahres ein religioses Liod. R. Fritsche.

2. L a  t e i n :  6 St. w. Tempus- und Moduslebre, eingeilbt an den Aufgaben
des Ubungsbuclies. Prosodie und Metrik. — Lectlire: Caesar de bello 
gali. 1. I., II., III ., IV. — Ovid nacli Auswahl. — Alle 14 Tage 
ein Pensum und eine Composition. J .  Teutsch.

3. G r i  e c l i i s c b :  4 St. w. Abscliluss und Wiederliolung der Formenlehre;
Hauptpunkte aus der Syntax der Modi, eingeilbt an den Beispielen 
des Lesebuches. — Alle 14 Tage ein Pensum und alle 4 Woclien 
eine Composition. M. Petschar.

4. D o u t s c b :  3 St. w. Lecture prosaischer und poetiscker Lesestiicke mit
spraelilicher und sachlicher Erklarung. Figuren und Tropen. Deutsche 
Prosodie und Metrik. Gesehaftsaufsatze. Vortrag memorierter Stiicke. — 
Alle 14 Tage ein Aufsatz ais biiusliclie Arbeit. J .  Teutsch.

5. G e o g r a p h i e  und G e s  cl i i  eh t e :  4 St. w. I. Sem .: Gescliiclite der
Neuzcit mit Ileiworhebung der Gescliiclite des Habsburgisehen Gesamnit- 
staates. — II. Sem.: Geographie und Statistik der bsterreichisch-unga- 
risclien Monarchie. ■—- Kartcnskizen. J .  Fedor.

6 M a t h e m a t i k :  3 St. w. Zusammengesetzte Verhiiltnisse und ihre An- 
wenduug. Zinseszinsrechnungen. Gleichungen des I. Grades. An- 
schauungslehre: Storeometriselie Grundbegriffe. Inhalts- und Oberflaclien- 
bereclmung der Kiirper. Dr. J .  Odstrcil.

7. P h y s i k :  3 St. w. Die Lehre vom Gleichgewichte und der Bewegung 
fester, fltissiger und ausdehnsamer Korper. Akustik, Magnetismus und 
Elektricitat. Grundbegriffe der Optik. Dr. J .  Odstrcil.

V. Classe.

Ordinarius: Herr Franz Schmied.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Allgemeine Glaubenslelire.
Ig. Świeży.

(1) evangeliscli: 2 St. w. Zusammenhangcnde Darstellung der Ge- 
schiclite der christlichen Kirche, von der Stiftung derselben bis zur 
Reformation. R. Fritsche.



2. L a t e i n :  6 St. w. Lectiire (5 St. w.): Livius 1. I., X X I. — Ovid nacli
Auswalil ans den Metamorphosen. — Grammatiscli-stilistisehe Ubungen 
(1. St. w.). Wiederholung der Grammatik: Casuslehre, Tcmpora, Modi.
— Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Composition.

Fr. Sclimicd.
3. G r i e e l i i s c l i :  5 St. w. Lectiire (4 St. w.) Xenoplion, Kyrop. I., II.,

III., IV., V. nacli Schenkls Clirestomathie. Homer, II. I., II., III ., — 
Grammatik (1 St. w.) Syntax des Nomens mit entsprechenden Bei- 
spielen. — Alle 4 Woclien eine Composition. Fr. Sclimied.

4. D e u t s c l i :  2 St. w. Lectiire von Musterstiicken der neueren Literatur
mit spraclilielier und saclilicher Erklarung. Vortrag momorierter Stiicke.
—  Alle 14 Tage ein Aufsatz ais hausliche Arbeit. K. Orszulik.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c lii el i t  e : 4 St. w. Geograpliie Vorderasiens
und der Mittelmeerlander. — Cultur der asiatischen und afrikanisclien 
Vblker. Gescliiclite der Perser, Grieclien, Makedonier, Karthager und 
Romer bis zu Octavianus’ Alleinlierrscliaft. Dr. A. Balcar.

6. M a t h e m a t i k :  4 St. w. Algebra: Die Zalilensysteme, Algebraisclie
Grundoperationen. Theilbarkeit der Zalden und ihre Anwendung. Voll- 
standige Lelire von den Briichen. — Geometrie: Planimetrie.

Dr. W. Psclieidl.
7. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. I. Scm. Mineralogie in Verbindung mit

Geognosie. II. Sem. Botanik mit besonderer Beriicksichtigung der 
Organograpliie und des naturlichen Systems. J .  Smita.

VI. Classe.

Ordinarius Herr Dr. Anton Balcar.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katlioliscb: 2 St. w. Die christliche Lelire. Beson-
dere Glaubenslelire. Ig. Świeży.

P) evangeliscli: 2 St. w. Zusammenliiingende Darstcllung der Ge- 
scliicbte der cliristlichen Kircbe von der Reformation bis in die neueste 
Zeit. Gescliiclite des evangelischen Kirchenliedes. R. Fritsclie.

2. L a t e i n :  6 St. w. Lectiire (5 St. w.) Cicero, orat. in Catil. III . Sallust,
bellum Jugurtliinum. Caesar, de bello civ. 1. I I I . ; Vergil, Aen. 1. I. — 
Grannnatiscli-stilistisclie Ubungen (1 St. w7.). —  Alle 14 Tage ein Pensum, 
alle 4 Woclien eine Composition. G. Friedricli.

3. G r i e c h i s c ł i :  5 St. w. Lectiire (4 St. w .): Homer, II. V II., VIII.,
XVI., X V III. — Herodot 1. VI. — Grammatik (1 St. w7.): Syntax des 
Verbums. — Alle 4 Woclien eine Composition. J .  Werber.

4*



4. D e u t s c h :  3 St. w. Lectiire einer Auswahl von MusterstUcken auś der
mhd. Periode und aus der Zeit yon Seb. Brant bis Herder nebst deu 
notigen literarhistorischen Notizen. — Alle 14 Tage ein Aufsatz.

J . Feder.
5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c l i t e :  3. St, w. Gescliichte des romischen

Kaiserreiches und des Mittelalters mit besonderer Berilcksichtigung der 
Gesebiehte der osterreicliischen Lauder. — Entsprechende politisebe 
Geograpliie. Dr. A. Balcar.

6. M a t b e m a t i k :  3 St. w. Algebra: Potenz- und WurzelgroCen; Loga-
rithmen. Gleichungen des I. Grades mit einer und mebreren Dnbekannten 
Aufgaben aus Heis. — Geometrie: Stereometrie und Trigonometrie.

Dr. J . Odstrcil.
7. N a t u r g e s c l i i c h t e :  2 St. w. Zoologie mit erlauternden Demonstra-

tionen und besonderer Berticksichtigung des anatomiseben Baues der 
Haupttypen. J . Smita.

T li. Classe.

Ordinarius: Herr Dr. Wenzel Pscheidl.

1. B e l i  g i o n s  l e l i r e : a) katholiseh: 2 St. w. Cbristliclie Sittenlcbre.
Ig. Świeży.

(1) eyangeliscb: 2 St. w. I. Sem .: Einftihrung in dio Scbriften 
des alten Testamentes. — II. Sem .: Einftihrung in die Scbriften des neuen 
Testamentes. —  Beligionsgeschichte. — Das Leben und die Lelire 
Jesu  im Urtexte gelesen und erklart. B. Fritsche.

2. L a t  e in:  5 St. w. Lectiire (4 St. w.): Cicero, orat. pro Boscio Amerino.—
Vergil, Aen. 1. II., III ., Y. — Grammatisch-stilistiscbe Ubungen (1 St. w.) 
—  Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Composition.

G. Friedrich.
3. G r i e c h i s c h :  4 St. w. Demostlienes, orat. Olyntli. I., II., III. sammt Ein-

leitung. — Sophokles, Philoktet, mit Einleitung in die griechische 
Tragodie: —  Alle 14 Tage eine grammatische Stunde (Wiederbolung 
nacli Bedarf). — Alle 4 Wochen eine Composition. Dr. J .  Witrzens.

4. D e u t s c h :  3 St. w. Lectiiro von MusterstUcken aus der Zeit nach Herder
mit begleitenden literarhistorischen Notizen. — Alle 14 Tage ein 
Aufsatz. J . Feder.

5. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c l i i c h t e :  3 St. w. Gescliichte der Neuzeit mit
Hervorhebung der charakteristischcn Momente aus der osterreicliischen 
Geschiclite. Entsprechende politisebe Geographie. Dr. A. Balcar.



6 . M a t h e m  a t i k :  3 St. w. Algebra: Unbestimmte Gleichungen. Quadra-
tisclio Gleichungen mit einer imd mehreren Unbekannten. Exponential- 
Gleiclnmgen. Progressionen, Combinationslehre. Binomischer Lehrsatz 
Aufgaben aus Ilois. —  G e o m e t r i e :  Anwendung der Algebra auf-
dio Geometrie. Analytische Geometrie in der Ebene.

Dr. W. Pscheidl.

7 . P h y s i k :  3 St. w. AUgemeine Eigenschaften der Korper. Mechanik fester
und tropfbarfliissiger Korper. Warme. Theorie der Gaso. Chemie.

Dr. W . Pscheidl.

8. P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a e d e u t i k :  2 St. w. Logik. G. Friedrich.

VIII. Classe.

Ordinarius: Herr Dr. Joliann Odstrcil.
1. K c l i g i o n s l e h r e :  a) katholiscli: 2 St. w. Geschichte der Kirche Cliristi.

Ig. świeży.
fi) evangelisch : 2 St. w. Dio christliche Glaubenslehre. — II. Sem .: 

Die christliche Sittenlehre. —  Das Leben und die Lehre der Apostoł 
im Urteste gelesen und erklart. II. Fritsche.

2. L a  t e i n :  5 St. w. Lectiire. (4 St. w.) Tacitus, Ann. I. Agricola. Hora-
tius, Carm. Epod. Satir. Epist. nach Auswalil. — Grammatisch stilistische 
Ubungen nebst Wiederholung der wiclitigsten Partien der Grammatik 
(1 St. w.). — Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Woclien eine Compo- 
sition. A. Karell.

3. G r i e c h i s c l i .  5 St. w. Lectiire: Platons Apologie und Crito (I. Sem.).
— Sophokles, Antigone (II. Sem.). — Wiederholung der Syntax nach 
Bedarf. —  Alle 4 Woclien eine Composition. Fr. Schmied.

4. D e u t s ć h :  3 St. w. Analytische Aesthetik an der Hand der Lectiire von
Lessing’s Laokoon. Die Lehre von der Poesie auf Grund der im Gymna- 
siurn gelesenen griecliischen, lateinischen und deutschen Classiker. — 
Alle 3 Woclien ein Aufsatz ais hauslicke Arbeit. J .  Feder.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. w. I. Sem.: Hauptmomente
aus der Geschichte der Gegenwart. Geschichte der ostorroichisch-unga- 
rischen Monarchie mit Hervorhebung ihrer Bezieliungen zur Geschichte 
der Naclibarlander. —• II. Sem.: Vaterlandskunde der osterreichiscli. 
ungarischen Monarchie. Dr. A. Balcar.

6. M a t l i e m a t i k :  2 St. w. Wiederholung des Lelirstoffes und Ubung im
Aufloseu algebraisclier, geometrischer und physikalischer Probleme.

Dr. ,T. Odstrcil.



7. P h y s i k :  3 St. w. Magnetismus, Elektricitiit, Akustik und Optik.
Dr. J .  OdstrCil.

8. P  li i 1 o s op li is ch e P r o p a e d e u t i k :  2 St. w. Empirisclie Psychologie.
G. Friedrich.

Israelitischer Religionsunterricłit.
I. A b  t lic i 1 u lig : (I., II. Cl.) 2 St. w. -—- 1 St. Biblisclie Gescliiclite: 

Die Zcit der Richter und Konige. —  1 St. Lesestiicke aus dem 
I. Buche Moses.

II . A b t l i e i l u n g :  (III., IV. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Die 10 Gebote. 
Die Glaubens- und Pfliclitenlelire. — 1 St. Lesestiicke aus dem I. Buclie 
Moses. — Einiibung des Verbums.

III. A b t l i e i l u n g :  (V., VI. Cl.) 2 St. w. —  1 St. Gescliiclite der Judcn 
im romischon und im neu-persischen Reiche. -—■ 1 St. Die ersten 
20 Capitel im II. Buclie Moses saclilich und spraclilicli erkliirt.

IV. A b t l i e i l u n g :  (VII., V III. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Gescliiclite der
Juden vom XV. bis X V II. Jalirhunderte. Wiederliolung der ganzen 
Religionsgeschiehte. —  1 St. Die letzten 15 Capitel aus dem Buclie 
der Spruclie. S. Friedmann.

b) Landesspracben.
I .  Poln iscli.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Das Notwendigste aus der Lautlehre. Regel- 
mafiige Formcnlelire des Nomens, eingeiibt bei der Lectiire gew&lilter 
Lesestiicke aus Wypisy polskie I. — Memorieren kurzer Gediclite. 
Alle 3 Wochen eine schriftliclie Aufgabe. K. Orszulik.

II . A b t l i e i l u n g :  2 St. w. Wiederliolung und Erganzung der ivichtigsten 
Regeln der Lautlehre. Formeiilehre des Verbums. Lohre von den 
Partikeln —  alles eingeiibt bei der Lectiire aus Wypisy polskie I. — 
Memorieren kurzer Gedichte. — Alle 4 Wochen eine schriftliclie 
Aufgabe. K. Orszulik.

I I I . A b t l i e i l u n g :  2 St. w. Wiederliolung der regelmaCigen und unregel- 
mabigen Formenlehre, die Syntax, an Beispielen der Lectiire eingeiibt. 
Memorieren kurzer Gedichte. Alle 14 Tage eine schriftliclie Arbeit.

A. Karoli.
IV. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Grammatisch-stilistischc und sachliche ErklU- 

rung ausgewahlter Lesestiicke aus Wypisy polskie II., 2. f. O.-G. mit 
einem kurzeń Abrisse der Literaturgeschichte. — Vortrag freigewahlter 
Gedichte. — Alle 4 Wochen eine schriftliclie Aufgabe.

Ig. Świćży.



II. Boiimisch.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Anfangsgriinde des Unterrichtes; Formen- 
lełire des Nomens: die sechs Classen des Yerbums. Einiibun<r der 
Formen an praktisclien Beispielcn, Ubersetzungen aus dem Deutscben 
ins Bohmische und umgekehrt. Erklarung bohmisclier Lesestiicke. — 
Alle 2 Woehen eine scbriftliehe Arbeit. Dr. A. Balcar.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Wiederholung der gesammten Formenlelire. 
Ubersetzungen aus dem Bolimischen ins Deutsche und umgekehrt. 
Erklarung der Lesestiicke unter Gebrauch der bolimischen Sprache. •—- 
Alle 2 Woehen eine schriftliche Aufgabe. Dr. A. Balcar.

III . A b t h e i l u n g :  2 St. w. Lecture von Musterstiicken aus Mała Sloves- 
nost’ von Kosina-BartoS mit grammatisch-stilistischer und sachlicher 
Erklarung und literar-liistorischen Notizen. Yortrag gewahlter Gedichte. •—• 
Alle 3 Woclien eine schriftliche Aufgabe. Dr. A. Balcar.

c) Freie Lebrgegenstande.

I. Freiliandzeiclinen.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Zeichnen ebener geom. Gebilde aus freier 
Iland nacli Vorzeichnungen auf der Tafel. Gerade und krumrne Linien, 
Winkel, Dreiecko, Vielecke, Kreis, Ellipse und Spirale. AnschlieJ3end 
an die geom. Grundformen Ubungen von gerad- und krummlinigen 
Figuren.

II . A b t h e i l u n g :  2 St. w. Zeichnen nach Vorlagen, nach Aachen und 
plastisclien Modellen, und zwar im Umrisse, wie auch schattiert. Das 
Ornament und das menschliclie Gesicht rerbunden mit Erklarung der 
beim freien Nachbilden der Objecte zu beachtenden Begeln.

Fr. Holecek.
II. Turneu.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. a) Ordnungs- und Freiiibungen: Aufstellung. 
Grundstellung. Bichtung. Vorwartsgehen, Yorwartslaufen. Gehen an 
Ort. Umkehren im Gehen und Laufen. Seitwartsgehen in Flanken- 
reilien. Iiiickwartsgehen in Stirnreihen. Gehen mit Trittwechsel. Neben-, 
Vor- und Hinterreihen in Paaren. Winkel und Gegcnzug im Gehen 
und Laufen. Drehungen im Stehen. Armhaltungen und Bewegungen 
der gestreckten Arme. Fersenheben in die Zehenstellung mit Armheben. 
Schreiten in die Schrittstellungen mit Armheben. Armbeugen und Streckeu 
der Arme. Gehen mit Armhaltungen. Halbe Beugung der Kniee mit Arm
beugen und Strecken. Ilumpfbeugen mit Armhaltungen. Ilupfen mit geschlos- 
senen Ftiben. —  Hantelilbungen und Stabubungen mit holzernen Staben.



b) Geratiibungen: Kletteriibungen an sehrageu und senkrecliten Stangen. 
Hano'- und Ilaneelubungen an den wagrecliten Leitern. Liegestiitz-O O o O O
und Liegeliangilbungen am Barren und Beck. Gemisclitc Sprunge am 
Bock und Pferd. Freispringen iibor Schnur. Sturmspringen. Schwebe- 
ubungen an den Scliwebestangen. Schaukelubungen an den Ringen, 
am Schwebereck und Rundlauf.

II . A b t h e i l u n g :  2 St. w. a) Ordnungs- und Freiiibungen: Neben-, Yor- 
und Hinterreiben in den Vierreihen irn Geben und Laufen. Scbwenken 
der Vierreihen. Offnen und Scliliefien der Flankenrcilien. Yerbindungen 
von Ziehen, Eeilien und Scbwenken zur Doppelsaule, im Geben und 
Laufen. Zusammengesetzte FulL, Knie-, Bein-, Rumpf- und Hitpf- 
iibungsfolgen mit Armbeugen verbunden. —- b) Geratiibungen: Hangel-, 
Kletter- und Steigubungen an sebragen und senkrecliten Stangen, 
sebragen, senkrecliten und wagrecliten Leitern. Hangiibungen am Iieck, 
Wellen-Aufscbwung, Felge-Aufscbwung. Sttitzubungen am Barren: 
Schwingen verbunden mit Sitz, Stiitzeln. Gemiscbte Sprunge am P fe rd : 
Auf- und Absitzen, Hocke, Flankę. Bockspringen ais Hoclisprung. Frei- 
springen iiber Sclinur ais Weit- und Hoclisprung. Ubungen am Rund- 
lauf, Scliwebereck und an' den Ringen.

III. A b t b e i l u n g :  2 St. w. Geratiibungen: Die yerscliicdonsten Auf-, Um-, 
Ab- und Durcbscbwiinge am Beck. Ein- und Anssprtingo am Ende 
des Barrens; Scbwingen im Unterarm- und Strecksttitz mit Stiitz- 
hiipfen; Uberscblagon von Sitz. Sturm- und Freispringen ais Hocli- 
und Weitsprung. Bockspringen ais Hocli- und Weitsprung. Langen- 
spriinge am Pferd, sowie Hocke, Flankę und Gratscbe. Hangiibungen 
an sebragen Leitern, Tauen und Bingen. Kiirturnen. K. Wilke.

III. Franzosisclie Spraclie.

I. A b t b e i l u n g :  2 St. w. Ortboepie und Orthograpliie. Formenlehre 
des Substantivums, Adjectivums, Pronomens, Yerbums und der Ililfszeit- 
wbrter avoir und etre mit Zugrundelung der lateiniscben Formen.

II, A b t b e i l u n g :  1 St. w. Ilie Pronomina, Adverbia, die regelmiiCigen 
und die wichtigsten unrogelmapigcii Yerba. P . Willi.

IV. Stenographie.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Wortbildungs- und Wortkiirzungslebre mit 
fortgesetzten Ubungen im stenograpliischen Scbreiben und Lesen. 
Kurze Tbeorie der Satzkiirzuugslehre.

II . A b t b e i l u n g :  1 St. w. Yollstandige Tbeorie der Satzkiirzungslehre 
sowolil Klaug- ais aucb Formkiirzung; Ubungen im Nachsclireiben 
von Dictaten mit steigender Gescbwindigkeit. Fr. John.



!ll. Verzeichnis

der im Scliuljahre 1882/83 verwendeten Lehrbucher nach Gegen- 
standen und Classen.

I. R  e l ig  i o n s l  e li r e :  ot) katholiscli: Fischer, Katholisclie Religionslelire, 
in I. — Liturgik oder Erktórung der gottesdienstlichen Handlungen 
(Bellmann), in II. —• Gescliiclite der Oifenbarung des alten Testamcntes 
(Bellmann), in III. — Gescliiclite der Oifenbarung des neuen Testa- 
mentes (Bellmann), in IV. — Martin, Allgemeine Glaubenslehre, in V. 
—  Martin, Besondere Glaubenslehre, in YI. — Martin, Sittenlehre 
in YII. — Fessler, Gescliiclite der Kirche Christi, in V III .;

[5) evangeliscli: Berthelt, Biblisclic Gescliiclite, in I., II. — Palmer, 
Der cliristl. Glaube und das cliristl. Leben, in III,, IV. — Palmer, 
Lelirbuch der Eeligion fiir die oberen Classen, II. Theil, in V., VI., 
I. Theil, in YII.,  VIII.

I I . L a t e i n i s c h e  S p r a ć  li e: Schmidt, Schulgrammatik, in I. —  V III. —  
Eozek. Ubungsbuch, I. Theil in I., II. Th. in I I .  — Cornelius Nepos 
ed. Siebelis, in III. — Kózek, Beispiel- und Aufgabensammlung zur 
Einilbung der lat. Syntax I. Theil, in III., II. Theil in IV. —• Caesar, 
helium gallicum ed. Hoffmann, in IV. —• Ovidii carmina selecta, ed. 
Grysar, in IV., V. — Livius, ed Grysar, in V. — Siipfle, Aufgaben 
zu lateinisclien Stilitbungen, II. Theil in V., VI., III. Theil in VII., 
V III. — Caesar, helium civile, ed. Hoffmann, in VI. —  Sallust, Ju- 
gurtlia, ed. Linker, in VI. —- Cicero, orat. in Catilinam, ed. Klotz, in 
VI. — Vergil, Aeneis, ed. Kibbek, in VI., VII. —- Cicero, orat. pro 
Roscio Amerino; orat. pro Archia poeta, ed. Klotz, in VII. — Tacitus, 
ed. Halm, in V III. —• —• Horatii carmina, ed Mliller, in V III.

III. G r i e c h i s c l i e  S p r a c h e :  Curtius, Schulgrammatik, in III.-—V III.— 
Schenkl, Elemontarbucli, in III, IV. —- Schenkl, Chrestomathie aus 
Xenophon, in V. — Homer, Ilias, ed. Dindorf, in V., VI. — Herodot, 
ed. Wilhelm, in VI. —- Demosthenes, ed. Pauly, in VII. — Homer, 
Odyssee, ed. Dindorf, in V II. — Sophokles, Philolctet ed. Dindorf, 
in VII. — Sophokles, Antigone ed. Dindorf, in VIII. •— Platonis dialogi 
(Apologie, Crito), ed. Hermann, in V III.

IV. D e u t s c h e  S p r a c h e :  Gurke, Schulgrammatik, in I., II. — Neu- 
mann und Gehlen, Deutsclies Lesebuch, I. in I., II. in 11., III. in III.,
IV. in IV. —■ Egger, Deutsćhes Lelir- und Lesebuch fiir liohere Lelir- 
anstalten, I. B. in V., II., 1. Theil in VI., II., 2. Theil in VII. — 
Reichel, Mittelhochdeutsches Lesebuch, in VI. —- Mozart, Lesebuch 
fur die oberen Classen, III. B., in VIII.



V. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  Herr, Grundziigc der Geograpliie,.
I. in I., II. in II., I I I  —  Stieler, Schulatlas, in I . —IV. — Hannak, 
Geschichte des Altertums, in II. — Kiepert, Atlas antiquus, in II.,
V. —  Hannak, Geschichte des Mittelałters, in III. — Hannak, Ge
schichte der Neuzeit, in IV. — Hannak, Ost. Vaterlandskunde, in
IV. — Jausz, histor. geograpli. Scliulatlas, II. in III., III. in IV. — 
Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Altertums f. O.-G. in V. •— 
Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Mittelałters f. O.-G. in VI. — 
Hannak, Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit fur O.-G., in VII. — 
Hannak, Osterr. Vaterlandskunde fur die hoheren Classen, in VIII.

VI, M a t h e m a t i k :  Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik f. U.-G. I. in I., II.;
II. in III., IV. — Mocnik, Geom. Anscliauungslehre, I. in I., II., II. in
III . , IV. — Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra f. O.-G., in
V. -— V III. — MoSnik, Lehrbuch der Geometrie fur die oboren Classen, 
in V., VI., VII., VIII. — Heis, Beispielsammlung, in V.—VIII.

VII. N a  t u r ge  s c h i c h  t e: Pokorny, Illustrierte Naturgeschiclite, I. in I.,
H., II. in II., III. in III . — Kenngott, Lehrbuch der Mineralogie, 
in V. — Bill, Grundriss der Botanik, in V. —  Schmidt, Leitfaden 
der Zoologie, in VI.

V III. P h y s i k :  Krist, Anfangsgriinde der Naturlelire, in III., IV. — Miinch, 
Lehrbuch der Physik, in V II. — Handl, Lehrbuch der Physik, in V III.

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

X , I s r a e l i t i s c h e  R e l i g i o n s l e h r e :  Wessely, Biblischer Kate-
chismus. — Pentateuch (Hebraischer T e s t) .— Philippson, Religionslehre.

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

X II. B o h m i s c h e  S p r a c h e : Kunz, Ceska mluvnice. — Jirecek, Citanka I. 
— Jirecek, Obrazy z rakouskych zeml. -— Kosina-BartoS, Mała 
Slovesnosl’.

X III. F r a n z o s i s c l i e  S p r a c h e :  Plotz, Elementargrammatik.
XIV. S t e n o g r a p  l i i e :  Faulmann, Stenographisclies Lehrgebaude. •— Faul- 

mann, Schnie der stenograph. Praxis.

IV. Deutsche Aufgaben im Obergymnasium.
V. Classe.

1. Welcher Mittel bedient sich die Natur zur Verbreitung der Pflanzen?
2 . Welche Vortheile gewahren die Eisenbahnen?
3. Der Anfang aller Cultur war der Ackerbau.



4. Die W erke des Menschen sind wie die Fruchte des Baumes.
5. Die Zunge ist ein gcfahrliches Werkzeug.
6. Welche staatlichen und gottesdienstliclien Einricłitungen fiilirt Livius auf 

Bomulus zuriick ?
7. Unrecht Gut gedeiht niclit.
8. Vcrgleicliung des Geizigen mit dem Yerscliwender.
9. Erklarung von Goetlie’s Balladę „Erlkonig“ .

10. Meine Liebliugspliitze in der Heimat.
11. Gltick und Glas, wie leiclit bricht das! (Chrie.)
12. Sei ein Schneck im Baten, aber ein Yogel im Thaten.
13. Friihlingsleben im Felde.
14. Die W elt ist eine Eennbahn.
15. Die Folgen des Łuxus.
16. Selbstyertbeidigung des Bitters in Schillers „Kampf mit dem Drachen“ .
17. Wodurch tragt ein Fluss oder Bacb zur Yerschonerung der Landscliaft

bei? K. Orszulik.

YI. Classe.

1. Es stiirzt den Sieger oft sein eignes Gliick.
2. Die weltbistorische Bedeutung der Romer.
3. Wabrbeit ist ein selten Kraut.

Nocli seltbier, wer sio wolil yerdaut.
4. Guntbers Werbung um Brunhildę.
5. Motive der Vogel bei der Walii ihrer Wohnstatten.
6. Siegfried und Achill.
7. Die Burgonden in Bechlaren.
8. Scbeiden und Wiederseben.
9. Die dcutsclie Burg im Mittelalter.

10. Nur an Tliaten erkennt man die Vaterlandsliebe.
11. „Daz wirste lit, daz ieman treit,

deist diu zunge, so man seit.“ (Vridank.)
12. Die Baumeister des Thierreiches.
13. Minnesanger und Meistersanger.
14. „Lob’ ich, so leb’ ich :

Dem Ilerrn  berzlicb,
Dcm Furston treulich,
Dem Nachsten rcdlich,
Sterb’ ich, so sterb’ ich.“ (Logan.)

15. Der Menscb im Katnpfe mit den Insecten.
16. Ferienfreuden. J . Feder.



T li. Classe.

1. Es yerdirbtt viol Witz in eines armen Mannes Beutel.
2 . I)as G-espenst in Shakespeare’s Hamlet und der Geist des Ninus bei 

Yoltaire. (Nacli Lessing’s Dramaturgie.)
3 und 4. Yerklungene Volker auf Osterreichs Boden.
5. Disposition yon SchilleFs Spaziergang.
6. „Aus der Wolke 

Quillt der Segen,
Stromt der E egen;
Aus der AYolke, olino AArahl 
Zuckt der S tralil!“ (Schiller.)

7. „Taucher" und ,,Handschuh,“ (Zwei Seiten- und Gegenstiicke.)
8. Ein Ahend im Walde.
9 und 10. Goethe und die Schweiz.

11. „ATas unsterblich im Gesang soli leben,
Muss im Leben untergelm.“ (Schiller.)

12. Das AVasser im Erdenhaushalte.
13. Beton —- bitten — betteln.
14. Platens „Hymnus auf Sicilien“ ist zu disponieren.
15. Frdhliche Heimkelir! J . Feder.

YIII. Classe.

1. AYie in den Liiftcn der Sturmwind saust,
Man weib niclit, yon wanuen er kommt und braust,
W ie der Quell aus yerborgenen Tiefen:
So des Sangers Lied aus dem Innern scliallt 
Und wecket der dunklen Gefuhle Gewalt,
Die im Herzen wunderbar schliefen.“ (Schiller.)

2 . Dramatischer Aufbau der Hannibal-Scene von Grillparzer.
3. „Der sclionste Friihling ist die Herzensgute.“ (Lonau.)
4. Uber Steppen und AAuisten. (Nach Al. v. Humboldt,)
5. Ein Morgengang. (Schilderung.)
6 und 7. Kriemliild und Medea. (Nach Hebbels Nibelungen und Grill- 

parzers goldenem VlieB.)
8. Die Schlacht bei Aspern.
9. Inwiefern und warum ist die plastische Darstellung der Laokoongruppe 

yerscliieden yon der Darstellung bei Vergil?
10 und 11. Das Epos und das Drama.
12. Beschreibung eines nach den Gesetzen des Laokoon aus Schiller’s „Taucher“ 

construierten Gemaldes.
13. AVien ist das Herz Osterreichs. (Maturitats-Aufsatz.) J .  Feder.



V. Statistische Ubersicht der Schiller.

a) nack Zakl. b) Fortgang.
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f) Yaterland. g) Alter.
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Richtigstellung
der Daten dos vorjahrigen Programmes liinsiclitlicli des Fortganges der 

Schiller auf Grund der Wiederliolungs-Priifungen.
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VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.

A. Bibliothek.

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

D u r c h  A u k a u f :  1. Poggendorf, Annalen fur Physik und Chemie.
188B. — 2. Neue Jahrbucher fur Philologie und Padagogik. 1883. —
3. Zeitschrift fur osterr. Gymnasien. 1883. — 4. Das Ausland. 1883. — 
-5. Petermann, Geograph. Mittlieilungen. 1883; dazu Erganzungsheft 69 bis 
71. — 6. Mittlieilungen der geogr. Gesellschaft in Wien. 1883. — 7. Yer- 
ordnungsblatt. 1883. — 8. Schlomilch, Zeitschrift flir Mathematik und Phy
sik. 1883. — 9. Sybl, .Historische Zeitschrift. 1883. —- 10. Literarisclies 
Centralblatt. 1883. —  11. Zeitschrift fiir das Kealsehulwesen. 1883. •—
12. llatzel, Antliropo-Geograpliie. — 13. Claus, Zoologie. 1. 2. Bd. —
14. Preyer, Die Seele des Kindes. — 15. Mann, Vorlesungeniiber moderne 
Meteorologie. —  16. Schneider, Der menscliliclie Wille. —  17. Biblioteka 
pisarzy polskich. 66— 68. — 18. Bucliholz, Ilomerische Eealien. I., II., 1. —
19. Grimm, Deutsches Worterbuch, VI., 9, 10; VII., 3. — 20 Wiedemann, 
Elektricitat. I. — 21. Wiillner, Experimental-Physik. I. —  22. Spitz, 
Arithmctik, Geometrie.

D u r c h  S c h e n k u n g :

Vom h. k. k. Min. f. C. u. U .: 1. Vierteljahrsschrift fiir deutsche
Altertumskunde 1882, 3, 4 ; 1883, 1, 2. — 2. Botanische Zeitschrift. 
1883. — 3. Ósterreichische Geschichte fiir das Volk. VII., 1, 2; VIII., 1,2,  3; 
X., 1, 2. —  4. Bevolkerung Schlesiens vom 31. December 1880.

Von der kais. Akademie der Wissenschaften in W ien: 1. Sitzungs- 
berichte der pliilos. hist. Classe, 99. Bd. (1—2), 100 Bd. (1— 2), 101. Bd. 
(1— 2); der math. naturw. Classe 1. Abth. 84. Bd. (3— 5), 85. Bd. (1 — 5), 
86. Bd. (1— 2); II. Abth. 84. Bd. ( 3 - 5 ) ,  85. Bd. ( 1 - 5 ) ,  86. Bd. (1— 2);
III . Abth. 84. Bd. (3— 5), 85. Bd. (1— 5), 86. Bd. (1—2); Register zu 
Band 81— 85. — 2. Archiv fiir osterr. Geschichte, 63. 64. Bd. — 3. Almanach 
pro 1882.

Von der k. k. mahr. Gesellschaft zur BefOrderung des Ackerbaues. der 
Xatur- und Landeskunde: 1. Mittheilungen 1882.

Vom Vereine fur siebenburgisclic Landeskunde: 1. Archiv des Vereines. 
Neue Folgę, 16. Bd. (1— 3). — 2. Jahresbericlit 1880, 1881.



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

D u r c h  A n k a n f :  1. Schmidt, Zu Lande und zu Wasser. — 2. Stein- 
hard, Osterreich und sein Yolk. — 3. Stacke, Erzahlungen aus der alten 
W elt. — 4. Uhlemann, Drei Tage in Memphis. — 5. Tschudi, Das Thier- 
lehen der Alpen. -— 6. Field, Das Blockhaus. — 7. Biernatzki, Meer und 
Festland. — 8. Narodni biblioteka, 55.— 58. Bd. — 9. Creassy, JJio 15 
entscheidenden Schlacliten der Welt. — 10. Hebel, Schatzkiistlein. — 
1 1 . Grimm, Kinder- und Hausmiirchen. — 12. Schmidt, Ostereier. —
13. Herzberg, Bom und Konig Pyrrhus. —- 14. Herzberg, Die Feldzuge 
der Bomer in Deutschland. — 15. Todt, Die Eroberung von Konstantinopel 
im Jahre 1204. — 10. Nieritz, Pompejis letzte Tage. ■— 17. Wester- 
manns Monathefte. 1883. —- 18. Die Heimat. 1883. •— 19. Die Kinder- 
laubc. 1883.

B. Geographisch-historische Lehrmittel.
D u r c h  A n k a u f :  1. Langl, Bilder zur Geschielite. II. Supplement.

C. Naturwissenschaftliche Lehrmittel.
a) Fur Naturgescliichte: 1 . Fringilla carduelis. — 2 . Fringilla caelebs. — 

3. Lusciola philomela. — 4. Porca fluviatilis. — 5. Chrysophrys aurata. —
6. Helix pomatia. -—- 7. Ostrea edulis. — 8. 36 mikroskopische Priiparate.

b) Fiir Physik: 1 . Edison’sche Gluhlampe. — 2 . Pliosphorescierende 
Lampe. —  3. Yacuum-Lampe. — 3. 2 Pyknometer. — 4. Volumeter. —■ 
5. Glaskorper zur Dichtenbestimmung. — 6. Mafistab nach Weinhold. —
7. Zwei Ausflussrohren zur Mariott’schon Flaschc. — 8. Gaslampe. — 
S. Papins Dampfkolben. — 10. Vier cylindrisclie Eisengewichte. — 11. Alu
minium- und Silberdrahtsaite. — 12. 6 Gasbrenner.

VII. Maturitatspriifungen.

Jene 4 Abiturienten, welche im Juli-Termine 1882 zur Wiederliolungs- 
prtifung aus einem Gegenstande nach Ablauf der Fericn bestimmt worden 
■waren, wurden bei der Wiederholungspriifung fiir reif erkliirt, so dass 
siimmtliche Abiturienten des Schuljahres 1881/82 die Anstalt mit dem 
Zeugnisse der Beife yerlieBen.

Zur diesjahrigen Maturitatspriifung meldeten sich von 20 offentlichen 
Schiilern der VIII. Classo 19. Ein Schiller konnte sich wegen andauernder 
Krankheit zur Ablegung der Priifung im Juli-Termine nicht anmelden.



Die schriftliche Priifung, der sieli sammtliche angemeldete Examinanden 
unterzogen, wurde vom 28. Mai bis 2. Jnni abgehalten.

Themen zu den scbriftliclien Priifungen:
1. D e u t s c b :  W ien ist das Herz Osterreichs.
2. L a t e i n :

a) Ubersetzung aus dem Deutschen in’s Latein: Fleifi Iiberwindet die 
Natur.

b) Ubersetzung aus dom Lateinisclien in’s Deutsche: Cicero in Verrem
IV. cap. 28.

3. G r i e c l i i s c h :  Demosthenes, Uber die Angelegenheiten im Chersones
§. 1 —  8.

4. M a t h em a t i k :
a) Um die Iloho des siidlicli von Teschen gelegenon Bergos Jaworowy 

zu bestimmen, wurde auf der yon Teschen nach Blogotitz fiihrenden 
Strahe eine Streeke von 271m gegen den Berg hin gemessen und 
in ihrem Anfangs- und Endpunkte der Elevationsvinkel des Gipfels 
3° 11' 40“ und 3° 15' 40“ gofunden. Wie grofi ist die Seehohe 
des Gipfels, wenn das Niyeau der StraCe 284m Seehohe hat?

b) Aus einer halbkugelformigen mit Wasser yollgefiillten Schale floss 
durch Neigung um 30° ein Liter Fliissigkeit aus. Wie lasst sich 
daraus der Ilalbmesser der Schale bestimmen ?

c) Ais die Stadt Troppau fur ihr Thcater die elektrische Beleuchtung 
einfuhren wollte, wurde ihr folgender Voransclilag gemacht: 1. Eiir 
Maschinen und Einrichtung 45.000 fl.; 2. jahrliche Regiekosten 2000 A. — 
Wenn man mm annimmt, dass die Maschinen und die Einrichtung 
durch 20 Jalire functionieren und erst dann ersetzt werden miissten, 
wie liocli wtirde sich der jahrliche Aufwand fur die Beleuchtung 
bclaufen ? (4 1/2 °/0).

5. P o  In  i sc li: Umiejętność jest najlepszem bogactwem, (Kenntnisse sind 
der besto Reichtum).

(j. B o l i m i s c h :  O dfilezitosti baśni Homerovych pro Reky a ySechny
yzdelane narody. (Uber die Bedeutung der Dichtungen Homers fur die 
Griechen und alle Culturyolker).

Die miindliche Priifung wurde am 30. Juni, 2. und 3. Ju li unter dem 
Yorsitze des k. k. Landesschulinspcctors Herrn Heinrich Sclireier abgehalten. 
Es unterzogen sich derselben 18 Schuler, da der 19. angemeldete Schiller 
der Anstalt nicht mehr angehorte. Hievon wurden 3 fur reif mit Aus- 
zeichnung, die iibrigen 15 fur reif erkkirt.



Es yerliefien daher die Anstalt mit dem Zeugnisse der Keife:

P Name

A
lte

rs
-

Ja
hr

e Dauer der 
Studien

i
Berufsstudium

i B o ru ta  P a u l 18 8 Jahre ev. Theologie
2 B ru n o w sk i Jo h a n n i 18 Q Theologie
3 D o s ta ł  B o g u sla v i  17 8 Bodencultur
4 E n d lic h e r  E d u a rd i 20 0 Theologie
5 F r ie d r ic h  E r n s t ! in 9 „ Bodencultur
G G oldfinger B e rn h a rd 18 8 Jurisprudenz
7 G orgosch  A n to n i 19 10 Bodencultur
8 H eczko O sk ar 18 8 .. Medicin
9 J o s e f s th a l  M oritz 20 10 Medicin

! io K u ch arczy k  Jo h a n n 8 ev. Theologie

! D K nnze  A lfons ! 17 8 „ Theologie
1 12 M a tu sc h in sk i F ra n z ! 20 8 ,. Theologie

1  1 3
P e ć k a  F e rd in a n d 1  21 8 * Jurisprudenz

14 Ś im śa  J o s e f 20 8 ev. Theologie
lo S ch u sc ik  Jo h a n n 18 8 „ Theologie
IG S e e le n fre u n d  J o n a th a n 18 8 .,. Bodencultur

! 17 S te in  L udw ig 19 9 Medicin
i l s U rb isc h  H e in ric h 21 8 „ Theologie

Vi!l. Wichtigere Erlasse.

1 H . Min. Erl. v. 28. Kov. 1882, Z. 20416 (intim. m. h. 1. Erl. v.
9. Dec. 1882, Z. 4246):  Weisungen liinsiclitlicli der Lehrfachervertlieilung 
und der bausliclien Tłi&tigkeit der Schiller.

2. K. Min. Erl. v. 24. November 1882, Z. 20151 (intim. m. li. 1. Erl. 
v. 15. Dec. 1882, Z. 4305): Normative Bestimmungon liinsiclitlicli des TJnter- 
richtes in den freien Lelirgegenstiinden.

3. 11. 1. Erl. v 25. Mai 1883, Z. 1463: Normen bctreffend die Com- 
petenz in Stiftungsangelegenheiten.

IX. Chronik.

Am 24. August beehrte der Herr k. lt. Landespriisident Marquis de 
Bacąuehem die Anstalt mit seinem Besuche und besiclitigte die Eaumlich- 
keiten und Lelirmittelsammlungen.

Das Schuljalir wnrde erst am 1 . Octobcr eroffnet, weil infolge des Auf- 
trages der li. k. k. schlesiscben Landesregierung sammtliclie Lcliranstalten



Teśchens wegen des Auftretens des Typhus bis 1. October gesclilossen 
bleiben mussten.

Professor Gottlieb Friedrich war auf Grund des li. Min. Erl. v. 7. 
October 1882, Z. 16854 wegen eines heftigen Reizungszustandes seiner 
Augen bis Ende December von der Ertheilung des piiilologisclien Untcr- 
richtes entbunden.

Am 4. October war aus Anlass des allerliochsten Namensfestes Sr. 
Majestat des Kaisers ein Ferialtag mit Festgottesdienst. Desgleichen fand 
am 19. November aus Anlass des allerliochsten Namensfcstes Ilircr Majestat 
der Kaiserin ein Festgottesdienst statt.

Der Supplent Karl Orszulik wurde mit h. Min. Erl. v. 7. Dec. 1882, 
Z. 20156 zum wirklichen Lehrer an der Anstalt ernannt.

Am 22. December wurde das Habsburgfest mit einer erhebenden Scliul- 
feier wiirdig hegangen.

Das 1. Semester wurde am 10. Februar gescldossen, das II. Semester 
am 14. Februar begonnen.

Yom 9. —14. April wurde die Anstalt von dem k. k. Landesschul- 
inspector Herrn Heinrich Sehreier einer eingehenden Inspection unterzogen.

Am 14. Ju li wurde das Schuljahr gesclilossen.

X. Stand der Dr. Phi!. Gabrierschen Lehrmittelstiftung fiir  
arme und fleiBige Schiiler.

Stand des Fondes am Schlusse des Schuljahres 1881/2 . 5192 fl. 96 kr.
Zuwaclis im Schuljahre 1882/3 .................................................... 211 „ 99 „
Stand des Fondes am Schlusse des Schuljahres 1882/3 . . 5404 fl. 95 kr.

Im Schuljahre 1882/3 wurde fur Lelirbuelier 448 fl. 75 kr. yerausgabt 
und 128 Schiiler mit Biichern betlieilt.

XI. Voranzeige fiir  das kommende Schuljahr.

Das Schuljahr 1883/84 wird am 16. September 1. J . eroffnet.
Die Aufnalime der Schiiler fiir die e r s t e  Classe findet am 13, und 14., 

fiir die i i b r i g e n  C l a s s e n  a u cli no cli am 15. September von 9 — 12 
und von 3— 4 Uhr in der Directionskanzlei statt.

l\eu  eintretende Schiiler liaben den Geburts- (Tauf-) Schcin, beziehungs- 
weise aucli ilire sonstigen Zeugnisse beizubringen und eine Anfnalimstaxe 
von 2 fl. 10 kr. 6. IV. zu entrichten.



Schiller, welche in die e r s t e  C l a s s e  eintreten, mtissen, wenn sie aus 
einer ijffentlichen Yolksschule kommen, im Sinne der h, Ministerial-Verord- 
nung vom 7. April 1878, Z. 5416 ein ausdriicklich zum Zwecke der Auf- 
nahme in die Mittelscliule ausgefertigtes F r e q u e n t a t i o n s - Z e u g n i s ,  
welches die Noten aus der Religionslehre, der Unterrichtssprache und dem 
Rechnen zu enthalten hat, vorweisen und haben sieli ferner einer Auf -  
n a h m s p r i i f u n g  zu unterziehen, bei welclier im Sinne des li. Ministerial- 
Erlasses vom 14. Marz 1870, Z. 5370 jenes MaJ5 von Wissen in der Reli- 
gion, welches in den ersten yier Jalirescursen der Yolksschule erworben 
werden kann, Fertigkeit im Lesen und Sclireiben der Unterrichtssprache und 
der lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente, aus der Formenlehre, der 
Unterrichtssprache, Fertigkeit im Analysieren einfacher bekleideter Siitze, 
Bekanntscliaft mit den Regeln der Ortliographie und Interpunction und 
richtige Anwendung derselben beim Dictandosclireiben, Ubung in den vier 
Grundrechnungsarten mit ganzen Zalilen gefordort wird,

Schiller, welche in eine li o li o r e C 1 a s s e eintreten wollen, miissen sich 
mit staatsgiltigen, mit der A b g a n g s - C l a u s e l  versehenen Zeugnissen tiber 
das Schuljalir 1882/83 ausweisen, oder falls sie solclie niclit besitzen, gegen 
Erlag der Taxe von 12 11. 6. W. die vorgeschriobcne Aufnahmsprlifung 
ablegen.

J e  d e r  S cli lii e r  hat einon Lchrmittelbeitrag von 1 H. o. kr. o. W zu 
entrichten.

Josef Werber,
k .  k. G y m u  a s  i a l - D  i  r e  c  t o  r .


