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D c f t  A j i o l l o n i u s  D y s k o l u s  L e l i r c  % o n  t l e n

K e t l e l l i e i l e i i *

W er es unterniniinf, itber die griechischen Granimatiker in der Z e i t  von Aristarch las auf 
Apollonius Dyskolus z u schreiben, wird sieli lici diesem Geschafte vielfach aut' Apollonius 
hingewiesen sehn, ais auf den Granimatiker, welcher hei seinen Dntersnchungen, in denen er 
Empirie und rationelle Forschung zu verbinden gewissenhaft bemiiht gewesen ist, dic Lehrc 
seiner Yorganger sorgfaltig gepriift und benutzt hat. W as  er de coni. p. 4711. extr. u. 480, 1. 
bci der Behandlung der Coniunctionen tliun zu wollen e rk la r t ,  bat er in allen seinen Schrif- 
ten, wie fast eine jede Seite seiner W erke  beweist, redlicb gethan. Es inuss daber niebt wc- 
nig befremden, dass in dem vorigen Jahre  iiber einen der bedeutendsten Vorganger des Apol
lonius, iiber Tryphon, niclil weniger ais vier Monograpbieen erscbienen sind, ehe Apollonius, 
wcnn man von B ekker’s Yerdiensten uni die Herausgabe seiner W e rk e  absieb t,  eine auch 
nur einigermassen eingeliende Behandlung erfahren hat. Denn O. Schneider bat doch nur ein 
Kapitel seiner Syntax  (iiber 1’arathesis und Syntbesis) erliiutert — eine zweite Abhandbing von 
iliiu ist niehr kritisch —, und K. Lange (System der Syntax desApoll.  D.) nur die Disposition 
der 4 Biicher de cnnstr. im grossen Ganzen  geistreich dargelegt. Dass die Yerfasser jene r  
Monograpbieen sich nun an den Tryphon gemacht, ehe des Apollonius Doetrin gehorig erlau- 
tert ist, bat ihrer Arbeit gewiss niebt wenig l i in trag  gethan.

Im Folgenden will ich darzustellen versucben, was dieser Granimatiker iiber die H o d o -  
t h e i l e  gelehrt bat. Das Kapitel gehdrt gerade niebt zu den interessanteslen, ieh babę es aher 
gewiihlt, weil es der Ordnung nach das ersle ist und ich spiiter einmal audi die iibrigen T hc ile  
seiner Lebre zu eriirtern gedenke.

Apollonius hat iiber alle Hedetbeile gescbrieben, ansserdem eine eigne Schrift neęi  
HŁQiof.iou k ')v ioii kóyoi) iue(t(iiv in 4 Buchern. W as  /ispiafióę bedeutet. hat Kolus in der spi
nem llerodian beigełiigtcn Abhandlung iiber die unter dem Namen diesps Grammntikers ge- 
lienden Gpitnerismen p. 41G. sq<|. gezeigt und bewiesen, dass in Buchern, wclehe n tp i  /tiptaiitoi’ 
bandelten, die Grundsatze aufgeslellt w aren , nach denen die W orter  den einzelnen Classen 
der Hedetbeile zugewiesen wurden. Die genannte  Schrift wird von Apollonius selbst in den 
pibaltenen Werken niebt angefiibrt, aber siclierlich lesen wir Yieles von dem, was e r  in ihr 
liebandelt hatte, in den Buchern, die auf uns gekommen sind. Aus ihnen erfahren wir, wie 
viel Hedetbeile er angenommen bat und nach welchen (irundsatzen er im Allgemeinen hei der



( lassilieation der W nrte r  (fu(tiauóg) verfahren ist; selhst die, d e rm  Gebiet s tr i t l ig  war, wer
ben wir w'ol ziemlich vollstandig kennen lernen , da gerade die W ortc lassen , bei denen vor- 
zugswreise pin solcher Streit innglich war, Prnnoinina, Adverbia, Coniunctionen, in drpipn der 
erlialtenpn W erke  besonders behandelt sind. Cnterstiitzung gewahren hiebei die Scholien zu 
Dionysius T l u a x  in Bekk. Anecd. Vol. U. und Priscian, der anch in dpr Behandlung der Ke- 
dpilipile sieli an Apollonius angeschlossen bat.

§. 1. Aś$ię, fikpoę kóyoo, o w jia ,  f a m y

Der gemeinschaftliche .\anie fiir alle Wiirter ist k k % tę  ein W ort  ist eine nach deri 
Lautgesetzen (xacd ta óiar)  vollzogene Verbindung von Lauten zur Bezeichnung eines Be- 
griffs (vot]ińv) de synt. p. 4, l .sqq .  — W erden nun die Begrifłe zu einem Gedanken regelrecht 
verbimden, so enlstelit der in sich abgeschlossene, volls!andige Satz (o aiiznzskrjg kóyaę) ibid. 
p. 4, 3. 12.; die kiSsię sind i i ię t]  k ó y n v  geworden. Die Unterscheidung von Begrilł’ und 
Ausdruck des Begrifls, W ort,  durfle natiirlich niclit s treng festgehalten werden: und so nennt 
Apollonius z w a r  I. I. p. 4, 5. den durch das einzelne W ort  gegebenen Begrifl' das Element 
des Satzes (ainiyt~iov kóyaii). Aber p. 313, 7., wo er elten auf die angefiihrte Stelle verweist, 
heissen die kiieię  selbst so, wie ja  auch atniyeior znnachst den Bucbstaben ais L ani bezeich- 
nete, daun aber fiir den gescliriebenen (y/tci/i/ta) gebraueht wurde.

s /o y o ę  bedeutet in diesen Verbindungen was wir S a t z  nennen: u far] kayov waren 
den Grieehen dalier mehr S a t z th e i l e ,  ais wie wir sagen l l e d  e theile. Jeno Bedeutung des 
W ortes zu belegen diirfte iiberfliissig sein: so steht es an den obpn angefiihrlen Stellen p. 4, 
3. 12., dann p. 11,8. nuę koyag arsv znvnov (sc. znv orauatnę xai zad (ir/uatoę) ov avyxktietat. 
ibid. I. 12. 13. 18. — 23, 10. z ii) /isv ywtj nęogxeiasztti (sc. to aętięor) sv z im  kayaię. 99, II. 
todg dra kóymię u. s. w. Fiir kóyaę koinmt auch zuweilen iprtuoię  vor, doch gelit es mehr 
auf  die Form des Satzes: de synt. p. 245, 1. etye xat za d/caipairsaikui x a z a  u d o r ję  (pętu a tutę  
n  a(takaftftdr£iut. d e  p ro n .  29, A. sni roir z o t a v z i o v  <p a ars t oi r Xfirtavatv ai dnir-trtittat, 
aittaę txiur ot óidxa. ib id .  B. ndat/ę (fouotroę /itzajiaztxav iv .irtnędtrtaię iynńonę ta arna.  de 
coni, 480, 11. 482, 6. 9. 12. 493, 11.

.lene lieiden Ausdriicke, ki^ię  und /tięaę kóyoit, kiinnen natiirlich mit einander vertauscht 
w erden  (Vergl. Schol. ad Dionys. T h .  p. 881, 13. /a) za/iazzezio ae zd 6iutpo(tov zrję kiSęeioę, 
f i  n ó z i  /Lit v /lifrtj kayov xakt~l, noże ÓŚ ki^Eię — tdior yua zwv / u  (tatr zad kiry a o ki^tię fi  rai — 
xai et zt ki^ię, zadta /itęnę kayair. Prisc. I. p. 519.: quid enim est aliud pars orationis nisi 
vox indicans mentis conceptuin, hoc est cogitationein?). Doch braucht Apollonius /lięoę kayav 
yorzugsweise, wenn er mit bestimmter Riicksicht auf eine W ortclasse  spricht: Stellen, wo 
dieses nicht geschchen ist, sind selten, wie vielleieht ile pron. 93, B. (avvi]yt.za — i/iavzó  — 
tig o xai nigvv zónar — dne(t tv fteyei kóyoit ovx t ia r  tiiiitiikai. ibid. 62, B. dei /leżu z im ę  
/it/tonę koyan nanazitkeriai (ai iyxktvauEvai zidr arziow/iudv) óaę /int. — Dass kein Unterschied 
zwischen kiSię und iitr/nę kńyan sei, lehrt  auch eine Stelle der Syntax, die in anderer Be- 
ziehung beachtungswertli ist, p. 311, 17. / teęoę ze ke^ewę ar tl't] i, xaza iv rat kiatr xazd zavQov 
sdi/óiuę ijnea kóyoit*), trye za  fi£(ftj zad kr tym, sx na(ta‘Jiaeioę rneiziu, oax ix  owOaoEtoę ónoza-  
rautru. Kucu  ist also hier keine ktęię  und auch kein /tt(taę kńyan, (cf. p. 324, 18. wg ydrt 
trpa/itr, avxi.it noóifeoię lin ■/.arayańrpnt), /lianę di (trj/iuzoę), sondern nur ein T hcil  einer kiiię .

*) Ueber d.is aus^elassene u(}).).ov vorgl. Hekk. / u  p 162, I.. doch mochten die beiden / u e r s t  von i lim an- 
gefiihrCen Beispiole p. 30, 27. und 32, 17. nicht ganz passen, da in ihnen (iovlo/uai und fHho vorangehen, wol aber 
p. 170,20. So fehlt finDoy  auch p. 307, 1.



wie man ja  aucli Sylben niciit /<f(j/( Koyov, sondern ki^ twg nennen wird. Uebrigens urtheilt 
Apollonius an diesen bciden Stellen iiber die Praposition in der Zusanimenselzung anders ais 
p. 11, 10.: bier giebt er einen Satz, der alle Redctheile ausser der Coniunction cnthaltcn soli, 
o aiizoę llrtfęwTioę okioi)i]aag o/]iiitQov xaxłn£0£v: und doch erscheint die Praeposition nur in 
der Zusanimenselzung mit dem Verbuni.

Fiir /.itęoę kóyov kann auch orotua  gebraucht werden, und /.war haben die iibrigen llede- 
tlieile nacb Apollonius de synt. p. 12, 23 diesen Namen von dem Nomen erhalten, weil dieses 
der ersle Redetheil isl: dncli hat er aucli gerade nichts dagegen, wenn man umgekehrt anneh- 
men will, dass die genieinschaftliche Bcnennung aller ,  Name des erslen Hedetheils geworden 
sci. Sonderbar klingt es, wenn Priscian T. II. p. 13., obglcicli er docli dem Apollonius fol 
gend, dem Nomen die Stelle vor dem Yerbum einraumt, fasl mit denselben W orlen  die llop- 
pelbedeutung des laleinisclien W ortes  Yerbum erkhirt. Rei Apollonius selbst entsinne icli 
mieli niciit oVo/ia schleclitweg fiir kśigig gelesen zu haben; es isl entweder der Name des be- 
siimmlen Redeiheils oder hedeutet Benennung; z. B. de synt. p. 22, 23. (der Artikel wird liin- 
zugefiigt) nuvil fieęei kóyou ovótv aij/natvnvTi nktor rj cwzb uóvov zb oro f i a  zi]g epiovr\g, wie 
<> (iiv nęozaxzixóg sou  u. ebendas. Z. 26. sq. oze —  <pa/.iiv o 'Aęiazaęyog, nf)og tb roov[t£vov 
yźrog io uqHq(iv TtttQaxL\}tu£v' ozu ós olizio zó 'sięlazcąiyog nQOnctQo!gvv£i(u —  zięog zb o v on u 
zijg (piorrjg iptąiźr, vnaxovn/utvov tov bróf/aiog. An beiden Stellen bezcichnet bro/ia die Be
nennung der W o rtc la sse ,  den Namen des AYortes.

(Diori] nun, welches w i r  oben angcfiihrt haben , wird wol fur k tiig  oder fieęog hiym 
von Apollonius niciit gebraucht sein, sondern melir das W ort seinem I.aute, seiner Form nacb 
bezeiclinet haben, ohgleich Portus zu r  ersten Zoile der S y n ta x :  iv  zalg 7TU(?exdn&£ioaię r j ih  
oyokalg l  u £q I z a g  cpcorctg naęaóooig  — y.az£ik£xzai\ die l lem erkung macht: ipiorag vocat quas 
ceteri grammalici partes oralionis. Auf die W o r t f o r m  geht ipiori) auch de coni. 479,20., wo 
(pmvi] und ór/kor^uror einander enlgegengesefzt werden, (de adv. inil. sind so /, erroia und 
t o  oyijfia zrtg rpiorijg zusammengestellt): ferner d e  p ro n .  21, B. 38, B. 99, ('■ F.twas auf- 
fallend heisst es ibid. 22, B. et xb nę>iuxov nęógamor  (im Plural) zag zpelg ipiovag anoipaiv£xat 
iyió, av, £xuvog.

‘P ijf ta  endlich kommt meines W issens bei Apollonius iminer nur ais Bezeichnung des 
zweiten Redeiheils vor: denn de adv. p. 557, 12. bnzi afupozięoig znig (iijftaoi (namlich den 
Prapositionen eg und etę) aż rzazi (iriiaziy?' y.aiakritg muss fiir ę/^iaoi wol um so melir o y r -  
f ia o i  gelesen werden, ais an der ganzen Stelle (vergl. Z. 9.) die eigentlich sogenanntee 
(i rji-iata andern W  ortem  enlgegengesetzt werden. —

’2. Z a h l  und Relin it ion  d e r  l le d e l l ie i le .

Die Zahl der Bedelheile wrar sclion vor Apollonius fesigeslellt: eben so bedient er sich 
der I ereils herkbnnnlichen Namen*). Alle sind enlhalten in dem Satze b cerzbg itr!>(iumog 
ńhodżjoag rii]f.i£QOv xaz£n£0£v p. II , 14. (S. §. 1.) : nur die Coniunction fclill, da ihre ł l in /u -  
fiigung noch einen andern Satz  erfordern w tirde. Ais ein Beispiel, welches sii iii iii t l i c h e  
Redetheile umfassl, wird Bekk. An. p. 842 ein bomerischrr Yers (II. X, 59) angefuhrt: nębg

*) Es sclieint, dass die uns gelaufigen grnmmatisohen Ilenennungen erst durch Apollonius nllgeroeine 
Gellung erhalten hahen: wenigstens se tzt  er zu den gewólinliihsien graininatischen Ausdriirken oft norh ein
ó Xfyó{ifVoę, 6 y.aXovjtitvoę hinzu: so heisst  es de synt. 10, 4. rag y.aXovfxśvag (<vuovn/iu'aę. 'I*. l(i. ij Xfyo[i(vr] 
p. 43. extr. irj Xtyo/nfprj p. IN, I. iov y.aXov/uevou 7iQ0 1 ay.ny.0 v uęttęooi 30, 3. ia  y . a X o i 7iXY]i>vyiix« W e -
niger auffallend ist de pron. p. 12, C. zag xaXovućvag 7iaQay(óyovg vom pion. poss .— Gar nieht gehórf hieher iu 
y.aXot//fya avvaę&Qtt p. 00. 2. und de pron. 15, A und )) yaXov^ńri fTHiayiKtriyy) ihid p 147, C.



() titć tbv óuazrjvnv i n  (pQovśovx i\śrjoov (cf. Schol. A ad h. !.). Es sind also lblgende: 
bvo/.ia, (lijuct. /isznyij, ńnt)()ov, aviu)vvida, nęólhotę, eni^hjjfia, ovvdtOf.ioę: die O rdnung, in der 
wir sie aafgefiihrt liaben, łinden wir schon hei Dionys. T h ra x ;  Apollonius hat sie, wie wir 
spiiter selien werden, noch besonders gerechtfertigt. In dieser Reihe verinissen wir nncb der 
je lz t  gewtihnlichen Ansicht das Adiectivum (zd stziOszix6v : de synt. p. 42, 11. wird ó Jinirjz^g 
ein im d ez ixó v  genannt, p. 81, 24. heisst das Adiectivum ertidezor), welehos nacb der L ehre  der 
Allen zu dem oyofia gehórte. Die Zahlworter (dyiO-pioi 36, 6.; die Ordinalia hiessen zalewę  
bvń/taza 182, 23.) gehdren theils zurn Nomen, theils zum Adverbium; zu diesem werden aucls 
die Interiectionen (imcp&źyfiaza de adv. p. 537, 10., za a yezh a a zu d  and svaozixa  de adv. 531, 
10.) gezablt. Ais selbsiiindiger Redetheil ist dagegen das Participium (/; uizoyr;) aufgefiihrt 
(p. 15, 20.) und wird auch sonst iinmer vollstandig vom Verbo gelrennf.

Ehe wir nun iiber die Grundsiitze sprechen, nacb welchen Apollonius die rerschiedenen 
W orler  classilic irt , wollen wir, so w eit  es geht, festzustellen suchen, wie er die einzelnen 
Redetheile delinirt, und dann zunachst selien, wie sie etwa von ihm gruppirt sind.

Het Apollonius selbst linden wir die vol!sliindige Definition zweier R edetheile , des 
Prononiens und des Adverbiutns. Das erste erkliirt er de pron. 10, A. folgendermassen: 
(opiiazźo)’ -  uich) avi 6vńfiazog TtQoęi!miov it)Qiapitvwv nct(>aozazty.t]v. óiacpopor xazd  zrtv
nzibati xai a(>i{)-f.iov, óte xai yevovg łazi xuzu zijv cpiovi]v uTzaQtucpmnę. Graelenban (Geseh. d. 
class. Pliil. T .  III. p. 115.) bat diese Erklarung ganz und gar enistellt, indem er sagt: ,,In der 
F lcxion nacb Casus und Numerus sind die Pronomina untereinander (?) aliweicbend, sowie 
sie auch ihrer Form nacb das Genus unbestiinmt lassen.“  Die angefiibrten W orte  bedeuten 
vieltnehr: die einzelnen Casus und die Numeri d e s s e l b e n  Prononiens sind niclit nacb den 
gewiilinlicben Flexionsregeln von einandcr gebildet (oder, \vie es sonst heisst, es findet keine 
axolov'Jia  dabei slatt), w e n n  sie auch das Genus nicht durch die Form bezeicbnen: was mit 
Iliicksieht auf die Possessiva (de pron. p. 13.) und avcóę, obzog, ixeh'oę gesagt ist, Ebenso 
nngon.au giebt Lersch Spracbphil. d. Alt. T. II. p. 135. des Apollonius Erklarung wieder.

Die Definition des Adverbiums lautet de  adv .  p. 520. 0: tazir  — tW(5pq/ta (i£v I t^ ię  
ixx\iTog, xanjyo(>nvoa cibv sv zoig (fij/naaiy eyx)uoiuov y.u'tókov ij pieQixu>ę, wv arzu ov xazaxkuaei  
ćiaroiar. (Sie ist, oline dass Apollonius genannt wird, wbrtlich aufgenommen in Ilekk. Anecd. 
p. 931 extr. u. p. 932, 1—3. Priscian T. I. p. Ol3. erinnert  kaum noch an Apollonius.) Grae- 
fenlian 1. c. p. 116. hat auch diese W orte  merkwurdig m issyerstanden; er iibersetzt sie: ł-.7zl(i{>ij/ua 
ist  ein indeclinirbarer Redetheil, welcher den Begriff des Verbuins ganz oder theilweise (!) 
modificirt und ohne welchen (!) der Sinn nicht ganz yollstiindig ware *).

*) Auf die Einzelniieiten der E rk la rung  will ich hier nicht e ingehen, da es mir vorl;'iufig nur darauf  an- 
koinmt, die Ilefinitionen, welche Apollonius von den 4Vortclassen gegeben hat, zusanimen zu slellen, und ich die 
einzelnen Itedetheiie spiiter e iner besondern Itetraclitung zu unterw erfen  gedenke. Nur das eine inag ich schon 
hier nicht iihergehen, dass es aufTallend ist, dass nacli der oben angefuhrten Stelle und nacb p. 530, 15. die 
Adverbia die Mo d i  der Verha bestirninen sollen, da es doch auch andere Adverbia giebt,  wie die yęoyizd, de-
nen de synt. p. 201, 2. ais eine hesondere A r t  entgegcngestell t  werdpn Son otf/iniyóufyoy {yxX(of<oę InitSf/tini,
wie ftO-r u nye. Und so wird denn auch de adv. p. 533, 1. ganz einfaoh gesagt,  dass die Adyerbia die Verba 
begleiten (cf Prisc. I. p 013.: cuius significalio verbis adiicitur), nnd dass cinigc zu allen Modis, Personcn ge-
sc lz t  werden (xnilo).i/.oię oóyuai), andere von gewisscn  Yerbindungen ausgeschlossen sind (fitQixiSs oóyeioi). llas-
selbe wird dann in Iteziehiing auf die iTnńóĄuaru yooyty.ń nachgewiesen. Man k onn ie  sich daher versuebt ftib- 
len anzunehmen, dass tyxXioię an den beiden aus dem Huche de adv. angefiihrten Stellen nicht w ie  sonst den 
Modus, sondern im Allgeineinen eine Oeclirte Form bezeichnet. So steht de synt. p. 277, 10. rr «tfr/T<xr/ i y x X t -  
n ię, wofiir p. 27S, 10. 7iu!h)irxi\ xX(oię g ese tz t  ist :  in deinselben Sinne kotnmt i y x X l v i o i h t i  vor p. 152, 2.: ni 
tyx ) . i  r ó f i ł y m  miń arię t <uv -i nxoi'0ućvtoy flot. Es ist dort von den Possessiven dic Iterle, bei de-
uen das eigentliche Pronomeii. das den zrijToio bezeichnet. ytyiyrję fon 7nwofioc, die Itectirten fa su s  aber



Solche Erklaiungen werden wol alle Monographieen iiber die einzelnen Redetheile enf- 
łialten und gewiss init ihnen s<> ziemlich begonnen hahen. In der Schrift iiber die (,'oniun- 
ctionen spricht er zuerst dariiber, wie die Stoiker sie genannt, und bestinmit dann ohne Zwei- 
fel selbst die Bedeutung des ovvdeoftoę: doch fehlen gleich nach dem erslen Blatte  einige 
Seiten in der lJandschrift (Bekker ad p. 481, 1.).

Aus den beiden erhaltenen Delinitionen kiinnen wir wol abuehmen, wie Apollonins im 
Ganzen bei der Itcstimmung der iibrigen Redetheile verfahren sein wini: doch bleilii es imnier 
misslich nach den vereinzel(en Notizen in seinen Schriflen zu bestinmien, wie weit die Defi- 
nitionen bei Priscian und in den Scholien zu Dionysius T b ra x  mil den seinigen iibereinstim- 
men, zunial da es sich nicht ausmacben liisst, wie viele Nebenbestimmungen er in sie aufge- 
nonunen bat. Doch wird man wol, selbst welin sie ais von Apollonius herriihrend bezeicbnel 
werden, dieses bezweifeln diirfen, wenn sie etwas enthalten, was seiner Doctrin widerspricbt. 
Belege hiefiir w'erden weiter linieli gegeben werden.

Zuniichst also irren wir gewiss nicht, wenn wir annehmen, dass Apollonius, die F eh -  
ler seiner Vorganger rerineidend, bei jed e r  BegriflTsbestimmung mit dem, was dem Rede- 
tbeile eigenthiimlich ( idtov) ist, anfangt und daran das Accidenlielle (za nuyeno/tera, na(tuxo- 
kov&ovvta,) anschiiesst. (Vergl. Bekk. An. p, 843. n a w o g  fiięonę zet Ti)ta det axoneh xai i « 
na(>m(tf.itva, xai oiizcu nmtioOcu zdv /ie()iO(tóv- von welcher Stelle R . Schmidt Stoie. gr. p. 44. 
not. glaubt, dass sie aus Apollonius entlehnt sei. — cf. p. 881, 28.) So tadelt er (de pron. 
1, C.) an der Erkliirung, welche Aristarch vom Pronomen giebt, dass sie nicht die Eigen- 
thiimlichkeit des Pronomens trefle, sondern eben so gut auf das Verbum gehen kćinne, und 
bei der des Tyrannio (ibid. 2, B.), dass sie ovdiv z<ov 7zaQaxoXovO-ovvzu)v aiizatę nu()iattjtuv.

Wcnden w ir  nun dieses auf die iibrigen Redetheile an.
Wie Apollonius das V e r b u m  definirt ha t ,  wird wol der Scholiast zu Dion. Thr. 

j>. 882, 26. mit den eigenen W nrten  des Grammatikers angeben: der Anfang wenigstens fin- 
det sich de synt, .p. 230, 3.: (ojtia iozt ut(>oę lóyou e,v idiotę nsiaayijttttKJitoię dtacpópow yjtóro>v 
dexzixdv fi i i  ev£Qyeiaę rj na!)ovę, nęoętimwy te  xa i uniitfidn1 naQaozaztxóv, tire xni n \  ziję ijwyiję 
dta&toetę drjkoi. (Die E rk larnng , welche Choerohoskus giebt Bekk. An. p. 1272., stimmt da- 
mit ziemlich iiberein, ausser dass das Verbum nocli a m o n o v  genannt und y,u der ireęyeta  und 
dem naih)ę  noch oi'dtieę<» znintov hinzugefiigt wird.) Der Schluss m ag, so sehr er auch in 
der Form an die Definition des Pronomens erinnert,  bei Apollonius anders gelaulet liaben: 
wenigstens macht er in der Syntax und zwar mit Recbt Unterscheidung des Numerus und 
Modus immer davon abbiingig, dass zuerst die Person unlerschieden w e rd e ,  p. 220, 12. aę 
(sc. aęi&fióę) ov (piott n a ę in e ia i  ztii (tij/mzi, n  a o a x  o i  o v r> u « de yiretcu n ę o ę io n to y  ztiif 
pttEikrjCpóittw zoii ląiuyfiuioę, und ibid. 25. oiióe ip v y ix i /v  d i a f ł e o i r  zo (tij^ta in id iy t .za i• 
naliv yap zo fiszetbjtpina npńętima zov npayuatnę z iv  iv a izotę  dtaifeotr ófiokoyet (hit iov  (V 
juaiog. cl. p. 31, 22. Da nun auch d i e P e r s o n e n  nicht nothwendig zum Wesen des Verbi ge- 
horen, sondern erst unlerschieden werden, wenn Personen an der Handlung, welche das 
Verbum angiebt, Theil nehmen (p. 220, 18.), so bleibt ais das idiwfta des Verbuins i ihrig : 
Unterscheidung des Tempus und des Genus (der ótulbsotę) ,  und /.war durch Ahwandlung der 
Form (p. 230, 3. tdior av p /fia ióę  io a v  i.v idiotę uiiuoyjiuaitopuię ótucpopnę ypótoę, diathaię  
ze i) iveQyriuxrj, ij naiłrjzixij xai i i i  i] ftiotf), und die allgemeinste Form desselben (to  yevtxió~ 
zazov pr/jUa) ist der Infinitiy (r/ anapifefpttzoę), der eben weder Person, noch \n m e ru s ,  noch

dem y.irjita angehuren. Von der Flexion des Nomens gebraucht tindet sich kyxhtuę, w ie  mir Hcrr 1’rof. I .ehrs 
nachgewiesen hat, auch in Theon. P ro g j  mn. c. 4, 48. trp> <Si npoęityoptvtixiix napnuooufitn. lin xal ipuiipoy 

'i i n u r  xit ii i  i « ę  mtitts ftę l y x X i o t t o v  r/Hr) 7iup«dfStixa(itv pi if]S xh)nxr,(.



die AHection der Seele (dzalltoię rpvytxzj - eyx\ioię) nnterscheidet. Das idznv des (>ljf.ta giebt 
also die olien mitgetheilte Definition richtig an :  ebenso isl aus dem Obigen klar, was Apol- 
lonius ais rr.anei:óftivov in der Erkliirung angefiihrt haben wird. Die von den friiheren Gram- 
malikern nnfgeslellton Erkliirungen waren zu eng, indem sie obne W eileres Unterscheidung 
der Person, des Numerus und des Modus aufnahmen und so den Infin itir  ausscblossen. (Vergl. 
Bekk. An. p. 882. Auflallcnd ist, dass Priscian T. I. p. 357. das Verburn so ungenugend de- 
finirt: verhum cst pars orationis cum ternporihus et modis sine casu agendi vel patiendi signi- 
ficalivum). Bei der Definition, die wir dem A]iolIonius zuzuschreiben geneigt waren, knnnte 
man es rielleicht vermissen, dass in ihr gar niclu gesagt w ird, dass das Yerlium ein T hun  
(uęayfta)  bezeichne (beilCezai), da docli sonst gerade der bztto/ióę, das nniCeollai demselben 
von ibm beigelegt wird: de synt. p. 278, 4. fozz dl] ovv za npoeięijutpa auzo ftovov o Q zo fiov  
fumalrnrza zo l  avveivai zb Ujr, ib  (ptjnveh ibid. 15. za zo ta lza  zilv l>r]fiuzii>v lv aizonat/eigi 
f)(zi zbv b f i io f tó r ,  p. 294, 13. zó leyw oe x/.enzEiv zm olzó  zi or]fialvei, di ov nęolefiaz koyov 
n p l ^ o f i a l  oe dedpaxevai zu zijg y.lonr;ę. Eben so liebt er hervor, dass das Yerburn entweder 
ein rąidyfiu oder eine nęoulpteozę z?~g zfwjrfję angebe: de synt. p. ‘228, 21. zzlv (ir^tazwp a f.iev 
bociv f  u : v e p ie x z ix  a ;t o ny  it u z to v — wę zb ypaipio, eęeaow, z im z io — u ós avzb fioior n ę o a i -  
o i; a i v zfwylę bpi Cez ul, l).).tlnnvia i<~> n  q  u y  i i  a  ci, wg zb tti/.in, jlollnfiai, npoa tęor f ia i—  249,19 
zb ynaiiiop u a a  zlję f:yxei/tievzlę 'rpoęzuętuię xa z  zb  n p d y t z a  bnayopebei. p. 318, 5. ov ziuv dza- 
lHaezov zb do!tnnv eoziv z} zóiv %(ióviov (sc. oze <paz.iev zb ypug>eiv), zov de z e a p n ę i o z a / i e z o r  
n p u y / i a z n ę .  ci’. Bekk. An. p. 843, 20. zo l  prjuazoę tdzov zb oroialreir npuypzu, u dia  z tor 
dvf}i)W7iwv xaznpt/o lia t  ;; i!ię ivctQyoivzo)v r wę naoyofzior. ibid. p. 897, 15. za yup prjtaca zo 
npdyfia oij/zaiyoiioz xai zb npóęiimop fiezezlry/óg (Apollnnius bat imnier in dieser Yerbindung 
uezeihjcpfria v. de synt. p. 229, 14.21.20.)  z o l  npayziazoę. l)och dass das Verbum ein zipuyftK 
bezeichne, ist w ni implicite atich in jener  Definition en thalten: denn wie sollte die Angabe 
der ózucpopot ypóroz und der diittleotę fiepyrt iixtj und nadijzixij dem Yerburn cigenthumlich 
sein, wenn es nicht zum W esen desselben gehdrte, ein npuyftu  oder eine Thiitigkeit (im wei- 
teren Sinne des W  ortes) zu bezeichnrn?

Das N o m e n  (bvo/uct)  bezeichnet nach Apollonius eine obolu., eine W esenhe it ,  ein 
Sciendes (cf. Bekk. An. p. 843, 24.), aber nicht allein — denn das tliun die Pronomina —, 
sondern mit Angabe der noióir/ę' de pion. 33. B. ovoiav orjf.iaivovozv az uvziovvfilai, za de ovo- 
fiaza ovolav fisza noiózryzoę' cf. de synt. 19, 13. Die Erkliirung, welche Bekk. An. 843, 23. 
voiii Nomen gcgeben wird, stimmt also nicbt mit der des Apollonius iiberein: es heisst dort 
nam lich: zoi~ fifv brńfiuioę idiov zb ovoluv orj!taźveiv. Fur obolu kann audi 1'zzapgzę gesagt 
werden (p. 19, 7.), fragt man nach der orzapęi’ę zivoę vnnxetfttvov, so sagi man zlę xzvzTizaz, und 
antworlet daraui mit einem Nomen oder Pronomen. Jene Bescliatlenlieil (nozózijg) nun ist 
entweder eine xoivl  oder ióloc: de synt. ]>. 103, 15. zj zwv ov(>uazojv Dfoig auro/jUzj etę nozo- 
zipzaę xnztag rj idlixę, >bę av!)(iionoę, lD.azzop. 112, 19. xai yau dwuuez xvqiov ino/ta roelzai dia 
zrię lirztiiroft/aę, ov <[ ryu zb ziję (piazTę óvoua , zó de is  abziję dttxvviitvnv, zovzeaztv »; zdza 
noKutję tob vnoxezizevnv cf. 115, 4. D er idzńzrję wird p. 69, 3. entgegengcsetzt xntvz] ewoza. 
Dadurch wird die Unterscheidung der Nomina propria und appellalit a (xbpia und n{)oęrjyo{)ixa, 
die p. 74, 25. idza und xozra genannt werden; gewonnen: iilier sie wird bei den einzelnen 
Hedetheilen gesprochen werden, sowie auch dariiber, wie die Adiectiva, die doeh keine obola 
7,ii bezeiehnen scheinen, ais bróptaza aufgefasst werden konnten. Insofern nun die brńuaia  
die Besehallenheit eines Seienden angeben, benennen sie natiirlich die Dinge (de synt. p. 83, 0. 
ói'Ofiunor tdtor zb dzofióęeoOai i] xa\eloltcci): es komriit ilinen die iPźatę z o l  drofiazoę zu, wel- 
che tlenię wieder, wie wir es bei der nmóczję gesehen haben. entweder eine xoivz) oder zbici 
ist: de synt. 230, 9 llozz-eix.zvortoai zb yevixzfiiazov óro/za tv iftoez idlą yazaynó/zeror /, xo ir l



115, 25. zrjv ldiav d-eoiv zaip óroftatwp *). Iin<l so steht Olaig zu/p bpouaiwp aucli p. 12, 14., 
wo bewiesen wird, dass das ópofiu in der Reihenfolge der Redelheile vor dem (i/jfia slelien 
niiisse —■ Insi zo diaziltŹPai xai zb óiaiUtsoiłcu aiófiuiog l'óiov, zolg ds mofiaotr en ix zn a i  
■itiotg zaip ovofiazu)v. Au< dieser Stelle kćinnte man schliessen, dass Apollonius boi der De- 
finition des Nainens statt oloia  vielleieht auch oa/fia gehraueht hahe, welches sieli mit dem 
das Abstractum hezeidinenden nętayna (ovoia vni]z/'j entgpgengcsetzt der aiolłrjzi] Hckk. Anec. 
843. 25. 845, 8.) sowol bei Dionys. Tbr. findet, ais auch heim Scholiasten p. 843, 5., der hier 
(s. oben) wal Worte des Apollonius selbst braucht: er giebt niimlich ais Yóiov des opona nn: 
z o órjloiip zrjp ziuv vnoxsifiśviov aioftuzu/p i] nQctyftuziov noiózrjzu. Dass es |iroprium und appel- 
lativum seia kiinne, fiihrt er ais na()snófievop an. Apollonius zablt /,u den napenófteva  de 
synt. p. 105, 12. Unterscbeidung der Casus, Numeri, Renera. W ie  viel er davon in die Defi- 
nition aufgenomrnen bat, liisst sicb niebt bestimmen. Kr kann gesagt baben: ńrofia ftśnog 
lazł luyor ovaiav oder mona i) nęayfia fisza noiózrjzog aijuahor  xow/g i] idiotę (die drei lełzten 
Worte kdnnten allenfalls fehien) oder die llestimmung, dass es flectirt wenie und das Genus 
unterschcide, binzufiigend: orojuu soci fitoog h\yov nziozixbv onaiap u. s. w. und dann noch 
yśvog diaaifllop. Nach Priscian musste man sicb tur die erste Delinition enlscbeiden nnd 
zwar mit aiófia rj 7iQayfia s tatt avoiav. Kr sagt niimlich T .  II. p. 312.: secundum Apollonium 
nomen est pars orationis, quae singularum corporalium seu incorporalium sibi subiectarum 
qualitatem propriam vel communem manifestat. Hat er worllich iibersety.t, so lautete des
Apollonius Krkliirun a: mona fie:Qog tort ),óyov orjftairop Idiar i] xoivrjv noiozrjzct za/v v/mxei-
fispaip awfiaziop /] nęayftazcop.

Von den der Declination fahigen W órtern  ist nocb das P a r t i c i p i u m  und der A r l i k e l

*) Pas AVort O d a ię  hat hei Apollonius einen inannigfaltigen Gehrauch: w i r  wollen eersuchen, denselben 
iiberaichtlich darzulegen. G ta ię  heisst  l» das H i n s t e l l e n ,  die S e t z u n g  13, 5. o n fo  <ró «) th f f i k e io  rijp rniprior  
ópo/uaaucp (1/a ttjp tp  fa v T ii y fpo/tifprjp  :io (ń itjp Oćaip. |(i, 0. f i  11i; rza n a i lę a t i i fO u  jr.p  Tiul' T o o x a n  ip top  ikuuiui 
tiqotĆ()«p 9 ( a iv  (wenn nicht das b p o u u  und das 5>;t1 o  zuerst  hingestcllt werden, hal f i f r o y i ; keinen sinn) 58, 7. 
Tloolir/.Tiy.l} ytt(i fa T iy  icPTioppąia (tyo> ó Ż-U.1 r.ttuti) rj n ę d tr jP  ,i fa iP  i  11 a y y a .i .o  n ip t j  j to y  7(loęii/i <m\ cl. /.. 11 84. 14.
lt t l ,  20. 103, 13. (7ińjOTio).i.oę i) I n i  T ounnp  sc. b yo fiu u o p  U tatę f y ip f r o  —  noi.kay.ię n i  u p o u tir it h il l fP T o )  101, 25. 
7,4 yfpr] ovx  (xxoJixó iu fva  — ya u ikkrji.o y  f a / f  rr/y t y  ro tę  in iiii  ye 'y ia i 9 ia t v  ( ~  y a in i l I jh u i ;  ( i l i i t y t o )  117,3. 218, 13. 
— Dann bedeulet es 2) wie  auch u i$ ię  p. 11, 13. 58, 9. d ie  Stelle, welche e tw as  einniinmt: 13,1. 12.10,23. 17,18. 
S t e l l u n g  d e s  W o r t e s  vor oder nacli einem andern: f i  ycig ró a n o l f ) .v n t v o v  7ioó<toinor n/f i t ta n o ę  tov ńuOoiu  
y a n u fp o u  oiix i i v / t v .  p 129, 12. ( 'I .  22. s teht jó i fo K )  132, 0. fin v itih x i]  ilea ię  von W o r te rn ,  die nur vor oder nur 
nachgestellt werden. 300. 3. de coni 592, li). 014,5.  3) 9£oiS  upÓu h to s ~  b p o /m o tit ,  u p o /n t:  de coni. 181, 20. de 
synt. 10, I. l s . 7. 75, 10. 83, 10. u. 115, 25. i} USta M a tę  tiup o p o u iik o p . — 113, 17. 21. 27. 193, 3. 244, 21. und 
sonst haulig. 4) So stelit i) t a t ę  auch oline u p ó u itin ę  fiir I t e n e n n i i n g :  p. 50,19. r«ę ( i r iw re^ in ; ,  i i i  r ip tę  
7<,ię uaupiip& poui t x a l fa a p ,  ló i ov óupctuhpiup n i p  n(iO X<iTfi).fyofpoip ya in w ip  liaup tio ilnopę  x « X fia ih u . K a i tamę iu  
tir) f i i l l o p  i] TOiaint] U ta tę , 57, 3. 7. — p. 200,19. oi x(cXou,uf >'01 n a Qa " >■'/{’0)/i « tix u I m ix  (a iu  lo u  <fi)lou/n'pou iiip  i>(an 
ia /o p . Vgl. auch 12, 23. 13, 20. Vielleicht ist so auch p. 14, 1. zu erk laren ,  wo óró/mros nicht Objęci zu 9 f a t i  
lst: z(£i (5i(( ioi/70 7T(to;f a  fp o f i io  i) iiPTUiPiifurt f p  n n o ę o /n o ii x u ia y iv o t i ip r \  d  p i  ctpn:i i.iyutiiiut x td  i 'i P O fin p  m a  u pil 
futroę Y.ai 7 ( j' Tnifip m i  n i] u a jl i i  (et. 13. 20.); nur was T a ń  i  top gó a  PT o i  bedeulet, ist  nicht klar. Prisc  r. II. 
p. 14. med. ubersetzt: ut et noininis positionem, uc et verbi ordinationem, i. e. suhs ian tiia  et deiinitas personas 
lndicerent. 5) lst  die Y erhiudung mit n o iu T i ję  zu beincrken — das Setzen, die Bezeichnung e iner l . igenscha l t : 
p. 115, 13 u 22. tk  lin a a ^ ip  i) iifin ę  ,7 n tn ir jG i U trup  ai\uuiP0PTU i top (ti;u a iiu p , dafiir auch i i i 'a  i ln tię  115, 17. i j ł u  
und xoiv>] M a tę  230, 9 0) Bezeichnet ,7d a tę  sowol die F o r in ,  ais auch die B e d e u t u n g ,  in weleher ein Wort
hingestellt, gehraueht wird. F o r m :  i) x k t ii to o i i tT to o p  M a tę  a p p f/tO T fn o p , 77 no 7 t ip  ram p  t iM iit p ij , i i  i n u ijim  
n x i i ę  ioK i/intr p. 33, 7. t t i / tc  . l a t m o i / a  t i ip tu i  itiiytipi a  u r  i i  1 ń ja  l i i  a a  i.puu a j  top ile adv. 010, 0. Taę TToióirjTitę 
tmTanuTTtAKiip ut a r y n i i i  f-tioiruti M t ia ę  f p  1 1- 7Tooęrjyfintxuię x a i  x v tu o tę  ttPoiittOl. 103, 19. a p u  toptiop i  l in a  M tit,  
i a T i p  lao ihpauouaa , ij yupcnx6ę c p t i  tov y w i ję .  184, 13 — cf. de coni. 552, 1(1. sq B e d e u t u n g :  37, 2. 20, 
20. 205, 23. (de coni. 491, 20. ~  Ocdankc). I.ndlich wird 7 |  das W ort  fast periphrastiscli gesetzt fiir den t i r  
nitiv, der dabei steht,  oder fiir das l’riniitivum des dazu gese tz ten  Adiectivs. SI, 7. 103, 13. 28 113, 0. 140
18. 313, 27.



zu erklarcn. liei der Definitinn der f.isioy/j hat Apollonius zuerst ohne Zweifel hervorgehoben, 
dass dieser Hedetheil durcli Umwandelung des Verbums (fitzazizwoię) in eine casuale Form mit 
dem dazu gcliorigen Genus enlslelit, wenn das Verl»uin eine andere ais die gewnhnliche Ver- 
hindimg mit dem Nomen cingehrn soli. de synt. 15,26., wo er auf die genauere Ausfiilirung in 
der Sclirift nt(>i fiEZoyrję (der Singtilar aucli [t. 302, 9., der Plural p. 327, 23.) verweisl. Es 
nimmt daher T heil  arn Verbunt und Nomen: und zwar hat es das ióiiufia des Verhums voll- 
standig, d. h. wie wir ohen gezeigt hahen, die yj)óvoi und óiałttoeię' de adv. p. 530,25. dwu/iEl 
idito/ta iy t i  (i/jfinzog. de synt. p. 302, 5. owzuĘewę yuQ zrję a wiję iy tza i  rolę (rr/ictoi (cf. p. 301, 
20.) yeti dliii zovzo aw tyeza i  zou szi Qrjf.iuzog f iEzśyEiP  i ó t ó z r j z a  (nicht ióiózrjznęl). Es feh- 
len ihm aber die naoEJtńfisru, also die Person (de synt. p. 82, 27. 7zęoęwn(ov i) )isznyi) uumętT), 
also auch die fyyJ.iustę (llekk. An. p. 897, 12. ist fur yerog zu lesen syxhaię)  und, so miissen 
wir consequent sprechen, auch der Numerus: doch diesen hat es vom Nomen erhaltcn, wie die 
iibrigen nuoenó^itra  desselben, Casus und Genus. de s 'y n t .  p. 208, 4. aig (sc. /.lezoyalę) Jrpoę- 
tiidiooi [itr rj ix  zwv (!iiynaziot' /.lEzćtirjifjig (die Umwandelung aus dem Verbum) y ś r o ę  xcti 
7tz uio i v xcd z d v  f:v z o ó z o i ę  a ę i& f id u ,  arpuięsacu ó ‘aiizt] (Bekk. verbessert ó 'av  oder ó v  
ainii) nyoęiiiTToii diaxQi<nv yeti xpvytxijv zwoiar. Fiir dieses Alles liisst sich noch anfiihren de 
svnt. p. 227, 1. und 7., wo Apollonius die Griinde angieht, die ntan scheinhar dafiir aufstellen 
khnn te ,  dass der Infinitiv kein Verbuin sei: xa&d xcti r\ ii; ctizwr fsc. ziiiv (jr]izazwv) i t tza -  
i>iw!)tioa ftetoyrj ozsQov/.iivi] zwv TrQox£t/.iiviov (es  ist genannt ij i)wytxij diu&eoię und zd iv  
nętO-fioig yeti ntitigdmtug y.(tt,ayivio!)ai) xcti z ryg ziuv (ir^iazuiy idtetę (tntfiifllrj. Z. 7. enei zavzov 
(ó f ie za t iy i] i tr tz i t j i tn ę  zoii yj>ńvov  und it o w o i i o a  d iń  5-e o t g ow eozi zjj fiszoyij y.ui oi> qtj- 
ficctu «/ fiszoyai.) Diese Bestimmungen wird Apollonius in die Definition der tlezoyrj gesetzt 
hahen. Die Form derselben mag der des Priscian ahnlich gewesen sein, hei dem sie T. f. 
p. 330. so lautet: participium est pars orationis, quae pro verho accipitur, ex  quo et derivatur 
naturaliter, genus et casurn hahens ad similitudinem nominis et accidentia verbo absque discre- 
tione personarum et modorum. Hochstens wird yiellcicht noch mit Beziehung auf den Namen 
das [ttztytir  heslimmter hervorgehoheti und zum Genus und C asus,  den das Participium vom 
Nomen hat, auch der Numerus hinzugesetzt se in .* )

An das Nomen und das Participium schliesst sich passend das a o ii (i n v an ,  mit wel- 
chem W Orle sowol das nQ(izaxzixóv ais das vnozaxzixóv  hezeichnet wird. Ueher den Artikel 
ist Apollonius im Buche de pronomine, besonders aber in der Syntax  sehr ausfuhrlich, wie- 
wol er eine eigne Sehrift tzeqi ctę&ęeor (cf. de Synt. 111, 21.) verfasst hatte. ku r  unsern 
Zweck geniigt es, Folgendes anzufiihren. Dem Nomen fchlt die anaphorische K ra f t ; diese er- 
hiilt es durcli den Artikel, dessen W esen gerade in der uvaepn(iu hesteht, d. h. darin, dass es 
einen vorhorerw alintcn, bereits bekannten Begriflf wiederbringt, wiederaufninimt. Immer muss 
also, wenn der Artikel gebraucht wird, eine TTęoiiepEOziTnci ynóatg da sein, ein zr(toeyvh>a^ievov, 
tomhdijhoiurnr, welches durcli ihn wiedergebracht w ird**).  de synt. p. 17, 3. ov yd( i-za  ovo-

• |  Wcim t iraefenhau T. III. |». 111. safit, dass Apollonius das Partic ip  „niiher ans Yerbum ais ans INomen 
ausckliesst ,  insoferu es wol Genus,  Casus und Numerus,  aber ke ine  Personen und Modi h a t fck, so ist mir der 
aiiłęegebene G turni ganz unvcrstandlich,  da nian ihn mil grosserein llechte fu r  das Gegentlieil anfiihren kónnte.  
Die Stellen, die er fiir seine Behauplung; aus Apollonius anfiihrt,  beweisen  dieselhe ebenłalls nichtj die eine 
d e  s y n t .  p. ‘227, 3. ,  welche wir  ohen mitgetheilt  hahen, ist  sofjar j;e^en ihn: die boiden andern (de  syni 
p. 327, 12. uml de adv. p. 553.) sajren nur aus, dass ein Partic ipium immer ein Verhum haben muss, von dem es 
ib^eleiiet ist.

*+) Mie Ausdrucke  dafiir s ind: (o'(c(ftQŁiv und (tyano/.tty. — Votn Artikel und dem Pronomen kami sowo! 
las \c l ivum  ais auch das Passivum von «v(t([tQ8n’ ęebraucht werden, indem sie wiederaufnehmeii und zurtick- 
i>ezos;en werden. Pas P a s s i v  steht s o : de synt. p. 1)1. 1. 6. 1)8, 21. (mit y.ara c. gen. 11)8, 15.) de pron. 11. tk 
11), A ’ ł n a o ł f h ’ steht in transitiy  (mit I m  c. accus.) de pron. 10, A.C. oder t r a n s i l i v  de syn t .  41,22. 27 ,0 .  14



ftaztt ai’iwv avaq>nęav naQi'aitjoiv, t l  ftij cn\itna(>o\afir>isv o q !>qov , n v  e f a i j / e r ó g  t a z i r  r
arazpitfta. (cf. 98, 21.) |>. 28, 13. \ómv dttUęnu ururpotiit, tj e o n  n ^ o y u z s i  l s y f t e r n v  n y n g -  
tóftOn TtaQttaicxny)'j. 53, 13. itirpati^si n  (>óętonnv n  ( tn óeó t] \ to f ie  vnv  53, 8. i v  yvw<JEi 
y(tQ ta  tn ia ina ysrótisra dxn).nv!)tog tn  uf) U (i o v n  o o g /. a fi fi tire t (o 7tuha rnntiftsrng wird 
durch don Artikel bezeichnet 80, 15. o nooeyrtoafitrog ihid. 21.) Uebfcr dio dvarpo(>u der Ar- 
likel zii vergleielien de pron. 4, ('.  6, 11. C. 9, A. 16, A. ( inayyśjAsia t drarpottar). Kerner ist 
noeh zu hemerken, dass der Artikel sieli seinein W esen  nach, stets an ein cnsuales W o r t  
(jltioityót') oder an ein solehes, Has wenigstens so heliandell ist (tog 7iitortxov), ansrbliesst uhd 
demnarli aneli selbsl regelmassig flectirt wird, de adv. 530, 32. i u ttir ito!P(ia nyng id  n i to i ixa  
i] tóg n i m u d  (ef. de synt. p. 307, 28., tvo Lehrs  quaestt. epp. 40. verbessert: tog nęog tu  ntro- 
ttxd, Lange I. I. p. 25. Not. 35. nptóg zd. nziortxd tj tog nu o u xa .) .  de pron. 9, ('. uttsiror — tn  
f ttr  xa\siv o (i,3 po r, xaUńtt nurioze  e r  a (i f tń r  i ov n t  ut 1 1 x tji. de synt. 47, 18. óif). or i x  toń  tr~  
tj(izt~aUat aiun r oig xa td  dxo).nvUiav n t t o t  tx  n ig  xui tvexa tootrw onreltt tit-icu z tj tnritoy  
axo/ovU<t) /./.la u  ' i n s i  n iug  d r  y i r n i t o  u (i 0 o o r ; — Die W ortelassen, mit welrlien der Artikel 
verlntnden werden kann, werden p. 22, 15. aufgezahlt. T r i t t  nim der Artikel ans dieser Ver- 
hindung mit dem Nomen (oder einem W o r te ,  welches ais Nomen Irehandelt wird) lierans, s« 
lidrt er auf Artikel zu sein und wird Pronom ent de synt. p. 17, 7. ccc a(t!)(>a ttjg n(>og tu  
nrńfiata avvaęttjaeioę antto turta  lig itjr v7tntstayfttvrjv urttoru/ilar f t s t a m m u : so lieisst das 
1'ronoinen, weil es in der Ueilienfolge der W o r le r  liinter dem Artikel stelit.

Dieses werden wol die Merkmale sein, welelie Apollonius l>ei der Definition des Arti- 
kels heriicksichtigt b a t ;  sie finden sieli alle und zw ar mit den W orten , welelie wir elien ans 
Apollonius angetiilirt liahen, in der Erkliirung, die in liekk. An. p. 899, 9. folgendermassen 
von dem Artikel gegeben wird: dę!ięov ia i i  fti(>ng htytw  anvoQzióitsrov nno u xn lg  xa iu  n<n>n- 
Ustnr 7iQtnct/.zixiig tj vnnzuxnxthg fisza tw v aoftnaęsnoiiirtor  (se. ( a sus ,  N um erus ,  (lenus) 
ud  órńftatt elg yrtZffir nQo'ónoxstfttrr)v dntft xa/.thcu dratpnęa (nQ'>vTtnxsifttrrj yrtoatg stelit de 
synt. p. 29, 19.). Hass die Artikel nicht ir  twrUsoei zu einem W orte  t re ten , bemerkt auclt 
Apollonius: de synt. p. 54, 20. za  u(t!)fia ov o w iiD sia i:  so mag die in der obigen Delinition 
entlialtene Bestimmung awaęitó/tsror  — y.azd riaędUsmr sirh aucli in der seinigen gelun- 
den baben.

iJeber die P r a e p o s i t i o n  bat Apollonius besonders gebandelt in der Sehrift tzsqi 7tQn- 
Uśosiov: von ihrer Rection muss nat li de synt. p. 337, 10 in dem stgaytoytj genannten Buehe 
die Redo gewesen sein. Den Nainen nęóUtoig  bat dieser Redetbei! nicht von einer i hm eig- 
r«en Bedeutung erba lten , sondern davon, dass er vor andere W orter  gestellt wird: de  s y n t .  
p. 17, 18. thcnit ys ovx d i i  ióiag tw o i  ag zijr drnfiaoiar sziry/sr, a ż /.’ tx  tui z tor nęoÓTforitor /to-  
quov, (dieses sind die in der Reihenfolge der Uedelbeile der 1’rapositiiin mrangebenden) ef. 
7, 12. und 305, 21. Diese Verbindung ist aber entweder p a r a t b e l i s c h  oder sy  n I h e t is  c li :  
p. 17, 25. siye im' fiiv  xard tiin Uiinr, ort  ós xarit naędUstsir tz(ttniUsrtu tiov xaitiksyftś> <ov 
ftO(titov (cf. 310,7.): das sind aber alle aosser dem Adverbium und der Coniunetion. <7anz ge- 
nau ist diese Bestimmung allerdings nicht, da die Priiposition aneli mit dem \dverb ium  zu- 
sammengeselzt wird (ef. de synt. p. 336, 22. sq.): docb kam es i hm liier nul diesen Punkt 
Wahrseheinlich nicht an. In jenen beiden Bemerkungen ist wenigstens ausseilicb die Haupt- 
ergenschaft der Priiposition angegeben: hinzugesetzt w a r  viel!eieht in der Delinition des Apol
lonius nocli, dass die Priiposition der FIexion nielit fiiliig sei (vergl. uxi.tzng in der Delinition

Has !’assiv wird nur von dem 7t(ióęt”;i<>y yyyijtn<')tar<>y geiiraucbt, 84, 14. 98, 19. ile pron. Ifi, A. 77, H t- nicht 
w!<* i< ćofaftut aucta vom Artik«*l otl^r Pronniupii« wol abi»r s lcht so de pron. ? 7 ,n .  m*Ovię ouv
l u t  i t j i ' ó k < io u  (y.tivoę J/ jżov^ ityr tv  d ti+ iy  I n u r a n u l t i n t i  >) ctuióę. —



des ł.niyfcrjua). IJnd so latitel die Frklarting dieses Kedetheils, welche in Bekk. An. |>. 924, 7. 
der des Dionys. T h r .  enlgegengestellt w ird : nęólteatg eazi fieęo g }.óy ov xa!ł e v a  ayrj /t n i  to  fi bv  
Xeyófievov (lianfig lu*i Apollon. cf. de adv. |>. 530, 7. 11. 13.) nęo!}euxbv zwv roi' ).ńyov fie(iuv 
it> naęaDtoei iv  ow tłeoei , óze ftrj xut uvaoi ęoipijp enipięsiut. F a s t  wćirllioh stimmt dnmit 
iilierein Priseian X IV . init. Oh A|>ollonius eine Bestimmung iiher die Bedeutting d r r  Prajio- 
sitionen gleicli in die Definition aufgrnommen hahe, kann niclit ansgemaclit werden. Kr sagt 
in ilieser Beziehung de synt. p. 9, 15., dass sie wie Arlikel und Conjunction nieht fur sieli 
stelien kdnncn , sondern nur in Yerbindung mit andern WiirCern eine Bedeiimng liahen, die 
nacli der Verschiedenheit der Casus verscł)ieden ist:  za  ydp zoiarca zt~/v /.ioqiwv aei otwarj- 
f ia ire i , i i  ye tv yevixij tttv Xtyofiev ói ’Ano).Xi'tvlov, tog i i  yviuaxoviog AnoXXtoviov, xaza  de zijv 
ahia iix fjv  nzi~>aiv ói’ 'AnoXkiuviov, wg civ a h n Z  a itloo  oviog dc adv. p. 595, 7. o n  txaotr^ 
ntdinei xazu 7raoó!hjuv npoęioioa ry TtyóUeatę 'tótov tyei orj^aivófievoV ótarpeęei yovv z<> di 
,Ano\Xwviav zoó di ‘A n o l l iu n o r  fj id  /n£v altto).oyixbv axovetat (so ist axoveatXai mieli de 
synt. p. 208, 24. construirt: óuvatai 
'AnoD.uwóo —

aliiiudnę axoveoUut), o de zoio tzóv  zi,  yvuioxovioę

Die Definilion der C o n i u n c t i o n  fehlt, wie ohen gezcigt is t ,  in der Schrifl des Apol- 
lonius neyi owdeoftwv. W as  sieli fiir die Bestiuiiuung ilires Begriffes in seincn uhrigen Ba
ch em  findet, diirfte ungefalir Folgendes se in : de synt. p. 16. :yxeitai  (in dem angefuhrfen Bei- 
spiele) za  rod ŻL óyov nafta zbv oiivóeOftov, erni n ę o g ze O -e ig  e i£Q ov  \ o y o v  u n a  iz  tyo e r  ;
dalier de coni. p. 491, 23. die Siitze, in denen Coniunctionen yorkommen, ovx a tzm e k t ię  ge- 
nann t  werden. p. 235, 20. ordę yao txeivó zig oitjoezai, wg oórdeofioi tioi (yęr/ und óti) xat)b 
ov o v v ó £ o v o iv  e n  upo  q a v e z e ę o u  X ó y o v ,  o?rep i!ózov o w ó e o f i o i ’. de adv. p. 543, 32. ot 
de oinbtouoi omiotę xaz ióiav orjuairoroi z i ,  a w ó e o r o i  de z o v g  / .oyo  v g , e§ezat£ovzeg xai
o r t  wg iniavvdtovzeg xal  ero drr eg: wo ich die W o rle  eieró. Lor reg xai o r t  wg entowdtopzeg  nicht
verstehe. Wiihrend in diesen Stelien ganz hestiminl ausgesprochen ist,  dass die Coniunctio
nen S i i t z e  verh inden , sagt er an zwei andern von ilinen aus ,  dass sie W d r l e r  yerhinden: 
de adv. 531, 3. tioćjOizat — r/reg er rw xatló/.ov o v v ó e o v o i v  t lp o f ta  x a i  (tfjtia  und de synt. 
1IS, 12. t n i  rtuoi to tg xazeXeyfieroig (sc. /.tepiat rod hiyo r) b r o r r w r  o v v b e x z i x o g  nafttba/t- 
thxvezo. Docli kiinnte nian g lauhen, dass er an heiden ungenatt gesprochen hahe, da er in 
einigen Ftillcn, in denen die Coniunctionen einzelne W o rte r  ztt yerhinden scheinen , das 
oyjjua ano  xoivou annahm (de synt. p. SO, 5. 122, 23. sq.). Und es lasst sieli in der That
nnch manches dafiir anfiihren, dass er mit andern Gram m atikern  es fiir wesentliche F.igen-
schaft der Coniunctionen angesehen hahe, nur Stitze zu yerhinden. So sagt er von dem fra- 
gemlen (diunoęt]ztxóv) opa de coni. 491,23., dass es einige nieht fiir eine Coniunction gehalten 
liahen, tt'ye zoo idów rtdr owóeo/tuur e x n i n t i t , d. h. wie aus dem Folgenden erhelll, weil der 
Satz, in welchem es s teht,  yollsliindig ist, oline dass ein anderer folgi. Kr zeigt darauf, dass 
daraus, oh ein W o r t  pleonastisch stehe oder fehle, nichts fur die Begriffsclasse desselhen folgę, 
und erkliirt schliesslich (p. 493.), dass ,  wenn das fragende upa in einetn einfachen Sutze 
s tehe , die Hede elliptiseh se i,  indem l] ov ergiinzt werden iniisse, wie iiherhaupt alle solche 
Fragesiitze aus der disjunetiven Verhindung hetworgegangen seien: £x 6ia'Cevxzixrjg ipoaoetog 
fiecareiłetriiu eig óia:zo(>rjzix>lv. — Das ti ó z a o  arpr/z i x ó v  (das erklarende), welehes nacli 
Com paratiren  geset/.t wird und imnier in einer Aussage steht,  in welcher das ziteite Glied 
yerneint gedacht w ird , liahen einige, sagt er de adv. p. 481)., ais Adyerhium genom m en, wie 
ja auch das ihm entsprechende ov ein solches sei. Dagegen heweist er 1. I. Z. 27., dass es 
eine Coniunction se i,  weil nothwendig nocli ein zw eiter  Satz; hinzugenommen werden miisse, 
o/tip rjv ióiov Gndea/itov. Und so w ird er es auch wol in Betreff des av dvvijuxov, des Ilu óta-  
§eiiai(<nixóv und des x.ai, welehes zur Yerstiirkung dem Indica(iv heigefiigt wird {etg pa)J.ov



imaę^ir) gehnlton haben *). U nklar dngegen hleiht es, wie er einige der sogennnnten nctya- 
n/.rj(iio^ianxni (e\|»lelivae), wclrlie maneher, wie er |>. 515, 13. mittheilt, nicht ais oźrózofioi 
gelten lassen wollle, t lye ooróśoeiog Xńyiov ot>x tiair ctittni, und das atiologische rWzcr, wel- 
ches wir, weil es den (!eniliv reg ie r t , filr eine 1'raposition zu nelimen gewohnł s ind , ais 
(Joniunclionen balie aufreeht erhallen kbnnen. wenn diese nach seiner Krkliirung inimer noch 
einen anderen Saiz mraussoizen. S«viel aber sieht fest, dass die Definitionen bei 1'riscian 
lib. XVI. inil. (Coniunetio est pars oralinnis indeelinabilis, eoniuncliia aliarutu parliuni ora- 
liunis, (|iiihns cnnsignilieat, vim vel ordinalionem demnnslrnns.) und in Bekk. An. p. 592, 7. 
{owdtnuńg ion ftśęog Xóyov ax).nov, avróeztxnv ztar znv b')yov /itpb/r, nig xal avoor][tatvei, 
ró^ir }j dśrautr naętozwr')  niehi ganz ion  Apollonius herruhren kbnnen, da nach ilinen die 
Coniiinelionen Kedetheile verbinden, v«n der Verbindung <ler Siilze dureh dieselben aber gar 
nielil die llede i s l : was doeh nach Apollonius wenigslens hauptsacblich zu ihrcin W eseli ge- 
lifirle. Lerseh freilieli (Spraehpliil. d. A. T . II. p. 139.), der sie oline Bedenken dem Apolio- 
nius zusrhreibt, sieht darin eine F e i n h e i t ,  „d a s s  er stalt des Gedankens (óuwniag — ilieses 
Won findel sieli namlicli in der Krkliirung des Dinnys. T h r .)  die Tlieile der llede (I tede -  
tlieile?) seizt, indem nicht immer m ile  Siilze zu einem Uanzen le rknupft,  sondern aueh ein-  
zelne W drter dureh selbige zu pinander in lleziehung gehraeht werden.“  Aul den W ider- 
sprueh mit den von Apollonius authentisch herriilirenden liestimmungen der Coninnetinn bat 
er aucli nicht mit einem W orte  hingewiesen. Ebensowenig erkl/irt e r ,  was eigentlieh die 
Sehlussworte in jenen Definitionen bedeuten. Meiner Meinung nach passt das oig xai ovacirj- 
ftnlisi nicht reclit zu dem vorhergehenden fUQt] kńynv: denn nicht in der Verbindung mit den 
ein/,einen Wiirlern zeigen die Coniiinelionen ilire Bedeutung, sondern, w ie  Apollonius de synl. 
p. 9, 19. sagi: nybg rag ziiir I ń y to r  o w t a i g e i ę  zag iólag (hnóftsig naQe/trpatvnvaiv. Eine 
solclie Bemerkung wird gewiss aueh in seiner Definition der Coniiinelionen gestanden haben. 
W as zaĘtr naętauZr  bedeulet, ist k la r :  bei dem zuletzt genannlen órra/ttg, welches ich iibri- 
gens in dieser Bedeutung nicht bei Apollonius gelesen balie, wird man wol an die na(tanb}-  
l>(i>tiauxnt und an ort und xni  in der oben besprochenen Bedeutung zu denken haben. cf. Bekk 
An. p. 952. not. 23. zu%tv Irj óinafin Ttayiazarouoa, za^tr u śr ,  si zepttnctziZ, xtvnvftai (was 
nicht umgekehrt werden darf: t l  x n 'w u m ,  neftinaztZ')' dśrafitr dś, stal nep inouu ' eimuv yaQ 
zn xai, zn nyaytitt imś!)i]xa s tra t '  dtra/ttg ydn ij v7TUQ^ig: und nrn Schluss: xrti yęctrpto, (ie- 
(ialwoig. p. 953, 10. śx dś zon śvaviinv n xaź n tn l  fiśv zrjr za i tr  nr xazayirezat, zrjr dś órra
utu śxtpalrei. Z. 5. wird dóraptg dureh unaęigię erklart (Z. 1. ist fiir tivvzaiiv  7,u lesen r«£tv).

*) Wo Apollonius von der Coniunelion on iin /.usammenhange sprieht (dc roni.  501, 14. sq.), crwiihnt er 
das u l i  (J/n/Sf p<t i tort xó V nicht, sondern miterscheidet nur das einen Satz des Grundes einfiihrende (nhttmf jjc) 
und das vna[ixTixór  (vou L ' l i r a  p. 502, 8. w iederhergeste ll i), welches nach den Verbis  sentiendi, dicendi u. s w .  
gehrauchi w ird :  ou f if r  Tu u(Xt yXvx.v t o n ,  7H>o</nrfę, ihóu  <ft óyrotu. In der S jn la x  aber wird das <f<K/?t/?«ia»- 
Tixór aiisdrucklieli angefiihrl:  p. 245, 5. fylhty — xtu oi x«Xor,utroi ihicptjiniomxol aurJtOftoi xcxi fu  altioXuyixol 
oeertieoeoie fnl utrTtji' (sc. n)e óp/or/zije fyxXiniv). 'OniCóutroi yan tfetutr yfyoai/n xai fu  fnifiitifiTftntoiinroi
on yfytiatftt tię fntuiotr  t o ć  0(tin/juv’ 7j(ioę o «vi/ujictyłT(ti 7uxXir /obron f r n r r f o r  xrcitx it7/or/rcrur n u  nu (cf. 201, 
28. . lii, 5 )  p. 318 ,  20. ofx ttyroourjóę uov, Zu xid ( r  nuyófa/ity iu> un fa t ir  lyyu u fr i ]  t r tp «  ai)/utaia, /je ronu- 
fjtv d tttfi t p tu titi i x i»ę , o u  on/o/ qot/tV, on vixot a t, on nXziovu o o n ity(cytyrwoxto, ihtuf rooioi, ,  aurrteittoę ifji 
oiiiu (xtffpo,uteiję y.kt uluoXoytxfjv tx<! onńiy on 7tXitorń aou śirnyirtbaym, (Tcytioiitpes uou xci!tń}U)xn‘ ń ; / 1// /;ę 
JinifOfiilę fjx (i i wo tt/i t e  xn t  f r  no  //1 p i a w ó f  nu o> v. Ilocli d o n  komint niclits davon vor, wenn  mail nicht 
annehinen will, dass das on  nach den verhis dicendi ikm ehenfalls ais ein <fiaflffiniomxór gegollen ha l,  in wcl-  
chem Kalle dann p. 502, 8, nicht utikoxrtxijr, sondern tiiufitflauouy.ry’ zu schreihen wiire. I nd os scheint aller- 
dings anch das in(tęxnxór  kein «a nr, lezeic linender Ausilruck z.u se in ,  da eine u ju to m  aueh den Satzen mit 
dem causalen on ausdrucklieh im Gegensaize  zu den mit den nurtanixoIę beginnenden zngeschrieben wird. — 
lleher das zn(, welc hes dem Indii aiiv zur  \> r s ia r k u n g  liinzugofugl wird, vcrgl. de roni. 402, 10. u. p. 493,2. z«S 
i l (  f tuXXoy unt Q^ty t o r  x n l  ( y  tuj x a i  y f y ę u t f a .

O*



§. 3. Gruppirtiiig der einzelneii Redetheile.
Die acht genannten Redetheile konnłen nach verschiedenen Gesichlspunkten geordnet 

werden. So łrilt  zuniichst darin pine Verschiedenhpi( h e n o r ,  (lass einige v«n ilinen f l e c t i r t  
werden kiinnen , and p i c  nicht; dp synt. p. 52, 22. ux).tza di tiótita oó td to fim ,  bni^(ii}fiaia, 
n(>o!}iacig. Das entgegengeseizte x k i c i x ó g  Ipspn w ir  de pron. p. 90. li. od ia  iu)r !j ki^ig  
(sc. e/UłyAw)) oprę afupifrdoę oi'ie a x h  z og — xh r ix i} di:  aher ais Name fur die der Fjpyion 
fahijipn Redetheile (wie Bekk. An. p. 932. no(, iwv yao /itpi~>v zoP ).ńyou ca fibr x h i i x a  ban ,  
i  u de a x h ta ')  findei es sieli liei Apollonius nichl: denn x h u x b v  fiipog de syni. p. 180, 10. he- 
zeichnet den Tlieil pines zusainmengesptzten Wories, weleher flectirt wenlen kann. D pis p IIic 
llnterschied wird bezeichnet dnrch za fiezaoyrfftariCńfiera und cii xa!) era ayijfiauo/ibr bx(pe- 
pófitra  de synt. p. 201, 16. sq und dfters. Fiir das leiztere stekt / in v  o o /r j  u ac io  m v  d e a d v .5 4 l ,
3. 10. und f i o v a ó i x ń  g de synt. 33, 25. u.xkna xa!h‘o ta ia i  f i iuovu tra  z b ( to v a d  i x b  v ton* 
inidbr/iiacitt v. Ok Apollonius die verschiedenen Redetheile nur gelegentlich nach ikrer
F le \ionsfah igke it  gesondert ka t,  oder aucli, wenn rs  nuf eine wissenst:haftliche Eintlieilnng 
ankani, riiuss unentschieden hleiben; doeh mochte ich es bezweifcln, da z. li. zu den Suhstan- 
tiven aucli viele a x k n a  gehdren, und er, oline freilich dieseni Grundsatze iininer tren zu hlei- 
ben , ausdriicklich hestimnit, dass es bei der F.inlheilung der W orte r  nicht nuf die Form 
(fpiorrj), sondern auf den liegriff ( irrm a)  nnknnime.

W eniger fruehtbar war die Unterscheidung von n z i o c i x a  ( ta  tlg nuóoeig xkivófieva) 
und u n z i o z a  (Belik. An. p. 845, 6.  zwv yay fitoiZr t o p  kóyou zu ftśv eozi n z u n ix a ,  za  di 
anzio ia ) ,  da die erslere  Classe nur Nnmina, Pronomina und l 'arlicipia umfasst. l h a n ix d  
und anzioia  sind e inander entgegengestellt de eoni. 501, 23. (ibid. / .  27. ca nz iouxu  ri akka  
zn a ) :  a n i l in a  lieissen die Adterhia de synt. p. 337, 12.; die Verba 171), 5., und sie sind mit 
anderen aucli gemeint de adv. 537, 22. und de eoni. 509, 2. Her Ausdruck nz<t>uxńv ist sehr 
htiufig: kier will ich nur benierken , dass zu den nnouxo7ę  auoh die W o r te r  gezahlt werden, 
welche zwar in verschiedenen Casus gehraueht w erden , diese aber nicht dureh rerschiedene 
Furmen bezeichnen, also nicht xa tu  l i ^  (pion)v xkirnvtai  (wie nian nach p. 30, 11. sagen kann), 
die fioróncuna, So sagt Apollonius de synt. p. 27, 2 0 ,  er wolle zeigen, mit welchen casualen 
W orte rn  (nio/ziy.njg) der Artikel verhunden werden kiinne, und fiihrt dann p. 28, 3. fort: tjqi~)~ 
zóv ye d(txiiov cyg z w v  o c o i y e i i o r  ouriujgeiog tog npbg ca aęO-ya: die .\am en  der Buchstahen 
sind aher kekannllich indeclinahel. (cf. de pron. 147, B. one<> na(tineza i narz i  niwiixij) xki(uv 
araóiyj\uev(i>.)

Den Unterschied, welchen andere Grammaliker zwischen d x \n o v  und ;invóniituov  ge- 
mackt haben, schcint Apollonius nicht zu kennen: wenigstens nennt er die Namen der Buch- 
stahen de synt. p. 29, 1. f inpóncuna , aher ibid. 22. ay.kiza, wenn man nicht annehmen will, 
dass ax).iiov ihtn der generelle INnuie w ar, ftnvóniunnv  der specielle Eh en so lieissen im
Etyin. M. die W o r te r ,  welche p. 402, 43., wo ftovńni(t)zov und axknov  definirt w ird , finró~ 
n u in a  genannt w erden , p. 639, 8 a x k t z a :  so aucli ayq ( i in b j^ ig )  8, 38., y w i] 243, 19. ?/ 
ówg 293, 50., die alle eigentlich finvóncioza  lieissen mussten: denn die Definition laulet: co 
[tir axXnc,v i n  £i’0Eiug xai y£vixijg xcd Soctxrjg xui niciacixijg xai x/.tjctxi}g {isza (hcuponiw 
a(i!/Qiov liyccai  (oiov <> '/Ijlnaatt), u) di ftnvńnciocnv i n  cutkeiag fiórtję, olov (oflenbar ungenau) 
zo bipslog, t o  olg. (ierade das Gegentheil wird Bekk. An. p. 801, 18. ge lehrl:  t o  [iovónzu>-  
z o v  ar/U (ta fińrce in ió iy sza i  wg tb  'drltjauu , u x k t z o v  d i  ban zb (n)i£ ir  dzyń u ero r fizyce dkwg 
xkii’Ofievov, oior cb mg, zo dinag, zb di/iag. (D am ach  sind ibid. Z. 14. die W orte iinvonzu>za 
di eouv  ibg zb dbg (ser-dmę) ihjbjxbr ómfta, xai ijrjiia/vet n)v dbenr' zu streiohen: denn /  diitg 
konnie nur axkizov  genannt werden.) Mit dieser E rklarung stimint Priscian I. X III .  p. 210. 
uherein, ausser dass er die ux/.iia am ioca  nennt (frei I i cli gegen den Gebrauch des Ajmllonius)



und den ersten Namen zur Bezeichnung der ganzen Gattung niacht. Uehrigens \erschw eigt 
er nichl, dass die alien G ram m atiker beide Ausdriicke yertauscht haben: inveniuntur anliqui 
aptota pro monoptotis et monoptota pro aptotis posuisse. Yergl. iiber den scbwankcnden G e- 
brauch dieser und alinlicher Nam en Lobeck. Paralipp. p. 183. not. 32.

Mit Kiicksicht auf die B e d e u t u n g  theilt Apollonins de synt. p. 9, 1 — 15. von der 
Yergleicbung der Bucbstaben and W b r te r  ausgebend, die letzleren ein in solebe, welclie, wie 
unier den Bucbstaben die Y ocale , fiir sich ausgesprochen werden kiinnen {kul }dluv 
und in solebe, die, wie die C onsonan ten , keine Selhstandigkeit haben, liir sieli nieht ausge- 
sprochen werden kiinnen. Zu den ersteren ziihlt er die Noniina, Verba, P ronoin ina  und die 
Adrerbin, wena diese bei e iner I land lung  w ahrend  ihrcs Geschehens zugerufen werden (a u ty  
tn d iy e n u  talg yivofitvaig heyyeia ig) ,  wie w ir denen, die e tw as reebt gut niaeben, 7,m u len 
iyuiig, xahZg (cf. de adv. 531, 7., wo die so gebrauchten Adrerbia  imi/mnojOetg beissen):  7,u 
den lel/.teren die Praepositionen, \ r l ik e l  und Coniunctionen. Diese drei W ortelassen haben 
ihre Bedeutung inuner nur in Yerbindung mit anderen W brte rn  (u er ovao*]firtit>ei de synt. 
!l, 15., eonsignificare Prisc. I XVI. init.). So sagt er de roni. 488, 17., tiul zu beweisen, dass 
ov niebt Coniunction sein konne, ni ahvdeauoi o v o a r j f t a l v o v o i v ,  a v to iX e v  de /; i n o i p a o i ę  
i i ) d t]X o i f ievo v  :cyo(paveg tyci. — 2 'vaart i i c t iv e iv  bedeutet in solchen Yerhindungen un- 
gefiihr dasselbe, wie de synt.!), 12. oh óvvaur,vui xa t  ióiav yrjtal t ivai,  de adv. a 4 3 ,32. omiotę  
xat Idlat (u^ualrmoi u ,  de synt. 18, 14. ovdev <)in’óuei’og (o ahrótouog) tóią riuouoiijaat yiotiig 
m g tuiv kegetoy vXrtg: in einetn anderen Sinne stebt das \V ort de synt. .'108, 9. o u ty  loiooiyt-  
<pov óiu tijg tuaeiog avaar/ftaivei xai to  uva!2tfiu£ófi£vov erg nyoiltotiog. Kine Bedeutung haben 
diese W brter natiirlich aucb an und fiir sieli*): die uoUya sind uvaipoytxu, die Coniunctionen, 
selbst die n a yanh^yw fia t iyo i ,  bedeulen ebenfalls e tw as ,  indem sie \e rb in d en ,  trennen , den 
Grand angeben u. s. w. (de coni. 521, 10.). Von den 7tayanXrjy(iifiatixoig freilich glaubten 
einige, wg ai:uaalav oh no iovv ta i  (de Coni. 515, 3.): doch sie widerlegt Apollonins eben an der 
zurrst angefiihrten Stelle (cf. de synt. '266, 19—268, 7.). Aucb den Prapositionen wini aus- 
driicklicb eine bestimmte Bedeutung zugeschrieben de synt. 312, 18.: sie driicken ein bestimm- 
tes Verhalten oder Yerhiiltniss (o/toig)  a u s , rerb inden  sieli also zii einem Cnmposiluin mit 
den W b r te rn ,  welclie derselben ayeaig fahig sind, wie tv, ohv, d ia , n t y i  mit Yerbis, wic 
13aiveiv u. s. \v. (312, 20.), aber aueh init dem Nomen, el ayeaiv horaizo e/iiót^uoOat trjv ex  
t r g  nęntkeaewg, wie cieyieyyog, f tttotxog,  weil in alien diesen ein Verbalbegrifl'  enthalten ist 
(p. 313. e \ t r . ) .  Diese Bedeutung aber ,  welclie die genannten Redetheile h ab en ,  kommt erst 
in der Yerbindung mit anderen W brte rn  (p. 9, 19.) zur Geltung, aueh ist sie oft in verschie- 
denen Verbindungen rerschieden. Von den Prapositionen ist im vorigen Paragraphen ge- 
sproeben worden. An derselben Stelle der S y n tax ,  welche wir dort angefiibrt (/>. 9, 15. sq.) 
heisst es von den Coniunctionen: oV te  ahedeafioi u  (tog cug iw v Xóywv owiaigetg xai uxoXovlliag 
totg Id iug  h w u u e i g  n a y m ę a iv o v o iv , bte avf.i7 tXexiiy .M g fiev axovetai‘ o ijioi b y wg 
ei7i wp xctt by tCeto — oie óe d ia 'Q evx t  i x w g  r;tor veog r] traka tóg. Eben so biitte er l in
und «Va anfiihren kiinnen, von denen das letztere altioXoyixóv und ctrioieXeottxóv ist, das erstere 
aiiioXoyix!)v und dia(łeftatMTixóv.

Wahrend die bislier besproebene Classificirung nu r  beiliiułig bei Apollonins vorkommt, 
bescbiiltigt er sieli ausfiihrlich (de synt. p. 10, 10— 18,20.) mit der Frage, in welcber O r d n u n g  
die lledetheile auf einander fo lgen, oder mit der Frage  nach der tu ig ig  derselben. Zuerst

*) Von den Coniunctionen bezweile l ten  einige diesen; Uoaeiiióeioę ią n ty l  auytitofiuw aynktyaiy  
7i(iui toiii tftiOxovias, oię ol aiyStafioi ov <$rtkoóoi u£v u ,  avió ót uLvov rije nyuaiy owSćouai., ■/.. i .  i .
<)e coni. 4S0, 10.



w eisst  er diejenigen zuriick, welche glauben, dass die Reihenfolge eine ziifallige soi: zufallig 
sei iiberhaupt niehts in der Sprache, nicht die O rdnung  der Huchstahen, nicht die Reihenfo l.e  
der t lenem , C asus,  IVlodi. An der Spit/.e aller Redelbeile stehen das N o m e n  nml das V e r- 
buiii, ais die f / i i p y y ó z a z a  fteftr/ (de synt. 10, 2.), die (deadv.53U, 20.), oline
welche s treng genommen kcin Satz  zu S tande koiiimt*), w ahrend  die iibrigen Hedellieile 
fehlen kbnnen : wie (p. 11, 10. sij.) an dem oben §. 2. niifgeiheilien Beispiele gczeigi wird. 
Yergl. L ange  1. 1. p. 6. sq., welcher p. I I .  not. 15. auch die Ausdriicke beigebraebt ba t ,  mit 
welchen Hekk. An. p. 844, 16. und 881, 1. óyo/ua und (tijua vor den iibrigen Redelheilen aus- 
gezeichnet werden: xt{tta xutl yyi/ouucaia , xvQitocaza, <ogm() atutta xai ipuy/'. — V’on diesen 
heiden Redelheilen gehiihrt nun dem N o m e n  der V orrang  (cf. p. 96. cxtr.): denn das Afficiren 
und AfFieirlwerden (óicaiDtrai xai óiuci&eoOai) ist dem Korper eigen, an den Korpern aber 
liaflet die N am engebung, und von ilinen liangt die Eigenthumlichkeit des Verbums ab, die 
Thaligkeit  ( ty tyyeta)  oder das Leiden (nattog). Dieses wird auch bei Hekk. Aneo. p. 844, 9. 
anerkannt, obgleich liier, wie auch N euere urtheilen , das ()t~fia tpńaei ii(i»ytviaiti)nv genann t 
wird: d t i  yd(t tu  Ttędy/iaiu zwv oi:aióiv n(>nytvtacsQa. Den G rund , w esbalb  das Verl)iiin 
trotzdem b in te r  dem Nomen stclit, ótd ciuv <wauuv ca nędy/nacu, versleht man ers t ,  weno 
man p. 880, 30. liesl: ci/ tpiatt /iev -  nętnceuei ( co dijfia), óia de id  d i y u zr/g o u a ia g  /u] 
c p a tv e a x fu i  avyxeyio(trjxa/iEV zu oro/ia nęozdcceaiiai.  An das Nomen und Verbum scbliessen 
sieli die ubrigen Redelbeile an, a ayuyscat nędg zi/r cnv dr/uazog xai cov orntiazng ovvia!giv 
de synl. 22, 5. (de ndy. p. 530, 20. nęng zitv nwcoty ei"/Qi/aciav drayscai'): und davon liaben sie
auch ilire Namen erhallen. (Bekk. An. p. 844, 10. n a r ta  ca dXla n(>dg z>)v zs le ta r  ovvca$iv
emrtróijcai' odds yd(> zidixoig nró/iaoi xeyj>r/vca i , « ! / . ’ tog dred z ijg  ‘/ ( / z ia g . )  Sie ftilgen 
auch bei Apollonius in der Ordnung auf e inander ,  die wir schon bei Dionys. T h r .  finden: 
pEioyij, it(>!)(inv, drtiuw/tla , nęóOeoig, airdea/iog. Das P r o  no m e n  konnie  man
allerdings binler dem Nomen erwarten, da es s ta l t  desselhen steht (de synt. p. 13, II — Id, 10.);
da es aber wegen des hinzutrelenden Verbums ersonnen ist (tr£xa zr/g zwv (tr/ftuitor urrńdnv 
enzvo!/i) r/tsay), so konnie  es auch nur nach dem Verbum stehn. Unmitlelhar aber binler die- 
sem inuss das Participium (/; /tetoyd) lolgen: seine Stellung binler dem Nomen und Verbiim 
bew e ise t  sebon der N am e: denn woran sollie wol das Partic ip ium  Tbeil liaben, wenn sie 
nicht yorangingen? Zwiscben jenen  beiden Redeibeilen und dem Parlicipitim konnlen die 
anderen Redelbeile nicht stehen, weil dieses an ilinen keinen Theil bal. (de synt. p. 15, 
20 —16, 15.). Die \ i e r t e  Stelle nimmt der A r t i k e l  ein, der mit den drei ersten Hedetbeilen 
yerbunden wird, der Yerbindung mit dem Pronomen aber unfahig ist. Dieses aber koninit 
nacb dem Artikel (p. 16, 22—17, 17.), weil es s ta tt  des Nomens slebt, mit welchem eben der 
Artikel yerbunden wird: auch stehn j a  die dra(poi)ixai dvcwvvf.tiac statt der mit dem A rtikel 
yerbundenen Nomina. Es folgi nun die i c ę ó lk s o ig ,  welche j a  auch den Namen daron  bat, 
dass sie in der Synthesis oder Parathesis  vor den genannten W ortern  steh t:  diese iniissen 
daber auch friilier gedacbt werden ais die Praposition. Das gleichsam das Adjcclir
des Yerbums, muss nach der Praposition eintreten (p. 18, 6 —18, 11.), weil das Yerbuni selbsl

•) Aóyoi o u auyyk fC e ju i  de synt. 11, 8. 81, 23. 85, (i. 89, 20. de adv. 530, 21. 522. 20. r<; loii kóynu oi> 
<fuyxkc(tuu 11, 11.i i) <5i o u avyxki(ei ót« ro ta r  /wolę  touuoy. 235, 1 , cf. ()(), 8. Eben so w ird  x t< i t tx k t in v  ge- 
liraucht .Ml, 21. 231, Ki. — Kmnxktltiv diayomy <t»- adv. 529, S.: absolut steht das W o r t  de synt. 179. 13. (u kki ■ 
kun' hal ke inen Numinativ) kyytyouńnjj yetp 77; tuiktfai ty n!i ekkijkot yoijtkriOfiai cii ttkkoi itkkoi, ontp uknyny• nu 
yan xa jK x kn 'f i  <hi'< in imikkijkor nur lino liihnuy. W ie avyxktinv koiniiil auch <i vr i y vor de synt. 13, 15. 
i; (uyiun-u/uiic) xau\ u/uoi/iijr ton nyótrmoę mtkty ovv tot o u r f y u  rur kóyor.  ■— Alleemeinere An-driieke
sind i tn o i t k t i y  J i t ty o m r  de adv. 531, 32. n o i t i y  kuyoy  ibid. 531, 21. 27. Vergleiche nocli aitocśketK ou 
miyinianu. de syn l .  p. 12, 4. (i., « t k q i I t/eiy dyotety de adv. p. 530, 27.



spiiter ist ais das Nomen, mit diesern aber die Prapositionen synlhetisch oder parathetisch 
verbunden werden. Die l e t z t e S t e l l e  endlich muss die Coniunction einnehinen (p. 18, 12— 18> 
17.), weil sie ohne das M ateriał der iibrigen Redetheile (ytoftig rijg i w  Zśgswp ilAiję) gar 
keine Bedeutung bat.

4. Classification der Worter.
Nacbdem Apollonius das W esen  der einzelnen Redetheile hestimint ha tte ,  musste es 

ihm, da er anch hierin die ratio (Aó/og) ais allein maassgehend belrachtete, leicht werden, 
die einzelnen W orter den rerschiedenen Classen zuzutheilen , selbst solche, iiber welchc 
die (Jiainmaliker in dieser Beziehung nicht einig waren. Ais oberster Grttndsatz galt ihtn 
bei dem fiepioftóg, dass die W o r te r  nicht nach der F o r m ,  sondern naclt dem B e g r i f f e  ein- 
geilieilt werden miisslon: d e  p ro n .  85, A. ou tptova~tg ftsfiiftiorai za m u Xńyov ftiftrj, o r j f ta -  
j n / ih ’oię di. de  s y n t .  109, 3 6. ot; yuft ftaX?.ov a i rptovai imxQonovoi xara rovg itsfttoftriitg 
tóg tu s.S; ainu)v ot] fict ivó  u e v  a. (U eber tóg fur v  s. Bekk. 7, u de pron. 132, C. — cf. 115, C.). 
Dem Begriffe entspricht die o ó w a i j i g ,  daher hestimint auch sie die C lasse ,  7.u welrher ein 
W ort gehdrt. de  p ro n .  85 , A. t t  ile z ip  aviijv ovvra£u> ty t t  (se. if tedev, o id sr ,  ;’tlev) rfj  
yevixij, oacpig ort xut rauró ftioog Xóytn\ de  a d v .  5 7 5 ,  13. oux tifta navrtog nafta rag a n o -  
ftnlag ruiv otoiyslaty ó /.tsftiouńg, nafta  ós rag ytrofiitag owru^ttg .  W en n  es nun aber auch 
liei der ( lassificalion der W orte r  vorztigs\\eise auf den Begriff ankom m t; so hleiht die Form 
doch auch nicht unberitcksichtigt, da der Begriff sich auch eine seinem W esen  entsprechendc 
Form hildet. Und so koninit bei der Bestimmung der Classe, zu w elcher  ein W ort gehort, 
die F.ndnng desselben in Betracht:  d e  s y n t .  p. 97 , 2. xul si ret zt.hj snix(tarsi rt~tv peQotv 
(vergl. fur ijiixQartiv  de pron. 81, C.), ró ós r i ln g  rijg avriowfuag matolg soziv, im xftar ijou  
lipa (hu rtw zilauę ró xaXeiofhu urttowfiia , xav fttjftazog Id hop a naęeigdórjrai, Xiyto ró noog- 
tonov. de ad v .  54 2, 2 6. xai xa ia  d i ró Zijyov *) (>»;«« sort ró ósl, eiye ot rninurat nfttttpttftui 
iv owatftiast stoi, nv ie t  n v e ł . . .  xai otrtog Siei xai ósi, xai ióst. nuds yetft so u v  thiirorjam 
inifjórjiia sig «  Xijyov sv nsptonaotttii, xara ró xoivov tifng.

Aber gegen die (i ram mat i ker e rk lart  er s ich , die nach einzelnen ausseren F.rscheinnn- 
gen die W ortclasse hestimmen wollten. So sagt er gegen Tryphon d e  adv .  p. 544 , 28. ov 
yctQ za nafta n r e u / t a r a  i] r ó v o v  rj r t  rt~tv n a f t s n o p i v i o v  zaig tpioruig nsftiyfturpszui rot  
óinrzog /uftio/inó. 575, 13. ov narrtog nafta r a g  a n o ( io X a g  t tó v  n r o t y e i t o r  ó [teętauttg. 
Anch auf die Regelmassigkeit der F lexion (axctXovdia) kommt es bpi dem ftsfttoftog nicht an :  
de s y n t .  p. 4 7, 27. xudó xai pięt] Xóynu ovra avaxóXov3a, ov prjv diarpsuyopza zóv psftiottóp 
zijg iwttiag vnó ri]v avrt]v idtar roi> psfttopou naftaXa(t[iaretai (wie die pronomina personalia), 
p. 48, 6. zu exróg ytvópsva rijg lóiag sw niug , xav n a w  rrjg deovorję axoXov3iag iyrjrat x a tu  
tpiovTiv, tóg tyst tu  rijg óuotpmóag, ovx sic róv avróv usoiauóp xaraXr]\psrai. ib id .  14. ttuis  
nafta ró a x ó ) .o v  'dov rutv tptovwv oure prjv nafta ró a v a x  ó XovO-ov t a  rov Zoyou xaraorij-  
tseiat ftifttj, tóg ós nQÓxetrui, sx riję naftenoftirtjg i ó tó r i ] to g .  Kben so wenig kommt es auf 
die Menge der W orter  a n ,  die zu einer Classe gehoren: wie T ryphon glaubte, der die e in 
zelnen Formen des Artikels fiir besondere 3 i  tiara an sah ,  iva u i] sv  tutą 1 1  i  i: i f i ś f io g  Z o y o u  
xaray io fti tr]va i.  p. 47, 1. 24. —

Nach diesem P r in c ip e ,  dass der Begriff und die davon abhangige oinnaitg  tlie W ort
classe hesiiinmc, musste Apollonius W o r te r ,  die nach unserer Ansicht nur die Fugung eines

*1 T f t oę der gewdhnlicbe Ausdruck fitr W ortendung:  ró li)yov  auch 51, 3. (iriytiy  de  adv. 595, 27.) Selir 
haiilig ist  de pron. 02, C. 119. A. óvi'xij 112, B. 113, A. mtoiir.i) 113. A. — l l n i a i o ó o l t a i  fię  —
terminali,  de pron. 121, B.



anderen Redetheils annehm en, gerndezu in d ie  C lasse se tzen , welcher dieser angehort. So 
npnnt er die Neutra dpr Adiectlva, wclehe adverl)ial gebraurh t werden, niolit mehr Adjeetirn, 
sondcrn Adverbia, bezeicbnet mit demselben !Vamen Dalive, wie xvx\t>», zbyto, zahlt den Ar- 
tikol, wena er s tatt  der demonstrativen 1’ronomina steht, zu der Classe der 1‘ronomina. Zwar 
spricht er zuweilen so , dass es zweifelhaft scheinen kdrtnte, ob er wirklicb in jenen Fallen 
eine Verschiedenbeit der W orlclassen oder nur eine verschiedene S y n la \ i s  eines und dessel-  
ben W ortes  angenoiumen babo. Von dem Neutrinu der Adiectira z. U. sngt er d e  s y n t .  
p. 33, 7. tj xa ia  zb o tó tz tęoy  O-taig owsytozepor tręb zwv (itjtmiwy ii!hfttvr> t u t o ( t r j u a i i x ( u ę  
a x  nv s z a  z i) bvofiaztxwg. (cf. 33, 20. 22.). p. 34, 17. za arnfiaza etzi() (> tjf.taz t x  (ii g y n c i z u s r a  
und abnlich p. 34, 21. nQoęhtftoi> to  (ł(f!)ęov (sc. za /b  elOby natóioy ) ano(ialkei zi)v  
f i a r i x t j v  avvtatgzv und ibid. 27. zb fleianotnily (inęior (sc. aę&ęor) zag tn i(> $tj f ia  t t x a g  s ig  
n v n [ iu t i x ( tg  a w z a i e i g ,  Und vom Artikel lig: p. 109, 19. tj onzog naoctythloa tS, agUctot> zou 
lig, onfiaźvoving ovx a ( » ix  tj v a v v z a S . i v ,  u )J ’ a v z w v v f t t x / j v  und p. I I I ,  12. denviojg-cpatur, 
wg ix  z tę  ii. v c (ovv/.i i xij g a w z a ig s io g  z ot: uq!)qov tj naęaywytj iyśvEio. Der Ausdruck an al~ 
Jen diesen Slellen wiirde nun an und fiir sich nichts Helrenidendes haben, da ja Apollonius 
eben von der Syn tax is  nuch die Bestimmung der W ortc lasse  abhangig inaclit: wenn er nicht 
anderw arls  beides aitseinandcr gehalten halle: so d e a d v. p. 592, 19. z a . . z o ta r ta  oixnvdć, 
a y n n id t ,  ()l'Ai \urznvde a v v z a S . i v  y > i e n  i ( j t j f ia z  i x t j v , <iv /n)v ft£Q ta  f ib r  z b r  x a r u  za  
e n  i b (> r a t u  a. p. 593, 22. dst^ofuv, ort taziv t r i  o b tj u a z  i x  tj a vv z u St g , ov fitji’ e t t o ó tj n a -  
z i x a i  cpiorat.  Duch ist nicht zu iibersehn, dass hier von zwei W b rte rn  die Rede ist, die zu 
einer bestimmten Fiigung zusam m en tre ien : wie auch Prapositioncn mit dem Casus zw ar die 
Bedeutung eines Adverbiums bekommen, aber nicht ein Adrerbiutn bilden. (de synt. p. 333. '20. 
S(|. u. 340, 18.) An den friiher angefiihrten S te llen , an denen e i n z e l n e  Wiirter hehandelt 
werden, die eine ilinen sonst fremde Yerbindung e ingehen , werden die Ausdriicke enib{>i]ua- 
ztxióg axnvsa!Xai und v o etat h u ,  en t tyłu;/tai txtj und aviwvvf.iixtj ovvcaStg nicht darauf hindeuten, 
dass Apollonius jene  dort besprochenen \Vi»rier nicht wirklich auch in die W ortc lasse  der 
durch sic vertretenen Redetheile gesetzt habe. Und dieses wird aus dem Folgenden nocb 
deutlicher werden. W enn ein W ort aus der spinem W esen angemessenen syntaktischen Y er
bindung heraustrilt  und eine nette, ihin eigentlich fremde Fuguncg eingeht, w i r d  es  d e r  l t e -  
d e t h e i l ,  dessen ovvta^tg  es angenoiumen bat. Diesen Uehergang bezeicbnet Apollonius mit 
dem W o r le  tt e >7i a z  a a IX a i (de synt. p. 10, 2. oviiipc(>ń/tiva yuQ (sc. za ufyOoa) z o tg brónaai 
zijv eavcwv óuva/.uv tnayy tD .zz iu ,  ovx iyoyta de zijóe ue!X i a z  a z  a t Eig z a g  xafaii\uźvaę a >/<•>- 
wttiag.)  und mit t i e z t c n n o o i g  und u t z a r z t r c z e i r :  d e  s y n t .  p. 17, 7. a v c a -zu  ttyiłęcc zf;g 
nQ()g za b fó f ia ta  avvu\>tźjOEiog u n n a ia r ta  e ig  zi)v h n o z e z a y f i e v t ] v  avz(ovv/.ii.av f i e z a n i n z e i .  
p. 109, 10. iqp' aiv yj)i) avzb /tóvnv z i jv  f i£ Z t t7 tz io o iv  ()tduaxeiv. In derselben Bedeutung 
kotiiml !t£TaXaftfidvzoltca und fteialtjlfzig haufig vor. Duch diese W iirter miissen im Zusam- 
menhange hehandelt werden. Besonders lehrreich ist fiir diese ganze Sache de  s y n t .  p. 109, 
0 —18: <)tóvrv>g ó’ av xai d v z i o v v u i a i  {>ij!>(iev (sc. z a  a ę l ły c t )  xuza zntg tnętofious, xa!)óci 
xai a).).(t iiźoij Xóyav, n a h v  /t e i a r  c ł) t v z  a z i jg  Id ź  ag a w z u S e i o g  xai u).),viv dran/.i/jióaayzcc 
zag tbtóri.iag, 7iaXiv zrjg i o v r t o v  b v o y iu a ia g  t r v y e v ,  cug zyei a.turza za  o v o t t a z i x d  
i  n  i bo i u a i  a , n i w a ,  xaX).iata, i bana, ióite. drnnaia, zbroi, xvxh;>, xal tire a t  a i r o y c t l  e ig
0 v o fi a r o n 1 a v v i a S . i v  n a 0a/.aftjiavoviui, wg zo tooi/n-ftj, t t itaoiittil ............ot yao (zaKKov ca
tptorai i'ntx(iarovoi xazd  zovg titotaiiot>g wg za  t'S avzwv a/^tiaiioautt. Die n zo m x a  also, welcbe 
mit dem Verbum eine adverbiale Y erbindung e ingehen , werden und heissen in diesem Fa le
1 z ifjtjrifiu  i u (de ad v. 529, 19. lxuXttio  n i x t t i  n u o t t x a ,  aXX £Jit{>{>r/iaia óid zb orrtaSiv  
rir.t(>btjitutiov avuótSao!Xai. cf. 593, 29.); artniaiw,  von avw abgeleitet, ist ein inijrtiijfia ;■ ct(>br 
ftatiAÓi, drw zara , von inunatog,  ein tiil{i(jt<tia b v o f t c r / i x o v ,  580,7 . I:iqv, z. B. mit £h 7v ver- 
bundcn, ist nicht nteiir das \ e u t r u m  des Ydiectirs, sondcrn Adrerbium und wird zusatnmen



mit /zszagó  erwahnt. 614, 10. Fur Apollonius sintl es ganz verschiedene W iir te r ,  und er be- 
zeichnet das Vcrhiiltniss, das zwischen ihnen bestelit, nur noch ais eine o(tnq>iovla,  ais eine 
u r r ś / m t e ł t f i f * ) ,  ein Ziisaminenlallen der Formen. de p r o n .  p. 7, C. ŚXeX!jObl cl’ aśzoiig (se. 
zoil g ~iui')y.nig) /  o u o cp tu v i a z  w v a ę O n w v xai i m  u v z m v v f .n w v .  (cf. 9, 11.). d e  s y n l .  48, 5. 
za txzog yivó(ieva zrg ióiag tw o ia ę ,  xav n a w  zrjg ÓBoioijg uxnXnvOiag śyrjzat xazd (pwvrjv, wg 
sy e i  z u zrjg o f i n t p w n a g  orx eig zov avzov (it(iio/.ibv xazaXii\\izzai. d e  a d v .  505, 9. nlgwEiai 
y.ai za tv nftofpwiia ordtztficę nXrjOvvztxn (nach Bekker’s Emendation fur oidereęa nXrjOuvzixa). 
503, 15. (ia{ivvEzai y.ai 'boa ś v nn  n<pwvią xaOtazrjxE nXrjOini.iy.iuv f{a(ivtńvwv o ro/iuzwr, 
rjóizazog y.ai nX.rjOvvnxiiv rjóźzaza , aXXd xai eni(i{>rj/uanx wg z ii i j ) v z a z  a. (cf. 550, 7.). de  
ndv. 570,25. zó ze zoruj y.ai xvxX.ij n  (i o g u ii o <p ui v i  a v z iv  anii zoo zórug y.ai xvxXog iv  duiiy.r 
ntuaei. (Vergl. auch noch de synt. 273, 1 — 4.). — Eine a w ś f i n z w a i g ,  ovveji  n i m s i v  
wini es genannt 504, 30. ij kóyij xui aXXa o w E / n n i n z E t  £ v o w d t o / i o i g  x u i  E n i f t ę r j f i a o i ,  
zi> ucppa Gvvdcoiunę, aXXd y.ai eni(>órj/.ia. 577, 12. z a  o w E f i n t n z o z z a  n r n p a i  tx ij  n z iu O E t  
ETiajfaijiaza. 580, 5. s o n  yt pijv ccnb uro/iaziur ovyx()izixiuv f  n i  <5(i r  fi a z  i x / v u i u X >;i  i g o w s / t t -  
n i n z n u a u '  śn i  / iiv nur ovyx(iiocwg iv ix tj  oióziEfiw , śn i  óś untgOtaewg nXi]Ovruy.ni nudzzięw' 
zayig zuyvz£QOv, dXXu y.ai e:i iuiirjia zayuzłęor. u. s. w. 010, 1. aXX sozir  (sc. zn ifinzóon) ev 
ouftnzióoEi ovo/.iazixrj ourzaiig Ent(iQrj(.iaztxrj na(iaXaii(iarnft£vnv (I. napaXafifiarnfiirii) xai wg 
(Bekk. richlig y.aOwg) rysi zn xaXóv, nu per x a X b v  u z t f . t ^ E iv  (Od. r/>. 312.) xai zu veov 
ipynpErawv. Das erste Beispie), welcbes aud i  de synl. 33, 1.3. angefuhrt wird, ist auflallend,
weil wir xaXńv niclit ais Adverbium auffassen, sondern ais Priidicat.

W as sich zum Theil schon ans dem bisher Gesngten ergiehl, wollen wir je tz t  kurz zu- 
saniinenstellen, indem wir die W iir te r  auitiihren, bei denen nach Apollonius eine iwrEjinzwotg 
oder n/iocpwria siatllinder.

1) N o w i n a  w e r d e n  A d v e r b i a  und zwar: a) n ( t o g i j y o ę i x a ,  wie zńrog zńrni, xvxXog
xvxXw. de synl. 330, 22. und 343, 3., w  o eow, uroi, yuiio  mit xiy.Xtj, zńrw  genannl werden. — 
de co n i .  576, 25. (s. oben.) b) ś n  lO ez  i x a :  zayv  de adv. 529, 19. tvptv 614, 10. vtov  010, 5. 
dzQExtg, n vxva  p. 561, 5. 7. D a s  n e u l r .  s in g .  des Comparat. 580, 6 .;  das nenlr. plur. des
Superl. 563, 15. 565,9. 580, 6. stj. F e i n i n i n a ,  wie idfą, óijuna/a, welcbe T rypbon  p. 560, 22. 
mit kurzem « ohne t subscriptum sclirieb. Apollonius vertheidigt das Femininum und den Dativ 
p. 561, 8 —32., indem er ovda/.ifj, dXXrj, zańirj vergleiclit. cf. de synl. p. 109, 13.

2) D e r  A r t i k e l  w i r d  P r o n o m e n .  — d e  s y n l .  17, 7. s. oben. p. 106, 22. yrjzeor óe 
y.ai n e j i  zwv zfj tpwrrj u<i0  n ni r xuOeuzwiu/v, ztj ()i ś§ a v iw v  fiEzuXtjtpEi d v z  wvii/unZv:  es tol-

*) Diesc AusclrUcke werden gebraucht f(ir W drler ,  welchr dieselhe Form hahen, riein Sinne nach aber g a n z v e r -  
sehieden sind. So findet o/toif lo yf iy  und o /j  07 01 r u t  s ia l i  zw iselien dem possessiven unii primiliren Genitivus i/uo i7, 
oi  de pron. 81, C. 97, A. 130, C., zwlsehen dem |iossessiven und re la l iv e n £ f  140, H.—cl'. 27, B. 141, C. o w t  j m i m t t  v 
von der Oebereinslinunung einzelner Kormen des-elhen W o r ie s  Nom. i i . Voc., 2. pers. pl. ind- und imperai.  etc.) 
gebraucht. 20, A. 08, A. 09, A. de s y n l .  45, 20. 103. 19. 208, 15. — ) . ( y a f ,  indic. und iinperat.,
200, 21. 25. Ebenso das s u b s i .  o o r ć / j m iu a tę :  52, 5. 8. iillers .aut derselben Seite, 158. 9. 103, 20 de adv.
505, 29. — Von der F o r m  g le  ich  li e i t  v e r  s clii  ed e 11 e r  A Y ó r l e r :  <fO.uir gen. plur. und o ’\>iXmr 2 l3 ,  4. tu ni
dat. und nom. pl. 222, II. — IM i t aurt/imaioię isl ov(if iovr\  yerbumlen de ad v .  015, 29.: xni <Vn< lo r io  nńfjnok- 
X(ii ij avfifiovr\ n o r  m in o f o iy  xal arrtunuoaię. 111 derselben Uedeutung isl a iy o ó o ę  gebrancli l d e  s y n t .  
23, 27.: Ijiduucti yoZr 7 tiar y t n o r  auiroifos tx 1 (Zr mąieno/jtruir f. iOQitor roii Xóyov. —  ~ i / i  n twoi  c hat nek k .  
de synt. 52, 14. nach Cod. C. co rr ig i i t  in oorffimiooii: es lindel sich noch de adv. 01(1,1. <‘<XX‘ in n r  t r  o i j i  m aiO f 1 
vro fit t i ix i j  airutOi in 1 Ś i j i l t* ‘xij und 501,2. ii u n i  uor iro/uitioir o i i f i m w a i ę  t/ę r'u tjit<t(iri[<n, w o  llekk. lie- 
her aurtfinnuoig lesen liiochte: nach meiner Meimmg niochte /j n ń m u i o i ę  das richiige  seln. Uben so w in i  
av r u i r r f t i l r  gebraucht de synl, p. 335. 27. tu a w w r o / z f i r  a u r  Z tn fiovę 1711 (i (1 rjuaa 1 (anders de pron 108, 
B., wo avr(ov v uta  von diuna und ótó/uorct und de coni. 511. 28. de adv. 540. 32. — o fjuoru u f t r :  i] tfdę /Uii-
111y.il ti) oóę ónunanfi p. 134, C.) av r o i  x n  o i a t t a i  Xti;ioir 557, 17. -— a v r v n  d Qy 1 1 r  p. 010, 0. uXXo ■nanncXXn
I t.riflftł/łłfcrfc) a w v  n<tQyoria ( i i i Z n t n a  G io f i  orourtaor.
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gen homeriselie Heispiele von ó, eór, . lijg. p. 107, 23. o tar  i o ayHoor fiij fi tr ' dróuazng 
naęalafif tay/jza i , roitjoijicn ós cvviagiv ovouazog — ?■/. naorjg aiuyy.iję eig nviwvvft(av a t ia -  
Irjtpihjoeiai, eiye ovx eyyivóuevov fust‘ ovo/.iaiog óorduei avi oyouazog uunelrifiltrf xai eneoHey  
i) ovviaSig avzov napeywpei s i ę  t t r t w i >vfzixrjv / j . s zd lr j ip  tv  (cf. / .  0. ovx uli. o n  yenjoezat 
apfr()ov i] arrwwfita .  cf. tle synt. [>. 90, 19. de pron. 8, A.).

Bas d o U p o y  n p o z u x z i x ó v  also geht in das p r o n .  d e n i o n s t r .  iilter: de synt. p. 106, 
22. (s. oben) de pron. 4, C 5, A. 7, C. Alter auch d a s  ń n  o i  a x  i  t x  ó v wird p ro n .  d e -  
n i o n s t r . :  was wir freilich anders anzuschauen g ew o h n ts in d :  de  p r o n .  5, A. v n o  zctx i i x u  ó s ’ 
(sc. dvłh<ndyezai* **)) zaig dyziowtuaig) a l i d  x u i  o g ósiómxsv. d y u ę  yeoag sin i !iavóvzwv (cf. 
Schol. A. ad II. ip, 9.: ij óinlrj o n  uvii zov to  ycuj yeoag tj nt.oiuooę o yaę) 8, A. ninv zip 
oinog. de s y n t .  109, 19. t) n iw ę ,  naoayjhiria e 'i d (t !l q o v  z o n  o ę ,  ot]f.ialvovzoę <>vx dftilQixr]v 
aiivia£iv, t l l l ’ dvnovvuixńv. — cf. 17, 12. und p. 111, 2. o u yoh dna o v yxu iu i l ‘)co0at zw
n , a ti t Z r , t  a  '  * '  ‘ylpQWvi, o z l >• o v z  o g n  aprj x z  a i eg aQVQOv.

Ausserdem findet bei dem dpilpor vnozaxzixov '&'%■) noch eine andere om śftm w otg  s ta ll .  
Apollonius hctrachtct namlich das oę, welches sich auf kein Nomen hezieht und a uch nielii 
pronominale Kraft ha l ,  weder itls Arliliel noch ais Pronomen, sondern ais ein p n ę  to  v aó~  
(>iozov: de  s y n t .  p. 90, 19. noce  — za im a n ia  rióv aptlpior ov es vrcozaxzixd eircu óvvazai
dpilęa ovie n(tozaxzixd, ij u v z i o v v f i i x d  rj d o Q ia zo v f . te v a  / . to p ią ,  — Trapaoz/.ao/ui’.
p. 108, 16. 26. (za apiłpa rj elg wQio/ieva npóguma napala/ij idrezai slg z o aopiazóiazor ,

vnozaxiixov) xai ćtopiocor /topmy ev zuj og dv el&tj, [isirazw fis.
Eine owe/inzwaig  komint endlich 3) noclt bei Co n i u n e t i o n e n und A d v e r b i e n  vor, 

und zwar so, dass en iw eder  die Coniunctionen auch Adverbia sind, oder ais Coniunctionen 
vcrschiedenc lledetttung haben, Ueber die erste Art der owe/inzwoig  spricht er im Allgemei- 
nen de s y n t .  p. 335, 25. óió xai napeóe^a/teilu dv exelvo, cug xai h i  u l i tu  r awó&oawr nape-  
nó/ievov. zd o v v w v v / i e l v  a v v ó e o / in v g  e n  i(ji pij / t a o  iv .  de  adv . 504. 28. zd s/inrjg evavzao- 
/iazixóg xal e.rtppp/ia' ip lóyio xai a l l a  c v v  e / i n i n z  e i ev  o w ó e o / t o i g  x a i  e n i p p i j / i a o i y .  
(otppa- bnwg-'lva.) de  eon  i. 512, 10., aus welcher verdorbenen Stelle doch soviel hervorgeht, 
dass die ovvóeo/ioi ulziwóeig ovve/ininzovotv empprj/iaoi ypovixo~ig ij zomxoig.

Detnnach sind e n e l ,  b z e ,  b n ó z s ,  o n o v ,  wenn sie auf die Z e i t  gehn ,  A d r e r b i a ,  
wenit sie einen (i r u n d  angeben, C o n i u n c t i o n e n :  de  co n i .  512, 20. ( sn t l  wird ein f7r/pp^/<a 
Xq o v i x o v genannt de synt. 334, 27.). c'O nw g  ist Coniunction und Adverbium, welches dem 
fragenden z  wg entspricht: de  c o n i .  510, 26. de synt. 336. 5.; oeppa yj>ovtxov eni(>lnjf.ia und 
oiivóeouog alzioloytxóg  de coni. 480, 21. 511, 8. de synt. 336, 1.; e p n r jg  ońróeouog i.vavziw- 
/taiiy.óg und Adverbiutn, wie o / io iw g .  de coni. 525, 21. de adv. 564, 28. Bei l 'va  wird aus- 
driicklich erwahnt, dass es eine nitnrpiorta sei, wenn es einprseits Adverbimn und Coniunction

*) nx9unttyf<s9(ti — n(CQu).nupńvia!tro <’tviC uvoę cum dativo de coni. 480, 28. c u m  p r a e p o s i t i o n e  a r i i  
dc adv. 594, 23. A b s o l u t :  de coni. 488, 6. de synt. 22, 9. 293, 25. 113, 11. (Prisc. T. II. p. 45. c. 71. qui loco 
dativi nominis praepositi  accipitur.). de pron. 107, C. a y i i a u a l n u  f iaytoO c ti  cum dativo de adv. 564, 24.

**) p. 108, 10. 26. wird  z w a r  tlas nnoxuxnxóv auch ais dÓQiaxov mit os zusammen e rw ah n t ,  weun es ohn» 
tleziehung auf eine bestimmte Person mit dem Particip  yerliunden ist:  nn den anderen Stellen jedoch wird nur  
óf in heslimmten Verl)induna;en ein aóętaioy fXQQ,0>' genannt. Und das nQOx<ixnxóv, zu einem Part ic ip  gese tz t .  
behhlt auch allerdings noch mehr vom eigentlichen npttpoy bei,  so z. tt. die Verbindung mit einem moitiy.óy. 
W ie  die ńyutpoętt in solchen Satzen beschaiTcn ist, lehrt Apollonius de synt. p. 27, 3 — 23.



sei, nndrerseits ais avvótOfioę —  uncl dieses ist die zweite Art der o w i f tn z io a ię ,  von der wir 
gesprochcn — ais anoztk£Ozixóę  und auch ais aizioXoyixóę gebrauclit werde. d e  s y n t .  p. 273, 1. 
rpalvezai ovv ozi b aizio).oyixbę ovvÓ£<jfioę (sc. tva) z  fi Trybę z o v  u n o i E k t a z i y . b v  o fi o q u> v i <p 
awfiynaoE xai za zfię ow ia ię tw ę  t lę  z a r i ó ,  ló y a  yai z fię i n  i y  yrj fi a r  t y rj ę o f io q n o v  i  a ę  ovk-  
kafi(ittvofiivT]ę zqi Xóyio (d. h. das fitiologisclie 5V « hat die Construction des apntelestisclien — 
den Coniunotiy— wegen der Gleichheit der Form nnd yielleirht auch desliall), weil das gleich- 
lautende Adrerbinm 7ia  mit dpiu Indicaliy verbunden wird.). de ady . p. 564, 32. yai zb  5W 
Je z o n i x n v  t n i y y r j i u  to in -  —  xai ainÓEO/ioę a l t  t o k o y i y ó  ę, y.cti r z i  a n o t  e X s o r  i x  oę. 
cf. de synt. p. 336, 6.

Hier kiinnten nocli manche andere Coniunctionen erwahnt werden, welche ais solcbe 
einc cerscliiedene Bedeutung haben, obgleicb sie Apollonius gerade niclit ais tmvsftn£oóvia 
bezeicbnet, wie ort, welcbem d e  co ni. 501, 15. di o ovrótOfUxai óiaąoyul zugeschriehcn wer
den, iibcr die oben gesprochen ist, und / ,  wclches óiafi£vxzixóę, nayadia'ihvxnxoę  und óiaaa  
ę/jnxóg ist. (de coni. 486. sq.) Ich iihergehe sie an dieser S telle , weil sie besser bei der 
Lehre von den Coniunctionen bebandelt werden.

Zum Schlusse miigen noch einige W d r te r ,  iiber dereń fisyiofióę die Urammatiker nicht 
einig waren, in d e n  Classen aufgefuhrt werden, in welche sie Apollonius gesetzt bat.

1) N o m in a .  Ueber einige W drte r  w ar man y.weifelliaft, ob sie P r o n o m i n a  seien: 
Apollonius bat sie, weil ibnen die Merkmale des Prononiens fehlen, der Classe der N o m in a  
zugewiesen (cf. de pron. p. 32, C .— 42, B.). Zuerst  z i ę ,  das ntvazix<>r und i tn o rp a z ix o v  
(p. 34, A.) odcr u ó y i o z  0 V  (de synt. 108, 23.) cf. de pion. 33, A .— 35, C. Eben dahin ge- 
hdren nile Interrogatiya, wenn sie niclit Adeerbia  (oder Coniunctionen) sind: da ja Apollonius 
de s y n t .  p. 18, 22 — 22, 4. nacbgewiesen ba t ,  dass die F ragew orte r  entweder Nomina sind 
oder Adycrbia. Und zwar fragen die ersten nach der o la ła  oder ónayfiię , sind dann also 
Su bs t a n t i y a , wie zię , — oder nach dem Accidens, zb noiór, nooór, nrjkixóv, und stehen dann 
uię x a i  i u i i } E z i x f i v  n e v a i v  (p. 10, 27.) noioę, 7cóaoę, nrfkixoę und iv nayaywyfi i ‘h txfi  no-  
danóę (p. 19, 7.). Abusiye sleh t das letytere aucli fur sein Primitiyum noioę p. 20, 14—21, 3, 
(cf. Lob. ad. P h ry n .  p. 50.). I l ó a z o ę  wird heilaufig erw ahnt:  es wird gebrauclit , oze zu!ęiv 
zijv x(xt? sxaazov ayiłkfiór i m  nkfiikooę hciCijzoofur p. 20, 11. N u r  gelegentlich wird aucli 
n ó z s y o ę  angefiihrt, und zwar p. 20, 2. in Yerbindung mit no ioę , so dass darauf dieselbe 
Antwort erfolgt: zię arayivaiax£i; b Tyvrpoiv nóztyoę fi noioę; b yyaptfiazixóę fi b yfiztoy: abcr 
20, 27., so dass es mehr dem zię  entspricht. (An dieser Stelle  stebt b n ó z t y o ę  ais Interro- 
gatiyum: onoztyoę ^4iaę ; o y/oxyóę fi b /'tkafiwutnę. Man kdnntc leicht nóztyoę  emendiren, 
wenn niclit p. 74, 0. stiinde: ipafiivov yay z im ę  u4l'aę, aiHimay!)fiaszat b n ó z t y o ę .  Es sind 
dieses wol Beispiele ix  zoo jilool — Prisc. T .  II. |). 10, c. 24. hat Krelil mit Unrecht u t e r  
ausgelassen.)

Eben so sind die yersehiedenen uiarpoyixa (de adv. p. 583. 28. za xaza anóXvaiv ge.- 
nannt) und u o y i o z a  Nomina. YYie sieli die ararpoya der ersteren yon der des A rtike ls  
unterscheidet, wird p. 53, 16. sqq. gezeigt. A u f  sie folgt einc o f io io i f ia z  ix fi  ctvz a n ó ó o o i ę :  
die Wdrter, welche diese geben (p. 38, 1. bfiouooeioę óvófiaza  genannt), z i ] X ix o o r o ę ,  z o i -  
oiizoę  sind auch keine Pronom ina: de pron. 37, sq. olaiav pióvnv atjfia/vnvinv a) uriwwptiai, 
laina di y.al noioirjta y.al zitfikiyózr^a'. ausserdem ist die dsllęię bei ihnen von der des P ro -  
nomens ccrsthieden. Auch f i p i t ó a n ó ę ,  l u s ó a n ó ę  rechnet er niebt unter die Pronomina 
(p. I86, 13. de pron. 38, C .—40, A ) ,  sondern nennt sie £ ikv ixw ę  n  a y a y ik  i  vz a (cf. 19, 24.): 
noch viel weniger a k k o S a n ó ę ,  da a k k o ę  selbst k e i n  P r o n o m e n  is t:  de pron. 40, A.— 42, B. 
de synt. 20, 20. 76, 20. 190, 13. (n i tokfiiu zooro rpavai, óię zb akkoę avzuivvftia eort’) und 
p. 193, 2. heisst es oro/ia a v a i o o i v  rdę diozię  zojv óroftazior. Natiirlich wird er aueh das
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davon ahgeleilete d iLLJ/.wr (|>. 170, 4. sqq.) fur ein Nomen gchalten haben uml aus einem 
anderen Grunde ufiq>óz£(ioi.

1) ie mit der P a r a g o g e  (pi gebildeten F o rm en ,  welche Alle fur A d v e r b i e n  hiellen,
behandelte auch er zuerst ais solche, erklarte aber dann , dass sie nacli der genaueren /rajKt- 
doatg ais N o m i n a  angesehen werden miissten. Den Unterschied, welehen Tryphon machte, 
liess er nicbt gelten: nach dieseut sollten sie namlich eine Paragoge se in ,  wenn das P r im i-  
tivum unverandert blieb. de adv. p. 574, 7 — 576, I I .  Yon den mit der E n d u n g  <Hv g e b i l 
d e t e n  F o r m e n ,  waren ihm einige A dverb ia , andere Genilire, wie idt]iXsv uedśwv, ov-
QavÓ0t:r. de adv. p. 598. sq. — cf. de pron. 84, 11. »/ óid znv ;hi> naęuywyi) ó is  ftsr £7ui}l>t]- 
Hazixiug z d  s x  zónou otjfiairsi, —  ó is  ós z a i ió r  ziy nętozozino) orjf.iantt (oytdoDsr oytóor, 
lórjiier 'lóiję). —

N o m i n a  endlich, lehrte er de synt. p. 109, 15., wie wir ohen p. 54. bei der a w  t fi
n t  waię gesehen haben, seien die Participia e p w / te r / ; ,  s i f i a ę f i ś r r j  gcworden: and /.war
giebt er von tnujfttrt} p. 75, 13. ais Grund an, weil es onomatische Fiigung angenommen liabe.

2) Y e r b a .  Dariiber, ob ein W ort ein Yerbum sei oder nicbt,  war man wol meislens 
nicbt zweifelhaft; nur ó s i  und y(>ij kamen in F r a g e ‘ eben so dcpelar, óev(>o, nys. Die drei 
zulelzt genannten hielt Apollonius, w ie  wir unten sehen werden, fur Adverbia. Ueber ó e i
und yQ>) spricht er de adv. p. 538, 13 — 543, 16. und de synt. p. 234, 23 — 242, 20. F.inige
haben beide W o rte r  fiir A d  v e r h  i a *) gebalten und zwar fiir sn t ta z ixu  (cf. de adv. 54(1, 15. 
(into ó (lioę wg hnizazixnr fia/.lor arsóś^azo' und de synt. p. 235, 21., wo er andere redend ein- 
fiibrt, s/twatroool ze s n iz a o ir , wg xai zó ftdlct ij liyctr), welche mit dem !niinitiv verbunden 
wiirden, wie sliis  mit dem Optativ  und ays mit dem linperativ; andere haiten wol auch da- 
ran gedacht, dass es Coniunctionen sein kdnnten. (de synt. p. 235, 20.) Apollonius beweist aus 
der Form und aus der Iledeutung. dass sie Verba seien, die dasselbe bedeuten wie I t in s i .

.'!) Das Participium erwabnen wir n u r ,  weil Apollonius einige tirspriinglich zti dieser 
Wortclasse gehorende Form en anderen zuge/.ahlt ba l ,  wie s q m  u śr i]  und ei f ia ę / t s r r ] ,  von 
denen bereits gesprocben isl, ztim N o m e n .  ‘E x ió r ,  welches Herodian (s. Schol. zu II . / / ,  379.) 
wegen seiner F le \ io n  fur ein Participium hielt, wird wol auch er so angesehn haben: wenig- 
stens sagt er de  s y n t .  p. 85, 3. xazd ós zaę nęosięr^iśrug oorzdtźsię Tj sx io r  fisznyyrj anoatr]-  
oezai  ttjg rwr ficznyoir srrntag. F inen  Zweifel verratben die W o r te :  de p r o n .  73, ('• (t vor x 
wird aspirirt, ort /</} er y.lioei naęay.eoizo fgwder nęoętęyńiieror) Ey.azrj, Exaftrj . . . txcov, >ta r  
ano  zov el'xo) iieieayrjfiaziisiieror fj. A ber axe<ov setzte e r ,  weil es in unveranderter Form 
auch vor dem Plural s teht,  in die Ctasse d e r  A d v e r b i e n :  das Femininum dxtovaa  erklarte 
er fiir einen xarct (wve.xÓQonijr gebildeten n a  o a oyrjli azirjiióę. de adv. p. 553, 6 — 554, II.

4) A d r e r b i a .  M ebrere nomina suhstantiva und adiectiva, die von Apollonius zu den 
Adverbien geziihlt werden, sind oben angefiihrt. Zu ihnen fiigen w ir  n v Ę  und Ad£, die er 
(de adv. p. 551. 13. sq.) wegen der ax/.iolcc und weil sie zu allen Verbalformen ohne U nter-  
scbied gesetzt werden, fiir Adverbia wollte gehalten wissen, und a r s  w (de adv. p. 554, 26.). 
Dieses konnie  der Form nacli noininativus plur. sein; doch erk larte  es Apollonius mit Aristarch 
fiir ein A drerbium , da es obne Hiicksicht auf Numerus und (icnus gebraucht w ird  (p. 555, 
16.). Ob er i i T y l N ,  welches er fiir ein naęuirvfinv von ezrjg hielt, wie pieyiozoę fieyiozur,  £vróg 
gorur (v. Lob. ad P bryn . p. 196.), wirklich zu den A d v c r b i e n  geziihlt babę, ist zweifelhaft,

*) l»ic Neutra <tor Adiectiva verhalia auf nor  nennt Dionys. Thr. p. 012, fi. (Zfny.ii f n i ()p^ /i«T «. (cf. 
Schol. p. 950.1. Der Schol. zu Soph. Ai. 853. aoyifor  to nnaypin sagt d ( > y i i o r  sei liier ein óro.ua, weil es pas-  
siv  sei: ais I n  habe es active Bedeutuilg. — Ueber (h i  und yoij yergl. auch F.tym. M. 738, 5(5. to yętj
X((l Jfi XCyovmr tiym  i.iłpor/tttent' nXłov ót X iy t t« i  f i r m  (tr/unitt.
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zumal da er es mit /du/łCtief), ' H(tax/.£g, tał,av  znsninmenstellt; doch scheint es der Kall gewe- 
sen zu sein, da er p. 570 , 13, sagt: wg ano  xfojttx/~ę nolkuxtg i n i  (>{>>]/ t a i  ix  a i a w z d g e i g  
ylrorzat — otizwg xai zo w iziir. Fs 1'ol t̂ nim eine Liicke im T e x ie ,  so tlass man auch 
nicht entscheiden kann, in welch’ ein Verhaltniss er w iar  und dicuv zu einander gesetzt Italie. 
Nach p. 5 0 9 ,  23. sq. nahm er namlich ein doppeltes titzar an , eins mit k u r z e m  « und 
e inen iA ccen t  (auf der ersten Sylbe) und ein anderes mit l a n g e n iT T u n d  d o p p e l t e m  A c c e n t  
wzar, das er eben im Folgenden erk larte :  es waren ihin zwoi durclt Synaloephe verbundene 
Wiirter. — Vnn e ixó g  erfahren wir gelegentlieh , dass es Tryphon zu den A d v e r b i e n  rech- 
nete (de adv. p. 557, 6.): wie Apollonius dariiber geurtheilt, wissen wir nicht.

Ans der ( la s se  der V e r b a  entfernte er und wieś den A d v e r h i e n  zu: ozpekar,  
óev(/o, dye  Ueber ó tp eko v  fiihrt er (de adv. p. 552, 29.) zwei Meinungen an : man erklarte 
es namlich entweder fur ein synkopirtes Verbum (aus w<peiiov), oder liielt es fiir ein Adver- 
biuni, welcltes xazd ovrtxd(in/iijv [troiat og flectirt sei. (zo tltptlor ot fu s t1 xazd ovvtxd(iof.trjv ęij/nuzóg 
(paoi x£xll(jttai nafta r<[> n.oirjzrj tlę nońęotna siye xat zo di óztoni orpeleg xai zo zfiizor dtp ślep.) 
Was des Apollonius Meinung gewesen ist,  liisst sich nicht ganz beslimiut sagen, da an der 
angefiihrten Stelle die Auseinandcrsetzung offenhar durclt eine Liicke (p. 552, 33. h in ter 
odrtaSir) unlerhrochen ist: duch wird er sich der zweiten Ansicht angeschlossen hnhen; we- 
nigstens liisst sich dieses aus dem folgern, w as  er gleich darauf iiber dti/po sagt (p. 553, I .) :  
(pairtiut di d t i  x a l  zo deifio , o u o i ot g di’ i  rc i (/ ii rt u a , iyófitror di wg n(iozaxzixfję
xaza <stivexÓQO/ui]V n i t l t r  tog dpiilftor areditżazo er z (ii d tiret (p i lo t .......... ot loytii xai
uyeze .  Doch scheint er iiber ocpelor seiner Saclte nicht ganz gewiss 
p. 554, 10. sagt er, dass es nach der M e i n u n g  e i n i g e r  durclt eine
diptleg entstanden sei. (xui wg itpa/uEr iv  zw wtpslor (I. o<pelov) n  (t o ę i  v i w v (cf. de pron. 95, 
A. 100, B.) xazu ovvexdf)Oitrjv yEyortrat (ir^iazog er zw dnptleg wg (I. wg dtptltg), z i  p  ij zu 
wtpzilzr vnoavyxixoniat.)  Nur mit Kiicksicht auf die Y erbindung mit W unschpartikeln be 
spricht er ocpslor de  s y n t .  p. 2 49 ,  2 3 :  wie er das Wort. aufgefasst habe, lassl sich auch aus 
dieser Stelle nicht mit Besiimintheit entnehmen.

twoi ag, \ »/to  u ye
gewesen zu sein: denn 
Synekdronte aus dnpzlor

W as die ersle Person bezeichnet, ist entweder Vcrbum oder P ronon ten : out ot (und nt/ioi) 
thut dieses; und da es kein Verbum ist, so itiuss es P r o n o n t e n  sein und /.war, wie die Fornt 
ze ig t,  D a t iv .  So scblossen einige, wie wir aus Apollonius de pron. 42, II. und de adv. 
p. 530, 28. erfahren. Apollonius dagegon zeigt (an beiden Slellen so ziemlich mit denselben 
Griinden, nur in dem lluclte de ndv. ausfuhrlicher), dass es ein ini(>i>i]iia a y s z  h a o z  t x  ór  
ist. — Dass w ein Adverbiutu ist, beweist er gegen T ry p h o n ,  der es litr einen Arlikel liielt, 
ausfiibilich de synt. 45, 22. — 53, 10.; cf. de pron. 16, C. und 26, A.

Kiir A d v e r b i a  erklarte er auch (de coni. p. 488, 2. und 489, 9.) / u u l l o r  ( in i^ n j f ia  
im za u xń r ) und i j z z o r ,  welche W drte r  andere fiir Coniunctionen hielten , weil sie mit der 
Coniunction ij rerbunden werden. E r  zeigt dagegen (p. 488, 3.), dass Andere gerade gefragt 
hiitten, ob nicht das ij d i a a a <p rjz tx  a r zu den Adverbien zu zahlen sei, weil man j a  z. B. 
statt nlovziiv fioóloutu ij nev£oi)ai sagen konne: nh w ze ir  finrlo/uai, ov nsrioilai. (Oh ist aber 
ein Adverbium) *). Gegen diese Ansicht filiirt Apollonius Folgendes an. W enn ein Wort 
statt eines anderen gesetzt werden kann , so folgt darnus noch nicht, dass es zu derselben 
(lasse gehiirt (cf. de (iron. 7, A. B. 80, C. de synt. p, 87, 10. sq.). Kerner haben die Con-

*) Dieses wird wol der Sintl der liickenhaften Stelle (p. 488, 3. sq.) sein. Z. 5. scheint vor dflor eine 
(jrdssere Interpunction gesetzt  werden zu tnilssen, obwol das Asyndeton nicht recht  gefallt. Z. 7. kann die 
I.iicke hinter nuęalaft.. . .  vielleicht so ausgefiillt werden:  Ttaęukunfićtrono itr r/rot »;///(>«: hinter m)yi di 
(Z .  10.) war das nachste W o r t  vv'ę.



iunclionen nur in der Verbindung mit anderen W drtern  eine bestimmte Bcdentung (ai/o<T»y- 
fiairoooir), die Bedeutung von ov ist aber an und fiir sieh deutlich (Z. 18. avzo(ttv ÓE rj 
anówuGtę zb dtjXovfi£vov TiQocpavtg £%eO' Ausserdein kdnnen die C oniunctionen nieht fiir sich 
stehn, wol aber die Negation; von Coniunetionen giebt es keine paragogischen F o rtnen ,  von 
ou aber bildet man oiyi. A is Hauptgrund aber macht er geltend, dass die Coniunetionen mit 
detn Verbum keinen vollstandigen Satz bilden, aber ov yyócpco, ov n£Qinazcu bringt eine aóto-  
zśle ia  zti Stande. Daraus folgi, dass ov ein Adverbium, eine Coniunction sei.

Mit Tryphon endlieb entseheidet er sieh (de coni. 497, 25—500, 33.) dał tir, dass t.xrjz i 
und d tx r jZ i ,  von dem seiner Meinung nach das Siinplex gebildet ist, Adverbia seien. (Vergl. 
besonders p. 500, 14. 33. und de adv. p. 543, 17. sq. — Z. 28. s a g t .e r  fidl).ov tyeicci zov f i t -  
(iio/ioo zwy f.myor]/.tai(t)v.)

5) Bei der Classe der Coniunetionen sind nur zwei W iirler zu erwahnen: s v t x a  und 
Xa()iv. Das ers te re  scheint, so aullallend es uns auch sein mag, nllgomein fur eine Coniun- 
elion gegolten zu haben (p. 505, 3.). Eigenlhiimlieli ist derselben die Verbindung mit dem 
Genitiv: daher wird Kallimachus geladelt, der sie, wie ourexa, mit detn Verbuin constru irfe .— 
(cf. de synt. 53, 3. 125, 23. o evtxa aórdeoiios (peęó/iieroę ndyzoze i n i  yevixt]v.)

Aueb xuqlv fiihrt er (de coni. p. 513, 33. sq.) unter den aetiologischen Coniunetionen 
auf (cf. de eoni. 497, 28.), wofiir es auch T ryphon  nahtn: doch scheint Apollonius geneigt zu 
sein, es fiir ein N o m e n  zu hallen, bei dem «tg ausgelassen sei. de coni. p. 514, 18. sq.

Soviel habe ich im Allgemeinen iiber die Lehre des Apollonius von den Bedetheilen zu 
sagen gehabt. — W a s  er zur Begrundung seiner Ansiehten anfiihrt,  habe ich in der Kegel 
nicht ausfiihrlieh mitgelheilt: manchcs, was man sonst vielleicht noch vermisscn konnie, ist 
fiir eine andere Abhandlung aufgespart, in welcher die einzelnen Iledetbeile behandelt werden 
sollen. — Eine K rit ik  seiner Ansiehten lag nieht in meinem Piane. Den Excurs  iiber jUEza- 
laftftuv£iv und fiEzakrjrpię behalte ich zuriick, urn einige kritische Bemerkungen zu dem Buch® 
,,de adverbio“ miltheilen zu kiinnen.

Yerliesscriiiig; c in igcr S te llen  in Apollonium Sclirift
„ d e  ad verliio“ .

Die Em endationen , welche ich miizutheilen im Begrilfe s tehe, Italie ich nicht nach 
einer gewissen Aehnlichkeit der verbesserten Fehlcr  geordnet, sondern folgę dabei lediglich 
der Seitenzahl Dass ich selbst kleinere Yersehen , wie Yerschreibttng einzelner Buchstaben 
oder offenbare Interpunctionsfebler angebe. bedarf wol keiner Entschuldigung, da man auch 
durch sie bei einer Schrift, die sich nicht leicht weglesen liisst, nicht wrenig gestort wird. 

p. 529 , 20. hinter nepiTtatei wird statt  des Punctums besser ein Cotnina gesetzt. 
p. 5 30, 5. rjvixa ol> xazrjyoQ£i (sc. das Neutrum des Adiectivs) ovóftazoę, toć de

aw caoao fuyoo  <ir]ficnog, cog ty % ot z a y v  tc t: () t ?i a r £ i f iE i.Q axi.ov  ioov yón i o u  ziTi zayiojg 
n£Qinaxtl zb utiQaxtoy. Yor fijnr yuo scheint ausgefallen zu sein: x a / . t 7 z a i  t n  l  {/yrjfia. 
Es geht vorau,s to zjjytxavza yccQ zu zayó inix£irai z<?> iitiQaxuo, xai t u  xa/.£nai ovotua  
E/utnur.oy. Auch ist in dem ersten Beispicle, worauf mich I .ehrs  aufinerksatti gemacht hat,



Jer Deutlichkcit wegen vor /iei(iaxiov Jer  Artikel ió  zu setzen, welcher in dem zweiten Bei- 
spiele, wo er nicht einmal niilhig ist, nicht felilt.  ̂ ^

5 31, 12. (xa3b zolę ev avctyivaioxovoi zb xa l l to za  em<poivovftsv) xui zoię et/ ó t a i t -  
H ela ir  t]fttv to fjbiazcc. L .  z j f td g.

ibid. 22. (ot ya(t oyezhd^opzeg nen(tv3ctatv) xo óe neriov3evai n i o z i v  zivlt zwv ex nQa- 
yftatoę órjloi. F ur  n ia n v  ist n t l o i v  zu  lesen, welches richtig steht p. 537, 11. und de synt. 
p. 290, 20.

p. 532, 23. (ueiu^t) ovv zovzcov ovx l i l io  zi nenztoxev) rj fióvt] /' itizoytj, dvvafievtj x a i to
ytpng iirjvvacu xat ib  n ___  oneQ emtrjzei to enź()(tr]fict. Die Liicke ist mit dem Worte
nodyfta  nuszufiillen. (rątay/zia von der Handlung, welche das Yerbum angiebt, ist sehr haufig:
de synt. 79, 1. 228, 21. 25. 27. 248, 17. de pron. 28, B. u. s. w.).

p 5 3 5 ,  8 — 20. L eh rs  halt die ganze Stelle, in welcher iiber den Namcn des A dver-  
bimns, htibnmia,  gesproehen wird, fur rcrdorhen und verhessert sie (Quaestt. epp. p. 112. not.), 
indem er von der Voraussetzung ausgeht, dass emzdoGeoftai p o s t p o n i  und eni(t{tr^ia ein dem 
Verhuin n a c h g e s e t z t e s  W o r t  bedeute, so, dass er Z. 10. und 18. vor unb  die Negation ovx  
cinschiebt und Z. 12. fiir Irzizaooezai n ^ o i d a a e z a i  schreibt. Iliese Yerandcrungen hegriin- 
dct er durclt eine V erw eisung  auf de pron. p. 147. 148. und de synt. p. 194. Fassen wir vor-
laufig nur die ans dem łluche de adv. angefiihrte Stelle ins Auge, so zeigen die von Z. 20.
an folgenden W o r te ,  wie es mir scheint, ganz deutlich , dass die von Lehrs  rorgeschlagenen 
Verbesserungen nicht passen. Denn Apollonius sagt ausdriicklich, dass die Annahnie, das

wcrde dem Verbutn n a c h g e s t e l l t ,  eine irrige sei. Die regelrechte Stellung (to 
dfor) sei die n  qoz  a $ tg :  nachgestellt stehe es ev b n e ę p a z i f t .  Die Adrerhia kdnnten eni-  
3euxa zwv ęt-uaiu>v genannt w erden : wie nun die ent3ezixu zwv bro/uuzior (die Adiectiva) 
n ę o r jy e to i la i  3 e le i  zibv ojg enźxe tza t , zbr avzbv drj zoónor x a i  z cc eni(>(iij{ iaza  u q o ?j- 
y e ia ih u  i l e l e i  z<bv g>]fidz(ov. Der Sinn der ganzen Stelle ist also folgender: W ie  kommt 
es, dass die eniftgrj/uaza, ohgleich sie vor und nach dem Verbum stehn, von der  ngózatjig den 
Namcn hahen? Es ist damit eben so wie mit dem inizay/iiazixbv avzóg, welches dem Pro- 
nomen vor und nachgestellt wird und nur von der V oranstellung den Namen hat. Uebrigens 
ist die eigentliche Stellung des Adverbiums nur die v o r  dem Yerbum, wie auch die im 3 e z ix a  
eigentlieh v o r  dem Nomen stehn: das n ac h g e s te l l te  Adverbiuni und Adiectivum steht ev 
tmenflmió. — Hier ware nun alles in Ordnung, wenn emzaooeoilai , w elches Z. 12. dem i/no- 
zaoaezcu entgegpngesetzt wird, so viel bedeuten kiinnte ais n ę o z u o o e o & c u  und 87xl()Qt](ia 
so viel ais rocabulum verbo p r a e p o s i t u m .  Nach dem Scholion zu Dionys. Thr. p. 933. 
(vergl. auch p. 934. not. I.) miisste man es glauben: denn dort wird geradezu gefragt, warum 
denn das ent(>(>r]^a., da es doch auch n a c h g e s e t z t  werde, nicht vnó(>(trjtta  heisse. Und 
vie\leicht bekommt eTcizaooeoihti jen e  Bedeutung , wenn es dem imozaaoeaDaz entgegenge- 
stellt wird. Denn an und fiir sich bedeutet es nur h i n z u g e s e t z t  w erden , was eben so gut 
vnn dcm ngozezayfieror, wie von dem vnozezay/.tevop gesagt werden kann. So lesen wir es 
von einem v o ra n g e s te l l te n  W orte  de coni. 488, 25. Ą anóipaoig n ę o  (tt/f.tazog e u i z a o o o /n t r r j  
und emxe~io3ui  de adv. 535, 28. za eni3eiixbc- nęorjyeioltai i le le i  ztup otg enixeizat. Ohne 
die Stellung zu unterscheiden, steht e m z a y . t i  a z i x ó v  de pron. p. 79, A. n a v i i  ngogilmat oq- 
3ozovnvf.tev(’t o v v e a z i ,  dib xai e n iz a y /L ia z ix r j  exctleizo vno 'Agiozctgyoo. Doch in dieser all- 
gemeinen Bedeutung kann enudaaeaila i  hier nicht genommen sein , weil gerade die Frage 
aufgeworfen wird, weshalb das iTziggrjfta von c i n e r  hestimmten Stellung den Namcn erhalten 
babę. An ttnserer Stelle miisste daher enizdooeo^ai  wirklich so viel ais n(tnzuoaeo3ai be- 
detiten. und unter dieser Voraussetzung ware jede  Veranderung unnothig. W ie  verhalt es 
sich aber mit den anderen angefiihrten Stellen, die von dem e n i z u y f . i u z i x ó v  und dem 
enlfigrj/ua  handeln? Die in der Syntax (p, 194, 8.) lautet: e n i z a y ^ t a z i x r ] v  xa lovo i,  xa3ó,



/ <  / f  v w ,  y J  \  ,  \  M  i
rpaoir, r n o T a o a e z c u  anctoc zrtig ariw w /iiro ig  n'.pogomo ig. xai et. fi£v tgaipez wg, narpeg ozt ovx 
dkrittvnvo iv ' idol yup rat ij ode. . . .  Hier m uss, glaub ich, fur vnozaooEzai gelosen werden 
£ tc t z d o o e z  cu,  gleich viel, oh iii der Hedciilung von Tzpozuaotolłai oder in der oben bespro- 
chenen a llgem eineren : denn in den Beispieien, welche von dem mit einem Pronomen verbun- 
denen dde angefiihrt werden, sleht dieses nicht n a c h  dem Pronoinen, sondern v o r  dernselben. 
Anders verhalt es sich mit den Stellen de pron. 147, C. und 148, A. Denn wenn auch an 
der ersteren Inozdigewg nur eine Emendation Bekker’s ist statt des handschriftlichen n ę o -  
za^ewg, so muss Apollonius doch wirklich so geschriehen hahen, wenn man nicht 148, A. 3. 
fiir imoTayijs npozdSswg und Z. 7. fu r  npozduoijzai imozuaor/zai lesen will. Es seheint also, 
dass Apollonius zu  verschiedenen Zeiten  eine rerschiedene Ansicht von der Nadie gehaht 
und, ais er iiber die Adrerhia schrieb, angenommen hat, i n  i  dpi] aa  heisse der Hedelheil, weil 
er mit dem Verhuin npozuxzixwg  verhunden werde oder vielleicht dasselhe auch nur ijberhaupt 
begleite. (Vergl. iiber in izdooeołhu  noch die zweite Ha 1 fte der ,\7ote 1. in den Sehol. zu Dion. 
Thr. p. (134., welche mit dem Schlusse des Buches de ]>ron. iibereinstimmt. Heissen de synt. 
p. 138, 23. und p. 141, 1. syw, e/ie u. s. w. avzwvvf.tiui em zezay /zha i ,  ort zdcionvzai eni r ż  
civtóg oder ozi a i z a i g  enizzaoGezai ij arzóg?)

p. 330 , 13. s t i  eyriuoetę diuipnpoi x u r d  co a i izd  ov nnpa).upftdrovzai. Bekker. kort .  
r a z u  t  o ii a ii ro i '.  Die L esa r t  der Handschrift seheint riehtig zu se in : diversi modi in nna
eademr|ue sententia non ponuntur oder non in unum coniunguntur.

p. 5 4 0 ,  2 1. ist hinter aiiiauxr\v  \ ielleicht ausgefallen: dei 'AnoXXwviog to  ynafpeir, 
sioher alier Z. 30. h in ter n r z w g :  d e i  A  :c o l  X w v t o v n i  ypdtp  e tv .

p. 5 4 1 ,  2. (ort /  yiroutrrj arm ii  (sc. (hi) ovvzaĄg) nvx sn i  id  npógwna io u v ,  t n i  ós 
i n  Ti (i ó g iii a n  ap  t ficpuz ov. E. t u i  de zd n p o g w r r w r  uTrape/trpaznr.

ib id .  2 4. dlXd xai zorzo a/zedtiyi)'], ev o Ig lpv/ix ig uapeuipaotwg ijv euipazixd tu 
dnape\iupaza, oiids p iu a z a  iyxXio£wg ue/ioipaueza, orofiaza de zwv npuy/iuzi ir. znig de oroitaoi 
ud\hn> zd p iz ta ia  oinniozd eazir, wg i v  zaig eyx\iosoi z w v  prj/ndzw v za STzipptjfiuza. Die 
Stelle ist verdorben, doch der Sinn deutlich. W ir  hahen gezeigt, sagt er Z. 21., dass die 
Adverbia hiiuiig auf einen Modus bezogen werden, wie iziłe und ays. Deshalb nehmen einige 
an, dass dei und ynij Adeerbia seien, weil sic mit dem Infiniliv verbunden werden. Aber es 
ist auch gezeigt, dass der Infinitiv kein Modusverhaltniss bezeichnet (cf. de synt. p. 30 — 34. 
p. 220. sq.), sondern die B enennung (óro/ia) einer Handlung ist:  dem dvofia aber serbindet. 
sich das Verbum inehr, wie den Modis des Verbi die Adverhia. (Also wird dei ein Yerbum 
sein.). V or sv oig  seheint ein o r t  oder liig ausgefallen zu sein und Z. 25. vor r]v die N e- 
g a t i o n  o t  ; dnnn wiirde der IMachsatz mit ordę nrjiaza  beginnen; noch einfacher ware es, 
wenn man f i i r  sv ulg d c i  oder wg setzen und lesen wiirde: xai zorzo dnsdeiyihj, ot g ifwyixtjg 
Tzape/iipdaewg o v x  ijv napepipazrra zd atrap. u. s. w. „A ber auch das ist gezeigt worden, 
dass die Intinitire  eine Seelenausserung (sonst ifjuyixij dtaileoig de synt. 31, 24. 20. 28. .32, 3. 
207, 13. 220, 20. u. s. w. ip. s w o i a  208,5.) nicht anzeigen, auch nicht Verha sind, theilhaftig 
des Modus, sondern Benennungen von H andlungen.“

Z. 27. kann das iv  vor iyxki<ttoi stehn bleiben, auch wenn n iro n n a  aus dem Vorher- 
gehenden zu ergiinzen ist. cf. de  s y n t .  2 3 3 ,  5. uvayxt] ndna  xai zd avvictooof.ieva p/jauza ev 
z piz w xuiayiveotXai xai o w z  d a  o so  i) u i  ovx i v  u\Xrj nzióosi ij z ij t i i  feta. 27)0, 7. zd u iv  eifh: 
ow zaooeuu  iixztxoig  — uk/.d napeozroaiite. wg xai sv  oQiozixing ti> zw tl i ł '  iypaifit, wo Bekker 
freilich gegen nile Ilandschriften das iv  vor dpiazixoig gestrichen hat. 

p. 5 4 4 ,  2. ist in der Liicke s n i  zu lesen.
p. 5 4 0 ,  0. zo iivopta anXoiv vooviierov arzai/toze, on xaiaoz>iO£iai■ nói)tv yan: napa z i> / \ ł / ł >\ \ ‘ ł » t / \ » ; s» / s taptjO ?/ xrjV (xvf-.Q(h; yhiixtiv, rj z ip  (Juyxey.O[j.u£vrjv apoęoę, m  rjvo(itct ono/rotcca r  uwnia, wę 

acifepoi; ai&eęia ’ i >,g de i/eópog, liig rui śo t ir ,  ć imln/o. No giebt das ( lanze  keinen Sinn.



leli rerhessere  mit Lehrs Hiifc: ib  i)rooi< 
xazaiiibjaeiai. nó 'J tr  yu.fi nafta zo dvź‘fi
fyaęia  iwaiijatzai; a l i '  >; drtftia, dtę ai9*v~„ ... ___ V..B, —  , , — v —
Am Schltisse ist die Construction veriindert, indem de stall / eintritt:  der Genitiv ztię - ardftng 
scheint dnieli das yorausgehende aitlifioę yeran lasst  zu sein. / .  10. u. f. dar) man doshalb 
nicht zu nafta  s ta tt  des Accusativs den Genitiy setzen: denn nafta lindet sieli boi Apollonius 
diirehaus nicht mit dem Geniliv conslruirt. Ilei l lerodian ist es eininal so gebrauclit (p. 72.), 
duch bezweifelt Lehrs mit I łecht die I t ichtigkeil der L esar t .

p. 5 4 7 ,  33. Ans composilis entslehen simplieia, besonders dnieli W eglassung  des n 
aitfiijtiy.br: so atich aus dem naQaavviitzav atxr.ii  das einfache txijzi. Ovtt ufta anoftoy ib 
oyf/ua, d b x i j o t r  i y  o r a w i b e a t w ę  i.x to  u a i  x t> z i .

Das kann nur heisson: „die Form ist nicht unerklarlieh, obgleich sie in holge des 
aixijri  den Sebein der Zusammensetzung hal, d. h. in a ix t ju  zusarnmengesetzt /.u sein scheint: 
(so dass also bixrizi das spiitere, txr,ri das fruhere wtire.) Doch w tire es nicht einfaeher zu le- 
sen i  n i  i  o t* a i x  i j r i ?

a n lw ę  voov/itror, a n d r n i te  o i  (oder ov narzutę?) 
uriftng ytrrybr b zfjv ai’yxtxn/iiitrrjv ardftnę ib
i) !«/./»• Ai' liiAn/i* ło/« vrvł IV łl IXVl\t\t /V

p. 5 4 9 ,  3. d)Xa y.ai i n i  rob nazwę, i]vixa a n o f i u l l t z a i . . . ,  ovx t l f ty tia i .  Vielleicht 'n i  
mii ouzwę, wę i;rtxa.

i b id .  9. ib  y t  fibr oayytruę  (boi dem auch ein d  ausgefallen i s t ) . . .  t i r  litr ambr  
ibrnr. L . d r a / i i r e i  zbir d. oder dei u v a / i i v t i v  z b v  d. (cf. de adv. 581, 8. 583, 18. de synt. 
211. e \ lr .) .

p. 5 5 0 ,  1 4. scheint y.ai vor drafiiftaCńrzmr gestriehen werden zn miissen. 
i b i d .  21. oayxonb/v imdsilęti xui i r  iz ięn ię  brb/iaai y.ai ev  

zwischen inififtbj/taoi und [tiftaai. ist e in  C o n im a  oder y.ai zn setzen.
p. 55 1, 9. nftbg oię in d f ty t i  r avit> o i n a i t ę  z  u u a n i d i ó r  zb  i tn b ó f ta :  entweder nftbę 

zb anadfta oiler i r  zw i• roófta.
p.  5 5 2 ,  9. xai tr txa  y t  zn icor  zb / i tr  zfttię y.ai ziaaafitę xai et n ę  imoZzog u f t iU /ibę  

/ inrabi x b ę  yard zętyireiar ixXivezo, zet iii nerze xai za  zo tae ia  nvxizi.  Vor itoraói xbę ist nv 
ausgefallen (cf. de pron. 13, 3.).

ib id .  29. zb o ( p e lo v  oi / i tr  xazu oirtr.dftn/thr (iij/iazog ifani xex).io!>ai n a f t a  zw noiijiij  
tlę nębęama, tiye xai zb b tin ioor <t(ptXtę y.ai zb zfttior o i f t l t r ’ oi di lx  ftiniuioę vnnoayxe- 
xó<j,Vut znii auptihtr. ó t b  y.ai z i  v z o v  a n u f t i f t  (p a z o v a w z a ^ i r  i  r n  a fi a X l ij l ó z  tjz z a i  i b 
Tilhjat zat t i i i t ,  (di!)' dup............rpairtiai ó i  u. s. w.

Uier ist olfenhar eine griissere Liicke. Die ietzten W orle stiinmen durchaus nicht zu- 
sammen: denn die, welche ó/ptlnr  fur ein synkopirtes Yerbum nahmen und daraus seine Yer- 
himlung mit dem In f in itir  e rk la r ten ,  konnten unmdglich in a'i!X' inpeltę, dog iupslzg e ine ra- 
ftnU.rjlńirię i inden: das thaten r ie lm ehr diejenigen, welche óipeloy ais Adrerhium tmllasslen. 
Ilinier a enn iir  sind also mehrere W d r te r  ausgefallen, zunachst yielleicht drai)ii;aol)ai. Aber 
auch die folgenden W orte  sind re rd o rb e n : denn Apollonius w ar n ic l i t  der iMeinung, dass 
aiib bcpthę. litg ocpsleg ix  naftaD.ijlnu stehen. S. de synt. p. 249, 25. zb y t  iu)r a'it)' i i tp t l tg . . . .  
xai zb wę biptltę . . . .  o i  yfii) n  a f> a l a / t  !i a v 1 1  v e tę  z b r  z (7> r n a f t a l l t '  lo t  v l ó y o r . — Ueber 
orpeloz selhst hahen wir oben gesprochen.

p. 553, 2 6. t i  di iibt zb zntoUznr /ibj n a ę in t z a i :  das erste / / /  muss wegfallen. 
p. 554, 1 6. wg iipaiur i r  zot uzptlor nftbę n i  tor y.atu. ovvexd(iit/iifr yeyortrai (ti.iiazog 

ev  rat oipeleę wg s t  fi i/ u. s. w. 1,. ir  zat wg ó(peltę, ei iirj —.
ib id .  21. oaioię di x a i  na(idxtizai: y.ai muss wol wegfallen. F u r  ovtwę  empfiehll sich 

Lehrs  Yerbesserung zdaję.



|i. 5 5 5 ,  20. n a Q a X a f i ( iu v e z o  (sic!). B ekker:  E a  vox delenda videtur. Es scheint
■nupaXaft(iuvtoiiai das richtige 7.11 sein.

ii. 5 5 6 ,  1. ist zu lesen ein  tę  o w  7 w avt(og ex xoivov yeyoron . . . .  eniOezix(óg naQui.au 
fiav(iftiv<’> naędx£izai in ippfjud zi.

i t i id .  4. kat das d e d t i t e z o u  y a ę  kcine rechte Bezielnmg zu dcm Vorhergehenden.
ib id .  24. scheint hinter naęayniiiyag  ausgefallen zu soin ?; (xai) non eiięaę  oder

ÓlU(/'ÓQOV g.
p. 55 7, 7. muss h in ter dvaXnywztQov kein Punctum, sondern ein Conuna stehn.
ib id .  12. in s i  afupozięotg z o ig  ę r j f ia o i .  L. zoię oyrjftaoi. S. §. 1.
ib id .  22. za eedva ni.tovat.ei zip t ,  zo eeinev a p y o f i i r o o  z o o  « a n o  <p 10 v r> e v 1 o g. 

Yielleicht d o y ó u t v o v  d n o  z o v  Ti f/Uiin, s n o g .
|i. 5 5 8 ,  10. Es scheint gelesen werden zu miissen: xaza zb dxpifiig zov Xóynv od ula  

(oder fur o ió tu /a  obdi: ( t ia )  Xitig eoziv anbtj.
I». 5 0 1 ,  32. oby  wg cprjoi T ę b tp to y  d i a  zb  ( i a x ę b v  «. In diesen W orten  ist offenbar 

ein W iderspruch mit p. 560, 22., wiewol es A. de Yelsen Trypli, p. 40. laugnet: dort wird 
namlich gesagt, dass T ryphon  U l A ,  / I U 1Y1 0 —I.A  ohne , geschrieben balie, weil die Adverbia 
au f  ń  brachykatalektisch seien. Es iniisste also fiir f i a x p ó v  (p. 561, 32.) dnXovv geschrieben 
w erden: aber Apollonius sagt aucli nieinals yędipeoUai d i d  z b  a, sondern d i a  z o o  a. Man 
lass t  ilaher wol ani hesten die W orte  oby ulg cpijoi u. s. w. ganz, weg.

p. 56 2 ,  1 8. bzófiaza naiónur. wg x a i  za  btwófiera . ' l ig  scheint ans dem Vorherge 
lienden, wo es dreimal s teh t ,  unrichtig wiederholt zu sein und muss entweder g e s t r i c h e n  
oder mit e z i  vertauscht werden.

p. 5 6 3 ,  1. zo o z m  yuQ zip Xóyu>. W enn man niclit eine sehr bartę Ellipse eines <>e- 
dankens annehmen will, so muss man a p a  fiir yuQ schreiben.

ib i d .  3 0. oacptg t o i n  ozi xai zb e v $ u  zijde e / t i ,  eiye za  11 r  out to g :yovia  (d. h. ii itr* 
nupciy.eizai enippb]fiaoiv tig »ty) z <Tjv  eig ;/,■ Xrjyóvzti)v o tbreza i , ór-!)u no napaxeifievov eig Ozy, 
zpiyjid fievzoi xai zeipayjjń.

B ekker: Cod. Xrjynvza. Mox qtiid sibi velit ov, alius viderit. leli glaube, das Richtige 
w ird  sein: eiye zu /ifj nvzcog eyorza ztZv eig :hc oigwetai, órjtta ov naQuxeiiieruv eig btb ?.tj- 
y o v z i .  \ 1 t v z o i  aber hinter zpiyjid  passt n ich t,  da zptyiia  dem dijihi niclit entgegengesetzt 
werden kann. Yielleicht ist ein Beispiel eines barylonirten Adverbiums a u f  bit vnr ipr/Jlu  
ausgefallen.

p. 5 6 4 ,  14. xai ineidi) ćinaj;- /<oQix.cuttQov zb ev0ev eig zb :v'Ja /lezsilttezo, xui x o i -  
vozeQOv ó l a b a  ft (i a vó  f ie vo v  zb  i:viXev, ifiepigezo uev x. z. X. — Bekker: E. idia X a / i f ia -  
v ó f i c v o v  zoo. leli mochte fiir óia/. auli arba e vov zb ev!Xtv vorschlagen: tte ia X a  fi fi a v  ó f tev  o> 
zb l'v!la.

p. 5 6 3 ,  2. xai zip f ia X a  d i  zb  f idXXov dvz inapdxeiza i: besser um gekehrt  xai zb  
f id X a  de zip fiaXXov— .

p. 5 68, 10. drpatoeOir zb i.Uij.o) zov f , zb abzb arjfiairei zb !iiXoi, xa i e t i ;  das Conuna, 
welclies h in ter zoo 7. steht, ist hinter aifimirci zu setzen.

ib id .  23. zb lipa clXif>a («) d n e x ó n i j ......... xai zb fiaXe dtp u i  p e a tv .  E. d ip a lę to ig .
p. 5 7 5, 8. xai ni <pwvai nanayileioca xa i n a y a c p i ł a o e i o a i  z u  t e b i ]  f i e v o v o t  e v x . z . X .  

Yielleicht besser x a z a  zet zebry
p. 5 7 7 ,  2. (ort d i  x a i . .  z n a  diaXXixooet.......... ) i d t l i a f t e v  n s ę i  z ió v  e i g  t X i j y ó v z m v

I n  1 (5 prjii azior. L  ibtifuutr i v  zip n e ę i  zi~iv x. z. X. cf. 548, 30. 550, 13. 588, 22. Aus- 
gefallen ist ev zip aueh p. 612, 18. uśpi 00 s !l q q z u i  n e p i  n~)V dvziovouuóv: liicr ist es sclion 
von Bekker wieder liergestellt.



p. 5 8 3 ,  15. ovdiv ovv zb s p in o d o iw  z b  — ayijfiaziLeo&ai und p. 5 9 8 ,  1 1. obdiv
o vv t utzo dovv iazi naya zrjv tfito yt ytryoiłaz to ifitifor. 
zu schreihen.

An beiden Stellen ist i  fi ?co dotv

p. 5 8 4 ,  1. z i -  ovyi zb t i cug ntyiojuóftsvov rj/ii aQzij o H ai bfioXoyź]00voi zoo u u b  zoo 
j uyyofctroo xai 6^eiav nyocpoydr, Xtycu zoo z cug (Cod. 'ktyco zoo Y)

Der Geniłiy zoo-dpynfietoii kiinnte allenfnlls von Ąfiayzrotłai abhiingen, wic y.aicuy- 
‘hóotlac mil dcm Genitiv rerbunden  ist, de pron. p. 95, A. r/ tftoog Trybę tricov eóóxti xazwy- 
■9ojo,'łcu zrjg di/a zoo "7 nyowtyofitroo. Aber besser setzt man binter bfio\oyi]oovoi cin Ciiiiinia, 
und binter nyocpoyar etwa ilvzog. —

i b i d .  5. za 7ivOfiuzixu Ij cpóoti 9 iXti fiayóvtOx'tui i] dor u f t t i .  Das letztere gehl auf 
(lic perispomena, die aud i  wir so anzusehcn pflegen: aber de pron. 43, B. und dc synl. 134, 
16. beisscn sic d w a  cc et b igw ó f i t v  a.

I>. 5 8 5 ,  "27. iazi xal idźa -;i a y a y co y i; j z t y i  zc~>v tlę XMę Xijyóvzci) v: ntyi  muss ge- 
lilgt werden.

p. 5 8 8 ,  21. uf.or i f iE iióosz  a i ovv zo o\xoi ov (ióvov z ij z o i a ó z / j  zuott.  Yielleichl w  
zij zoiaori/ z.  et. 589, 6. i v  zbro i . . .  otoyfittcootzai.

p. 5 9 3 ,  3. t i  y a y  Xś yo i  z i g . . .  ohne Nachsntz. Bekker yermuthet xai yay Xtytc z i g  
und dann x a i  Z. 5. fu r  }j. Ich innchte n u r  si' in t v  umwandeln. Der Optatiy oline a r  lindct 
sieli 7.u wci len, wie p. 586, 1. de pron. 147, 15.: B ckkcr  inochte frei li cli iiherall av binzufiigen.

p. 5 9 4 ,  30. fTiii ovit  6 xai oórdtofcog idóruzo xcci d y y i j r  Xa ftjiavECj{Xai o ozu alhtg 
zig zćuv 7ryozaxzixćur. F u r  x a z  ayyr j r  Xauft .  ist n  a yaX(f.fi f l ar  so  ,7 « i zn sebreiben: x a t ’ 
ciyxTjv ist unrichtig ans der yorbergehenden Z cilc  wiedcrbnlt.

p. 5 9 8 ,  1. za de zoo oi]fiaivofitvov zzybę ivlcov o oz co x a ih o za zo , cug odx tl i j STiiyy/j/iaza 
za nyoxtifitva. y .a thrc i epauer ,  zd  em yyijfiaza  obx tozt  nyogumcor diaozaXzixa. inni óe zołzo  
(Bckk. riclilig zó zt)  i f t t i i t r  xai o ti)tv  nyogdmcor rcayacn aztxóv. — Yor xalXózi (— ozi)  muss, 
glauh' icb , cin Comma slcbn und cpa/itv in epaui vcrwandelt werden.

p. 5 9 9 ,  30. (Die A d te rb ia  a u f  dtr w erden abgelcilet vom Nomen, dem Adverbitim, der 
Brd posil ion und auch vom Pronomen.) arrb pitv arzcurofttciir i f i t o - t  fi i  t) t  v , a b zo i i -a u zó i )  tv .  
’Ettćv- i/ittltr  muss geslricbcn w erden: denn dass iu tik tr , o e ’)tv, Vlhv niebt Adverbia sind, ist 
clicn gezcigt worden. (Vcrgl. Z. 9.)

p. 6 0 4 ,  2 7. binter nXtiozov ist cin Punctum zu setzen: doch yerniisst man eincn pas- 
senden Uebcrgang zu den Adyerbien.

p. 6 0 5 ,  9. xlxv  sebeint ein Druckfpbler fur xal  zu scin.
ib id . 20. Von y.ac yay bis Z. 24. zo :-yyv!)tv ist Allcs ais Parenthese zu nebmen: mit 

cn x ttnir umoputi fiingt der Naehsatz an zu >tal t i  t ony  tirzter. Eine eben so lange P a rc n lb e sc  
ist p. 666, 16 -2 1 .

p. 666 , 1. naytTcn/Jtirjg tiję zaoteoę zrję aoz^-g y.ac f iof ż j ę  /civ f i s za zoo o,  u  x. z. X. 
Bekker: praepositioneni abesse velim. Mir scheint sie nothwendig zu sein und nur umgcstellt 
werden zu miissen : y.ai f i t z a  fc ;■ v ft ov ij ę zo il o.

p. 608, 11. iytzaz f i tn o t  xai tz tya  i<zibyttfiaz tx>~ę iwotaę. cug y a y  nayu 11] r ivńcfov 
cpitivijv zó lepi ovvtxc)Tit], oijfiah'OV zo layryiug. B e k k e r :  Yitii subest nescio (jnid. Vielleicht 
oiizcog fiir wg oline yay oder cug x a i  mit einein Comma binter tw oi ag.

|>. 610, 1. ut,V. i'ozcv (sc. zb ifentdor) iv oofinzci/oti bvófiazcxij o n z u i ig  imyyrffcazixy  
7iayetXafi(iavc)fisvov. Es scheint n  a y  aXu/i  (i a r  o f i t r i j  gelesen werden zu miissen. B ekker 
sagt selbst: Yerbi nayaXnfif}aró)itvov extreniam syllabam adscripsit recentior manus.

p. 611, 5. iOijfitiorzo Tzybg J'yó(fcorog zb (iozyodór, oTity diii /./r cpoXńoooroar ytvrxijv 
zb n i d ó r a z o  ar iiytir uvaXnyźav .  I.elirs zu Herod. p. 156.:  in Apollonii loco aliijiiid yitii



Ich inhchte rorschlagen ó v v a t z o  a v  s'ysiv

I'ćię ist aus 

y f i  axoXov!Xov 

n o t  t l i  (xi fil i' noisioiłat

est: an sufficit aóvvazov yv pro só im zo  a v ?
< x n o \o y ia v .  (cf. 605, 25).

p. 615, ih svia ze sv óvai y e r e o z  r o s t z a z  y a ę  c tQ o sv ixa  xat ,t)yXvxa. 
dem folgenden entstanden und zu lilgen.

ib i d .  14. (tięneę s t u  iov n y  sni(>Qyp.az og xal aXXiov wv n  a ęe  ś/i  £ >7 « 
nęorpoęug zyv zętooyz óiarfzaatv n o t s l o ł h a t  wgrztę za ZQiysvy.

Il in ter rraę tk iusU a  ist ausgefallen «). I  a x a i  und fj fiir y 
zu schreiben.

p. 616, 15. e u ' i x e t v o v  z o v  a y  f icu ro f i  t v o  r (nam lich u b i ) :  es scheint ein Beispiel 
ausgefallen zu sein, in welchem n y  fiir nov  sleht.

ib id .  25. y.azct zrr  7ZQOxst/.iśvyv o s a n a th ia z  i y v  etę; zónoi’ xcci ev zósup. Fiir z  /  v ist 
wol z (7)v zu lesen oder zyg (sc. oytoewę.)

p. 617, 8. 7 tQ o g x £ iza i  ós  r.ó z o i » v z o v .  B ek k er :  Vocis nęógystiai  extremas syllabas 
a recentiore manu habet eodex; quae seąuuntur, ós zó zoioinor, in margine. W enn  nicht noeh 
niclir ausgefallen ist, so passt der ganze Zusatz nicht zuin Folgenden. Jetzt ist er fiir den 
Sinn ganz iiberfliissig.

1>. 610, 3. ist fiir snięhyi.iaz<ov zu lesen ęy /t ta z to r .
p. 621, 30. s o u  ós xai sx naęattśoeiog nęoiXsztxyg s o f /  oze zontxyv ayśaiv a y t i n i v o v z a  

tT i i ę ę r j f iu ic t  ós (ós) óicc zyg naęaywyyg uóvov zyv zorzixyv ayjaiv ó yX o vv .  Ich miichtc vor- 
schlagen: oyfiaivstv, za  d tm ęę i . f ta za  — . .  óyXot (oder óyXnvaiv.)

p. 622, 5. sl óy zoczo, ovx tJu(ioyuanxij avvzaĘig zó  sx  naooaXń<piv, xai '  óęt oiptr, t w r 
n a ę c t n X y a i ( o r .  W egen  des letzten Genitivs wird wol auch zó in zov oder i n l  zov geschriehen 
werden iniissen.

p. 623, 4. óiz yaę za zotaiiza d ióęia  Intęęyt-iaza , aacpsg sx zov n ó f tn o l la  fisz s in n  
tTzioęyuazu ty. ló/zou sig :ttz. fty /ttzzot ys z n l g  t  i g w X y y o v a i  zyv t x  zónoti oyś.oiv ó y X o r  v. 
F inen  Sinn kann ntan zur Noth aus der Stelle, wie sie initgetheilt ist, herausbekommen, duch 
scheint es einfacher zu sein, zu lesen: z a  s l g  m X y y o v z a .

p. 624,8. ov yęi) vne7v, ozi naę tritóóyua zó sxsi zó exstd-ev sytzszo y zó xt7!h s y ś r s z o  
uj zó  xs~tiXi. I)ie d r e i  l e t z t e n  W i i r t e r  iniissen wegfallen.

Ob ich mit Kecht an den milgethrilten Slellen Anstoss genominen und namentlich oh 
ich die vermeintlichen Feh le r  richtig yerhessert habe , uherlassc ich Kundigeren zu enlscliei- 
deti. Von ihnen crwarten auch die zahlreichen Corruptelen, die sich ausserdem in dem Buche 
finden, eine angemcssenere Ife ilung, ais ich ihnen gewahren konnie. W a s  Bekker in der 
annotatio critica (Anecd. Vol. III.) und Lehrs an yerschiedenen Orten  hereits yerhessert hal. 
ist von mir nicht angefuhrt.

11. N k rzccstk a .



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

im Scliu lja lirc

I. U n t e r r i c h t .

l le r  U nterricht ist aueh in tliesem J a h r e  ganz in der AVei.se erlheilt ,  wie es der vor-
jiihrige Hericlit dargelegt liat. Ich w ordę dalier diesmal nur kur* die Pensa angehen. welche
in don Klassen mit zweijahrigem Kursus in diesem Schuljahre abso lr ir t  sind.

1. D e u t s c h .  S e c u n d a .  Geschichte der L ite ra tu r  voni Anfange des 14. Jahrhunderts 
his zur ‘2. schlesischen Selmie. Gelesen und erlautert sind Schillera Ahhandlung iiher die 
Schaubiihne ais eine moralische Anstalt, die Rraut ron  M essina und ntehrere kleinere Ge- 
dichte. P r i m a .  Geschichte der neueren dcutschen L i te ra tu r  ron den Morał philosophen his 
zu den Romantikern.

2. L a t e i n .  T e r t i a  o. Caes. h. Gall. VII. I. I I ,  1 — 10. O rid . Met. I. X . XI. I. II.
1—150. (nacli d. Auszuge v. Seidel). T e r t i a  a. Caes. h. Gall. III. VI. heli. civ. III, I —28.
82—102. Orid. Met. III. 511—VI. in d .  S e c u n d a .  L i r .  VIII. Cic. j»r. Archia u. de seneel.
P r iv a t im :  Liv. X X V II ,  10 — X X IV ,  1 — 18. A7irg. Aen. VI. und VII. P r i m a .  L i r .  I. II,
1—lii. Cic. Tuse. I. III. (his gegen d. linde.) Hor. Ars poet. Carm. II. III, 1—-4. P r i r a -
t i iii. Lir. II, 16 — V, 30. Senec. de ira III. (fur e. lat. Aufsatz.)

3. G r i e c h i s c h .  T e r t i a  a. Xenoph. Anah. 1. X.  Horn. Od. X. T e r t i a  a. X en .
Anali. III. u. IV, 1—3. (nicht ganz heendigt.) Horn. Od. X V II ,  264. u. X V I I I ,  1 — 101.
Secunda. Xen. Ilell. I . II. Iłom. II. IX. u. X . P r i r a t i r n :  Horn. Od. X V — X X IV . 
P r im a .  Piat. Laches u. Meno. Sopli. Oed. II. Iłom. II. I. II. XV. X V I .  XA1I. P r i r a t i r n :  
Xen. Mcm. I. II.

4. F r a n z d s i  sch .  T e r t i a  «. Lelou[>’s Leseb. c. 17 Sliicke aus der ersten Flalfle. 
T e r t i a  a. Leloup. p. 130—135. p. 80 —180. S e c u n d a .  Ideler und Nolte (3. And.) p. 13 —1*2. 
P r i m a .  Le Misanthrope par iMoliere u. Horace par Corneille.



•r>. I l e b r a i s c h .  S e c u n d a .  I)ie E lementarlehre und Formenlelire bis zu den Verbb. 
guli. nach Gesenius. Einzelne Stiicke aus Gesenius Lesebuch. P r i m a .  Die Formenlelire 
und das Wichtigste aus der Syn tax  nach Gesenius. Ausgewahlte Stiicke der Genesis und 
einzelne Psalm en.

•i. E n g l i s c h .  S e c u n d a .  Die Anfangsgriinde nach Baskervilles  Lelirbuche. Uelier- 
setzt sind lnehrere Siiicke aus T h ien ies  Lesehuche. P r i m a .  W illiam  Tempie v. Maeaulay. 
Yersuehe bislorische Stiicke und Stiicke wissenscbaftlichen Inhalts  beiin Vorlesen zu verstc- 
hen. P r iva tim : T he  Siege of Gorinlh u. T he  Corsar von Byron.

7. l l e l i g i o n .  T e r t i a  a. u n d  a. c o m b i n i r t .  W iederholung der 3 ersten llanpt-
stiicke. dann das viorto und fiinfte Ilauptstiick. Das Evangcl. I.ucae. Einzelne Stellen aus 
dcm Kvangelium und einige Kirchenlieder sind gelernt. S e c u n d a .  Gesch. d. mosaischeri 
lleligion u. christl. Religionsgeschichte bis au f  Innoccnz III. P r i m a .  E thik  u. die Briefe 
des Johannes. B e l  i g io  n s u n te  r r i  c h t  d. S c h i l l e r  k a t h o l .  K o n f e s s i o n  (s. vorj. P ro -  
gramm p. 32.) 1. C o e t u s .  Glaubenslehre (nach Ontrups Katechisin.): Von der Erldsung
bis zur I.elire vom Gebet. Bibl. Gesch. nach K a b a th :  von der Gesetzgebung a u f  Sinai bis 
zur Bergpredigt. 2. C o e t u s .  Glaubenslehre nach Eichhorn: Schdpfung und Erhaltung der 
W elt bis zum Busssakrainent. Kirchengesch. nach Siemers. Chrisłenverfolgungen unter den 
K aisern  bis auf Duss in Constanz.

8. P r o p a d e u t  i k. P r i m a .  Logik.
9. M a i  li em,at i k. T e r t i a  a. u. a. wie im vorigen Jahre. S e c u n d a .  Geometrie nach 

G runert :  von d. Aehnlichkeit d. Dreiecke bis zu Knde. W iederholung der Lelire von den 
Potenzen; Logarithm en; Gleichungen des 1. und *2. Grades mit einer und mehreren LJnbe- 
kannten. P r i m a .  Stcreometrie und Trigonom elrie .

10. G e s c h i c h t e .  T e r t i a  «. Griechische Geschichte vom Ende des pcloponnesischen 
Krieges, rdmische bis zum Tode Casars. T e r t i a  a. wie in T er t ia  a. S e c u n d a .  Geschichte 
des Mittelalters. P r i m a .  2. Theil der neueren Geschichte und W iederholung der mittleren.

11. G e o g r a p h i e .  T e r t i a  or. Das britische R eich , Erankre ich , Schweden und Nor- 
wegen, Danemark. T e r t i a  a. Preussen , die deutschen Slaalen  ^ausser Oesterreich), Italien, 
Schweden und Norwegen, D anem ark , Holland und Belgicn. S e c u n d a .  Grossbritannien und 
Irland, Erankreich, Spanien, Portugal, die italianischen Staaten. P r i m a .  Das W ichtigste der 
allgemeinen Geographie, W iederholungen aus der Llinder- und \  dlkerkunde.

12. N a t u r k u n d e .  T e r t i a  a.  Uebersicht iiher die W irbelthiere. Mineralogie. T e r t i a  a. 
Klassiftkation der Thiere, Amphibien und Eische. Mineralogie. S e c u n d a .  Von den tropłbar.- 
und ausdehnsain-fliissigen K o rp e rn ; specifisches Gewiclit: Therm ik. P r i m a .  O ptik  und 
Mechanik.

W ie  die einzelnen Lehrgegenstiinde un ter  die L eh re r  rertheilt  gewesen sind, ergiebt 
sieli aus der 1'olgcnden Tahelle . In dem ersten Y ierleljahre hal die Y ertre tung  des O her-  
lehrer W i c h e r t ,  in der letzten Halftc die des Oherlehrer S c h w i d o p  einige Yeriinderungen 
herbeigefiihrt.
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11. V e r o r d n u n g e n .
a. Y o i l  «lein lu in i^ i .  l >rnvhi/.iH l-S (liii l-< 'n llv j;i '>>

1. V o m  29. F e b r  t i a r  1852. Fur  <lie hiiheren Biirgerschulen der Provinz Schlesien 
siml 5 Exemplnre des Pr og ramm s cinzuschicken, im Ganzen 329.

2. V o m  14. J u l i .  Fiir das neu errichtete Gymnasittm in \ e u s s  ist ein Programuj 
einzusenden.  (321).

3. V o  m 3. A u g u s t .  Das Gross- IIerzogthum Meeklenhurg-Schwcrin isl mit 5 hiiheren 
Nchulen dem Programmenverein heigetreten:  es sind also 326 Programme einzuschicken.

4. Y oiii 24. A u g u s t .  Es  wcrden Wiinsche in Beziehung auf die bei dem Gym- 
nasio s tat t l indenden Morgenandachten ausgesprochcn,  namentlich der, dass mil ihnen auf  eine 
geeignete Weise <lie Lesung passender Ahsehni l te  der H. Schrift  yerbunden werde.

5. Y oiii 13. S e p t e m b e r .  Der l i e r r  Minister  der G, U. u. M. A. bat; ans der zur 
Fnterst i i tzung  hilfsbediirftiger und wiirdiger Gymnasial lehrer  angewiesenen Summę \ i e r  Lel i -  
rent  des Gymnasi i  eine Gratifikation im Gesammlbetrage von 200 Hthlrn.  bewilligt.

6. V o m  4. O c t o h e r .  Im Progymnasio zn l lohenstein wird unter  Lei tung eines Konigi, 
Commissar ius  eine Priifung stat tf inden,  welche den dieselbe bestehenden Sehtilern den An- 
spruch auf  die Aufnahme in die Secunda eines Gymnasi i  gewiihrl.

7. Y oi i i  4. Mi i i ' z  1853. Durch eine Verordnung des Konigi.  Ministerii  der (4. U. u 
M. rom 24. Februar wird es den Prufungs-Commiss ionen an den Gymnasien  und entlas- 
sunirsberechtiijten hiiheren Biirgerschulen zur Pflieht gemacht,  hinfort jeden Yersuch ztt Tan-O O O O 7
sehungen bei den schriftlie.hen Priifungsarbeiten oder bei der  luiindliehen Priifung in der \ r t  
z u beslrafen, dass die Schiilcr oder fremden Matur ilats-Aspiranlen,  welche bei der Bcmilzung 
von unerlaubten l l i l fsmit teln betrolfen oder anderen /.u einem Bctrugc behilllicli gewesen sind, 
sofort ron der Pri ifung ausgesehlossen und his auf den nachsten Pri ifungstermin zuriiekge- 
wiesen werden.

li. V o i i i  H i is is t rn t  m u !  m it  sSesr M lit i l l -K c lu t l - I lep u t i i l io i i .

1. V oii i  3. D e c e m h e r  1852. Der  Antrag des Di rektors,  <1 ie freie Selmie immer nur 
bis zon) Ablaufe des Sehuljahres zu bewiiligen und dann wiirdigen Schiilern das Benelieium 
/.u e rncuern ,  wird von der Stadt-Sehul-Deputat ion zuriickgew iesen und dagcgen angeordnet,  
dass iiher die Schiller,  welche nach dem Fr thei le  ilirer Lehr e r  der freien Schule nichl mchr  
wiirdig sind, rierteljiihrig Berieht erstattet  werde.

2. Y oi i i  17. J a n  n a r  1853. Die ro m Direktor  heantragten Gehaltszulagen (im Betrage 
von 350 Hthlrn. i sind jnwtehmigt und sollen,  soweit  es die Mitlel  der Nehen-SehuFKasse  er- 
laulien, von diesel- gezalill werden. Der Magistrat  fordert  daher Berieht,  welche Ausgalielite! 
hei dem neuen Elat  herabgeseizt  werden kbnnen.

III. Chronik der Anstalt.
Das erste Semester des Sehuljahres ] Ss '-/5 , walutę  rom 19. \pr i l  his zum 2. Octoher 

v. .1.; tlas Winterha lh jahr  liegann mit dem l i .  Oclober v. .1. und wird mit der tiflenilichen 
Pri ifung ain 21. und 22. Marz d. .1. schlicssen.



Das Gebui tsfest  Sr. Majestat  des Kiinigs feierle das Gyninasium im engeren Kreise 
ani Vormittage des 15. Oclobers mit Gesang und Hedeiibungen der Schiller. Die Festredc 
liielt der G. L. Weyl.

Wahrend ieh in friiheren Jahren zu meiner Freude nie von langeren Kranklieiten 
nieiner Collegen bericlilen dnr f te ,  inuss inein diesjahriger Berieht in dieser Beziehung leider 
andcrs laulen. Die (iesundheit  des Oberlel irer Wicher t  war nómlich in dem yorigon W i n t e r  
sn angegrilten, dass sein Arzt nur von einer langeren Ruhe  eine grundliche Wiederhers lel -  
lung derselben erwarlete.  Die liohen vorgesetzten Beliiirden gewiihrten i lim gern fur die Zeit 
von Ostem bis zu den Sommerferien den erbetenen Urlaub. Na eh Ablauf derselben liatten 
wir die Freude unsern Collegen rollstiindig wiederbergestell t  zu uns zurukkkehren zu sebn. 
Dagegen e rkrankte  e. 4 Wneben vor dem Schlusse des Sommersemesters Oberlelirer Schwidop 
und knnnte erst beim Beginne des Winterha lb jahres  seine Goschiifte wieder i ibernebmen. 
Attsserdem feblten im Se| i tember einige Ta g e  Oberlel irer  W itt wegen Krankbei t  unii (i. L. 
Weyl,  der v«m 0. bis 10. an den Sitzungen des hiesigen Scbwurgeriebts ais (iesebwnrener 
Theil nabili.

Im zweiten Semesler  erfreuten sich sammtlicbe Lebrer  einer  ungestiirfen (iesundheit} 
eine destn grdssere l nlerbreebung erlitt der Schulhosuch nnserer  Schiller. Wah rend  die ( 'bo
lera oder eigentlieb die in ihrem Gefolge aullretenden Kranklieiten im Ganzen nur wenige 
Vers;iuninisse berbeigefubrl liatten,  ergrilłen im Spatherbst  die Masera  eine grosse Z.alil der 
Scbiiler aller Klassen.  Zu einer  Z.eit feblten gegen 90, von denen die meisten den unteren 
und miltleren Klassen angebiirlen, Selbsl am Anfange des neuen Jabres  waren noeh nicbt 
alle gcnesen.

Dureli den Tod bahen wir  einen Schiller rerlnren.  Der 1'riinaner Kudol|ih Obrister 
ans Meniel, der sieli dureli den sittlicben Krnst  seines W  esons die Liehe  al ler  seiner Lebrer 
erworben butle, crlag am 18. Oetoher v. .(. naeb mehrlagigem Leiden der ( bolera. Die Koh
ler und die Primaner begleiteten ihn zur  (Iruft.

Aueli einen Verlust anderer  Art liaben wir  in dieseni Jahre  erfahren.  Her r  liegie- 
rungs- und Stadlralb Bartisius,  welclier eine Reihe von Jahren bei tleni hiesigen Magistrale 
die Angelegenheiten der stadtiscben Sebulen mil eben so grosser Einsiebt ais Liebe benrbeifel 
but le ,  sali sieli dureli Krankbei t  genblhigt ,  seine reicb gesegnete aintliche Wirksamkeit  auf- 
/.ugeben. Die Lebrer  des Kneipbbliseben Gymnasi i ,  fiir welehes er zu allen Zeiten das 
wiirinste Iiiteres.se an den Tag gelegt bal. werden ilim stets ein dankhares Andenken bewali- 
ren und beglc ifen ihn in die wohiverdien(e Hubo mit dem iierzlieben Wnnsebe,  dass Gott das 
Dunkel, welehes er iiber seine Tag e  gebreitet,  dureli reicben Seegen anderer Art freundlieh 
erbellen miige.

Einen sebr erłreulieben Heweis fortdanernden W ulilw ollens liaben uns die yerebrlen 
stiidlisclien Beliiirden dadureli gegeben, dass sie anf den Antrag des Unterzoiehnoien tom 13, 
Mai v. .1. bei der Entw erfung des neuen Elats fur den S lad t-Sehul -Eonds  den Ohorlehrern 
Wichert und ( holeciiis und dem G. L. Knobbe eine persiinliche Zulage von 100 Htlilrn. und 
dem G. I,. Weyl  von 50 Btlilrn, giitigst gewabrt  liaben, <la ibr bisheriges Dieiisteinkommen 
in kcineni recblen \  erbaltnisse zu ihrem Dienstal ler und ihren BediiiTnissen siand. Eiir den 
CJnteracielineten ist es eine angenebme Pflicht,  dem Magistrat  und dem Gemeiuderatb nueli 
an dieser Stelle den elirerbietigsten Dnnk fur diese Liheral i tat  miszusjireehen, dureli welche 
nicbt nur die hedriickte Lagę einzelner Lebrer erleicbtert ,  sondern audi  der Selmie selbsl: 
eine grosse Wobllba t  erwiesen ist. Denn was der Lebrer  an Ereudigkeit in seinetn Bernie 
gewinn!, kunimi aueli der Selmie in reicliem Maassc zu gut.



Im Lehrercollegio sind keine Ycrtinderungen eingelretpn. Am Schlnsse «Ips  vorigen 
Sclmljnlirps vprlipss uns I łe r r  W e i s s  nneh Beendigung seines Probejahrs.  I l e r r  L e h n e r d t  
blieb auch naeli Miehnelis, zu wplchpr Zpit er  spin Prohe jnhr  ahs«lvirt  liatte, l»pi dpr Solinie 
tliatig und hal ihr nicht unwesentl iche Dienste gpleislet.

IV. Statistische Nachrichten.

t*. I.e lira j»| i;«r»l.

Ans den etalsmassigen Milteln sind fur die Bibliothek angpschafłl:  Giinther das Schul- 
wesen im protesiantischen Staate;  Riislnw und Kiichly Geschichle dps griechischen Kriegs-  
w ese ns ; Bernhnrdy Grundriss dpr griecliiselipn Literatur ,  Th.  I . ; l laumer Geschieliie der 
Piidagngik ILI. 3. b.; Berghaus Geograph. .lahrhuch 4. Hef t ;  Drumann Geschieliie Roni- 
facius % II!, ;  Siephani Thcsaurus  Gr. L. Vol. 7. faso. fi; Aeschyli tragoediae cd. H e rm ann ;  
Sehafer Geschichle Porlugals  Ud. 4,  Plinii  nat.  hisl. ed. Sillig Vnl. "2; Plaut i  Moslellaria 
ed. Ritschel T. II. p. 4; Jaeoh und Wilhelm Grimm Deutsches Worlerbnoh (1 — 4. I.ipfer.); 
Heinrich von Yeldeke herausg. von Tmdwig Kitmiil ler;  Pertz Lelien Steins  3 lido. — V<>n 
periodischen Schriften sind gelialten: Die Zeitschrif t  fur das Gymnasialwesen von Aliiizel!; 
Gruncr t  Archiv fiir die Malhemalik und Physik;  Annaien der  Pliysik und Chemie ton 
Pnggendorf.

Der Iluld des Hohen Kiinigl. Ministeri i  der G. Ij. und Al. V. verdanken wir Alosevius 
Sehaslian Bach s M a l t ha eus - Passion. Boi einer  von Hnchdemselhen bewirklen Buchervcr- 
iheilung liahen wir von den erhelenen Werk en  mit dem griissien Hanke  erhal len;  Pdppig 
Heise in Chile, Peru u. s. w. 2 Bde. Alu.; P .  Syri  Minii senlenliae ed. Orelli ;  l loplensack 
Slaalsrecht  der  Unler lhanen der Homer ; Moeris ed. P i e r s o n — Koch:  I hucydides ed. Bekker;  
T imaei  L e \ .  Vuc. Piat.  von l luhnken ed. Koch; Krug Philosophische Sehrilien 4 Bde; A. G. 
L ange  Yermischle Schriflen und Beden, herausgegehen v. C G. Jacob.

Auch die Schiilerhihliolhek ist in ihren heiden Ahlheilungen angemessen lermehr l.
Die K ar iensammlung hal. ais Zuwnehs erhallen Kieperts Wandkar ie  des riimischen 

lleiches,  I lo l l es  Wandkar ie  von Pali isl ina,  Desselhen Wandka r i e  von Ali-Gallien in zwei 
Kxeinplarcn (fiir die I eiden Ahlheilungen von Terl ia) .

Fiir das physikalische Kabinet  sind angeschafl i :  ein I leronshall ,  eine Yorrichlung znm 
Ueherspringen des elekirischen Fun kens  u. s. w., ein hydroslat ischer Balon, ein Pulshammer , 
ein zi isammengeselztcs Flugrad,  eine hydraulische Presse.

li. H o l i l t l i a l l s h e i l s -  P osiiIm-

Die Klassen ( juinta,  łl t iarla.  Ter t ia  (« nnd a) und Secunda hesilzen znr C n te i s in l / u n g  
armerer  Mitsehiiler kleine Kassen, welche ilurrli Beitriige ein/.elner Sehiiler geliildel sind, In 
Quinla sind zu dem Besiande von 4 Rlhlr .  23 Sgr. Iiinzugekomnien (i Rlhlr .  2 Sgr., \eraiis 
gah t  sind ! Rlhlr.  15 Sgr . ;  es hleihl also ein Bestnnd von 0 Rlhlr.  1(1 Sgr. In Qnarla  
sind zu dem Besiande von 38 Rlhlr.  '28 Sgr. 9 Pf.  Ii inzngekommon 5 Rlhlr.  2! Sgr. ;  ausge-
gehen sind I Rlhlr. 8 Sgr. ;  es hleibt also ein Besland von 43 Rlhlr.  8 Sgr. In fe r l ia  a.
sind zu dem Besiande m n  7 Rlhlr. 8 Sgr. 6 Pf. hinzilgekonimcn 9 Rlhlr . ;  ausgegehen sind
10 Rlhlr.  25 Sgr.; es hleihl also ein Bestand 1011 5 Rlhlr.  13 Sgr. li Pi. in l e n i a  a. isl



der Bestand von 10 Hthlr.  8 Sgr.  ‘2 Pf. verniehrt  um 8 Rthlr.  16 Sgr.  10 P f . ; yeraiisgabi .sind 
(i Hthlr. 5 Sgr.; es bleibt also ein Bestand von 12 llthlr. 20 Sgr. Die Kassc v«n Secttnda 
besass lieim lleginne des Schuljahres 26 Hthlr. 10 Sgr. 6 Pf .;  die Einnahme bet rug 10 Rthlr. 
25 Sgr., die Atisgabe 8 Rthlr .  26 Sgr. ;  es bleibt also ein Restand von 28 Rthlr.  8 Sgr. 6 PI.

*• Neliaaler.

Am Schlusse des yorigen Sehuljahrs zabite das Gyiiinasiuiu 318 Schiller. Nachdem
II zur (Jnirersitat, 0 zu andern Berufsarten abgegangen,  27 dagegcn atifgenoiiiinen wnren,
brgann das Sonimersemester mit 325 Schiilern. \ m  Schlusse des Semesters bet rug die Scliii- 
lerzald .'115, da 17 abgegangen.  7 hin/.ugekommen waren. Heim Reginne des Wintersemes te rs  
18sVs i befanden sich, nachdem 19 (darunter  4 zur Universitat) abgegangen and 20 aufge- 
nommen waren, 316 Schiller in der Anstalt.  Im l . aufe des Semesters sind 9 abgegangen,  
•i niilgenommen, su dass ani Schlusse des Jnhres 312 Schiller das Gymnasium hesuchcn und 
z war in I. 34, II. 53, III. a. 48, III. u. 35, IV. 02, V. 43, VI. 37.

Rei der Abiturientenpri ifnng,  welche am Endo des yorigen Schuljahres ahgehallen 
w aide, and iiber dereń Ausfall  im yorigen Programm nicbt herichfet werden konnie,  hahen 
II Primaner (s das folgende Yerzeichniss Nr. 213 — 223.) das Zeugniss der Reife erhallen.

In diesem Schul jahre sind hei der ani 10. und 17. September v. J. abgebaltenen Pru
tu ng 4 Primaner (Nr. 224—227.) fur reil zum Resacli der IJniyersitat erkliirt t torden. Am
21 and 22. Febr.  d. .1. e rwarben sieli 9 Schiller (Nr.  228—230) das Zeugniss der Ueile: 
aasserdeni ein Kxlrnneus.

Rei allen diesen Priifungen fulirte der Kiinigl. Provinz .-Sehul ralh H r r r  (« i e s c  b r ech l 
den \  arsitz.



V er/ .e ir lin i^  d e r  P r im a n e r , w elehe  b e i tlen  t lre l o ben  n n ge liilirten  tb it iir ie iH e ii-  
|irut'nii|ą;en ilu* Keiigniaa d e r  K e ife  e r lia ltcn  liaben .

\n f i 'n i l i  ii i

Nu. N a iii r  n .

i

| G eburtsnrt.

1

! cź: .

S tand und W n lii in r t  
des Vaters. | _ j

IJ a lir .

-p C -  

T3 —

. la lir

et

ĆZ

J a lir .

2 1 3 Carl Ad. Gust. E l i r h a r i i t l l lc il ig e n b e il D iim iiiie n  - R en ta ie is te r 1 9 '/, 5 2

2 1 4 Albert E du a rd  R ich a rd  G i i r i t z l.e g itte n  hei L a -
( tn d t l

P a rtie n lie r in  K iin ig sb e rg i s ' / 4 0 2

215 Ju li. T lim n as E du a rd  I I  u b u c z e k
b iau

B erlin H n tm a c lic r ( tm it) 1 0 '/ , 0 7  '2 2
2 l l i A lbert B ernhard  Carl K r i c g e r N e u lio f boi l le ils - A m tm ann in lle ils b c rg  i łS ' / i 8 2

217 .Samuel 1.e r i l u -
herg

K iin ig sb e rg L o lte rie  -  E in iie h in e r in l!>74 n  7 , 2

2 1 * Carl ( iu s la v  L n t t e r m o s c r K iin ig sb e rg
K iin ig sb e rg

C m iin ie iz ien ra lb  in  K ii- 17 0 2

21!) T h e m lu r M i i i i c l i n ie i c r R a g n it
m gsberg

\  erinessungs - R e v isn r in 20 3 2

2 2 0 U ih ImI | i(i H a  da  u A ugerbu rg
G u m liiiu ie n

T a u b stu u in ie iile b re r in  Au- 17 V ł 3 7 , 2

221 A lr \a i id c r  v. S c l ia w e n E ic h lin lz  bei l i c i -
g e rb u rg

P fa rre r zu G nldbacli bei iS '7 i 5 2

2 2 2 Anton v. W  e ft n e r n
lig e iib e il

S ch a ke ii K r. K isc b -
T a p ia u

S iip e rin te n d e n t ( t o d t ) lS ' / ł 5 2

2 2 3 (>arl O tlo  W  n y s  c l i
lia n  sen 

K ilia n P fa rre r in  P illa tt 1»V4 5 7 , 2

2 2 4 Kran/. Paul C e is d o r f t M arienw erder O b e r-P o stsec re ta ir 207, ‘2
* 7 4

-

2 2 5 E rnst J e  i ni k o Osterode P fa rre r ( l " d t ) 217 :
2 2 0 |{ud< il|ili l le in r ie li l / o r a u g e T i ls i l S le iie r - Inspecto r in  K i i - h iO '/* I d  Y j 2 7

2 2 7 E duard  K riedr. I tc in l i .  P r e u s s K iin ig sb e rg
m gsborg

S r in in a i« liie k tin  ( to d t) 1* 7 . I 1, : 17-

2 2 8 G ustav G ic ie K iin ig sb e rg O berlandesgericb ts  - R a il i .2 2 2 ' i ł 2  77

2 2 0 C arl E du a rd  l l e i n r i c  lis R uss
( to d t )

Medie.iti - A po tlie ke r in 18 5 2

2 3 0 A do lph  K ord iiiand  K ii li 1 c i M elilsack
R uss

P fa rre r in  M arie iife ld e m 4 7 , 2

231 C arl M a r t in  A ugust K i i l i l e r N e iiliauscn  bei K i-
bei P i. H o lla nd  

C o iis is tu r ia l-R a t l)  u. M i- 1 S 7 . » 7 t 2

232 C arl W i l l i .  A ug . I le in r .  K riedr.

n igsbe rg

lla ve lb e rg

l i ta ir  - O berpred iger n i 
K iin ig sb e rg

R e g ie rn n g s- u. I3aura ili 2 1 1' / i 5 7 , 2

233
K I " l i  i

I ł ie m l. A lb rech t E d w in  K l(* b s K iin ig sb e rg
in  K iin ig sb e rg  

L a n d - m o l S la d tg e r ic ld s - 10 2 7 , 2

234 L u d w ig  S i c g f r i e d K irse line lm e ii Kr.
ra i li ( n u l i )

L a n d s c lia f ls ra lli ( to d l) i * ;7 i 2

234

2 3 0

(iustav E duard S p e r l i n g  

Kriedr. Ile rn iann  T h u lc k e

K iscba iisen 
B iirch e rsdo rl bei 

K iin ig sb e rg  
K iin ig sb e rg

P farrer in B orc lie rsdu rf 

K a tif in a n ii i i i  K iin ig sb e rg

1S" ••

l ' 1 '

(i

0 7 ,

2

2

l Icw a ld le s  
1 a k u lli its -  
S lU ll i l l l l l .

> <li>‘ R e cb lc

P ll i ln ln g ir
Metliciii

l  'n iv i‘rs it; it, 
w cie lił' sie In - 
SIK-IlCII Zll Wn|- 

len erkl/irl 
hal ich.

ilie  biesige
I n iv iT s il; il.

er gedenkt M asclm icnhaiicr 
zii wcrilen.

Naturw is- 
I simscliaften 
ilie  Hcelilc

li lie  I tc c lilc

ci g e d e n k t in  ilas  liic c i.iicu r- 
Corps c i i iz i i i ic ic i i .  

N a tu rw is -  
se n s c lia fle ii 

il ie  l lc c l i lc

dic R cclili

(lic  liii'.s iy,i‘
I n iv c rs it , i t .

Mkr/.erzkn


