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O l e  l i d t r e  d e s  A p o l l o n i u s  r o n i  T e r b u m .

(Fortsetzung.)

Ca pi t e l  II. S y n t a k t i s c h e s .

§. 2. Yom gen us verbi.

1. Ttpafiia die allgemeinste Bezeicliiiung des durch die Verba 
ausgedruckten Begriffes.

die lateinischen Gramniatiker genus oder significatin verhi nennen, heisst hei 
den Griechen óta-D-tatg: diese ais ivepyr/itxt) und na!trjzixy und wol auch ais /t̂ arj zu he- 
zeichnen gehort zuni Wesen des Kedeiheils, wie aus der in der ersten Ahhandlung (J. 1853) 
initgetheilten Definition desselhen hervorgeht. Doch ehe ich naher auf die Fragen eingehe, 
welche sich Apollonius dahei aufgeworfen hal, niuss ich etwas, das ani angefiihrlen Orle 
(p. 6) nur kurz angedeutet ist, genauer erorlern. Ks fragt sich namlich, oh nicht der e i n -  
f ac he  BegrilF des Verhums, ohne Kiicksicht auf Tempus, Person, Modus, allgeineiner he- 
zeichnet werden konne, ais es durch die Angahe der zwei oder dreifachen diatteotę gesehieht, 
zuinal da es, wie wir weiter unten sehen werden, viele Verha gieht, die nach Apollonium 
weder eine heęyrjztxfi noch rza }̂r]zixf] dta&eotg hahen. Diese allgemeinere Bestimiiiung des 
YerhalbegrifFs ist nun, glauh’ ich, meisiens durch das Wort n q a y/ta gegehen, wic auch an 
der angefiihrlen Stelle angedeutet ist. Zu den dort initgelheilien Belegen lassen sich viele 
andere hinzufiigen, durch welche hewiesen wird, dass Apollonius, wenn er ton dem Be- 
grilf redet, den die Verha ahgesehn von dem Accidenliellen (ta na/teno/tEtu) ausdriicken, 
regelmiissig n(tay/ta dafiir gehraucht. So de pron.  28. B., niq>vxe — rj zióv (»]-
/taztop ixcpo(>a /teza zov nęngomnu znv xaza zr/v ivth7uv xa i nęay/ta ór/lorp. (cf. de 
synt. 249, 6.) 146, A. tj aiipra^tg znv yy/tamg dtipa/tei iai'tv nę!)rj /tera nęay/tatog . 
86, A. nuaa yevixrj tni nęay/ia  tp śęera i rj eni xzrj/ta (ITlaitóroę rjxovaa - nkatiorog 
ónvlng). Vergl. 86, B. 138, A. B. In der Syntax heisst es haufig vom Infinilir, dass



er ohne alle andere, dem Verbum eigenthiimliche Bestininiungen abzo zb n ęu yfia  bezeichne 
(vgl. Bpkk. An. 883, '20); voin Opt a t i v  (de synt. 284, 14), dass er sich von den Adrerbien 
des Wunsches unterscheide tui zet ęiv  (Wj/.taia {teza zo v  avvovzog  nęay/.tazog arjualv£tv 
ztjv evxzixr;v óiai}eoiv‘ z<) yaę yęacpotfu sbyrj iazt nędy/uazog zoi! yęd(p£iv\ aye  (249, 20) 
vom Im|>eraiiv der Verba dadureh, dass jenes nur ein orofiu nęoazct^swg, dieser aber /.ir.zct 
zijg iyx£i/.iirr]g nęogzuliswg xai zb n ęa yn u  vnayoęsv£i. (Vgl. iilier nęuy/ita 252, 6. 250, 22. 
258, 17. 300, 22. 28. 301, 3. 6. Bekk. An. 897, 15. za yaę ęr^iaza zb nęuy/ua orjfiaivovot xai 
zb nęńgwnov, /tieisikryybg zoi! nęayftazog). Freilich koniint nęayfia anch in der Begriffsbestim- 
ninng des Nomens vor, dem vorzugsvvei.se die obala  zu bezeiehnen eignet. (S. lste Ablh. 
p. 7. Bekk. An. 844, 10. zov ęrjiiazog nQoy£V£aiięov órzog zrj (piast sc. znv ov6(.iuzoę' aei yaę 
za n ęa  y /.i az u zwv ova iw v nęoysriotsęa eiotv)l doch ergiebt sich der Unłerschied aus den 
anderweiligen Bestininiungen. Was Theod. Al. p. 137. ed. Goettling. dariiher sagi, umfasst 
nicht den Infinitiv: syst ós zb ęijfta xai nkśov zi znv oró/.tazog' zo /.tiv yaę óiofta crj/ualtsi 
n ęa y fsa  zi /lóror, ró di $f}ęa xal zi rtkeor. oiov zb ksyw arj t̂alrsi xai abzrjr zfjv ifśęyetur bzz 
ksyw. Was nun n ęa y fia  bedeutet, ist klar: es entspricht unserem Thun,  wie wir das 
Wort im gemeinen Leben gebrauchen, ohne dainit gerade den Begriff einer hesonderen Ak- 
t i v i l a t zu rerbinden. (Vgl. Bekk. An. 885, 5. i] yaę e v e ę y o i!v z tę  zi not ovęsv  rj n a -  
a yorzsg ) und bezeichnet entweder eine Tha t i g ke i t  oder einen Zus t and ,  welche Doppel- 
bedeuiung uns bei n ę a o o s tr  und n ęa i;ig  ganz gelaufig ist. Und das letzlere findet sich 
auch in der Definition, welche Plato vom Verbum giebt (S. Classen de primor. p. 49), sollte 
er aucb, wie Deuschle ( IMatonische Spracbphilosophie p. 8) wol richtig annimmt, unter ęijęu 
weniger den spater sogenannten Redetheil ais das Pradikat des Satzes verstanden hahen: 
fur unseren Zweck ist dieses im Ganzen gleiehgiltig, da doch vorzugsweise das Verbum ais 
Pradikat gebraucht wird! klęSy/tta aber, nicht n ęu ^ ig  scheint Apollonius deshalb gewahlt 
zu hahen, weil er, um nicht in den Fehler seiner Vorganger znr verfallen, den Begriff so 
7,u bestimmen suchte, dass die Krklarung a l l e  Formen des Verbuins umfasste, also auch 
den lnfinitiv, dem die Bezeichnung der Person und somit auch des Modus fremd ist: hei 
nęd^tg aber wiirde inan an iliese zu denken jedenfalls mehr veran!asst werden, ais bei 
nędy/.ta. (Vgl. de synt. 78, 27. — o ouzw Xiywv noiog dvi)ęwnog ivixriOE\ zbv /.tir av!>ęwnov 
dtyvosl, zb di n ęa y fia  xazśka(i£> zb oti svlxrjaev' o di oliiw keywv [ort], nwg o dvikęwrzoę 
svlxr]Oev; bf.inkoysi fiiv sidtfat zov av&ęwnov, zijv di yevo/̂ tivrjv rręaSiv się zb vtxrjoat dyvosi. 
Das zweite ort ist wol nur durch eine Wiederholung des ersten in den Text gckommen.

Wenn es nun zum Begriff des Verbuins gehórt, ein nędyf.ia zu bezeiehnen; so muss 
es auflallend erscheinen, dass Apollonius an einer Stelle (de synt. 228, 21) von einigen 
Verhis hehnuptet, dass sie dieses nicht thun. Er sagt namlich: zwv ętjudtwr a f.tśv saziv 
e f.i tz sę i £ xz i x a nęay(.tazw v  — a di avzo f.tóvov n ę o a lę s a tr  tfiryijg bęl^ezai, sk k si-  
n ovza  zw n ę a y f ia z i ,  wg zb 9iXw, ftovXn[iai, nęolkvuov/.tat, a dij wansęzi xsva  ovza dra- 
nkrjęoinai zij zov n ęa y fta zog  naęalłśaEil hinzugefugt aber werde dieses durch den Infinitiv. 
Dass diese ęijfiaza nęoatęsztxa, wiewol sie in gewissem Sinne auch ein nęuy/za bezeiehnen, 
von den anderen wesenllich verschieden sind, ist klar. Doch auch andere Verba geben 
keinen vollstandigen Begriff und bedurfen zu ihrer F.rganzung eines Infinitivs: waruni sind 
jene also von Apollonius besonders hervorgeboben? Ich denke deshalb, weil was sie hedeulen 
auch durch eine Endung gegeben werden kann, wie bei azęairjytdv und den anderen ieps- 
zixoig oder durch einen Modus.



*2. dtd&eoię im weiterii Simie.

Aehnłich wie durch rręayua wird aiich durch ó ia d ea t ę der Grundhegriff des Vcrbums, 
der sich in allen Forruen desselben Worles finden muss, ausgedriickt: doch ist ótaUeotę; in 
diesem Sinne eben so wenig wie nQĆtyua in die Frklarung des Redetheils aufgenommen. 
hhe wir nun von dem te c hn i s c he n  Ausdruck óiatteoię sprechen, wollen wir die andere 
Hedeulung des Worles durch einige Beispiele aus Apollonius belegen. Das Substantiv 
d tu lłeo ię  rereinigt die aktire und passive Bcdentting von ótaziOtyai, in eine Lagę eersetzen, 
irgendwie afficiren, kann aber auch im Allgemeinen nur ein besonderes Ve r h a l t e n  be-  
zeirbnen, ohne dass dieses ais wirkend oder durch eine andere Wirksamkeit herrorgerufen 
gedaeht werden kann. So heisst es de synt. 88, 18: auf den Nominativ des Nomens folgt 
ein casus obi. des Kelativs, enav scsęt/t njrooótruti rj ó tc ld eo ię  zov  tu zoę n(iooyśvr]iai. 
Dalur wird gleich in der folgenden Zeile (jrj/iict selbst geseizt: ,,aul den cas. obi. eines 
Nomens wird der Nominatir des Kelatirs bezogen, sneiday q zov agttgon arucpnęa zó (irj^ta 
nęoępei/.ir] z ot TZQoxeiitfi>(ii ovó/nazi‘ i ; endlich Z. 25. ,,Nomen und Kelativ stehen im Nnmi- 
nativ, sa v zo avzó jzęóęarTzop z aę óvo  ó ta & eosię  owśyrj. Ais Heispiel fur den letzten Fali 
wird 89, 14 angefiihrt: q xe iiiy oiuiółęeie rirjXeię, oę nożu syrjilei: wo weder oi/nwteir noch 
yrjttely aktiv oder passiv sind. 89, (> *) zrję dzaO-śascoę rjQzrjiiśvqę sx zwv Movawv (niimlich 
in den Anfangsworten beider homerischen Gedichte). at ós eiitteicu tTnjvśyO-f]oav óiu z<) zóv 
apó(tuc zrjv ó ta ił so iv ayadsóśythu xui szi zrjv f.iijviv (in den folgenden ftelalivsatzen oę /ualx 
nXayy!}t] und rj f.ivęi — s&rjxe). 101, 19. in uocftdnzsi ov zó (>rjf.ia aipiozat (weil die drille 
Person desYerbums unbestimmt isl), ó ós zoózov zqv d td & eoir  erepywr. 144, 20. zó snXezo 
xotvóv xaz’ df.i(pozŚQiov silrjTtzo (in dem Verse tóó’ fj(.isv e/tioi noXv xsqóiov rjós oJ atiztp 
snlszo) tynv ztjv óia ')son>  i'$iolXev zu>v óvo n(roęiÓTiiov (d. h. die ótaOsoię geht von keiner 
der beiden Personen die durch iuoi und ol atizip bezeichnet sind aus, sondern, wie es weiler 
heisst, vnń ziroę ntęiozaoetoę. — Ueber óialtsoię in diesem Sinne kann noch verglichen 
werden 152, '23. 253, 3. 8. de adv. 529, 15. 540, 11. (xai rj óidd-eotę nlv i] znv ó s i s k le t -  
m ix r j  d. h. das slXsinstv, welches ósi bezeichnet. cf. 1. 16 sXXeiif>ię zov nęóyuazoę).

Ais auf andere wirkend wird eine Handlttng oder ais durch andere hervorgerufen 
ein Zustand durch ótafłeoię, das sich dann schon tnehr dem technischen Gebranch des 
Wortes nśihert, bezeichnet de synt. 145, 4. Das pron. refl. ist unmoglich, ei fif; ai óia& e- 
oetę  e§ avzióv zwv 7iQoęumov £yytvovzai. 173, 4. oy^tia oźv0szov (pronom.) óntę irTevoq9r] 
się óia()ioiv zrję sx 7TQnęiuTTOV ysvof.iśvqę 6 inD-sostoę etę auzó zó TZQoęi07tov‘ ó yaę niizto 
X/ytov, sf.iavzóv szvxpa, ótdlXsotv óftoloyel zrjv ŚĘ avznv ysvn îevrjv s ię  avzóv. Vgl. 175, 3. 8. 
182, 10. Handlungen, welche auf den Korper wirken, heissen otou u ztxa i ó ia t łs a s ię ,  
zęifiut oe, rinzto, (ir/ooio, s'Xxto (284, 9); die welche die Seele afłiciren tf)vytxai. In einem 
anderen Sinne wird rpvytxrj ó i a-&eo tę  mit llezug auf die Affeklion der Seele des Subjects

*) Die Stelle scheint hei Bekker veritorben zu sein; er schreiht; rj<jrrv fiiv ynn 7tkayini, rrję <ft IhntKofioę 
i(trrifî yrii lx twy Afocowr ni cifttTtu (nt]vfydr]attv (fi« ró ruv aySnn i(r (lióSfb/r aynóttif/ttai xru (u rrjf ot]Vtv 
F.s ist emweder zu schreihen: r\<utv yn(i nlćtyiai irję duc.VHiftoę rnir̂ aćrtj; (x rtoy MovatoV, cti 5 tiUttai 
{nriffyOijttor, indem das vor cficcfrtoię falseh eingeselzt und dann zwiseben tu tv!hiu aus^ejassen ist, oder 
nach den Handschriften, doch so, dass cft' ganz wegfallt: r\oav /uiv yuQ nXaytca rij( diaOćatw; IjijirjUt-'yt]ę tx I<11 y 
AJ o v outy, K i ę  tófJtiai lnach Cod. C.) oder ais « eifheTtti (v V. L. at Dud., ais at C. ntf yulgo).



gehraucht, welche in Hem Modus ihren Ausdruck fimlet: 207, 13 cyvoixitizeęov óe mog xai 
xpv%ixrję *) ó ictiłeoeioę fj dnapefiyaioę eyxt?.ioię ó/.ioiQtjouoa. (Ygl. 31, 24.) 225, 25. io7ę 
(>ńpaoiv i%ai(>tuoę naQuxsnai r x[iv/ixt] ó id lżeo ię . 220, 25. aXX‘ ovóe ifJi>yixt)v óict& eoiy  
id (>rifia emóeyeiui' nai.iv yaę za /iezeiXrj(póza nęóęama zoo npayftazog zrtv iv aozolę ó ia -  
■9-eoiv opo\oyei. Ygl. 248, 16. 307, 22. — Chnerob. sagt p. 1272, Hass die Allen modus 
(eyxXioig) und genus (óiatłeoię) mit dem gemeinschaftlichen Namen ótaDeoię bezeichnet, ihn 
dann aber gelheilt und die xpoyixaę óiafteoezę eyxX ioei g, die aio f ia t  ixa ę  aber óialłeoeię 
genannt haben. Weshalb er sie oiof.iazixaę nennt, geht aus A|>olI. de synt. p. 12, 14. hervor. 
Eine allgemeinere Redeutung bat das Wort 82, 25: o zóv av{XQut7iov rfięioaę Tęvtf>a>v bildet 
keinen Satz: es muss ein (>fjpa VTzaQxnxóv hinzutreten, iva zr\y zoo ópdoarzoę ngooiónoo 
ó ia $ e o  iv drjhóarj.

Wenn namentlich in den zuerst angefiihrten Stellen óiad-eoig  eigenllich weiter nielits 
bedeutet, ais die tlandlung oder den Zustand, weleher durch das Yerhum bezeiebnet wird, 
so konnie es scheinen, dass es vnn nędy^ia in der oben erórterten Redeutung nicbt verschie- 
den sei. Und der ganze Unterschied wird in der That wol auch nur darin bestehn, dass 
bei ótaOeoig, wie es aus den mitgetheillen Beispielen hervnrgeht, sehon mehr auf die Per
son, welche etwas thut, Riicksicbt genomnien, boi nędy/na aber dieses Thun mehr an und 
fur sich gedacht wird. (Vgl. Cramer An. f)x. I., 381, 20. ó ydę Xeyiov noirjoo) o\mo> ó ia -  
iXeaiv soye zoo nęay/nazog, o óe Xeywv noiai eoye zrjv ói u lłea ir  zoo  npa y[t azog). Da- 
gegen spricht nieltr, dass auch dcm InHnitiv und 1’ articip eine óidt)eoig bcigelegt wird; denn 
wo dieses der Fali ist, bat das Wort sehon die hestimrntere Redeutung einer Thatigkeit oder 
eines Leidens, von der jetzt gesprochen werden soli.

3. did&scnę im engern Simie; iuipyeia und ird&oę; didfiemę łvspyr]nx7j
und 7iafi7]TCXTq.

Wiihrend in den oben besproehenen Stellen óiuiżeoię im Allgerneinen das durch Verba 
atisgedriickte Thun bezeichnete, ohne dasselhe nach Aktivitat-und Pas.sivilat zu unierschei- 
den, woher auch Wortern wie ot/uóCeio, yrj!Xeiv, dozęanteiv die óiatteoig heigelegt wurde, 
kommt jetzt die Bedeuiung des Wortes zur Sprache, nach weleher Yerba entweder eine 
T h a t i g k e i t ,  durch welche ein bestimmler Zustand hervorgerufen wird, oder in einer anderen 
Form den durch eine Thatigkeit herbeigefiihnen Zustand bezeichnen. Die Personen, von 
denen die auf andere wirkende Thatigkeit ausgeht, heissen ó ta z ii )e v z a , die, welche dadurch 
afficirt und in den Zosiami des Leidens rersetzi werden, ó ia z ittź fiev n  und ó ia ze& ev za , de 
synt. 127, 20. al nXuyiai ziuv uviiuvo(iuuv oovzaooófievai zolg (,\rjf.iaoi xal nęngianw óto na- 
ęeiizpaztxai ysvófievai, zoo że ói a z ii)ezog  xai zov ó i az i&e ftćvoo. 175, 8. zó aóvl)eiov, dneę 
zi)v ex zoo aozoo npogiónoo ótaiłenio onoazęicpooouy tr/ev etę ainó zó ó tażi&  ev n{>ogwnov. 
ibid. |3. jct yaQ an).u ióefy&r] aMonabrj, zovzeoziv Inn ałliov nęoęiónior óictzi&€[Z€va 
ihid. 16. ?.v n()(ięio7iov zn d ia j i\łiv xai zn ó i u z iS- i  f.iev ov. V#l. 243, 23. 227, 19. **)

* * )  So 8«*hreibt Bekker: iiber die Lesart der Handschriften bemerkt erFolgendes:  iJjv%rję B. tj \pv/ixrję C. 
tj (vor (faioę) omitlit C. (t7ntQĆ/u(fmoę H. et mg. A. (tnctot/Kfu k o p  C. D M. S. omiliil A. Ich glaube,
man wird sieli gan7. an den Cod. C. anschliesjsen und nur ajtaof/LtffMuy mit Cod. A. weglassen miissen: y.ctl t 
Tpuyt-yrję fiio&śatiuę tyy.ktaię atuoiorjoaoa. Die Wortstellung ist bei Apollonius nicht selten.



Ganz dieselbe Bedeutung wie diaztifirai und diaziiłeoihu haben iv e ę y e iv  und e v e o -  
yeia ifa i. p. 243, 10. ovx efnpavrj xaOiazrjat zov iv e ęy o v v za  xai zóv eveęyov fievov  (in 
awifiij f/.ie quXeiv Tęźnpwra). 277, 18. za iveęyoi>ft eva nęógwna. Dnfiir siebt 283, 25 xai 
zov eveęyovvzog xai zov zó n aiłog dv a d eyo fiero i ’. Im Buche de pron. hat Apollonius einige 
Mai dęav  und dęaaihai so gebrauchi: 29, C. zó óedęaxóg nęóawnor. 57, A. adiaq)oęei yaę 
(wenn Objektu. Subjekt yerschiedene Personen sind) tj tva dęuv rj nleiorg, rj v<p evóg dędaifai 
r\ vnó nXeiovwv, ij ni.eiovegef.iE zvnzovatv /)' ifiag elg zimtei: wo dędoifai so viel ist ais óiailiłeaiłaz 
und auf das afficirte Objekt geht. So 145, A. oze ev nęógwnov zó te dę<Zv xai zó dęw- 
fievov. 146. C. nęhg óia[iuotv dęuozixrjv znv ze dęwrtog xai zoo dęiofievnv. Vergl. de 
synt. 283, 23. ai fiiv ovv ex zrjg eo&eiag eyyivóftevai d ęaoeig  oyedóv ini aiziaztxrjv unaoai 
avvzeivovai. — In gleichein Verhaltnisse siebt evięyeia und naJog zu einander. 174, 21. rag 
ftev nXayiug ntióoeig arazpięeod-ai en eó&eiag, twv petami (.irjftazwr zrjv piv ev ięyeictv  zaig 
ei&eiatg druneftnórzwr, zó di na ')og  zaig ni.ayiatg, wg Jiorżioiog eztnffs Giwra. 277, 9. rj 
irięyeia wg nęóg vnoxeifievóv zi diaftifiatezai. 292.7. zó xrjdeoiXai— xai nęoroeioOai xai ą>ęov- 
ziteir eni yevixrjv cpeęófieva, fiez’ e r e ęy e ia g  zr/g zov q>ęnvzi!jeiv syei iyxeifievov xai zó 
n d o y e ir  imię zmor. Ygl. 290, 10. 294, 16. 19 297, 26. n aifog  75, 20*).

Da nun das Subslantiv diaifeoig die aktive und passive Bedeutung nieht sondert 
I p. 178, 8. — Bekk. An. 883, 16. roeizai— rj diaiteoig rj dęaoig ij neiaig. In der Zeile vor- 
her ist siatt rj xpvyixrj dia&eoig wol rj ęijuaztxfj d. zu lassen), so geschieht dieses durch den 
Znsatz von g reęyrjz ixfj und naihjtixrj. Mit diesem bezeichnet diutłeotg hei Apollonius 
iiumer eniweder eine Handlung. welche auf cine andere Person einwirkt, oder im zweiten 
Falle ein durch eine irięyeta hervorgerufenes Leiden. Vgl. 277, 2. 8. 279, 11. 22. 290, 3. 
298, 2. Die naiXtjztxij d iu iłeo tg  setzt daher i miner eine eveęyijztxij voraus, welche ihr 
vorangehend gedacht wird: 244, 5. rj eveęyrjtixrj diaifeotg n ę o z e ę a  zrjg nafhjzixTjg. zóze 
yaę ninorfXev, oze xai avaóidexzai zijv eveęyr]zixrjv diaiłeoir. Z. 15. deizeęa za nai)ij ziuv 
iveęyetwv eozi. 277, 12. zó naihjzixóv tx nęninpeaiworjg iveęyrjztxrjg diaffioewg aruyezai, de- 
ęezui, zinzezai. 279, 3. narzóg nad-rpixnv eia Jdu Xr'jyovzng (hier aus einem hesonderen Grunde 
hinzugefugt) ivięyrjzixóv ioii naęadiSaoSoi, Mit Apollonius slimmen die Spateren uberein: 
Bekk. An. 885, 19. na&ijzixrj rj zrjv ei; ezięno eig avttjv ywęnioai diat}eaiv ópoXoyovoa. ibid. 886, 25. 
rj eveęyijzixfj de n ęw tr j , enei nai}rjuxóv eazi nęógtonov zó ónoXoyouv zrjv tlg aiizó ywęovoav 
óiaiieotv. Wie naihjuxov nęóownov ist nadijtixóv fióęiov bei Diogen. Laert. VII. 64. zu 
\erstehen, was Lersch II. p. 197 sonderhar deutet.

4. /5ijfiaTa hspyrjTud, 7ta&r]nxd, oudśrepa.

Wenn es nun den Yerbis eigen ist, diese Thatigkeit und dieses Leiden zu bezeichnen, 
und zwar letzteres so, dass die Worter, welche eine Thatigkeit ausdriicken, eine Verande- 
rung der Form erleiden (fiezaoyjjpaziouóg) ;  so haben wir bisher zwei Klassen von Yerbis

*) tv{nyita  und nit^oę finden sieli allerdings nuch s o , dass jenes nieht eine auf einen anderen wirkende 
Thiiligkeit, 7ia9os aher nieht ein von einem anderen heryorgeiufenes Leiden bezeichnet. Ilasselbe^ gilt von 
den enlsprechenden Verhis 12, 23. li /uir fi-aięnoę fyfgyiia  y f to n o , yabam ę fn l rov uorgiinzei rj figoną. 
101, 1/. y.nihó f) Toiitint] fvf(>ytict (wie in uargńmn  u. a.) fingfnoę ug /Ul av«nffintzcu. 10, 8. man fragi: z(ę yi- 
reTuu; zCę 7iiq i7iiit iiI rtę 2«Affł TryocT̂ łot/ fifv oiarję zijf y/er/OKui, zij( 7iepi7iaitjiJKoę, zrjs la h a ę , rou dź f r f p -  
y o u y r o ę  7iQGęti>7iov iidrjl.otJ yctfHOTuiioę. Vgl. 75, 8 und iiber na^oę 278 s<jq.



gewonnen: 1) evs(>yT]zixa, welche eine Handlung hezeiehnen, die von einer Person (Notni- 
nativ) ausgebend auf eine zweite (casus ohliquus) wirkt und 2) n a iX i]z ixa , die ein Leiden 
ausdriicken, welches durch eine erćęyeia hervorgerufen wird. Doch diese heiden Arlen um- 
fassen nicht alle Verba: es gieht viele, welcbe in der hesprochenen Weise weder eveQyi]zixa, 
itoch nath]rixa genannt werden kónnen. Apollonius spricht besonders an zwei Stellen von 
ihnen, de synt. 116, 9 und 276, 21 sqq. Da ich von den einzelnen Klassen der Veriia weiter 
unten ausfiihrlicher handeln werde, so will ich hier nur das Hauptmerkmal anfiihren, durch 
welche sich die dritte Art von den svsęyrjvixnlę und na9i]Zixnlg unterscheidet. Wahrend die 
exeęyt]ttxa, wie zvnzeiv, zefiveiv, xaiacpQoveiv zivog, ein Ohjekt haben und deshalb ein Passi- 
vum hilden kbnnen, lindet dieses bei den Verbis der dritten Klasse, wie Cm , elfti, jtvtco, 
(fQ<tvM, nicht Statt. Wie sie sich von den nath]zixo'ig unterscheiden, leuchtet von selbst ein. 
Apollonius hat fur sie einen besonderen Nanten nicht gehraucht: denn wenn er sie p. 116, 11 
ttvzoieXrj nennt, so geschieht dieses nach eineni anderen Gesiehtspunkt: einen Gegensatz 
gegen dtaiłeoig eveQyi]ZixT] und na{h]nxi] kann dieser Name oftenbar nicht hilden, zumal da 
auch die eveQyr]zixd haufig absolut gehraucht werden, d. h. ohne Objekt einen rollstandigen 
Sinn geben. Ganz fiir sie geeignet erscheint dagegen der Natne o id e z e ę u ,  Dass er sich 
nicht bei Apollonius findet, ist aulFallend, da er keineswegs erst bei den spiiteren Grainiua- 
tikern vorkommt. Aristoteles soli wenigstens schon den Begrill der neutra erkannt haben, 
nach Classen p. 68, Lersch II. p. 195, Deutschle I. I. p. 18, Schwalbe Beitrag zur histori- 
schen Entwickelung u. s. w. p. 92. Dieser liisst ihn sogar schon acłiva, passiva, neutra und 
media oder deponentia ( ! )  unterscheiden, ohne freilich fiir das letzte irgend eine Beweisstelle 
beizuhringen. Selbst dafiir, dass er die neutra von den activis und passivis unterschieden 
habe, spricht nur Elench. Soph. p. 162, 6. 10.: denn wenn Classen p. 69 und Lersch II. p. 196 
meinen, der Begriff der intransitiva, welche dort durch dtaxeto&ai gegeben wird, werde 
Categ. p. 2. a. 3. und p. 9. b. 12 durch e'/eiv ausgedriickt; so scheint mir dieses ganz un- 
richtig zu sein. Man achte nur darauf, dass nanientlich an der ersten Stelle folgende Be- 
grifle neben einander gestellt werden: K eio iła i , olov dvaxetzai, xdt)-r]zai‘ sy e iv  d t, oiov 
inodedezai, uinhozcu' n o t e i r  dt, oinv ze/uvei, xaiei. n a a y e tv  de, oinv zefivezai, xctiezcu. Sollte 
wol auch durch xeiafhu ein neues genus verbi angedeutet werden? oder bezeichnet nicht 
vielmehr auch syeiv hier nicht ein Sich-Verhallen oder Befinden, sondern einfach ein Haben 
und zwar in specie von Kleidern und WafFen, ein Anhaben? Doch bei den Sto i kern  linden 
sich schon ganz bestiimnt die otióezeęa mit diesent Nanten ais eine eigne Verbalklasse den 
nę&olg =  eveQyr]zix6tg und imzioię —  na!h]zixoię enlgegengestellt. Wenigstens fiihrt R. Schmidt 
Stoic. gr. p. 62 eine Stelle aus Diocl. bei Diog. Laert. VII. 64. an, in denen diese drci 
genera verborum vorkonitnen. Dion. Thr. erwiihnt die oiideieya iiberhaupt nicht. Bei den 
Spatern, die ubrigens in der Erkliirung derselben und selbst in den Beispielen mit Apollonius 
ubereinstiinmen, kommen sie haufig vor. In einetu Scholion zu Dion. Thr. 885, 11. werden 
sie aufFallender Weise ftea a  genannt, doch scheint die Stelle verdorben zu sein. Nachdem 
namlich von der dia!)eatę eveęy. und nad-rjz. gesprochen ist, heisst es weiter: Utai] de rj 
ftrjze eve(iyeiav itrze na!iog at]tialvavaa, olnv Cm, nXovz<7t u. s. w.: fi ta i] de !t nrj fiev ive.Q- 
yeiav, nij de nad-og di]Xnvaa. Das Folgende ist ofFenbar unrichtig. Bei Stephanus Bekk. 
An. 886, 14. erscheinen die oióezeęa  ais eine LJnterart der fitai] d ia & ea ig : r] de fiear/ rj 
exctzE(i a rj nv d ez e(ra und Z. 18 fj de ueat] zoig oidezeontg elxaa$Ąoeiai, xai zolg fiev afttpń- 
ze(>nv tmdeyoftevag yerog ovniiaai za exaze:Qav drjlovvza dtaiłeatr (rrjftuza, olov roi zexog zd 
(h a C ou a i, zmg de urtdev zd ur]deulav óia!)eoiv nęnaiefievov, oinv z ot (itKng zd n/.o vz u. Diese 
Auflassung habe ich sonst nicht gefunden. sie scheint ans dem Streben heiworgegangen zu 
sein, das Verbum und Nomen zu parallelisiren: so sagt Stephanus auch, das Nomen habe 
fiinf Modi, nach der Zahl der Casus des Nomens.



Da \ |>o 11 o ni us, wie wir bisher gesehn, drei  Arlen von Verhis unterschieden hat — 
das Medium haben wir vorlaufig mit Absicht noch nicht in die Untersuchung gezogen —, so fragt 
es sieli, weshalb er. wie meistens auch die anderen Gram mali ker, iminer nur von der óia- 
Seoię svsQyrjzixr and nai)rjnxrj spricht. Gewohnlich geht nian iiber diese Frage leicht hin- 
weg, Weil man, wie ich glaube, gewohnt isl, bei óiadsatg ohne weiteres an die den rerschie- 
denen Arten derselben entsprechende Form zu denken, die bekannilich auch nur eine 
z w e i -  oiler, wenn man das Medium mitnimnit, eine dreifache ist, indem die neutra keine 
besondere Formation haben. Auf die Form legt aber Apollonius iiberall kein besonderes 
Gewicht: man mass sich daher die Sache wol anders zu erklfiren suchen. Schon seit Ari- 
stoteles bob man immer bei dem Verhum vorzugsweise die Kategorieen des noietv und 
no.nysiv hervor. Mag nun Aristoteies das noielr im weiieren Sinne (s. obenPłr. I) oder, was 
wahrscheinlicher ist, ais strengen Gegensaiz von nudysty genomrnen haben: die Gramma- 
tiker brauchten tvŚQysta und srsęyslr, welches an die Stelle von noielv trat, wenn sie es dent 
nuttog und nao/tir entgegenstellien, urspriinglich in dem Sinne einer auf jemand wirkenden 
Tbatigkeit, das natłog aber ais ein durch eine śrśęysta hervorgerufenes Leiden und nahnien 
diese Wbrter auch geradezu in die Definition der Verba auf. Ais eine besondere Eigen- 
thumlichkeit desselben wird es nun hervorgehoben, dass es dieses Verhaltr.iss iiberhaupt und 
besonders durch Formveranderung bezeichne. Denn auch dem Nomen ist die óta!)sotg nicht 
fremd, aber nicht in regelmassiger Abfolge (de synt. 189, 4. stys ó noirjzrjg nvx śv\ axo-  
koviłLu śvŚQysiav xui ̂  naikng sysi.  ̂ Dion. Th. 637, 29, zov ós óvó/uazog ótaOtastg sini óvo, 
śvś(tysiu xat nufłoę, svs(tysia /uśv wg xęizrjg ó xqivwv , na&og ós, wg xQtzóg o xQtvńjtsvog. 
I)ie Scbolien beschranken die óictiłeaig der Nomina auf die Verbalia). Die auf das Verhum 
bezitglichen Stellen sind żmii Tbeil bereits oben Nr. 3. angefiihrt,' zu ihnen fiige ich hinzu: 
de synt. 12, 1.3. Das Nomen geht dem Verbutn voran. śnsi zó ó iazi& śvu i xal ó tu i i -  
iłco fła i awuazng tótnr, zotg óś aw/.iaatv STiixsnat fj \Hoig zwv óvof.iazwv, s£ wv tj iótózrjg  
znv l)}]f.iaiog, ksyw zijv ś r śęy s  tąv xa l t o  natłog. (Max. Planud. in Bachm. An. II. 113, 7 
hat dieses łast wortlich von Apollonius entlehnt, nur dass er statt ótctiiiłśpcu und óiaiHh.olkat 
śrsoyslv und nudysty und ovoia statt awjtu setzt. cf. Sext. Empir. 462, 26 ed. Bekk. xaiu uśv 
zovg awjia vnnvizag zó otóv is Tiafłeli tj ó ia d -sira t, wv uęyrjyóg iaioQSiiai llv&ayó()ctg.) 
226, 8. i] <wn7ia()S7in/iiśpt] ó ta iłea ig , sv s (tyijz ixr< orna tj n a^ rjzixtj xui tj f.ttzalgi) xovzwv 
nsniwxtna fiśarj. 230, 4. l'óiov av (jtjjtctazóg śanv śv id io tę  f.tszaayij/.iaziaj.totg ótatpnęng 
XQ()vng óiuttsoig is tj śv sęytjz  txrj, rj na&rjzixrj xai su rj uśnij. 276, 23. óta a ór %tjg óta- 
&eoewg. Wenn Apollonius diese zwei- oder dreifache óta&soig ein l'Óiov der Verba nennt, so 
hat er damit ołłenbar nicht eine Eintheilung al l er  Verba geben wollen, sonst hatte er die 
oiótzeęa nicht iibergehen kbnnen *), dereń Wesen er so gut erkannt hat (276, 21) und die 
eben deshalb so genannt werden, weil sie keine óta&saię ausdriicken (Steph. in Bekk. An. 886, 26 
to urjósf.uav óiat}saiv TiQoaiśf.iivov, oiov-ió nkoitzw). Damit aber soli nicht gesagt sein, dass 
er nicht, wo er weniger genau spricht, so wie die anderen Grammatiker, svś(>ysia auch im 
weitern Sinne (s. Nr. 3 Anin.) hat brauchen konnen, so dass die Namen śvSQyrjuxa und 
naśhjnxu, wozu noch die /.tśoa kontmen, al le Yerba umfassten. (Vrgl. 276, 19. óia^zo xazrj- 
nayxctOf.iśvav zov owśnsoiłcu [sc. anaęś/LKpazor] anaat zn~ig y(>ńvoig rj śvsQyrjnxwg rj nctftrj- 
zixw g tj xcd sit fiśaiog. Theod. Al. 141, 20. n aa a  yaę kś t̂g Qijjiaztxrj tj na{hjzixij rj (.iśarj.

*) Chuerohoscus hat (Bekk. An. 1272) in der Erklaruns des Verbums: /list lyeęyiiaęri nóOjOÛ ri 
ov<?erć(>ov tovt(ux und sagt p. 273, das ovó(n{>ov sei hinzugefiigt jrjy ax(t(/ietav, tnetdi] tioi nva, k ovti

oi/it ntlitoi <h]kouoiv.



Prisc. I. 357. ed. Krehl Verbum est pars orationis — agendi vel patiendi significati vuni. Hac 
enim definitione omnia (ani finita quam iniinila verba comprehenduntur. Neutra enim, qnae 
dicuntur alisoluta, et deponentia oinnimodo na l ur a l i t e r  vel in actu s u m vel in pas-  
s ione.) Dass aber d ta & eoię  eveęyrjzixij und na9-t]Zixrj jetnals von Apollonius ohne Riick- 
sicht auf die eigentliche Redeutung des Wortes gebraucht sei, glaube ich nicht. Er scheint 
vielmehr in der That nur eine z we i f ac he  óia&eoię angenonimen zu haben, donn wenn er 
dazu nocli die /.idat] hinzufiigt, so geschieht dieses auf eine so eigenibiiinliche Weise, dass 
es deullich ist, dass der mrdialen Form seiner Meinung nach nur uneigenilich eine beson- 
dere óiaiteoię beigelegt werden konne. Das Medium ist daher auch von Choeroboskus (p. 1273) 
gar nicht in der Definition des Verbuins erwahnt, was er p. 1273 durch Hinweisung auf die 
Bedeutung des (V1ediums rechtfertigt, Vgl. Stephan. Bekk. An. 880, 13. outu xai śni ziZv 
(rrjfiazrov f] f.iśv titoytia xai na9ng óia9eaig, rj de [idarj rj ey.azięa rj oidtzdęa. Auch die Art, 
wie Laskaris iiber den Gegenstand spricht, scbeint der Beachtung nicht unwerth zu sein. Im 
1. B. sagt er vom Verbuin: (trjfiu eazi fifoog Xńyov xXizńv, /.teza diaijpópwr %Qu>rtov rj nd&og rj 
ovództęóv zi arĵ ia7vov. (Vgl. auch den Abschnitt votu Verburn im 3. B.) So hatie allenfalis 
auch Apollonius spreclien knnnen. Dann erwahnt er unter den napenoj/ernig der Verba auch 
yd fog  oder d ia tteo ig  und zahlt etwas weiter unten fiinf ylvr\ auf: ere(>yr]zixóv, na9t]zixóv, 
ovdśzeQnv, /.ieanv ano-9ezixńv. Aehnlich driickt er sich im Prooeminm des 2. Buches ans und 
am Anfange desselben, nur dass er hier fiinf ydvt] oder dia iłdoeig  erwahnt, das letzte Wort 
also schon in der spater iiblich gewordenen Bedeutung braucht. Auch Priscian I. p. 361 spricht 
zuntichst nur von zwei  dta&eoeię: significatio vel genus, quod Graeci óiaffeatv verbi in actu 
est proprie— vel in passione; auf die neutra, coininunia und deponentia kommt er erst, wo 
er die Verba nach ihrer Endung in zwei grosse Gruppen theilt.

4. Eudtmgen der Verba; das Medium.

Nach der Verschiedenheit der Bedeutung haben die Verba verschiedene Formen er- 
halten, doch sind nur die, welche eine sv€Qyeia ausdriicken, von denen, die ein na9og bezeichnen, 
strenger durch die Form geschieden. Dariiber findet sich natiirlich in den erhaltenen Schrif- 
ten des Apollonius nur wenig: erwahnt wird beilaufig (276, 18) die śve ęyrjz ixrj xazdXr]^ig 
in der ersten Person des Prasens auf w; ibid. 19 die zweite Person des Passivs auf y-, dann 
wird auch an anderen Stellen von der Form desselben gesprochen, die aus den ak(iven ent- 
steht; 277, 13. ddęezai, zvnzezai\ ibid. 16. na9rjzixrj eyxX ia tę ; ibid. 25. nad-r^ztyal 
ex<poQaź; 278, 10. iza9rjzixri xXiaig\ 280, 14. na9-rjzixijg xXivea&ai\ 278, 25. na-9rj- 
zixd g  zvn og . Fur die sogenannten ożd d zeęa  giebt es keine besondere Form, sie linden 
sich mit beiden Endungen, wiewol gewohnlich nur die aktive Form genannt wird. Dies ist 
natiirlich, da es niiher lag, sie von den eveQyrjzixoig, ais von den na9rjzixoig zu unterscheiden. 
(Cram. An. Ox. IV. 189, 12. xai yotQ qnovr]v eyovaiv eve(>yr]zixijr fCw, nXovzw u. s. w ] ,  din 
xai imo z o ig  eveQ yrjzixolg zd oooyza i. Bachm. An. II. 302, 4. olddzeęoy (/rj/ua eozin 
xvęuag zo Xrjyov eię to, xai fxrj ay7] îazi ôv na9rjzixov eię Jutr nJnv £(3, nXovzw.) Mit Riicksicht 
auf die Form umfassen demnach die beiden Klasscn der eveQyrjzixa  und naiłrjz ixd  alle 
Verba mit Ausschluss der Media.

Aber Form und Redeutung stimmen nicht immer iiberein: de coni. 481, 30. xai en 
aXXurv eauv enivorjaai, ozz za avzd nvza fiayo/tievr]v nnXXaxig bvof.iaalav dreddjjazn. rpa/iiev zb 
fzayo/uai n a9rjzixóv , xai 6rjXov dzi z (5 zin<y> zijg ywrrjg' el yaQ ano znv dt]Xnvuevov, 
drjXov ozi eveęyiizixóv. Auch hicr also ist der Name a potiori gegeben. (cf.de synt. 195, 5. 
v xaia noXi> yevo^evrj avvza^ig anrjvdyxazo zrjv dvoj.iaaiav, w Xóy(p xai aiXa zo nXdov ene-



xęair/ae.) Doch konnen solche Verba auch mit Hiicksicht auf die Hedeutung svsęyrjtixa. 
genannt werden: nicht aher, wie ich glaube, nai)gzixu die, welche hei aktiver Forin ein 
nutinę ausdriicken (278, 15. xoTiiav, ocpiXaXfiidv, nuoyio, TA/jijxw), da ihnen das wesentliche 
Mcrkmal der nuthjuxa fehlt, welche schon durch die Form das Leiden ais ein durch einen 
anderen bewirktes bezeichnen. Soli also hestimmt herrorgehohen werden. dass ein Yerhum 
der Form und Hedeutung nach ein kf£gyt]iixóv oder rza!h]tixńv sei; so bedarf es eines erkla- 
renden Zusatzes, wie de synt. 2l l ,  5: tó giiiasi kvsQyriiixóv und tó (pvaei naitrjiixóv, hei denen 
eine ó n a lla y )}  ótai>śoeiov ein Koyog axazaklqXog ware *) oder er sagi (279, 5) tav /.teza 
xuzahq!gt(og awigtyrj xai tu zijg aupta^siog. Daher sind nitaftat, ayafiai, óvvauai, egafiai 
niclu (póost iiaih]Zixa, weil sie nicht mil V7tń c. gen. rerbunden werden konnen. Genaueres 
dariiber beitn Medium: zuerst aber wollen wir noch einiges aus spiitern Grammatikern an- 
fiibren, denen natiirlich dieser Widerspruch zwischen Form und Bedeutung ebenfalls nicht 
entgelien konnie. Max. Planud. in Haebm. An. II. 11. 30. o u  uó óti tulc t<~>v griiińt<ov, , > i > 5  - > % . , ' > 3 - . '  / L rygiupai g s/iwuouevov xai cnuag ananstf xai trjv a ij u a a i nr. uuginig yag avi(ov tPttuifj, iuv 
a fii>' krsgyt]tixijv yguq>i)v ngoiayoutta Tra$rjvixóv tytt to► vovv — a de rza{)ijcixióg {itr kxzpś- 
gtiai, tżjg de kftgysiag /.iu).Xov \iyousv tirai. Haebm. An. II. 291, 2 f ()i]f.ia kvsgyt]tixóv x v -  
Qiov tó Xrjyov eig w oyri/uazl£ov to naOt]tixóv eig ^KI. ibid. 300, 8. gijf̂ ia nadrpiixóv xvg{iog  
kaiiv, orz tg Xrjyov eig ftui a n d  kvegyr/zixov oyrjuazt^ń/.ie vov ndttog orj/taivei. In Crarn. An. Ox. 
lindet sich hei einzelnen Yerbis hiiufig die Hemerkung, dass sie nur xaia rpujrrjv oder zpiovrj 
ivt(>yr]iixd oder nat}ricixu seien. I. 301. outifog (sc. óeyouai) b /iiv yagaxn)g nad-r]Zixóę, tó 
de arj/.taii'ó/xspnv evsgył]tixop. II. 373. ij /u r]v: kx tov sio to na$rjzixóv avtov trj cpiovfj uÓvtj 
sazii, tfj ós aguaoią aridleiipei. cf. IV. 213. (eqpń//^e) 351. 17. 307, II. 370, 2. 381, 11. Ueber 
die Mischung aktirer und passiver Formen ohne Veranderung der Hedeutung s. Haebm. 
An. II. 311, 7 und Cram. An. Ox. 1. 438, 2a.

D as M e d i u ut.
Bei dem Interesse, welches uns das griechische Medium mit Hecht einflnsst, kdnnte 

es befremdlich erseheinen, dass ich dasselhe nur beilaufig, wo von der Form der Verba ge- 
sprochen wird, anfiihre. Die folgende Auseinandersetzung wird mein Verfahren rechtfertigen, 
zugleieh aber auch zeigen, wie wenig wir fur die Hrkenntniss dieses wichligen Idioms von 
den alten Grammatikern erwarten diirfen. Ich werde nun zuerst rnittheilen, was Apollonius 
iiber das Medium lehrt, und dann die Meinungen der spałem Grammaliker, so weit sie mir 
bis jctzt zuganglich gewesen sind, damit vergleichen. Am ausfiihrlichsten spricht Apollonius 
iiber das Medium de synt. 210, 17. — 211, 22. Wie im genus, casus, nutnerus, findet sich, 
sagt er, eine a vvt f.int loa i g in der ó id iłeo ig  der Verba. tct yag xaXovpieva f.isoótrjzog  
ayijfiata avv eu n tioa  iv dfsóe§ato kveg yr]t ixrjg xai tiathjz ixi}g óia& iasw g  — xai eviXev 
ov uaęct ta g  ó ia ifś o e ig  u fiag ta rezou . Da nun ovvepnuuoig das Zusamnienfallen zweier 
Begriffe in einerForm oder zweier Formen bedeutet, so dass durch dieselbeForm zwei oder 
tnehr verschiedene Begriffe ausgedriickt werden**); so konnen die ohen angefiihrten Worte

* )  Wonn Aristonicus so ofl sagi: na!h]Ux'o* nvii (viQyr)tixov-, so sind die na(h)uxa eben nicht ifźoii 
7i(tfh]Ttxa: aucb begriff er bekannllich die ufda unter dem Nanien n«St)ttxa. S. Friedliinder Ariston. |>. 2 sqq.

'I ygatfiay u ud yputftiy z. ]i. konnen mil Adverbien der Gegenwart und Vergjinaei)heit verbunden wer
den und bilden doch. wenijjstens in lieziehung; auf diese Adverbien, einen lóyoi X(nńiUriloę, da bei ihnen eine 
aw^umtoaię xq6vov (yiaramuj und n«QautTixou Statt findet. (De eynt. 210, 1 sqq ) Wenn durch eine Form
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nur den Sinn haben, dass dieselbc Woriform sowol die eyeQyrjzixii), ais auch die naf)riiixTj zu 
bezeichnen fahig ist. (Welehe von heiden Bedeutungen jedesmal Statt findet, zeigt natiirlich 
der Zusaniinenhang oder die jedesnialige Konstruktion.) Sie konnen also auch nichi gegen 
die diaiteotę verstossen (wbrilich: fehlerhaft gebraucht werden. So de synt. 11, 2. aMa zov- 
zoię ye nęoęytvt']oezcu iv zoię xad-bXov (.irjóev iv z(i£ei naęaka^jiayeiy ftrjói naęa zaĘir Ti 
rfiafiiijotłcu. 'H/tiaęzijfUya heissen sonst Wdrler, welehe gegen die Analogie gebildet sind: de 
coni. 500, 22. de adv. 590, 20. de pron. 34, B.). Die folgenden Zeilen sind beim ersien An- 
blick nicht ganz klar: to yuę eXovoa/.irjv, enoi^aafirjy, liQii(iu[tr/v xai ta  lotnoię (Ifiota eyet 
exórj).ozuirjv zrjv ovvza^iv oze f.iiv iv£(ty rjztxfjV, oze óe naih]zixrjv, el ye z<) tzftnpa zov ti(uipa- 
f.ir]v ótaipeęei xai zo s).ovoa zov eXovoufit]v, naęaxeizcu óe zip enoiijoa zb eno/rjaa, xai ezi zip 
nę07jxa zb TtQorjxu/.irlv. (Die Arlikel zip und zb hahe ich nach C'odd. A. C. umgesielll. Vgl. 
noch die Ahhandlung de pron. 1847. p. 3.) Man wird diese Stelle, wie ich glatibe, nur dann 
richtig verstehn, wenn ma 11 nicht ubersieht, dass die Worte eyei exdrjXozazr]v —  nath]Zixijv 
nicht so zu fassen sind, ais ob jedes verbum medium bald aktive, bald passive Bedeutung 
hahe, sondern nur daraufhinweisen. dass die Medial f or in  i iberhaupt sowol in dem einen, 
ais auch in dem andern Sinne vorkoinmt: wodurch natiirlich nicht ausgeschlossen wird, dass 
e i n z e l n e  Verba beide Bedeutungen vereinigen. So unterscheiden sich ezęnpct und ezfiiipa- 
ftz]v, sbovoa und źXovańfiijv, indem Apollonius die Media dieser Yerba ohne Zweifel der lle- 
deutung nach ais wirkliche I’ assiva aufgefasst hat (von ei.ovoa/.trjv versichern einige dieses 
ausdriicklich), wahrend eTzoî ou/uf]v, 7Z(>oi]xafir]v nehen der aktiren Form im Gebrauch gewesen 
sind. Dann fahrt er (p. 211, 1—22) folgendermassen fort: diejenigen, welehe mit geringerer

zwei oder mehr i-erschiedene Begriffe oder verschiedene Yerhaltnisse desselhen Begriffes bezeichnet werden, 
so heisgt dieses mit dem teebnischen Ausdruck o v y  ( n n x  euff i f , o w  e f in l m e i y .  (Vergl. iiber die Sache Apoll. 
de adv. 015, 27.) So findet sich eine awlfinTtoaię ylvovg im gen. pi. des Arlikels: de synt. 52, 5 8. 10. 13; 
eine ow ffinz. des gen. sing. der pron. personalia und possessiva wird bei Homer dadurch verinieden, dass die 
ersteren nicht auf ov ausgehen (103, 26. 222, l(i)s in ov ist eine awluntoaig zrji ebftelaę zol zrję y.Xi)Tixrjęi der 
«()#(<« vnoutx7ixa und der possessiva der dritten Person (222, 25): f] owl/jmaiaię (der ersten pers. sing. iinperf.) 
z) 77 q b ę to 7q(tov n\.r\dvv7ixóv 213, 12. 00 (sc. 70v oatfpę) to obfil7tQOV 7iXr)!fvyiixbv ovx eye 1 awlfim ianiy l v  rą 
a a ifit  (de adv. 565, 29). Mit a v n u o v 7] verbunden findet sich das Wort de adv. 015, 27. 7i(tfjnoXXoę ij a v [ i -  
fio y b  7tor nTibaewy zoi ooyfynTioois. Haufig ist in demselben Sinne das verbum aw efinlm eiy  45, 20. 103, 19. 
158, 9. 20S, 15. de pron. 65, C. 09, A. 118, A. c. dat. 212, 5. 213, 4. 214, 10. 222, l l .  200. 21. 25. de pron. 68, 
A. 09, A. Nicht von awe/jnlm eiy  abhangig ist der Da(iv de pron. 20, A. Inei oból itinu óucmlXXet aw tftn ioóyza  
zoię yleeoi. In einem andern Sinne ist das Wort gebraucht de synt. 104, 27. zol ydp el awe/rnlooi HjSię bvo- 
fitt7ixr) aórg (sc. iłytiow/ulif'); ferner 278, 2 von Formen, welehe zwar mit einer andern gebildet werden kon
nen, aber wegen des widersprechenden llegriffs nicht vorkommen: ?j 7/yoę 7iuy żołd i(<i>vr\v uey <fvyttfjfyaiy 
ovye/unCmeiy, ov /uey ly  naoaifoyrj Xóyov: z. 11. das masculinum zu yaXovyfjoaoee, lx7Qióoaaa. ■- Ffir aoylfenTioaig 
findet sich aófinTtoatę dc synt. 52, 14, wo Bekker wol mit llecht aus Cod. C. ovye'fi7i7toais aufgenommen hat, 
das er auch de adv. 561, 2. wiederherstellen will: doch ISssl hier vielleicht die eigenihilmliche Konstruktion 
(q h o  Tiijy oyo/jauoy oófimtoatę e lę  i«  (nięęrjftuTa) auf eine andere Verderbniss schliessen. Endlieh findet es 
sich 01(1, 1. eOTty ly  iyou«Tixrj avfin7ibaet: das Verbum o v i i n l m e i v  steht 615, 30. — Eine Form, bei welcher 
keine owl/unTwotę Statt findet, heisst ttouyl/un iio zoę  210, 14, (fioyfj liStńoay  253, 25 (z. B. die dritte Person 
des !mperaiivs, die nicht wic die zweite plur. mit dem !ndikativ iibereinstimmt). — Fiir das Wort, welihes 
ais technischer Ausdruck gellen inuss, kommen in gleichem Sinne vor: avvo  do? 23, 27. ImlóeTai yovv  y roń 
y ( v o v f  a iiy o ó o ę  (z. B. in (Jió(ff)Ojy) lx  tiSy 7ictQe7iOfi{yo)y /ufpror tou Xóyov. bfioif w y in , b u ó (fiu y o ę , b u o if o -  
y e ly .  i ahioloyiy.oę aóyjeofios ( fr « ) r ij n ę b ę  & u orf a ii  xov  ó/uóifioylff avvriQ7i(toe r« zyc awTitieioę elę T«óró, 
t aya *n! 1%  In  iflgri f ia e  ix  ij g b u o ą  toylitę ovlla/jfiayo/ulvr]ę roi Xóy<i>. 273, 2. — 253, 21. — 203, 7. — 202, 3. 
— 271, 10. 10. a v y to v v fie iv : to  ovytoyv/utiy ovyiSlęiuovę lm(}(>iiiuttOty. 335, 27. O y y u n a p y e iy : alTiaTtxr)y, f; zol 
avvnti ęyei zol aoye/unlmei (17 eulleia) ly  óvixoię. 120, 18. o  u y y p ć y e iy : lyTeuftey zol to nooxelfxeva Inujń^uajn 
Jia 7i]V nęoxeifilvT]y ov(xna{heiay ooyręl/ei, xalf eva ayrjfiaTiauby 7iaęaXa/ifinvóiueva (nov anrjXHey; 71 oC fiiyeH) 
de adv. 616, 6.



Sachkenntniss sich mit diesen Unterschieden bcschafligen, glauben, Hass bisweilen die na9rj- 
ztxai óiaitiosig statt der ivsQyrjTixaz gebraucht werden: woinit sie die Satze nicht mit einem 
geringen Fehler behaften (ni ftixQor aftaQzrjfta nQoganzovzEg zoig ioyoig): denn statt des Aktivs 
das Passiv zu gebrauchen gehort regelwidriger Rede an (ŻLóyou dxazaiXrjlov sou'): ein wi r k -  
l i c hes  Aktiv und ein w i r k l i c h e s  Passiv (rn (praei heęy. und to rpi/OEi naił.) diirfte inan 
wol nicht mit veranderter Bedeulung des Verbums finden (ev ima\Xayjj ztuv diaiiioeiov), also 
nicht inoirjaa fur innirjtłrjr und uingekehrt. Es ist also unzweifelhaft, dass xsxomóg, nenlrj- 
yibg, nenXrjyiua, oęazo (welche Verba in den von Apollonius aus Homer angefiihrten Bei- 
spielen aktive Bedeutung hahen, wahrend sie doch zum genus passivum gezahlt werden) 
wegen des oben erliiuterten Begriffs der Media nicht etwa eine Hypallage generis erlitten 
hahen, sondern ganz rationell beiden diaftioeig angehnren (nix avihmrjM.axzai xata zrjv óia- 
d-zotv, xctia di zov diorza Abyoy tfję owzaijziog in  dfiq>ozEQag zag dia&ioeig srp&aoar „sie 
sind gekommen zu — (p$avEiv in  i zi de adv. 540, 18 de synt. 217, 23. 218, 7).

A uch an der zweiten Stelle (226, 8) wird dem Medium nicht eine von der akiiven und 
passieen verschiedene Bedeulung heigelegt, sondern die Ausdriicke, welche daraof hindeuten 
kbnnien, sind nur davon zu verstehn, dass dieselhe Form hałd akliv, hałd passiv gehraucht 
wird: xai r j— dia&soig, ivsQyrjzixrj olaa xai nai}rjzixrj, xai tj fiszam i nenzioxv~ia ftiorj, ov 
n ę o g y to o o io a  obdezźęą . Has kann mit Riicksicht atif p. 210 sq. nur heissen: das Medium 
hat sowol die Bedeutung des Aktivs, ais auch die des Passivs, steht also insofern in der 
Mitte zwischen ihnen, indem es sich keineni von beiden anschliesst. (Davon dass die F o r 
mę n theils dem Aktiv, theils dem Passiv angehóren, wird der Name fiźoog ahgeleitet Bekk. 
An. 885, 22. ftior] ói ioziv, rjg b z in o g  xai ini ivźęyEtav xal nai)og npnayszcu, oiov ninrjya, 
iypatpafttjz. Vgl. Choerob. p. 1278, welcher die Frage, weshalh die Media nicht nach der 
Bedeulung genannt sind, also eveęyt)Txnx, wenn sie aktive, und na(hjzixa, wenn sie passive 
Bedeulung hahen, darnil beantworiet, dass er sagt: ó %aQaxzrjQ ijyow o z in o g  zrjg (piovrjg 
inExQuzrjOEv. iiionsę yap iv zoig orófiaoi noX\axig zoi orj{uaivoftivnv intxęazei b yaęaxzrjQ 
(mudiov z. B. kann ein Kind mannlichen und weiblichen Gesehlechts hezeichnen, heisst aher 
nicht in dem einen Fali ctQQ£vixóv, in dem andern {h]Xvxóv, sondern ovdiiEQOv nęog zov %a- 
ęaxfr/Qa zrjg ipioriję. insidr] oiizE ccQQSVixbv yaQaxzrjQa syei orze d-t]Xvxór') zbv avzbv ovv zQnnov 
xat ini zrjg fiżorjg diattiosiog b yaQaxzrjQ zrjg cpiorrjg inExQazrjoE zoi orjfiaivofiivou: d. h. diese 
Verba werden ohne Hucksicht auf die Bedeutung media genannt, weil dieForin in der Mitte 
zwischen Aktiv und Passiv steht). Die iihrigen Stellen sind fur die Frage, wie Apollonius 
das Medium aufgefasst hal, weniger bedeulsain. de synt.  230, 4. diaitsoig ze rj EVEQyrjzixr/, ?) 
nai)t]zixij szu r) ftiorj. 27fi, 21. zoziv ovv sntozrjoai zo ngiZzov, ei iv anaoi zoig Qi)ftaoi
Ovv£ozi zo dioabv zrjg dtaSsOEiog, o w o io r jg  zrjg nQOsiQrjftivEg fiEońzrjzog. 278, 25. (Theils 
wegen der Form, theils wegen der Bedeutung kann von gewissen Aktivis kein Passiv gehil- 
det werden.) za yovv dtu f t io o v  ir z o z d z o g  iv zinip na(hjztxip — ivEQyeiav orjftaivovza  
anaQadsxzov sysi zrjv dia zoi w xuzulrj^iv ivEQyrjzixrjv oloav, insi zo zaizrjg ev;iqijozov dia 
zoi nQOEiQrjftivov ftiony ivEOzióioę, xazEŹh]nzai, wie îćc^o îai oe f.iaxof.iui om, yęuj/uaź ooi xai 
aXla ni.sioza. Von jedem Passiv auf  pai lasst sich ein Aktiv hilden, iav [ietcc xazakrji;Eii)ę 
owzęiyr] xai za zrjg owza^Etog Ciozauai vnb ooi) — anrjul oe, aher nicht niiaf.iai vno ooi, 
also auch nicht nizr]i.ii oe: dasselbe gilt von aya/.iai, dvva/.iai, ięafiai).

Das ist Alles, was sich bei Apollonius iiher das Medium findet: fiir unsere Wiinsche 
ist dieses allerdings sehr wenig, doch kann inan hei der Anschauung, welche er von der 
Sache halle, nicht fiiglich mehr von ihm erwarten. Wo er sein p. 210, 20 gegebenes Ver- 
sprechen, ,,die otirifinzwotg der h’Eęyt]zixr/ und na[irjzixr/ dia&EOig genauer iv ztj ÓEoiorj avv- 
taSsi zdv Qrjf.ta.ziov nachzuweisen“  erfullt hat, weiss ich nicht, wenn es nicht an den Stellen 
geschehen ist, wo er von der Konstruktion der Aktiva und Passiva handelt und wo auch
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rerba media vorkoinmen, ohne dass sie, was auch nicht ndthig ist, namenilich von den 
Aktivis hesonders unterschieden werden. Aus dem Mitgetheilten geht mit Beslimmtheit her- 
TOr, dass das Medium sich nach des A p o l l o n i us  Ansi cht  in der Bedeutung vora 
Akt iv  o(Ier I*assiv ni cht  untersche i det ,  sondern nur d i e E i g e n t h u m l i c h k e i t  hat, 
dass es durch d i e s e I b e F o r iii s o w o l e i n e e y e p y e ł o a l s a u c h e i n r r a ^ o g h e z e i c h n e n  
kann. (Dass j e d e s  Medium heide Bedeutungen rereinigen miisse, sagt er damit nicht, wie 
wir ohen gesehen hahen und wie es auch viele der von ihm angefiihrten Beispiele heweisen. 
Vgl. die unten aus Macrohius angefiihrte Stelle.) Es ist mir daher unhegreiflich, wie Neuere 
des Apnllonius Meinung so sehr hahen rnissverstehen kdnnen,' wie Bern hardy,  Gr. Gr. 
p. 343, der ihn mit Bernfung auf „de synt. p. 210, 2.“ sagen lassf, „dass das Medium seinem 
Ursprunge nach die Yerhaltnisse des Thiitigen und Leidenden in e i ner  und derselhen Per
son vereinige und in einer  Form das transitive und neutrale Verhum (to óiaftauxnv xai ló 
ainonaiyię) darstelle.“  Lersch ferner II. p. 199 enlnimmt aus de synt. 210 und 226, dass 
Apnllonius „das Medium nicht so sehr fur ein Keflexivum hielt, wie die neuere Grarumatik, 
ais fiir ein z wi s c hen  Hande l n  und Le i den  Sch w a n ken d es.‘‘ Auch H a a c k e  endlich 
(der Gehrauch d. gener. d. griech. Yerb. p. 58) heruft sich auf Apollnnius (de synt. 210), urn 
die Meinung zu hestatigen, dass die Allen „mit fieor] óiaiłeoię das Verhalten dessen bezeich- 
neten, dessen Thun zugei ch von Le i d e n  und dessen Le i d e n  zugl e i ch  von Tliun 
heg l e i t e t  ist .“ Die genannten Graininatiker hahen offenbar die Worte nwe/nnibiatę ereę- 
yrjiixfję und na&TjTiy.rję dtaiłtoecoę nicht richtig verstanden und p. 210, 23 das d i i  fuev tveQ- 
yt]Tixrjv, o ii de na!irjiixrjv u. s. w. iibersehen. — Endlich erklart sich auch aus der Art, wie 
Apollonius das Medium aufgefasst hat, weshalb er dasselbe eigentlich nur so nehenbei an- 
fiilirt (p. 226, 8. 230, 4. 276, 21). Wie er rnanche Fragen, welehe bei dieser bis auf den 
heutigen Tag noch itniner nicht deutlich erkannten Yerbalform aufgeworfen werden tnitssten, 
heantwortet hat, kdnnen wir natiirlich nur zurn Theil weniger wissen ais rermuthen. So 
konnte es zweifelhaft scheinen, mit welchem Nanten er die Verba passirer Form bezeichnet 
hat, dereń Perfekt oder Aorist bei passirer Form aktive Bedeutung hat, z. B. tYpycto/iai, óe- 

eóvvr](h]V, i^ovXrjdhjv. (Dass das Medium bei Apollonius, wie bei andern Gramma- 
tikern, Prasens und Imperfekt mit dem Passiv gemeinscljaftlich hat, ais hesondere F<irm aber 
das sogenannte perfectum secundum und die vorzttgsweise Media genannten Futura und 
Aoriste, welehe der passiven Formation angehdren, darf ais bekannt vorausgesetzt werden). 
Was nun die genannten Yerba anbetrifft, so glaube ich, dass er auch sie Media genannt 
und nur bei den passiren Formen bemerkt hat, dass Form und Bedeutung nicht iiberein- 
stimmen. Von /.luynfiai tvenigstens wissen wir, dass er es Medium nennt (de synt. 278, 25), 
ohgleich es das Perfekt aus dem Passiv nimmt. Wenn es de coni. 481, 30 na!X rjiixóv  
heissl, so liegt darin kein Widerspruch, da es an dieser Stelle nur auf die Form ankomint, 
welehe das Medium im Prasens aus dem Passiv nimmt. Bei den futuris mediis, welehe 
passive Bedeutung baben, ist es mir nicht zweifelhaft, dass er sie geradezu Media genannt 
haben wird, da es ja zttm Wesen derselhen gehort, sowol in aktivem, ais auch in passivem 
Sinne gebraucht zu werden. Und so móchte ich auch mit Riicksicht auf p. 210, 28 behaupten, 
dass er, wenn nehen dem aktiren Aorist ein medialer in aktirer Bedeutung iiblich gewesen 
ist, zwischen heiden keinen Unterschied gemacht oder hdchstens wie andere das Medium 
fiir attisch erklart hat. Wie aber die Wahrnehinung, dass viele Verba passirer Form nur 
in aktiver Bedeutung gebraucht werden, <1 ie Spateren veranlasst hat, eine nene Klasse, die 
dn oihii ixó. zu bilden, werden wir sogleich sehen, wenn wir zuerst ihre Ansichten iiber 
das Medium angefiihrt haben.

Yollstandig mit Apnllonius stimmt Mac r o b i us  iiberein (de diO1. et soc. Gr. Lat.q. 
verbi p. 271 sq. ed. Jan.), der sich iiberhaupt in dem ganzen Ahschnitt iiber das genus ver-



borutn genatt an den griechischen Grammatiker angeschlossen hat. Weil seine Worte fiir 
die Erklarung des Apollonins wichlig sind, fiihre ich sie ziemlich unverkiirzt an. Von dem 
Med i um also sagt er folgendes (p. 273): Im Griechischen giebt es Verba, fttoa (cornmunia) 
genannt, welche auł' jdai ausgehehend in derselben Form aktive und passive Bedeutung ver- 
einigen (e t  actum et passionem una eademque forma designant), wie /Hiâ o/iiat oe xai fiictty- 
f.iai vno anv, uróęanndiCnfiai ae y.al in o  aov. (Das sind also die eigentlichen Media.) Mf.aa 
heissen aber auch Verba, welche nur pass i ve  Bedeutung hahen (natiirlich in medialer Form), 
wie TjXEixpuf.irjv, TjOafir]v, ekovaa/.ti]v. (Dieses hat auch Apollonins, fiir rj/.enl>afit]v aber 
irQnpa/:tr]v, das sich ebenfalls auf die Paliistra bezieht.) Haec enim licet [iiarję ó ia -  
■9-€OE(x>ę dicant, nihil tamen aliud significant nisi naiłoęi nam hoc est i/Xeixpdfit]v qttod 
Tjlsiq̂ 'Xrjv etc. Eben so werden sy(>axptt̂ iTjv, i(pófirjv, edó/iT]v /.leau genannt, obgleich sie nur 
eine That i gke i t  bezeichnen: ey(>axpćtfir]v — syęaipa. Ergo et illa, quae superius divimus, 
(petónftai onv, ytjdn îai aox>, InnoCo/iiai, fiayopai, dialtyopui, ówęorpai, yaęięofiat,
eiyo/uai, aya^iai cum actum solum significent, /ueaa tamen appellant; licet his sitnilia La* 
lini non cotninunia sed deponent ia  nominent. (Schon hieraus kann man, glaub’ ich, mit 
liecht folgern, dass der von den spiitern Grammatikern gebrauchte Name dnn{łeTtxu  dem 
Lateinischen entlehnt ist.) Eine z we i t e  Verschiedenheit zwischen der lateinischen und 
griechischen Graimnatik besteht darin, dass die Griechen akt i ve  Formen (welche natiirlich 
ein Thun und Leiden bezeichnen kdnnen) /terror nennen, wiihrend bei den Lateinern nur 
passire (unter der genannien Bedingang) conitnunia heissen: z. B. nenrjya —  ninrjy/.tat. Dann 
fiihrt er andere perfecta secunda an, welche sowol eine Thatigkeit, ais auch ein Leiden aus- 
driicken ntJilqya, y.txnna: die Beispiele, die er giebt, sind dieselhen, welche wir bei Apollo- 
lonius (de synt, 211) lesen. Zuletzt macht er darauf aufmerksam, dass in der lateinischen 
Sprache einige Verha hałd neutra, hałd deponentia sind, wie labo labor, fahricor fahrico, 
ructo ructor; was auch den Griechen nicht freind ist: /JowAećo/tat /JorAeóto, nnlnsiwfiai no- 
Jlvtsvw. In dem f ragmentum gr ammat i c um incerti auctoris de verbo, welches der Ah- 
handlnng des Macrobius beigegeben ist (p. 278), finden sich im Wesentlichen dieselhen An* 
sichten (p 300 sq.). Der einzige Unterschied hesteht darin, dass der Verf., rum Lateinischen 
ausgehend, die Verha auf Jdtu, welche nur e ine  dia&eaię bezeichnen, deponentia nennt, die 
cornmunia (ftiaa) also auf die kleine Zahl derer beschrankt, welche in e iner  Form akt i re  
und pass i ve  Bedeutung hahen. ( De p o n e n s  al terutram,  commune  utramque s igni -  
f i cat i onem recepi t .  Ein aktives deponens z. B. ist sequor, ein passives nascor: ais com- 
munia fiihrt er an criminor te und a te, osculor te, a te.) Daher fiihrt er die Verba, welche 
Macrobius media nennt. ais deponentia auf: rr^do/tat, (pstdofiai, innótopcu u. a. Am Schluss 
des Abschnittes erwahnt auch er, wie Macrobius, dass im Lateinischen Verba bald ais neutra, 
hałd ais deponentia vorkoinmen (lavo, lavor, heides gleich loimfiat), und fiihrt ais Beleg einer 
ahnlichen Erscheinung im Griechischen (iuv\evnf.icu— jiovXevw, 7to/.iTsvo/.iai— n n lm iu  an.

Auch Priscian erklart das v erb urn commune ganz auf dieselbe Art, wie der incer- 
tus auctor, und wenn er auch unbegreiflicher Weise auf das Griechische fast gar keinen 
Beztig nitnmt, so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass der Name commune dem griechi
schen fitanv entsprechen soli, und dass der Grammatiker auch hier sich wenigstens zum Theil 
an Apollonius angeschlossen hat. Eine species der auf or ausgehenden, sagt er I. 302, ist 
die communis quae una terminatione tam actionem quam passionetn significat und ibid. 366 
extr. sunt autem alia verba, qttae quamvis non ab activis proficiscentia (diese Bestimmung 
gilt natiirlich nicht immer fiir das griechische Medium) tamen passivam semper habent for- 
inam et ex his quaedam eadem voce  utrumque significant, id est actionem et passionem 
(die Beispiele sind dieselhen wie heitn incertus auctor). Haec cornmunia nominamus. Von 
diesen unterscheidet er die deponent ia in der bekannten Weise, dass sie nur eine signi-



ficntio haben, und nachdem er mehrere Verba auf or angefuhrt, welche in aktiver und passi- 
ver Bedeutung vorkonirnen, bemerkt er p.368: haee p l er i que  de]>onentia esse confirmant, 
ideo quia f re q ue ns  usus eorutn significalionis est activae. Co mm unia vero esse defendit 
fum natura ipsius seusus, tum veterum non irnprobanda aurtoritas.

Dorch Macrobius sehen wir es also vollstandig hestaligt, dass wir des Apollonius An- 
siclit vom Medium richtig aufgefasst haben: und auch Priscian und der incerius auctor stim- 
men wenigstens zum Theil mit ihin uherein, nur dass sie, dtirch das lateinische Deponen* 
veranlasst, den Begriff des Mediums zu eng gefasst und nur auf die kleine Zahl der Verha 
heschrankt haben, welehe die akt ive und pass ive  Bedeutung  durch eine Form aus- 
d r i i c k e u .

Wenden wir uns nun zu den g r i e c h i s r h e n  Grammatikern, so finden w'ir bei ihnen 
zunachst eine dop|>elte Ansicht verlreten. Choeroboscus namlich fasst das Medium ganz wie 
Apollonius auf und erklart (Bekk. An. p. 1278) die peańztjg ais diatłsoig nnzi f.iiv ivięy£ia* 
drjXnvaa, noże di na&og naęioztóoa, tog ini zov zizrjxa xai zim na• zn ju«v zim na irię-  
yeiar drjlni avzl zni szv\pa, zn di zizrjxa naftoę, uvzi znv izaxrjv. Kai ndl.iv ey ę a ij ja  firjv, 
eXovac  /zr/v' zn /uiv yaę iyQaipdfit]v svi()yeiav drjlni avzi znv syęarpai' zn di iXnvad/urjv naltog 
naQiazTjaiv, avzi ydę znv iknvadrjv. (Apollonius braucht dieselhen Beispiele.) Auch die Er- 
kliirung des Mediums, welche in Crarn. An. I. 405 zu zizrjua gegeben wird, scheint von 
Apollonius entlehnt zu sein, wie selbst einzelne Ausdriicke (z. B. in  df.KpnzŚQaę q>f)uvei dia- 
Heaeig) zeigen. Zur Erlauterung der Definition werden verschiedene perfecta media angefuhrt, 
von denen einige aktive (kilnya nirpęada), andere passive Bedeutung haben {zidsLxa [1. zizr]xa\ 
und diecpd^oęa' ni aozni ydn oymiazio^ini xai in i ivi(>yeiav [I. iv£Qystag] Xaufidvnvzat xai ini 
ndiXnvg. Ygl. 410, 13.) Bei andern ist es zweifelhaft, wie sie die Worte nzi fiiv iviQyeiav, 
ozi di naiiog, welche sich bei ihnen, wie hei Apollonius und sehon bei Dion. Thr., in der 
Erklarung des Mediums finden, aufgefasst haben. So sagt Theod. Al. p. 147 vom fiiaog na- 
ęaxslf.tEvng nózi /iiiv evięysiav, nózi di ndd-ng orj/nairu, dio xai (.liang xaXeizaz: wie er die 
Worte verstanden wissen will, wird, da es ihm vorzugsweise auf die Formen ankommt, nicht 
weiter gesagt; selbst aus der Art, wie er die einzelnen Tempora des Mediums erklart, kann 
man nicht mit Sicherheit den Schluss ziehen, dass er nur die Yerba Media genannt hat, welche 
akt i ve  und pass ive  Bedeutung haben. Was nun die Form anbetrifft, so bemerkt er, dass 
Perfekt und Plusquamperfekt dpm Aktiv, Futur und Aorist dem Passiv angehóren: wenn er 
aher rom Prasens und Imperfekt sagt: aiizol f.tóvni /.lianyg nvx inidiynrzai: so kann dieses 
natiirlich nur darauf gehn, dass diese Tempora sich in der Form nicht vom Passiv unter- 
scheiden. Eben so wie Theodosius lasst uns Stephanus (Bekk. An. 886) hei der Kurze seiner 
Bemerkung in Zweifel, wie er sich das Medium erklart hat: er sagt namlich nur: xai znlg 
!iiv aficpózeęny inidsyn/nimig yivog nvóftaai za sxazŚQav drjlovvzu diatfeoir ęźjfiaza i&c. eixa- 
oftraezai), nznv rq> zixog zo (Ud^o/uai. —

Die z w e i t e  Ansicht endlich wird von denjenigen vertreten, welche in Uebereinstim- 
mung mit Priscian und dem unbekannten Yerfasser des ohen besprochenen fragmentum de 
verbo ais Medium nur dieVerba gelten lassen, welche in derselben Form aktive und passive 
Bedeutung haben, und deshalb eine hesondere Klasse aufstellen, die sogenannten ann& ezixd , 
Am ausfiihrlichsten finden wir die Sache von Laskaris dargestellt. In der inizofijj zwv nxiu> 
fi£Qiuv Xóyov zahlt er fiinf yivz] des Verbums auf: das iveęyr]zixńv, na&r]uxńv, oi>diz£QOv, xoivóv 
oder [iiaov und das ano&$zixóv, wie fiayof.iai *). Das perfectum sec. nennt er /.iionv. Genauer

*) Auch in dem einen Scholion zu Dion. Thr. (Bekk. An. 885, 16.) werden fiinf 3ta&{at<ę erwahnt, aber 
ais filnfte slatl der ano!hjixr\ eine ( u n ixź[, mil der Erklarung: tfinfpiexzixi) df (ouv i] a fiifoi ć(t(av



geht er aiif die Sache ein in der Ahhandlung nspi owzajjtwę zivwv Qrjf.iazwv xaza ysvr/. Nach 
einem Prooeinium und eineiri einleitenden 4bschnitte, in welchein er die fiinf oben genannten 
genera der Verba kurz erklart, S|>richt er ausfiihrlich iiber die Konstruklion der einzelnen 
Klassen, wie er sagt xaia zov óecvbv AnoXXwvinv, was aber nur fur die ersten Paragraphen 
richtig ist. Dieser Theil, welcher die Ueberschrift fiihrc nspi zijg opn/naatag zwy (jrj(.iaziov 
xai ysvtxrjg oyyza^ewg xaza naXaiovg, stiinmt wiirtlich mit der Abhandlung iiberein, welche 
sich init einem iihnlichen Titel in Hachm. An. II. 289—304 findet, ausser dass hier bei ein
zelnen Nummern die zahlreichen Beispiele fchlen, welche Laskaris giebt. Fur unsern Zweck 
sind folgende Stellen zu bcachten. In dem Abschnitte nsęl zwv naiłr]zixwv, npwzov sióog 
(Bachm. An. II. 3b0) erklart er zuerst das eigentliche Passiv (prjf îaia iXrjZixbv xvQiiog sazip, 
onsp Xijyop elg ano SPSęyrjzixov oy^/tiazi ó̂/nspop, na9oę oi]f.taivsi) und fiigt dann hinzu: 
nXsioza ós ziup jiaiXryzixwp xoivw g Xa/it/Sapopzai, sp sp yeia r  xa i naitog orj/.iatpnpza, s&si 
A  i  z iX(p, xai f.iccXioza ot xaXov/.iSPOt fito o i ypópoi aizwp, ei xai nXsov (bei Bachm. I. I. 
7iXśopsg) się sPepyrjz ix ov  ptnoooip. Ausfiihrlicher handelt er vom Medium in dem Abschnitte 
nspi fiśowp pr^iazwp. (Bachm. 1. 1. p. 307.J Nach der gewohnlichen Erklarung desselben 
(xoivóv prjfza etze f.iśoov sozi zb Xłjyop sig firn xai noże ftsp spepysiap, nozs ós naiXog orjfiaJ- 
vov - oiop (tiaCnfiai z'ov cpiXop xai ftiaCo/iiai vno zov cpiXov) fiigt er hinzu: nXsioza ós zuip na- 
&r]zixiuv xoivw g (ia/.t(}ctvovzai u. s. w. wie oben beim Passiv z. B. zvnzo(.iai avzi óalpw xal 
óaipo/uai, izvxpa/nrjv avzi szvxpa xai ezvq>&rjv. IJnter xal}apu xoiva wird er wol im Gegensatz 
zu den zuletzt beschriehenen Passivis solche verba media rerstehn, die, wie (iiatn/uai, von 
keinein verh. actirum abgeleitet sind und die aktive und passive Bedeutung vereinigen. Dann 
inacht er noch die Bemerkung, dass einige der sogenannlen fzśaoc ypópni aktire Form haben 
(zśzuna - szsziinsip)' óio xai sp svepyrjzixolg zszayazai, oi ós nad-t]zixwg (sc. ypacpopzai) xai iv 
naiXrjztxoig zezay(.iśvoi. Sehr lehrreich ist die unmittelbar darauf folgende Stelle (sie findet 
sich in Bachm. An. I. 1. nicht), an welcher die verschiedenen Meinungen iiber das Medium 
iibersichtlich zusammen gestellt sind: nspi (ov óiacpopoi ai óó^ai zwp f/icszśpiop ypaft/.tazcxiup. 
oi (iiv yap (paaiv a si spspysiap xal na&og orjixaLvsiv (zu ihnen gehóren Priscian, der in cer- 
tus auctor fragmenti grammatici und Laskaris selbst) ot ós si xai (.iśoa Xśyovzai, aXX’ ofiwg 
zip a /.isp spepyeia v, zip a ós naiXog, wg o zimna xai b spspysiap, o ós zśzi]xa xai szszijxsiv 
naiXog, xai o snnir̂ aaf.iriv spspysiap, o ós sXovoc!fiyv nafłog. (Das thaten, wie wir oben gesehn 
haben, auch Apollonius und Macrohius.) Ais Vertreter einer dritten Meinung werden end- 
lich diejenigen angefiihrt, welche sagen, dass die Tempora des Mediums, welche aktire Form 
haben (zśzt]xa, (.iśj.irjva) haufiger mit passiver, diejenigen aber, welche passivisch flectirt sind 
(nozr]ooi.iai, śnoisaa/usp), mit aktiver Bedeutung vorkommen. Doch, fiigt er hinzu, szprjpzai 
(ot xęóvoi) xai naiłrjzixwg ba/uftapó/uspoi und schliesst mit der richtigen Bemerkung: ósi fuaXXov 
nsęispysiag sv zoinoig rj zsypyg.

Dass Laskaris sich selbst zu der ersten Ansicht bekannt, also nur die Verba Media 
genannt hat, welche inimer die aktive und passive Bedeutung hatten, geht schon daraus 
hervor, dass er neben den Mediis eine hesondere Klasse, die ano&szixa, aufstellt. Sie hahe 
ich nur bei ihm, bei Priscian und Macrobius gefunden: denn was in Bachm. An. II. 303 
dariiber gesagt wird, stimmt wieder wmrtlich mit Laskaris iiberein. Folgendes ist die Defi- 
nition, welche von ihnen gegeben wird: anoi}r.zixov pżjpia xvplwę sazi zb nafh]xixwg /.iiv

rwy &ict9ća((oy tmSixnxri, a>ę lya  to fUci ôut(t ino ooi *«• noptbo/uai dni o{  ( ? ) .  Welchen Verbie diese dnidtoif 
beigelegt ist, kann man aus dem, was H. Schmidt 1. 1. p. 62 u. An 89 iiber die ayTtntnoy&óza sagt, entnehmen: 
uns scheinen nur die Ileispiele /hń(io9iu und no(icico9ai echlecbt gewiiblt.



yęatpńfxsrov, iv£Qyeiav de arj(.ia~ivov wg t u  no\\a, anaviwg de xai natkog. xai xd /jfv arj/.iaivnv 
ev£Qyetav, a vz£vsęyr)T ov  xake7lai. to de naikog, a vz  o n  aikeg. In dem die ganze Abhand- 
lung einleitenden Abschnitte, der sieh in Bachm. An. 1. 1. niehi findet, fiigt er noch hinzu, 
dass die dno.'kezixu von keinem Akliv gebildet worden sind, was auch Priscian hervorhebt, 
und fiihrl ais abnrkoyrjza ftayo/uai, avikiaca(iat, evuvtind(.iat an, ais uvTonai>ij yipo^tut, myniicu, 
cptkEi(to/nai (? ) .  —

Wiihrend nach den bisher erorterten Meinungen der Grninrnaliker. so rerschieden sie 
aueh sein mochien. das Medium sich von der gewnhnliehen Bedeuiung der Aktiva und Passiva 
durcbaus nicht unterschied, findet sich hei anderen vereinzelt die Ansicht, dass es eine Art 
von r e f l e x i v e m  V e r b u iii sei. Su heisst es in einer sonsi f rei lich, wie es schcint, ver- 
dorbenen Stelle (s. oben p. 6) in Bekk. An. 885, 14: to yd(t inoit]<fa/iir/v drjkoi on  tf.iav- 
T({> enolr/au n , to de enoirjd-rj on  di £f.tov inoirjkkt]. Auch Ma x i m us 1* I a n ud e s , der sich duch 
sonst su gem an Apollunius nnschliesst, sucht vun dem eigentlichen Begrifi' des Passirs aus- 
gehend in dem grammatischen Dialog in Bachm. An. II. p. I —-10 nachzuweisen, dass die 
Media nicht passive, sundern aktive Bedeutung haben, duch su, dass diese in einzelnen Ver- 
bis mehr ais refiexiv erscheint. Bei der Beantwortung der Frage nach dem Unterschiede 
der Tempora komrnt er namlich auch darauf, dass die zweiten Futura und Aoriste, das Perfectum 
und Plusąuamperfectum eben so wenig wie das Futurum und der Aorist des Mediums sich 
in der Bezeichnung der Zeit von den gleichnamigen Temporibis unterscheiden (Mdvnv zr/ę 
tuiv 'Ekkrjrwp ykióaorjg t o  ukazog dr)\ovv (koókeiat (pag. 0, 15.) und nkctTog f.tóvov }f.i(faivovoi 
dtakexzov (p. 7, 32). llkazog muss wol an diesen Stellen auf einen gewissen Formenreich- 
thum der griechischen Sprache gehn; anders steht es ibid. p 73, 25 {(kuf>vg (iaftóieęng aber 
auch vom Genitiv (iaęeiog fiayewzeęog) zctina f.tivzoi onaviiog xai ovx ev nkuzei (non fre- 
ąuenter) £ii(>loxezcu. Was nun den INamen dieser Formen betrittt, so sagt er (p. 7, 33) irjv 
zw v f.i e o to v xkfjatv £yovGiv on  zfjg n(>oq)oQag n a&rjz ixrjg zvyo vzsg, iv Bftyrjt i xrjv ixkrj- 
ęw auvzo aqf.iaaiuv, wg axovao^.ai xal fkrjGo/.icu xui tjveyxuim]v xa't £.d(>Erpa/.n]v. Die Erkla- 
rung des Mediums, die in diesen Worten liegt, stimrnt ganz mit der Definition der anokka- 
zixd iiberein. Der Einwand, dass kovao/.tai und iknvaafcrjv passive Bedeutung haben, 
veranlasst ihn, genauer zu bestimrnen, was natkog bedeute. Das noteh/ und nńoyete, sagt er 
(p. 9, 1), geht immer von einer Verschiedenheit der Person aus: o kovwv ea v zóv  leidet 
nichts von eineni andern, leidet also uberhaupt nicht (p. 10, 1): wol aber wird man ztigeben, 
dass es elwas thut:  folglich muss koóao/ttui und eknt>att̂ tr]v zu den ev £Qyt]z ixoig  gerechnet 
werden. Die Passiva dazu sind koodrjaofzai und ekoótkrjr. Diese seine Doktrin wird Planu- 
des wol von den Stoikern haben, iiber dereń avz m  en  ov kk óz u Diocles ap. Diogen. Laert. 
VII. 04. (S. H. Schmidt 1. 1. p. 62) sagt: dvzmenovkkóza de eaziv ev zoig in z io tg  (passiris), 
avvnztu ceza, ev£(tyrif.iaza de eaztv, olov xet qezcu‘ e/un e ę ie y e i  yaę eavzov 6 xet(>ó[iEvoę. 
(Daher wol auch e/.in6()t£xzixu genannt: vgl. die p. 14 Anin. aus Bekk. An. angefiihrte Stelle). 
Sie sind nach Schmidts Erklarung Verba, bei denen der passirus habitus ab ipsa (|uae pa- 
tiatur persona proficiscitur — in quibus unus idemąue der patiens sit et patiendo agens. Vgl. 
die ven ihni angefuhrten Stellen aus Pbilo de Cherub, p. 153 und Origenes ct. Celsum VI. 
p. 315, der neben xei(>eo!)ai noch neiikeokkou nennt Dass iibrigens die avzinenov!kitza nicht 
ganz den sogenannten verbis reflexivis oder reciprocis entsprechen, geht aus den Worten Philos 
hervor: d x£tQÓf.ievog ist namlich nicht der, welcher sich scheerl. sondern upfkęwnog awdęwp 
xai ayrj/.iazlęwv xal enizzjdeior naęeywp eavzov, dpctxtQpug iw naayttp to noteh'. Ob aber die 
upnnenopkkóza nhne weiteres mit den Mediis identificirt werden dtirfen, ist l.jir sehr 
zweifelhaft.

Das ist Alles, was ich bei Apollonius und spiiteren Grammatikern iiber das Medium 
gefunden habe. Die grosse Ausfuhrlichkeit, mit der ich diese Notizen mitgetheilt habe, werden



•lip Leser entschuldigen, wenn es ihnen nicht unwichtig scheint mit Bestimmtheit zn wissen, 
wie die Alten eigentlich das Medium angesehen hahen. Denn dass man fiir die richlige Er- 
kenntniss dieser Form von ilinen nichts lernen konne, wird aus unserer ganzen Auseinander- 
selzung zur (ipniige klar geworden sein. Duch darin slehen sie den alteren (Irammatikern 
niclit nnch, welche nicht einmal einen hesondern Namen fiir das Medium hatten und selbst 
die akliven Formen derselben Tca!}rjzixa nannten (S. Friedlaender Aristonicus p. 2). Dass 
iibrigens derselhe Name audi run den Spateren oft neben der andern Bezeiehnung beibehallen ist, 
zeigen Cramers Anecdota an sehr vielen Stellen: besonders hiiufig geschieht dieses beim 
Prasens und Imperfekt der Media und wenn das Perfecl derselben passire Form hal. Beide 
Namen (peoog und na9r]Zixr>g) sind in den Epimerismen (Vol. I.) bei den Aoristen verbunden. 
Der letziere ist wol nur hinzugefiigt, um auf die passive Form derselben hinzuweisen: z. B. 
215, 14. 1'órjou vnozuxzixnv na9rlzzxnv fitaov aopiazov /S' 224, 6, xtyapniazo (t' fiioov aopiazo 
na9tjuxov 246, 18. syadov‘ o fitaog na9rjzixóg tyadńfit]V. Vo!lstandiger ist der Ausdruck 157, 
18. tipóaaaiłai peoov aopiazoo npwzov na9rjzixrj lxzpopu. Cramer durfte also nieht 104, 31 
xai o piaog d ó p ia z o g  Tjveyxófi>fv verbessern fiir n fitaog n a 9 t]Z ix ó g  rjveyxuftr]v: wol aber 
ist 100, 10 und 216, 4 zu korrigiren,

A /
ł). Beinerkuiigeo iiber die hspyrjnxd, 7ra&7]uxd, oudezepa.

Ais ich die Einlheilung der Verba besprach (No. 4), hegniigte ieh mich damit den 
Begriff der evepyrjzixa, na9rjitxu, oiiótzepa kurz zu hestimmen, indem ich es mir vorhehielt, 
einige Bemerkungen iiber tlieselben in einem andern Ahschnitte nachzutragen. Dieses will 
ieh nun hier mit wenigen Worten thun. Die Eigenthiimliehkeit der evepyi]zixd haben wir oben 
darin gesetzt, dass sie eine Thatigkeit bezeichnen, welche von einer Person ausgehend auf 
eine andere wirkt. Die eine derselben, welche im Nominaliy steht, nennen wir Subjekt, die 
andere, welche durch einen casus obliquus gegeben wird, Objekt: fiir beides hat Apollonius 
bekanntlich noch keinen bestimmten Namen, sondern nennt entweder die erste Person 
diazi9iv, evspyovv und die zweite dia.zi9tf.ievov, evepyovfievov (s. oben No. 3.) odcr be- 
zeiehnet Subjekt und Objekt durch die Namen der Casus, in denen sie stehcn, ais eidelai 
und nluyioi. Der Ausdruck v n o x e ip ev o v  wird ehen so fiir das Subjekt, wie fiir das Ob
jekt gehraucht. (de synt. 154, 22. Im Verse Zevg ”Exzopi danie Hi xe<paXfj ipopteiv sind zp ia  
Ł n oxeifieva , Zevg lExzopi, xeq>aXfj). Dieses Uebergehen einer Handlung auf andere wird 
durch das Verbum d ia (i i /? d ^eo9a  z ausgedriickt: f] eripyeia ug zzpóg zi vn n xeip ev ov  d ia - 
^t^d^ezaz 277, 9. Aher dieses Wort wird auch von der Person gehraucht, welche durch 
eine Handlung, die von ihr ausgeht, auf eine andere hiniibergefiihrt wird und so auf sie ein- 
wirkt: de synt. 147, 7. ev tą óiafti^a^Ofievip npoęuntp ecp ezepor. 285, 23 zoig yovv d ia -  
ftiPaC ofieroię npogiimoig dvuyxrj to uvza>vvfiixbv eyyeveo9ai, ftoidofial oe ypacpeiv. Unii 
so kommt auch diapiftaofióg  vor in de pron. 144, 13. xa9ózi al nluyioz ovvzaj;iv noioivxaz 
ev diaftiftaofiąi zwv npoaiunior npng zijv el>9e7av de pron. 144, 13: aus welcher Stelle her- 
yorgeht, dass nicht allein die Beziehung des Suhjekts auf das Objekt durch diaftiftuCeotłai 
bezeichnet wird, sondern auch umgekehrt. Eine Handlung aber, welche fahig ist die Wirkung 
auf eine Person hiniiberzufuhren heisst d ia9ea ig  óla jii(iaazixrj. 298, 15. Eben so wird 
diafiaaig, dia(iazixóg gehraucht: vom Verbutn gesagt lesen wir ótufiaoig de pron. 56, 13 yprj 
ovv e<piazdvzag zfj diajiaaei zov pr/pazog, nóztpor eri dXXo zzpagamoz avvzeivez rj eni iav- 
zóv. de adv. 529, 13. iip ag (sc. nXayiovg) xai avvzetvei r/ diajiaaig i] dtin zijg hspyeiag 
(fiir i] evepyrjzixfj diafiaaig). ibid. 76. Tpvq>wv zórzzei Jinvvaiov‘ fj ex zov Tpvcpiovog diafiaaig
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ir e ęy r jz  ixr\ d ittS ipaC ezu t eni z bv zdioriator. He pron.  59. R. snav ft£v t\ d iu fh tatę zov 
(frjttuioę ano z^g y£vixrjg— Tr/v d iu j8aoiv  f.ni to a oz i) nQtóęamov noi^zai. (Die Wieder- 
nolung des Wories darf nirht die Verhpsserung i■] óiafteoię zou (njuazog veranlassen.) Von 
den Pe r s o n  en gehrancht findet sich ótafiaoig de pron. 57 A. 146, C. d ia (la z ix ó v  opp. 
atzonatttg 55, C, Endlieh kommt auch /tetafiaoię und [uzaftazixiuę in deniselben Sinne vor: 
55, R. 56, A. 89, A. (Vgl. C'ram. An. 111. 272, 15. za heQyi]iixa, a xai d ę a o z r ę tu  heyazai 
xai [t ez a [}az t x u.) nnd das Akliv fteza^t^a^to. 277, 21. xucarpQOv(Z, tt]v sx zov (p(>ov£tv 
ótuHeoir fia za (it(ia oa v  snl zi vnnxeiu£vov tv zip xazaip(>ovió oov (d. h. die Thiitigkeit, welche 
zpQOvt~iv bezeichnet, leilet ilas Cdniposilum auf eine Person hinuher.) Eine genanere Erkla- 
rung aller hieher gehorigen Ausdriicke, die in sehr rerschiedenen Verl>indnngen vorkornnien, 
kann hier nicht gegeben werden, Weil es uns zu weit von unserer eigentlichen Aufgahe ent- 
fernen mochte.

Diese Yerba iv£(>yrjzixa, welche eine anf einen andern uhergehende Thaligkeit be- 
zeicbnen, kitnnen mit al len casibus obliquis verbnnden werden (283, 6.), wiibrend wir nur 
die Yerba transitivn zu nennen pflegen, welche den Accusativ regieren*). Auch Apollonius
f rei 1 i eh unlerscheidet die Verha ive(>yrjzixa unter einander mit Riicksicht auf die Starkę, mit
weleher, oder wenigstens auf die Art, wie die Thaligkeit auf das Objekt einwirkt. Rei 
Verbis namlich, welche mit dem Accusaliv verbunden werden, ist die Wirkung auf das Ob
jekt atu slarksten, so dass dieses die vom Subjekt ausgehentle Thaligkeit in sich aufnimmt. 
(290, 3. aradtyea&ai ztjv tiO siaę ive()yrjztxr]v óiaf}eoiv. cf. 283, 25.) Die Verba dagegen, 
welche den Genitiv regieren, geben oft eine Thaligkeit an, hei der das Subjekt ztigleich 
von dem Objekt mit alficirt und fast in den Zustand des Leidens versetzt wird. nęngóiazz-

290, 20 — 291, 15. — Z. 25. zoo naf}ovg eyyitei f] xaza ytnxr/v ovvzaSię. — Z. 22.
nęoęótazittśrai. — aviidiazit)tvai und avztdiai}£(ng. 291, 2, 5, 7. — dyim aittlz 291, 14. Im 
Gegensatz gcgen die Verba sensuum, welche mit dem Genitiv verbunden werden, heisst es 
von o q5 v, dass seine óia&eaig svsQy£Ozazł] sei. 291, 9). Doch dariiher inuss im Zusam- 
menhange bei der Lehre von der rectio casuum gesprochen werden.

Gemeinsam ist non allen £i'£Qyr]ztxotg, dass sie in ein Pass iv  utngewandelt werden 
kónnen, indem das Objekt Nominativ wird, das Subjekt aber des Aklivs in den Genitiv mit vnó 
iibergeht. (283, I. 2. 3.) In welchem Falle ein Dativ bei der Verwandlung ins Passiv nicht 
Nominativ werden konne, zeigt Apollonius p. 294, 21 sqq.: z. R. nicht in Verbindungsn wie 
i.lyio ooi, zśfiro) ant. icp’ iov owzaSsioy ygij vosiv iuę ov zo ix ziję óozix^g nęiogumoy rooźfitvov 
ó(toXoyijO£i zo ić(tvo[iai (d. h. die Person des Dativs wird, tvenn das Verbum Passiv wird, 
nicht sngen: Zffno/iai: also einfach, wird nicht Nominativ oder Subjekt W'erden ; vgl. unlen 
279, 10): £i y£ aiziTi f.iev za zrjg sv£(tye/ag ov n ęogdieztO r] (hier steht nyogdiailfłeoiłai 
in anderer Redeutung ais in den ohen angefiihrten Stellen, 290, 26. 291, 15.), zfj /ntvzoi 
eyx£ifitvrj alziazixij, r/g xai uóvrtg av eiij zo nat}qzixóv, kźyio zo ztfivofiai.

Aher auch andere ev£(>yz]zixu, welche einen Accusativ regieren, kiinnen nicht imtner 
ein rollstandiges Passiv bilden, namlich dann nicht, wenn die Objekte l e b l o s  sind. 279, 10.

*) Oram. An. 1. 1. wird nach Herodian gelehrt, dass alle tyfęyT]zixd mit dem Accusativ verbundpn wer
den. — Apollonius setzt ‘293, 23 ein a /tfióy  hinzu: ai — {y. zijs tb&t(nę, lyyiyóyzym Jędozię a/etfoy bil 
ttlitaTixrlv anitiuu avvulyovoi.



wird die erste Person ausgeschlossen), ei firj iov aiiziZy zig lóyoy ótuOeizo, wg eyez n e ę i -  
naziZ. xovznv yaę ov avatazov to ntęnuuoifiai niós to n t ę in a i f j ,  xa!)o nids n(ioę tu 
aihoya ai dnozaaeii; ziZv loyiov nvói s£ aipi/toy dnii(pavo£ig yiyoyzai (Prisc. I. 364 selzi hin* 
zu iiisi nęogumonoiia i.iducalur), ne(ii ys firjv avnZv, n eQ in a z tlza i 1/ ódńg, o lx e iz a i  rj 
ytj. Es bleibt also fiir solche Passiva nur die drilte Person iibrig. In gleicher Weise he- 
spricht er óioęi^tu, aioi.iCio (nicht óiooiCnuai, aloh"0>uai, aber wol aloliCeiai ta '4Xxaiov 
nnnjfiaza), d(>ioziZ, deinytZ, denen ais transitira mit vollstandigem Passiv enlgegengeseizt 
werden, deinriCto, d(ft(JH%u) *). Perselbe Unterschied wie zwischen uyiaitZ und dptoziCw he- 
steht zwar aneh zwischen yafiiu und yafuCw (280,10), trolzdem kann yuiuu passivisch flektirt 
werden, xut)o ta zijg óiafyśaeiog nfing ovv i a £iv efiipvyov nęogiunoo xaieyivezo.

Obgleich es zum Wesen der iveęyrjzixa gelibrt, mit einein Objekt verbunden zu wer
den, ohne welches sie ek lin i j  sind (116. 9) oder ijfiize^rj (281, 251.) (die Stoiker nennen 
sie alsdann e).aziova xair)ynQt]fiuia); so kbnnen sie doch auch in gewissen Fallen obne das- 
selbe einen vo!l$tandigen Sinn geben (p. 282). Ueber diesen absoluten Gebrauch der tran- 
si(iva bemerkt Ap. folgendes: will nian nur den Af f ekt  (ndd-og) kund thun, so sagt man 

niizng, cpi).ei oicog: eben so, wenn man nur die Hand l ung  (ni'zo fióvov to  n{>ayfia) 
des Lesens anzeigen will, oving civayivióoxei'. (ovx oldtv dvayiviónxety). Doch kann man 
h£e ęy ct ax ixw z e qov sagen, oinog uvayiviuoxei tu >Akxaiov — oinog cpt\ei Aiovvaiov — (ć’£cp- 
yaozixióieęov wird wol so viel sein, ais , , g e naue r “ , cf. 312, 9. i^efiyaKeoikat. 96, 20. (genauer 
ermitteln); enejjefiyaCeoiłat. 82, 7. 122, 7. 127, 4.) So sagt man auch oinog z im n i, ovtog 
fjyel rj xpoq>ei, fi i/ zimie, firj (ióa, zu welclten Verbis wieder Accusative hinzugesetzt werden 
kbnnen. Von diesen Verbis kann nun natiirlich ein Passiv gebildet werden, wenn sie auf 
ein Objekt geben, aber nicht, wenn sie ohne dasselhe einen vollstiindigen Satz zu hilden 
scbeinen, indem sie dann den neulris gleicb sind (m ęinaieh1, nXovziiv), die bekanntlich kein 
Objekt hahen. (Es ist auffallend, dass Apollonius an dieser Stelle [282, 22.] und 281, 20. 
n£Qinazeiv dem nlom th’ , also einein verbum neutrum gleicbstellt, wiibrend er es oben 
p. 272. 10 zu den sv£Qyrjzixoig gezahll hat, die zwar kein rollslandiges Passiium, aber doch 
die dritte Person desselben bilden kbnnen.)

Ueber die n a ih ]z ix a  ist nach dem Obigen nichts mehr zu bemerken, ausser dass sie 
nur e iner  Konstruktion fahig sind, namlich des Geni(ivs mit imń. (283, 5.) Herodian fiigt 
nach Cram. An. I. 1. noch hinzu fisza  dozixijg , olnv zimzofiai ant. Dass sie iinmer ein 
Akt iv  nothwendig voraussetzen, ist bereits oben gezeigt worden. cf. 279, 3.

Wie Apollonius die verba neutra bestimml, baben wir schon friiher (Nr. 4.) gesehen, 
Sie geben mit dem Nominałiv verbunden einen vol I s t a n d i ge n Sinn (nęiig titteiag aiiv- 
zaigir omufiziCei dicivoiav 281, 11). bediirfen zur Erganzung nicht eines casus obliquus, sind 
also a lz o z e l i ]  (116, 11. 281, 21), oder kbnnen vielmehr wegen ihres BegrifFs, da sie keine 
iveQyeia hezeichnen, nicht mit einer Person vcrhunden w erden, auf welche die Handlung ein- 
wirkt (277, 7) und werden deshalb udiu(U (łaoza  genannt (286, 6. 287, 20. 22), bei Max. 
Planud, (Bachm. An. II. 153. heissen sie zdXeia, u n ó lm  a , ctfiezdftaza). Aus diesem 
Grunde kbnnen Yerba wie ĘiZ, tifii, fiveio, cpQoviZ kein Passiv bilden (277, 2), werden aber

' )  ‘280. 1 o tt if fę  y itn  u l i  x a i chn ty(£(o  t) ( n i i l^ a f i iy c t  n la y i a y  n z iu o iy  zr/y a n u l i k i  . tię  m in !
ff i i/ iv y o y , ic y a k k tn is  f /i ‘ 1o UOHJIt*ou{U x a l ó i in y lg o u a i .  Itekker hat i i V vor ('to in iiC ouat aus Codd. \. C. auf- 
Senominen. Ich veistehe die Stelle nicht, weder mit tr\v, noch ohne dasselbe, und jęlaitbe, dass jielesen werden 
muss: f m ó t ió f ie y a  n la y l a y  m io a iy ,  iS i a f i i f la ę ó / i iy c t  wę 7t(>us e f i ifu y o y  a y t l k m i i  iyn u. s. w.

3 ’



zuweilen durch Zusarnmensetzung mit einer Praposition iransitiv, wie xazazpęopw (ibid. 20). 
Trolzdern dass sie schori mit dem Nominativ verhunden einen rollslandigen Gedanken bil- 
den, kiinnen sie dnch einen Casus mit der Praposition bei sich hahen, doch ist ein solchcr 
Zusatz fiir die Vollstandigkeit des Sinnes nicht nothwendig. So die aiizonatkrj, wie q>tkivh), 
naoyw , nnęiaoio, weno man fragt, was das natkog bewirkt: (ptkirez 0eu>v in o  irję; kinrję, 
nuoyti in o  zoź ywaion, nvQtooei ©. óia  top xónov (281, 11 — 18). (Streng genommen 
liegt darin ein Widerspruch, wenn man bei einem aizonatkeg noch nach dem noioip to 
naikoę fragt. Doch diese Verba driicken an und fiir sich ein Leiden aus, welches nicht 
ais durch einen anderen bereitr^-gedacht werden soli: wodurch nicht ausgeschlossen wird, 
dass dieses Leiden, welches vom Subjekt nusgeht, doch durch eine Yeranlassung hertar- 
gerufen sein kann: nothwendig aber ist es nicht, dieselhe anzugeben, und darum sagi auch 
Apollonius, dass diese Verha ohne weiteren Zusatz zij aizozekeiif tou nutkovg aeerdoźaoza 
sind. (281, 19.) Das eigentliche Passitum dagegen kann man, glaub’ ich, wenn nicht in o  
c. gen. dabei steht, ehen so wie die iveQyrjzixu ohne Objekt f]iiizeXię oder tkkintg nennen.) — 
Wie die aizonatkżj noch eine Praposition mit dem Casus zulassen, so ist ein solcher 
Zusatz auch bei anderen Verbis, ohgleich sie aizozekrj sind, zulassig, aber nicht nothwendig, 
wie bei nEQinazeiv, Crjv, aQiozuv z. B. ev yv[ivaolu> Crj rj ev ol'xą). Darauf, wie diese adter- 
bialen Bestimniungen von den lruheren verschieden sind, macht er nicht aufmerksam. 
(281, 20.) Wenn einige Verba neutra, wie die uhonatki“/ tqe/.ui), (peiyzo, (pptoaio, (pn^oi îai, 
sogar mit einem Akkusativ verbunden werden; so erklart Apollonius dieses durch die Aus-  
l assung  der P r a p o s i t i o n  ó ia , denn dass der Akkusativ bei diesen Verhis nicht so auf- 
zufassen ist, wie bei iftęitto, óeęw, gehe auch schnn daraus hervor, dass von cpęiaoio, z îjuio 
und den anderen kein Passiv gebildet werde. (288, 17—289, 14.) Vgl. Cram. An. 41(i, 7. 
111., 272, 15. Bachni. An. II. 311, 11. —

Bei Gelegcnheit der Frage, von welcben Yerbis kein Passiv gebildet tverden konne, 
fiihrt Apollonius inehrcre Verba neutra auf und versucht sie in bestimmte Klassen zu brin- 
gen. (278, 5 sqq.) Den Begriflf der ersten Klasse hat er ziemlich unhestimmt gelassen, wenn 
er sagt, die Verba seien aizo f.ióvov o(>io/.iov f(.«paivovza zo v  o w e lr a i  zo £ijv, to (p(toveivy 
to yr/(>av (d. h. sie sagen aus, dass das v u. s. w. bei einer Person vorkomme, mit ihr
■yerbunden sei). Dann folgt vna(iyezv en i ziję o i o i a ę  (dieses nehtne ich nicht fiir Ver- 
mógen, sondern einfach fur S e i n ) ,  darauf nXovz s ir , xe(idaivstv eni tiuv e^iotkep nptoę- 
yivof.tivwv xaz o io ia ę  n eqIxtt](jiv (also Ausdriieke, die Erwerb und Besitz bezeichnen). 
Eine neue Klasse bilden die a izon a tk r j* ), welche eine xpvyixrj oder aiofiazixi) ó ta tke-  
o tę  ausdriicken. In ihr unterscheidet Apollonius zwei Arten von Verbis und zwar solche, 
die kein Passie bilden kbnnen, weil tlas naikoę sclion durch die Endung angezeigt wird 
(óia to ev Tfj nęoooiorj xazoXr^ez to naikoę Inayoęeóeatłai'), wie xomup, oqi{kakpuav (vnn 
denen uviav ais evs(iyrjTtxńv eerschieden ist): dann die, welche schon an und fiir sich eine 
erwiinschte oder unerwiinschte Affektion des Subjekts bezeichnen, wie nuoyto, ya!(to>, f(iv- 
ikftuZ, ih’Tjoxa>, yrjfiw, tkakkio, oięrjzuu, yavQiiZ. Von diesen ist yrjpav schon ohen mit Cfjvy 
(pQOPeiv genannt und EQvik(>iavy oięrjztup, yavQiav hatten mit xoniuv u<pi)ak/.ituv zusamnien- 
gestellt werden miissen.

*) Ueber d. ai/TOnafUj ist noch zu yerglelchen 281, 15. 285, 15. Dass dieses Wort nicht ausschliesslich 
von gewisscn verhis neutris gebraucht wird, zeigt 285, 18. 28, wo f)ovXofiiuy e. xov, cwionadks tteiiannt
wird, wenn hei dein davon abhangigen I u fi n i i i v nicht der Akkusaliy einer anderen Person sleht, also z. li. 
pouXofxcu yętitf eiy.



^pger ( poił. Dyscole p. 181) lassi den Principien, von denen Apollonius in der Lehre 
T W h  ,UŜ P̂ an^en ' s*> Gerechligkeit widerfahren, nieint aber, ilass er ein wenig zu 
obeinauilRi zu Werke gegangen sei: narnentlich vermisst er eine klare Kniwicklung des 
negrirłs der verha reflexiva und neulra. (De lous les exentples qui 1’analyse, 1’auleur ne 
degnge netlement ni 1’ idee dii verbe reflechi ni celle du verbe neutre.) Doch von den ersten 
konnie Apollonius schon deshalb weder genau noch oherflachlich sprechen, weil die Griechen 
das verbum reflexivum, wie es von den Neuern aufgestellt wird, gar nicht kannien. Ob es 
aber seiner Darslellung der verba neulra an Klarheit fehle, wird der Leser nacli unseren 
Mitlheilungen selbst zu beurtheilen im Slande sein.
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I. Unt err i cht .
(Der Buchstabe a. bezeichnet das Sommerbalbjahr, b. das Winterhalbjahr.

Sexta.— Ordinarius: Oberlehrer Cholevius. — 30St. w.

1. D e u ts c h , 2 S. w. Vom einfachen Satze und seinen Bekleidungen. Lesen in Campe’s 
Robinson. Uebungen im Konstruiren und in der Orthographie. D e r  O rd in a r iu s .

2. L a te in , 10 St. w. Die Formenlehre bis zum unregelmassigen Verbum. Uebungen 
im Uebersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche und aus dem Deutschen ins Lateinische 
nach Ellendt’ s Lesebuch, I. Kursus Nr. 1 — 41. —  Vokabellernen nach Wiggert. D er  O r 
d in a riu s .

3. R e lig io n , 3 St. w. Biblische Geschichte des A . T. nach Preuss. Geeignete Spriiche 
und Liederyerse memorirt. In a. d er D ir e k t o r ,  in b. Oberlehrer W eyl.

4. R e ch n e n , 4 St. w. Tafel- und Kopfrechnen. Wiederholung der vier Species in 
unbenannten Zahlen, dann die Rechnungsarten mit benannten Zahlen in mannigfachen Anwen- 
dungen. G. L . Dr. K n o b b e .

5. G e o g r a p h ie , 2 St. w. Die Topographie Konigsbergs (nach dem Miillerschen Piane) 
und der Provinz Preussen. Die Land er Europas mit den Hauptstadten, den wichtigsten G e- 
birgen und Fliissen. Oberlehrer W itt .

6. N a tu rk u n d e . 2 St. w. a. Botanik: Organe derPflanzen; Beschreibung wild wach- 
sender Pflanzen aus der Umgegend von Konigsberg. b. Die wichtigsten Saugetniere. Ober
lehrer Dr. L e n t z.

7. S in g e n , 2 St. w. Notenkenntniss; die chromatischen Zeichen; Tonleitern. Einstim- 
miger Gesang aus Geissler’ s Sammlung. Musikdirektor Pabst.

8. Z e ic h n e n , 2 St. w. 9. S c h r e ib e n , 3 St. w. G lum .

Quinta. — Ordinarius: G. L. Dr. Knobbe. — 31 St. w.

1. D eu tsch , 2 St. w. Lesen in Lehmann’s Lesebuch, Th. I. Alle 14Tage eine kleine 
schriftliche Arbeit, welche vom Lehrer zu Ilause verbessert ist. (Nacherziihlung yorgelesener



oder vorerzahlter Stiicke.) Von Zeit zu Zeit ein Diktat.—  Die Lehre vom zusammengesetzten 
Satze wurde zum Theil in den lateinischen Stunden behandelt. Im a. G. L. v. D r y g a ls k y ,  
in b. Sch.-A .-K . F r ie d r ich .

2. L a te in , 10 St. w. Grammatik: Wiederholung des Pensums der Sexta mit Hinzu- 
nahme des Anomalen; die Verba mit unregelmassiger Perfekt- und Supinbildung; coniugatio 
periphrastica; die Conjunctionen wurden gelernt und daran das Wichtigste aus der Lehre vom 
zusammengesetzten Satze gekniipft. 4 St. Uebersetzung der lateinischen und passender deut- 
scher Stiicke in Ellendt’s Leseb. I. Kursus von Nr. 42. an und II. Kurs. 1., ‘2., 3. Abschnitt. 
Einzelne Fabeln sind gelernt. 4 St. Durch miindliche und schriftliche Uebungen im Ueber- 
setzen aus dem Deutschen ins Lateinische sind eingeiibt: die Lehre von der Uebereinstimmung 
des Subjekt8 und Pradikats, vom Attribut, der Apposition; der Gebrauch des pron. relat., der 
Priipositionen; ganz praktisch der acc. c. inf. und die abl. absol. — Wochentlich ein kleines 
Exercitium. 2 St. —  Vokabeln wurden aus Wiggert’ s Vocabularium gelernt. Im a. G. L . v. D r y -  
g a lsk i, in b. Sch.-A .-K . F r ie d r ich .

3. F r a n z o s is c h ,  3 St. w. v. Ploetz, Lehrbuch der franzosischen Sprache. I. Kursus. 
in a. Lect. 1— 40; in b. Lect. 1— 50. Oberlehrer W e y l.

4. R e l ig io n ,  3. St. w. Biblische Geschichte des A . T. (von der Theilung des Reiches) 
und des N. T . nach Preuss. Das erste Hauptstiick und vom zweiten der erste und zweite Ar- 
tikel. —  Einige Kirchenlieder wurden memorirt. D e r  O rd in a r iu s .

5. R e ch n e n , 3 St. w. Die Lehre von den Briichen und ihre Anwendung bei den 
Rechnungen des gemeinen Lebens. Aufgaben der einfachen und zusammengesetzten Regeldetri 
wurden durch Zuruckfiihrung auf die Einheit gelost. D e r  O rd in a r iu s .

6. G e o g r a p h ie , 2 St. w. Die fiinf Erdtheile in ihren allgemeinen Verhaltnissen, ge- 
nauere Beschreibung des preussischen Staates und Deutschlands. Oberlehrer W it t .

7. N a tu rk u n d e , 2 St. w. a. Botanik, b. Vógel, Amphibien, Fische. Oberlehrer 
Dr. L en tz .

8. Sin g en , 1 St. w. Eintheilung der Noten; Pausen; Intervalle. Zweistimmiger Ge- 
sang aus Geissler’ s Sammlung. Musikdirektor P abst.

9. Z e ic h n e n , 2 St. w. 10. S c h r e ib e n , 3 St. w. G lum .

3. Quarta. — Ordinarius: Oberlehrer W eyl. — 32 St. w.

1. D e u ts c h , 2 St. w. Lesen in Piitz’ Lesebuch: damit verbunden Repetition der Lehre 
vom zusammengesetzten Satz und der Interpunktionslehre, —  Deklamiriibungen. —  Alle drei 
W ochen ein Aufsatz, den der Lehrer zu Ilause korrigirte; in der Zwisehenzeit lieferten die 
Schuler eine kleinere Arbeit, welche in der Schule vorgelesen und verbessert wurde. D e r  
O rd in a r iu s .

2. L a te in is c h , 10 St. w. G ra m m a tik : Wiederholung der Etymologie. 1 St. w. 
Syntaxis convenientiae: mehr gelegentlich wurden die Regeln vom acc. c. inf!, ut, ne, indirekter 
Frage, vom gerundium eingeiibt. 2 St. E x e r c i t ia  (wochentlich eins) nach Diktaten zur Ein- 
iibung der in den grammatischen Stunden und bei der Lektiire gelernten Regeln. —  Extempo- 
raiia. 2 St. C orn e liu s  N e p o s : Yit. X I I I— X X I I . 5 St w. — Vokabeln wurden aus W ig - 
gert’ s VocabuIarium gelernt. — In a. der O r d in a r iu s ; in b. G. L. v. D r y g a ls k i.

3. G r ie c h is c h ,  6 St. w. G ra m m a tik : Das Wichtigste aus der Formenlehre bis zu 
den Verbi8 in ^7. Alle 14 Tage ein kleines Exercitium, ausserdem miindliche Uebungen im 
Uebersetzen aus dem Deutschen ins Griechische. — Uebersetzt wurde aus Jacob’s Lesebuoh



I. Kursus und aus dem II. Kursus mehrere Fabeln und Anekdoten. — In a. Oberlehrer 
Dr. S c h w id o p , in b. der O rd in a r iu s .

4. F r a n z o s is c h , 2 St. w. Ploetz Lehrbuch der franzos. Sprache. a. Lect. 33—65. 
und einzelne der zusammenhangenden Uebungen iiber alles Erlernte. Wochentlich schriltliche 
Uebungen. D e r  O rd in a r iu s .

5. R e lig io n , 2 St. w. Allgemeine Uebersicht iiber die biblischen Biicher. Lesung 
einzelner Absehnitte aus dem A. T. —  Wiederholung und Besprechung des ersten Hauptstiickes 
und der ersten beiden Artikel; dann der dritte Artikel. — Spruche und Kirchenlieder. — 
G. L . Dr. K n o b b e .

6. R ech n e n  und G e o m e tr ie , 3 St. w. R ech n en . a. Die Rechnungen des gemeinen 
Lebens gegriindet auf die Proportionslehre. b. Die Deeimalbruche. G e o m e tr ie , a u. b. Geo- 
metrische Anschauungslehre; Anfange der Geometrie bis zur Kongruenz der Dreiecke. — 
G. L. Dr K n o b b e .

7. G e s c h ic h te  und G e o g r a p h ie , 3 St. w. G e s c b ic h t e :  griechiscbe Geschichte 
bis zum Ende des peloponnesischen Krieges. 1 St. G e o g r a p h ie : Einiges aus der physischen 
Geographie. Die allgemeine Geographie der fiinf Erdtheile. 2 St. Oberlehrer W it t .

8 S in  g e n , 1 St. w. Treffiibungen und dreistimmiger Gesang aus Erck’ s Sangerhain 
(III. Heft). Musikdirektor P a b st .

9. Z e ich n e n , 2 St. w. G lu m .

Tertia. — Ordinarius in a. Prof. Dr. W ich e rt, in b. Oberlehrer Dr. Lentz. — 31 St. w.

1. D e u t s c h , 2 St. w. Lesung und Erklarung einzelner Stiicke aus Puetz’ Lesebuch. 
—  Uebungen im freien Vortrage. —  W o c h e n t l ic h  ein kleiner Aufsatz, der in der Klasse 
durchgenommen wurde, m o n a tlich  ein grosserer, den der Lehrer zu Hause korrigirte. Ober
lehrer W itt .

2. L a t  ein, 10 St. w. G r a m m a tik : Die Lehre von den Adverbien; Kasuslehre; das 
Wichtigste von den temporibus und modis. I St. Exercitia und Extemporalia. 2 St. Gelesen 
wurde Caesar. de bello Gall. I. II. V ., 1— 40. 4 St. Oberlehrer Dr. L en tz . —  Ovid. Met. 
X V . I. II. (mit Auswahl). In a. der D ir e k to r ; in b. Oberlehrer W e y l.

3. G r ie c h is c h , 6 St. w. Grammatik nach Buttmann bis §. 109 incl. — Verba ano- 
mala. —  Wochentlich eiu Exercitium. —  Xenoph. Anab. I. II., 1— 5 incl. — Hom. Od. X II I . 
c. 200 Verse. In a. Prof. Dr. W ic h e r t ;  in b. G. L . v. D ry g a ls k i.

4. F r a n z o s is c h , 2 St. w. Repetition der Grammatik nach Ahn bis zum unregel- 
massigen Verbum. Alle 14 Tage ein Exercitium. —  Gelesen wurden ausgewahlte Stiicke aus 
Leloup’s Lesebuch. Oberlehrer W e y l.

5. R e l ig io n , 2 St. w. Die Apostelgeschichte. — Das 4. und 5. Hauptstiick. — Kir
chenlieder. G. L. Dr. K n ob b e .

6. M a th e m a tik , ,3 St. w. G e o m e tr ie : nach Grunert c. 6— 15. Geometrische Auf- 
gaben. A r it h m e t ik : Buchstabenrechnung; Potenzlehre; Gleichungen des ersten Grades. — 
Die Rechnungen des gemeinen Lebens in hauslichen Aufgaben geiibt. G . L . Dr. K n o b b e .

7. G e s c h ic h t e , 2 St. w. Die yaterlandische und die deutsche Geschichte (nach Kohl- 
rausch). Oberlehrer W itt .

8. G e o g ra p h ie , 1 St. w. Danemark, Schweden und Norwegen, Russland, Italien, 
Spanien, Portugal, Grossbrittannien und Irland; Wiederholung des preussischen Staates. Ober
lehrer W itt .

9. N atu rk u n d e , 2 St. w. a. Botanik; b. Miperalogie. Oberlehrer Dr. L en tz.



10. S in  g e n , 1 St. w. Drei- u. vierstimmige Gesange aus Erk’ s Sangerhain (III. Helt) 
Musikdirektor P abst.

11. Z e ic h n e n , 2 St. w. (Ausser der gewóhnlieben Schulzeit, auch fur Secundaner und 
Priraaner: Theilnahme freiwillig.) G lum .

Secunda B. — Ordinarius: Oberlehrer Dr. Schwidop. — 32 St. w.

1. D e u tse h , 2 St. w. Erklarung des Wilhelm Tell von Schiller. Poetik. Monatlich 
ein Aufsatz. Professor C h o le v iu s .

2. L a te in , 10 St. w. Grammatik: die Lehre von den temporibus undmodis. —  W ie- 
derholungen. 2 St. Exercitia und Extemporalia. 2 St. Liv. X X I . u. X X I I . ,  1— 30. 4 St. D e r  
O rd in ariu s . Virg. Aen. I. u. II. 2 St. In a. Prof. Dr. W ic h e r t ; in b. der O rd in a r iu s .

3. G r ie c h is c h ,  6 St. w. Grammatik nach Buttmann: die verba anomala bis §. 113. 
Kasusiehre und die Prapositionen — Alle 14 Tage ein Exercitium. —  Xenopb. Hellen, 
libr. I — III. c. 1 u. 2. G. L. v. D r y g a ls k i. Horn Od. X V  —  X V III . incl. In a. Prof. 
Dr. W ic h e r t ;  in b. G. L. v. D ry g a ls k i.

4. F r a n z o s is c h ,  2 St. w. Belisaire von Marmontel c. I— X II . incl. — Grammatik 
nacb A hn: Wiederholung der Pronom.; die unregelmśissigen Verba. Die wichtigsten Kapitel 
der Syntax. — Alle 14 Tage ein Exercitium. G. L. v. D r y g a ls k i.

5. H e b r a is c h , m it S ec. A . k o m b in ir t , 2 St. w. Grammatik nach Gesenius bis 
§. 55. Ueber8etzt ist Genesis c. 1 u. 2 ; 6—9; 2 2 .— Schriftliche Uebungen. G. L . Dr. K n o b b e .

6. E n g l is c h ,  m it Sec. A . k o m b in ir t , 2 St. w. (Fur Schiller, die niclit Hebraisch 
lernen; Theilnahme freiwillig.) Anfangsgriinde nach Plate’ s Lehrbuch. —  Dickens A. Child’s 
History o f England von Heinrich V. bis Richard III. — Dr. S eem ann.

7. R e l ig io n ,  m it S e c . A. k o m b in ir t , 2 St. Einleitung in die Bibel iiberhaupt und 
in das A. T. insbesondere. Lesung des A . T. D e r  D ire k to r .

8. M a th e m a tik , 4 St. w. Gleichungen des ersten Grades mit einer und mit meh- 
reren unbekannten Grossen; Potenzen, W urzeln, Proportionen; Planimetrie nach Grunert c. 17 
bis zu Ende. Prof. Dr. K o e n ig .

9. G e s  ch ich  te , 2 St. w. Alte Geschichte. Oberlehrer W it t .
10. G e o g r a p h ie , 1 St. w. Die physische Geographie. — Der preussische Staat, 

Deutschland, die Tiirkei, Griechenland, Russland, die Niederlande, Belgien. Oberlehrer W itt .
11. P h y s ik , 1 St. w. — Die mechanischen Erscheinungen fliissiger und lufldichter Kor- 

per. (Koppe, Abschn 3. u. 4.) Prof. Dr. K o n ig .
12- S in gen . Eine aus Schulern der yier obern Klassen gebildete S e le c ta  iibte in e in er 

ausserlmlb der gewohnlichen Schulzeit liegenden Stunde vierstimmige Chore geistlichen und welt- 
lichen Inhalts. — Musikdirektor P a b s t .

Secunda A. — Ordinarius: Oberlehrer W itt. —  32 St. w.

1. D e u ts e h , 2 St. w. Geschichte der alteren deutschen Literatur bis zur Reformation. 
In der Klasse gelesen und erklart ist Wallenstein’ s Tod von Schiller. Monatlich ein Aufsatz. 
Prof. C h o le v iu s .

2. L a te in , 10 St. w. G ram m atik . Repetition der Tempus- und Moduslehre; syn- 
taxis ornata. 2 St. w. Exercitia aus SeyfFert’ s Uebungsbuch. 1 St. w. ( Die Geiibteren scbreiben 
in jedem Vierteljahre einen kleinen Aufsatz.) Extemporalia. 1 St. Gelesen wurde Liv. X . Cic.

4



Laelius und Or. pr. Rosc. Amerino. 4 St (Privatim lasen die Schiller Nepos, Caesar, Livius 
und gaben monatlich dariiber Rechenschaft.) Oberlehrer Dr. L e n tz . Virg. Aen. IX . X . 2 St. 
Prof. C h o le v iu s .

3. G r ie c h is c h ,  6 St. w. G ra m m a tik : Die Kasuslehre. 1 St. Exercitia. 1 St. Plu- 
tarch. Themistocl. u. Alcibiades. 2 St. Hom. Od. IV  — VI. U. X V I . 2 St. Privatlektiire: 
Xenoph. Anab. IV . u. V . Oberlehrer Dr. S c h w id o p .

4. F r a n z o s ig e h , 2 St. w. Ausgewahlte Stiicke aus dem Handbuch von Ideler und 
Nolte. Thl. III. — Alle 14 Tage ein Exercitium. Prof. Dr. K o e n ig .

5. H e b r a is c h , 2 St. w. 1
6. E n g l i s c h ,  2 St. w. > S. Secunda B.
7. R e lig i on , 2 St. w. J
8. M a th e m a tik , 4 St. w. Planimetrie nach Grunert c. 17. bis zu Ende. Gleichungen 

des 2. Grades mit einer und mit mehreren unbekannten Grossen; arithmetische und geometrische 
Progressionen, die arithmetischen hoherer Ordnung; zusammengesetzte Zins- u. Rentenrechnung. 
—  Uebung im Lbsen von Aufgaben. Prof. Dr. K oen ig .

9. G e s c h ic h te , 2 St. w. Das Mittelalter. Oberlehrer W itt .
10. G e o g r a p h ie , 1 St. w. Die aussereuropiłischen Erdtheile. Oberlehrer W it t .
11. P h y s ik , 1 St. w. Elektricitat und Galvanismus. Prof. Dr. K o e n ig .
12. G e s a n g , 1 St. w. S. Sec. B.

Prima. — Ordinarius: Prof. Dr, K onig. — 32 St. w.

1. D e u ts c h , 3 St. w. Geschichte der neueren deutschen Literatur von 1700— 1770. 
In der Klasse gelesen und erklart ist Nathan der Weise von Lessing. — Monatlich ein Auf- 
eatz. Prof. C h o le v iu s .

2. L a te in , 8 St. w. a. Cic. Tusc. III. V . b. Cic. or. pro Sestio. 3 St. Hor. Carm. III.
u. IV . 2 St. Privatim gelesen und in der Schule kontrolirt ist Liv. X X X I I — X X X V . incl.
— Sprechiibungen 1 St. w. — Exercitien 1 St. —  Extemporalia l St. — Vierteljahrllich zwei
Aufsatze. In a. Prof. Dr. W ic h e r t ;  in b. d e r  D ir e k to r .

.'(i G r ie c h is c h , 6 St w. a. Demosth. oratt. Olynth., Phil. I. u. de pace. 3 St. Soph. 
Antigona, 3 St. D e r  D ire k to r . a. u. b. Hom. II. X V I — X V II . X X I —X X I II . incl. 2 S. 
Grammatik: der zweite Theil der Syntax. Alle 14 Tage ein Exercitium. 1 St. In a. d er  
D ir e k t o r ;  in b. Oberlehrer Di-. S ch w id o p .

4. F r a n z o s is c h , 2 St. w. a. Lamartine, voyage en Orient; b. le Cid p. Corneille. 
Alle 14 Tage ein Exercitium. — Extemporalia u. Sprechiibungen. Oberlehrer W e y l .

5. H e b r a is c h , 2 St. w. G ram m atik  nach Gesenius: die Formenlehre §. 55 — 90. — 
U e b e r s e tz t  sind die ersten 41 Psalmen. — Schriftliche Uebungen. G. L . Dr. Knobbe.

6. En g l i s c h ,  2 St. w. (S. Sec. b.) Mehon History of England. Vol. IV. c. 32—35.
— Extemporalia. — Versuche, Stiicke wissenschaftlichen und belletristischen Inhalts beim Vor-
lesen zu verstehen. Dr. Seem ann.

7. R e l ig io n ,  2 St. w. Die Grundlehren der evangelischen Kirche nach der confessio 
Augustana. —  Gelesen wurden die Briefe an die Galater und Ephesier im Urtexte. —  
G. L . Dr. K n o b b e .

8. M a th e m a tik , 4 St. w. Kombinationslehre; Binomialtheorien fur ganze positive 
Exponenten; Berechnung der Logarithmen durchReihen; rekurrente Reihen; ebene u. sphiirische 
Trigonometrie. —  In einer Stunde Wiederholung der Geometrie und der Lehre von den Glei- 
chungcn in Aufgaben. D e r  O rd in a r iu s .O O



9. G e s c h i c h t e ,  2 St. w. Geschichte der neueren Zeit. II. Theil. Oberlehrer W itt .
10. G e o g r a p h ie ,  1 St. w. Wiederholung der allgemeinen Geographie und mehrerer 

Lander Europas. Oberlehrer W itt .
11. P h y s ik , 1 St. w. Magnetismus und Akustik nach Koppe und mathematische Geo

graphie nach Wiegand. D er  O rd in a r iu s .
12. S in g e n , 1 St. S. Sec. B.

Keligiousunterriclit der Scliiiler katliolischer Confession.
I. C oetu s. 1) Katechismus nach Ontrup: die Glaubenslehre bis zum Sakrament der 

heil Oelung. 2) Biblische Geschichte nach Kabath. Fortsetzung und Schluss der biblischen 
Geschichte des A. T. — Das N. T . bis zur Einsetzung des h. Abendmahls. 2 St. w.

II. C o e tu s . 1) Religionslehre nach Eichhorn: die Glaubenslehre bis zur Lehre von der 
Vollendung. 2) Geschichte der christlichen Kirche nach Siemcrs: die Irrlehren und Spaltungen 
der zweiten Periode bis Luther. 2 S. w. Herr Domherr und Dekan Dr. W u n d er .

Ycrzcichniss der Tlicmata,
welche in dem Scliuljahre 18* ’/5 B von den Schiilern der beiden obern Klassen in den deutschen

nnd lateinischen Aufsatzen bearbeitet sind.
1 . l i c i  D e u t s e l i e n t

S e cu n d a

S e cu n d a

B. 1. Die Yerschworung des Fiesko nach Schiller.
2. Ueber das Spriichwort.
3. Uebungen in der Variation des Ausdruckes.
4. Principiis obsta (die Disposition ais Chrie.)
5. Karthago musste nicht zerstort werden.
6. Ueber den Plan in Schillers Lied von der Glocke.
7. Dass wir uns in ihr zerstreuen,

Darum ist die W elt so gross.
8. Die Landschaft im Herbste.
9. a. Erzahlung oder Schilderung nach Klopstocks O de: Der Eislauf. 

b. An einen Freund iiber einige Biicher, die er zu lesen wiinscht.
10. Eine Balladę von Uhland in Hexametern oder in Prosa mit freier Aus- 

fuhrung nacherzahlt.
A. 1. Der Schild des Aeneas verglichen mit dem Schilde des Achill, nach Yirgil 

und Homer.
2. Dass die Klngen iiber den Undank der Menschen nur selten gerecht seien.
3. Weshalb mochte ich lieber eine Reise zu Lande ais eine Seereise machen.
4. Die drei Minister der Elisabeth, nach Schiller’ s Maria Stuart.
5. Weshalb man im Alter mehr zur Sparsamkeit geneigt ist, ais in der Jugend.
6. Inhalt des (in der Klasse gelesenen) 9. Buches der Aeneis.
7. Die Kohlerscene in Schillers Jungfrau von Orleans ais ein Wendepunkt

der Handlung und ais Entwurf zu einem Gemalde.
8. Dass der Mensch zu seinem Heile ein Kind der Sorge ist.
9. a. Wallensteins Lager nach Schiller, 

b. Weshalb man in der Jugend mehr Freunde hat ais im Alter.
Der Spieler (Abhandlung iiber die Spielsucht in erzahlender Form).



Prim a. 1. Erklarung einiger Sentenzen aus Goethes Tasso.
2. a. Ueber ein Kapitel in Herders Ideen zur Geschichte der Menschheit (Analyse

und Urtheil).
b. Ob es ein goldenes Zeitalter, wie es die Dichter schildern, gegeben babę.

3. a. Die Auswanderer.
b. Die Neugier von ihrer edlen und von ihrer gemeinen Seite.

(Lockte die Neugier nicht den Menschen mit heftigen Reizen,
Sagt! erfiihr’ er wohl je, wie schon sich die weltlichen Dinge 
Gegen einander vsrhalten? Goethe).

4. a. Unaufhaltsam enteilet die Zeit, sie sucht das Bestand’ge,
Sei getreu und du legst ewige Fesseln ihr an! Schiller,

b. D ie deutschen Waldbaume nach ihrem symbolischen Charakter.
5. a. W elche allgemeine Lebenswahrheiten konnen wir der Geschichte derKreuz-

ziłge entnehmen?
b. J. G. v. Salis, nach seinen Gedichten.

6. a. In wie fern man die Weltgeschichte das Weltgericht nennen konne, 
b. Ueber den Umgang mit der Natur.

7. Der Ehrgeiz ais sittliches Motiv.
8. a. Leben und leben lassen; was der Grundsatz bedeute und ob man ihn be-

folgen diirfe.
b. Studia res secundas ornant, adversis perfugium ac solatium praebent.

9. W ie sehr Goethe’ s Harfner in dem Liede: „W e r  nie sein Brot mit Thranen 
ass“  etc, die himmlisehen Machte“  verkennt.

(Ihr fuhrt ins Leben uns hinein;
Ihr lasst den Armen schuldig werden,
Dann iiberlasst ihr ihn der Pein,
Denn jede Schnld rśicht sich auf Erden.)

10. a. Welche Vorstellungen von dem Tode liegen in den bildlichen Ausdriicken 
unserer Sprache fiir sterben und todt sein. 

b. Die Boten des Fruhlings.
Beim Abiturienten-Examen: Michael 1857. Die Kunst zu vergessen.

Ostern 1858. In welchen Beziehungen kann Griechenland das 
Deutschland des Alterthums genannt werden:

I I .  I m  I jn te in is e lie n :

S ecu n d a  A . 1.
2.
3.
4.

P r im a . 1.

Duorum Arpinatium opera respublica Bom. conservata est.
De bello Caesaris Helvetico.
Quomodo adulatoribus occurrendum sit.
Patriae irasci netas est.
a. Pyrrhi res moresąue examinantur.
b. „T o  ot)f.ie(>ov /.itlei /.tot, to <5’ arptnp tię ol3sv“  hominis et honesti et in- 

honesti vitae praeceptum esse potest.
a. Ostenditur quomodo Carthageniensium respublica et effloruerit et interierit.
b. Exponuntur viq et ratione ea, quae quinque librorum Tusculanorum exordiis 

continentur.
a. Horatii libri tertii carmen tert. interpretandum est.
b. Christophori Columbi laudes praedicantur.

(Diese Themata sind von Professor Dr. W ic h e r t  gestellt.)



4. a. Exponitur quid valeat illud praeceptum Apollinis, quo noscere nosmet ipsos
iubemur.

b. Bella Thebana (fur die jiingeren Primaner).
5. Examinatur iudicium, quod scriptores Romani de Hanibale faciunt.
6. Concordia res parvas crescere, discordia magnas dilabi, exemplis e rebus Grae- 

corum repetitis ostenditur. (Klassenarbeit.)
7. Instituta Periclis non omnia reipublicae Atheniensium salutaria fuisse.

Beim Abiturienten-Examen. Michael 1857. Afferuntur ea, quae Alexandri M. laudes minuere
videntur.

Ostern 1858. Catonis sententia de Carthagine delenda num utilis 
fuerit et honesta.

Yerzeiclmiss der Lehrbiicher.
(Die Schriftsteller, welche gelesen werden, sind nieht angegeben, weil sie naeh dem jedesmaligen

Lehrplan wechseln.)

Im  D e u t s c h e n :  I. III. und j.V. Puetz Deutsches Lesebueh fiir die mittleren Klassen;
V . Lehmann’ s Deutsches Lesebueh Ister Theil; V I. Campe’s Robinson.

Im  L a t e i n i s c h e n : G r a m m a t i k e n :  I —III.  Zumpt; I V — V I. Schulgrammatik von 
Siberti-Meiring. Fi i r  d i e  S t i l u b u n g e n :  I. Heinichen Uebungen im Lat. Stil; II. A . Seyffert 
Uebungsbuch zum Uebersetzten aus dem Deutschen ins Lateinische fiir Secunda; III. buepfle 
Aufgaben zu lat. Styliibungen, Ister Theil. E l e me n t a r b i i c h e r :  IV — VI. W iggert voc. lat. 
primit.; V. und VI. F. Ellendt, Lat. Lesebueh.

Im  G r i e c h i s c h e n :  Auf  allen Klassen Buttmann’s griechische Grammatik; in III. u. IV. 
Rost und Wiistemann, Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Griech., Ister Kurs.; 
IV . Jacobs’ Elementarbuch.

Im  F r a n z o s i  s chen :  I — III. Ahn’ s Grammatik; IV. und V. Ploetz Elementarbuch*
III. Leloup’s Lesebueh; II. A. Ideler und Nolte, Handbuch der franz. Sprache und Literatur. 
Theil 3.

Im  I l e b r a i s c h e n :  I. u. II. Die Bibel und die Grammatik von Gesenius.
In  der R e l i g i  on:  I u. II. Die Bibel und das griech. N. T .; III. u IV . Die Bibel, der 

luth. Katechismus und 64 Kirchenlieder; V. Preuss bibl. Geschichte und 64 Kirchenlieder;
VI. Preuss bibl. Geschichte.

In der M a t h e m a t i k :  I. u. II. Die Lehrbiicher von Grunert; Westphal Logarithmen- 
tafeln; III. Planimetrie von Grunert.

In  der P h y s i k :  I. und II. Das Lehrbuch v. Koppe.
In  d er Nat ur kunde :  III. Schilling Thierreich und Pflanzenreich.
In  der G e s c h i c h t e :  I. u. II. D. Lehrbuch von Fr. Ellendt; III. Cauer Geschichts- 

tabellen; Kohlrausch, Kurze Darstellung der deutschen Geschichte; IV . Cauer Geschichts- 
tabellen.

In  d e r  G e o g r a p h i e :  I —IV . v. Seydlitz, Leitfaden.
Ge s a  n gun  t err i cht :  III. und IV . Erk und Greef, Sangerhain 3tes Heft; V. u. VI. 

Geissler, Einhundert Lieder.



T a b e l l a r l s c h e  H e b e r s i e l i t  u b e r  i l l e  V e r t l i e l l n n s  d e r  l . e k t l o n o n  u n ł e r  d l e  Ł e l i r e r
u  u l i r e n t l  d e s  W i n l e r » e m e » l e r s  I S s,/5!.

Nainen der Le lirer. I. II. a. 11. b. III. | IV. V.
s

VI.
Summa der wii- 
chentl. Stunden.

1. Dr. S k r z e c z k a ,
D ir e c to r .

8 Latein 
'2 Griech. 2 Ileliginn 13

2. Prnf.Dr K o e n i j c ,
P r o r e k t o r  u . l s t e r  O b e r le h r e r .

Ordinarius von 1.

4 Mathem. 
2 Physik.

4 Mathera.
1 Physik
2 Franz.

4 Mathem. 
1 Physik 18

». W i l l ,
2 te r  O b e r le h r e r .

Ordinarius vnn II. a.
3 Gesch. u. 
I Gengraph

2 Gesch 
1 Geograph.

2 Gesch.,
I Gengraph.

2 Gesch. 
t Gengraph. 
2 Deutsch

1 Gesch. u. 
2 Gengraph. 2 Gengraph. 2 Gengraph. 21

4. Di. K r l m i d o | i ,
3 te r  O b e r le h r e r .

Ordinarius von 11. b.
3 Griech. Ił Griech. 10 Latein

.
10

A. Dr L r n l z ,
4 te r  O b e r le h r e r .

Ordinarius von III
8 Latein

8 Latein 
2 Naturbe 
schreibung.

2 Naturbe— 
schreibung

2 Naturbe- 
schreibung. 22

H .  d i o l e v i i i s ,
P ro fe s so r .

Ordinarius von VI.
3 Deutsch

2 Deutsch 
2 Virgil 2 Deutsch. 10 Latein 

2 Deutsch 21

7. W > ) ł ,
O b e r le h r e r .

Ordinaiius von IV.
2 Franz. 2 Franz. 

2 0vid.

6 Griech. 
2 Deutsch 
2 Franz.

3 Franz. 3 Religinn 22

8 . Dr. H n o b l i e ,
7 te r  o r d . L c h r e r .

Ordinarius von V.
2 Roligion 

2 Hebr. 1
c-t I 1 iiisch.

2 Religion
3 Mathem.

2 Religinn
3 Mathem.

3 Religinn 
3 Rechnen

4 Rechnen 2tt

« . v . D r ;  K a l s k i ,
8 te r  o r d . L e b r e r .

tj Griech. 
2 Franz. 6 Griech. 10 Latein, 24

t o .  F r i e d r i c h ,
S ch u la m ts  C a n d ld a t

10 Latein 
2 Deutsch 12

f i .  Dr. K c e i i i a i i n , 2 Engl. 2 Engl. 4

12. Cl I i i  i i i ,
Z e ic h c n -  u n d  S ch r e lb le h re r .

2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen
3 Schreiben

2 Zeichnen
3 Schreiben 14

■S P a b s t ,
M u s ik d ir e k to r .

1 Sitigen
1 Singen i 2 Singen 01 Singen j t Singcn



U. Verordnnngen.
a. V on  d em  K o n ik i. P r o v iii /.ia l-S c lin l-( 'o llr )c lo .

1. V om  15. A p r il  1857. Ueber die Verwaltung und Erweiterung der Schiiler- 
bibliotheken.

2. V om  11. Mai. In das nachste Programm soli nach Anordnung des Konigl. Mini- 
sterii ein genaues Verzeichnis8 aller eingefuhrten Lehrbiicher aufgenommen werden. Spater 
sind nur die Veranderungen anzugeben.

3. V om  12. M ai. Dem Unterricht in der Geschichte und Geographie ist auf allen 
Klassen ein gedrucktes Lehrbuch zu Grunde zu legen.

4. V om  30. M ai. Bei dem grossen Andrange zum hoheren Justizdienste gewahrt 
dasselbe denen, die sich ihm widmen, keine Aussicht auf baldige Anstellung: es ist daher den 
Scliiilern der oberen Klassen, wenn sie weder vorziigliche Anlagen, noch die erforderlichen 
Mittel besitzen, das Studium der Rechte dringend zu widerrathen.

5. V o m  11. D e ce m b e r . Da bei den Abiturienten-Priifungen Unterscbleife nicht selten 
vorkommen, so wird den Lehrern bei der Beaufsichtigung der Examinanden die grosste Wach- 
samkeit und Strenge zur Pflicht gemacht.

6. V om  23. F e b ru a r  1858. Dem Konigl. Provinzial -  Schul - Collegio sind hinfort 
222 Exemplare des Programms einzusenden.

b. V o m  Iflaiclslrat.

1. V om  15. J u li  1857. Dem Primaner B o ro w s k i ist das Stipendium Lamprechtia- 
num verliehen.

2. V om  18. J a n u a r 1858. Das Konigl. Ministerium hat es genehmigt. dass nach 
dem Ausscbeiden des Herrn Prof. Dr. W ic h e r t  die vier Lehrer, welche hinter ihm gestanden, 
in die nachst hoheren Stellen ascendiren (s. Chronik); eben so, dass der Schul-Amts-Kandidat 
von  D r y g a ls k i  die dadurch vakant werdende letzte ordentliche Stelle erhalte.

3. V om  17. F eb ru a r . Die Vokation fur den G. L . von  D r y g a ls k i  wird dem Di- 
rektor zugestellt.

III. Chronik der Anstalt.

Das erste Semester des Schuljahres 185 7/ss wahrte vom 21. April bis zum 3. Oktober v. J. 
Das Winterhalbjahr begann am 15. October v. J. und wird mit der offentlichen Priifung am 
30. und 31. Marz d. J. schliessen.

Die Feier des 15. October war bei der tiefen Trauer, in welche das ganze Vaterland 
durch die gefahrliche Krankheit Sr. Majestat des Konigs versetzt war, auch fur das Gym - 
nasium eine ernst - wehmiithige. Nach dem Gesange eines Chorals und einem Gebete hielt 
Oberlehrer W it t  die Festrede.

Da nach der am Schluss des vorigen Schuljahres vollzogenen Yersetzung die Zalil der 
Secundaner bis gegen 70 gestiegen war, so musste an eine Theilung der Klasse gedacht wer
den. Sie wurde von der yorgesetzten Behorde genehmigt, konnte aber leider nur dadurch be- 
werkstelligt werden, dass die beiden Coetus der Tertia wieder zusainmengezogen wurden. Die 
beiden Abtheilungen der Secunda (superior und inferior) sind in allen Stunden, ausser in der 
Religion und im Ilebraischen, getrennt gewesen.



Durch Krankheit der Lehrer hat der Unterricht in diesem Jahre fast keine Storung 
erlitten. Nur Oberlehrer W it t  war zur vollstandigen Beseitigung des Uebels, an welcbem er 
vor einem Jahre erkrankt war, genothigt, vor dem Beginn der Sommerferien einen vierzehn- 
tagigen Urlaub nachzusuchen, den er zum Gebrauch einer Brunnenkur mit gutem Erfolge be- 
nutzt hat.

Der Gesundheitszustand der Schiller war im Ganzen befriedigend. Im Verhaltniss zu 
der Ausdehnung, welche die Maserepidemie in der Stadt gewonnen batte, waren nur wenige 
Schiiler von dieser Krankheit ergriffen worden; noch geringeren Einfluss iibte die Cholera auf 
den Schulbesuch aus. Leider aber forderte die Seuche auch aus der Zahl unserer Schiiler ein 
Opfer. Ihr erlag am 9. September v. J. nach kurzem Leiden — den Tag vorher war er noch 
gesund in der Schule gewesen — der Quintaner W ilh e lm  K a d g ie n  aus Pogauen, ein fleissi- 
ger, wohlgesitteter Knabe, der in seinem kurzeń Leben schon manche schwere Krankheit gliick- 
lich iiberstanden hatte. Eben so tief erschiitterte uns derTod eines anderen Schiilers, der unserer 
Gcmeinschaft schon langer angehort hatte und den wir mit inniger Freude seine schdnen Anlagen 
in korperlicher und geistiger Frische immer mehr und mehr entwickeln gesehn hatten. Am 
26. Februar starb namlich nach mehrwochentlichem Leiden an einer Lungenentziindung der 
Secundaner R o b b y  K le is t  aus Spandienen in einem Alter von 16 Jahren. Beiden wird die 
Schule ein liebevolles Andenken bewahren.

Und da ich hier derer gedenke, die der Tod im verflossenen Jahre aus unserer Mitte 
abgerufen hat; kann ich auch eines Mannes nicht yergessen, welcher der Schule einige zwanzig 
Jahre zwar in untergeordneter Stellung, aber mit gewissenhafter Treue gedient hat. Es ist 
dieses der Schuldiener F r. L o h e it ,  der am 15. September v. J. gestorben ist. In den Be- 
freiungskriegen hatte er sich den Ehrenschmuck des eisernen Kreuzes erworben.

Aus dem Lehrerkollegium, welches seit zwolf Jahren aus denselben Mannern bestanden 
hatte, schied mit dem Schluss des Sommerhalbjahres der vierte Oberlehrer, Herr Professor 
Dr. W ic h e r t , nachdem er gerade dreizehn Jahre unserer Anstalt angehort hatte, um die D i- 
rektion des stadtischen Gymnasiums in Guben zu iibernehmen. Ausgezeichnet durch eine 
griindliche wissenschaftliche Bildung, durch eine seltene Lehrgabe, durch einen nie ermudenden 
Eifer hat er mit grossem Segen an unserer Anstalt gewirkt, dereń Lehrer und Schiiler sein An
denken in dankbarem Herzen bewahren werden, wie sie ihn mit den innigsten Wiinschen in 
seinen neuen Beruf begleitet haben. Die durch seinen Abgang erledigte Stelle wurde auf den 
Vorschlag des Direktors dem nachstfolgenden Lehrer, Oberlehrer Dr. L e n tz , iibertragen; eben 
so ascendirten die iibrigen Lehrer. Die dadurch erledigte letzte ordentliche Stelle wurde dem 
Schulamts-Kandidaten von D r y g a ls k y  conferirt, der bereits anderthalb Jahre an dem G ym - 
nasium mit grossem Eifer und giinstigem Erfolge gearbeitet hatte: ihn in fester Stellung 
unserer Schule verbunden zu sehen, gereicht mir zu aufrichtiger Freude. Eine angenehme 
Pflicht aber ist es mir, auch an dieser Stelle den verehrten stadtischen Behorden meinen herz- 
lichsten Dank fur die Liberalitat auszusprechen, mit der sie auch bei dieser Gelegenheit fur 
die Verbe8serung der ausseren Lagę der Lehrer gesorgt haben, indem sie nicht nur denjenigen 
Kollegen, welche im Besitz einer personlichen Zulage waren, dieselbe bei ihrer Ascension be- 
liessen, sondem auch durch die Summę, welche friiher dem Prof. Dr. W ic h e r t  ais solche 
gewahrt worden war, das etatsmassige Gehalt des neu angestellten Lehrers in gleicher Weise 
verbesserten.

Auch von den Konigl. Behorden haben einzelne Lehrer ermunternde Beweise hohen 
Wohlwollens erhalten, indem Se. Excellenz der Herr Minister der geistl., Unterrichts- und Me- 
dicinal-Angelegenheiten auf den Antrag des Konigl. Provinzial-Schul-Kollegiums den Oberlehrer 
C h o le v iu 8  durch Patent vom 24. December v. J. zum P r o fe s s o r  und den G. L. W e y l 
durch Reskript vom 26. Februar d. J. zum Oberlehrer ernannt hat.



Ais wissensehaftlicher Hilfslehrer trat zu Michaelis Herr F r ie d r ic h  ein. Zn derselben 
Zeit begann der Schul-Amts-Kandidat Herr A. M iittr ich  sein Probejahr abzuhalten, erkrankte 
aber zu unserern Bedauern bald nach seinem Eintritt. Mit dem Anfange des neuen Schuljahres 
hoffen wir ihn wieder zu uns zuriickkehren zu sehen.

IV. Statistische Nachrichten.

a. Eielirapparat.

Aus den etatsmassigen Mitteln sind fur die Bibliothek angeschafft: Lenz Zoologie der 
Griecheu und Homer; Meineke comicoram gr. fragm. 2 Bde. (Indices v. Jacobi); Horatii 
sermones ed. Kirchner II., 2. Julian Schmidt Geschiehte der franzosischen Literatur; Stephan. 
Thesaurus Gr. L. V III ., 5 ; Gieseler Kirchengeschichte, 4ter B d .; Boehringer die Kirche 
Christi II., 4, 2; Plinii hist. nat. V II. u. V III.; Zinkeisen Geschiehte des Osmanischcn Reiches, 
5ter Theil; Kant’s sammtliche Werke, herausgegeben von Kosenkranz und Schubert. Auf einer 
Auktion gekauft sind: Thucydides ed. Poppo, 11 Bandę; Tacitus ed. Walter, 4 Bandę; Aeschyli 
Eumenides ed. C O. Mueller; Apparatus crit. et exeg. in Aeschylum, 2 Biinde; Lersch anti- 
quitate Vergilianae.

Auch die Schulerbibliothek, die Kartensammlung und das physikalische Kabinet sind 
angemessen erweitert worden.

I». W n l i l t l i a l i j E k e i t s - F o n d s .

Die Klassen Quinta, Quarta, Tertia und Secunda besitzen zur Unterstiitzung armer 
Schiiler kleine durch Beitrage einzelner-gebildete Kassen. Der Stand derselben ist folgender:

Bestand um Ostem 1357. Zugang.
7 rtl. 27 sgr.

Ausgabc. Bestand um Ostern 1353.
Q u i n t a: 24 rtl. — sgr. — pf. -  Pf- 10 rtl. 12 sgr. —  pf. 21 rtl. 15 sgr. - p f .
Q  u a r t a 
T e r t ia :

49 „  23 „ 7 „ 12 „  1 „ 2 „ 15 „ 27 „ 6 „ 45 „  27 „ 3 „
•27 „  9 „  - 99 1» „ 8 „ 6 „ 19 „ 8 „ 6 „ 18 „  9 „  - 99

S ec. B : 12 „  -  „  - 99 8 „ 8 „ 6 „ 9 „ 7 „ 99 u ,, i „ 6 „
Sec. A : 35 „  2K „ 2 „ 18 „  19 „ 6 „ 23 „ 6 „ 6 „ 31 „  8 „ 2 „

Von einem Freunde unserer Schule, der nicht genannt sein will, habe ich vor Weihnachten die 
Summę vori fu n fz ig  Thalern zur Unterstiitzung armer Schiller erhalten. Er hat, wie er sagte, 
auch damit der Schule, in welcher alle seine Solinę ihre Vorbildung empfangen hatten, seine Dank- 
barkeit beweisen wollen. Je seltener in unseren Tagen solche Kundgebungen sind, desto inniger 
und aufrichtiger ist der Dank, den ich dem edlen Geber zugleich im Kamen derjenigen sagę, 
welche durch einen Theil seiner Gabe bereits unterstutzt sind. Am h. Abende vor dein W eih- 
nachtsfeste habe ich die Freude gehabt, zwei hilfsbediirftigen W ittwen, dereń Sohne unsere 
Schule besuehen, je  10 Thlr. zu iiberweisen.

Eben so erwahne ich es mit grossem Danke, dass Herr Oberamtmann Bbhm mir viele, 
zum Theil werthvolle Schulbiicher zugestellt hat, welche mittellosen Schiilern nach dem jedes- 
maligen Bediirfniss ais Eigenthum ubergeben werden sollen.

Mogen solche Beispiele nicht ohne Nachahmung bleiben!

e. Scliiiler.
Am Schlusse des yorigen Schuljahres ziihlte das Gymnasium 305 Schiiler. Nachdem 

8 zur Universitat, l(i abgegangen, dagegen 31 aufgenommen waren, begann das Sommer- 
semester mit 312 Schulern. Am Schluss des Semesters betrug die Schiilerzahl 306, da 13 ab-



gegangen, 7 hinzugekoromen waren. Das Wintersemeser 185,/sg begann mit 309 Schillera, 
indem 7 zur Universitat, 13 anderweitig abgegangen und 23 aufgenommen waren. Im Laufe 
des Semesters sind 8 abgegangen, 2 hinzugekommen, so das am Schlusse des Jabres 
303 Schiiler das Gymnasium besucben und zwar in I. 28; II. A . 30; II. B. 31; III. 65;
IV . 57; V. 44; VI. 48. —

In diesem Schuljabre baben zwei Abiturienten-Priifungen unter dem Vorsitz des Konigl. 
Provinzial-Schulraths Herrn Dr. S c h r a d e r  Statt gefunden. Bei der ersten, am 2 l.S ept. v. J. 
baben sieh 7 Schiiler (Nr. 294—300), bei der zweiten, am 13. Marz d. J., 6 Primaner (Nr. 301 
bis 306) das Zeugniss der Eeife erworben.

V erzelelin|gs d e r  P r im a n e r , w elelie  h el d en  b eid en  olten  a n g e fn lir te n  i l i l t i i -  
r ie n te n -P rA ru n g e n  d as ZeugniitM d er ReiTe e r lia lle n  lialien .

1
Aufentbalt

Universitat,w
GewiilillesStand und Wohnort « . o. «e welche sie be-

No. N a m e. Gebuitsort.
des Valers.

1> - —Ł' ez — KT •< -= . O dl Fakultiits-
Studium.

siiclien zn wol
imi erkliirt

•= baben.
t.lalir. la.hr. Jahr.

2!)4 Louis Boelim Balsa , Kr. Heili- Oberamlmann in Kiinigs- 183/, VI, 2 Er gedenkt
genbeil. berg Landwirth 

zn werden
295 Theodor Heinrich F is c h e r Kbnigsbcrg. Kaufmann in Konigsberg w / i 10'/.. 2 Tlieolngie
29(i Ernst Alhan. Friedr. K a te rbau Samter, Grossher- Kreisphysikus (todt). 21 V* 'U Er will sieli

die hiesigezogthuin Posen. dem Fnist- 
fach widm. \

297 Jnh. August Louis S ch w id o p Konigsberg. Rceierungs-Sekretair in 18 10 2 Die Keclite.
Universilat.Konigsberg.

18’/, 9 'li298 Franz W illi. N ico lausS toerm er Kanten, Kr. Fisch- Gutsbesitzer (todt). 2 Desgl.
liausen.

299 Rndolph Gottlieh Hugo U lr ic h Konigsberg. Major a. 1). in Kiinigs- 20 ®v* 2 Er gedenkt
berg. Landwirth 

zu werden 1
300 ■Inlius Adolph Heinr. W e rth e r Rossla. Stadtgerichtsralh in Ber- l 9 ’/4 'h V* Er w ill sieli

lin. d. Bergfacb 
widnieli

301 Otto Bossę Korblach, Kr. Ger. Sehullehrer in Korblack. io*/* 5'/j i Tlieolngie.
dauen

302 Arthur Heyn. Konigsberg. Apntheker (todt) I81/, 7 2 D.e Keclite. |
303 Martin Pliilipp H ir s c h fc ld Konigsberg. Kaufmann in Kiintgsberg 17 'li 7 2 Er will Kfm. 1 

werden. die hiesige

301 loh. Adolph Hugo L a ckn e r Konigsberg. Desgl. 1 9 ' 4 2 Tlieolngie.
305 Hermann Hebe l ung Osterwieck bei .lustizrath a. 1). in Weis- 18'/-. n * 2 Die Keclite. i Universitiit.

Magdeburg. senstein bei Kdnigsb.
w *306 Franz V o i g d t Konigsberg. Prediger in Konigsberg. (i '/, 2 Desgl.

S k r z e c z k a .


