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Beitrag zu der Charakteristik des Nonnus von Panopolis 
in dem Gebrauche der Epitheta.

Die Sprache des Nonnus erhält ihr eigenartiges Gepräge ganz besonders durch den 

überreichen, höchst eigenthiimlichen Gebrauch der Epitheta, die der Dichter vor den übrigen 
Redetheilen in so hohem Grade bevorzugt hat, dass man fast behaupten könnte, er habe den grössten 
Theil dessen, was er überhaupt gesagt hat, durch Epitheta ausgedrückt. In welchem Uebermaasse 
er dieselben oft angewendet hat, mögen gleich hier am Anfänge einige recht auffällige Beispiele aus 
den Dion, zeigen:

5, 264 <Y dxi%i]TOV dnti&ta ifonddi iff/rofisvMV ßgadvv otyov umdtioTwom’
ßriya ßnlitoV sic VOfiöv dv&f[iosvia ftiy xsXeMw alya Xaßmv nQOxeXev&ov ö^o&i&oio 7tOQtit]Q
d. h. die Heerde der Schafe, welche sonst unfolgsam mit herumschweifendem Hufe umherirren, so 
dass man ihnen nicht beikommen kann, oder nur langsam hinterherfolgen zur blumigen Trift, 
vereinigte er auf einem Pfade, indem er eine Ziege vorangehen liess, mit der sie nun wetteifernd 
den Weg zurücklegten. Aehnlich 4, 28 Jla^d-fVixri d’ ätovda nohijrÄdyxtovQ vfitvaiovg
(Kadpoio) xal nodtv aßi^oixiop vmoQotfiov fisuxvd&i/iiv ‘&tvov liysiv dnesms d. h. als aber die 
Jungfrau von einer Verbindung mit dem umherirrenden Ankömmling hörte und von einem Gemahl 
ohne bestimmten Wohnsitz, der aus der Fremde unter ihr Dach gekommen war, verschmähte sie 
den Ausländer. Ebenso 33, 280 Kai tote povvoc avnvos dnödavzo? dß/otfoc tQ7ta>v rroGßl naXivvotitouhv 
i-J.iS fmotvytio MoQQfV? u s. w. —

So bestehen denn nicht selten ganze Zeilen fast ausschliesslich aus Epithetis wie z. B. 39, 
92; 2, 345; 10, 107; 16, 172; 27, 252; 33, 109; 37, 24, 336; 40, 119; 45, 295 u. s. w. —

Da nun Nonnus neben dieser ganz besonderen Vorliebe, seine Gedanken so weit als möglich 
durch Epitheta zum Ausdruck zu bringen, auch noch in dem Streben nach allseitiger Beleuchtung 
eines auszusprechenden Gedankens, nach vollständiger Ausführung eines gewählten Bildes nur zu 
oft in den Fehler peinlich minuciöser Detailmalerei verfällt, so reicht erklärlicher Weise der 
vorhandene Vorrath von Epithetis für ein so übergrosses Bedürfnis nicht aus. Daher müssen denn 
zunächst zahlreiche Substantiva, die bis auf Nonnus ihr Recht als solche behauptet haben, die 
Function von Adjectivis übernehmen. Zwar finden wir Anfänge dieses Gebrauches schon bei den 
ältesten epischen Dichtern, ganz besonders aber später bei den Didaktikern des zweiten Jahrhunderts,
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doch ist keiner von allen so weit darin gegangen wie der Dichter von Panopolis. — Indem ich 
nun alle diejenigen von Nonnus adjectivisch gebrauchten Substantiva übergehe, welche schon vor 
ihm in gleicher Weise angewendet worden sind, stelle ich nur diejenigen mit Angabe sämmtlicher 
Stellen zusammen, deren adjectivischer Gebrauch äusser etwa in Verbindung mit persönlichen 
Begriffen sich vor Nonnus schwerlich nachweisen lässt.

1. Vor Nonnus schon als Substantiva vorhanden gewesene Epitheta:
’z/AatfTWß ÖQVig 48, 382 — OQa doimov 46, 101 —- aXztjjotor fOwo 45, 348 (Subst. d^xcijoia 

M. 3, 74) — &vqgm 14, 371 — 36, 434 — tiw« 26, 302 (S. d[j.r]if]Q 2 — a D.
5; M. 1) — avTokifi aQOVQtj 25, 98 (S. avtoXiij 2 — qg 4 — t] 1 — 4 — Nom. propr. 2) — 
«oo'o'^r^t ttvqgm 25, 543 —• GidqQw 39, 310; M. 18, 53 — a dol.ov 16, 314 — iiItov 47, 435 
(S. doGGiyrqQi 1 — a D. 9; M. 1 — 5 — f 27, 287 [?]) — ajrtt z/tortio'ov 27, 67 —
yivalov 32, 137 — dv&tQewvog 27, 21 — ovtiQOV 18, 175; 20, 100 — i dv&toiü>vi 48, 60 — OaZw 
23, 259 — dfßfiü 4, 378; 43, 244 — xoQVfißw 21, 32; 36, 359 — fio&n 43, 143 — odövn 44, 62 
—■ öXxm 40, 479 — o/ißow 6, 289 — Ttry/ti 1, 214 — itvqgm 31, 5 — yalivw 14, 263 — a'Btov
20, 81 — dtGfiov 36, 387 — dovnov 21, 68 — jiv&ov 17, 169; 23, 164; 29, 303; 36, 338; 45, 253
— ttvqgov 29, 201 — TavQov 15, 28 — ilyoiv 45, 316 — ff xsQavvoi 43, 376 — ag otfOalyiovg
10, 21 (S. — a 2 — sc 1 — ag 1) — dQyyöva avoijv 13, 391 — pa&v 30, 171 cf. Halieut.
5, 108 — oc yvioyoio (S. og 2 — a D. 9; M. 1 — «f 4) — ßiycdQfiovi xanvm 36, 297 —xdrtQO) 
22, 44; 41, 197 — 6, 148; 12, 147, 350; 13, 360; 18, 140; 22, 317; 28, 128; 33, 87; 41,
78; 43, 310; 45, 275, 344; 46, 187; 47, 225 — iuqgm 41, 234 (S. M. 21, 32) snißqTOQi xovqh 
1, 51 — na^ai 4, 379; 20, 113; 30, 82; 37, 256; 41, 8, 191; 45, 320; M. 21, 63 (S. M. 1 — 
a D. 9; M. 1 — sg 3 ■— «c 2) — eQsvvijTijQog .Avaiov 16, 249 — i tccqGw 2, 25 (S. — cc D. 2; 
M. 1 — ff 3) — &tixTt]Qog ifidviog 32, 4 — i xsGim 32, 64 —- &oiv^to qi ÄcafiM 25, 557 — 
kaw M. 2, 6; 6, 54 (S. — a 2) — ÖQiniijq i dyoGiw 3, 287 — (S. — « M. 1 — F. &q entt iqccv 
S. 4) — xsvtoqi xH’QGw 43, 350 — xsGtm 32, 39; 42, 491; 47, 423 — pv&w 13, 480; 18, 308; 
35, 274; 48, 831; M. 8, 150 — a Wqgov 14, 243 - xiggov 14, 399; 29, 235 — » 2.oyXi] M. 19, 
191 (S. — a 1) — xqQvxi Giomirj 33, 27 cf. 30, 39; M. 3, 57 (S. D. 41; M. 8) xvßiGTqvqQog 
JEfilqvov 19, 345 — i xaQrjvM 10, 149 — xvdoifiöi 26, 173; 43, 340 — /raZpw 2, 193; 40, 242; 
41, 135; M. 2, 82 — Gidfav 6, 122; 9, 165; 15, 69; 28, 318; 38, 370 — a xgata 22, 317 (S. — 
al — ff 2) [laGT^Qi Kdd/iM 1, 365 cf. 1, 45 — (povqi 5, 468 — oIvo dÖTtfOiv onwQaig 19, 308
— 6 iGisvuq qi 7tvqgm 28, 183 — a ßQayiova 15, 238 (S. — a 6 — ff 2 — «f 1) optpaxi
xaQTtM 7, 145; 11, 311 — xvxIm 48, 957 — pa£<5 1, 71 — a xaQTtdv 1, 351 — «f /iiigovg 48, 365 
(S. — al) cf. Wern. Tryph. p. 84. — d ksvti qccv dGTfQOTC^v 8, 390 (S. 5 u. stets so das Masc. 
26) — öoyijGTriq xvmv 41, 197 — of Börgvog 18, 142 — i diovvGw 20, 69 oZzw 33, 274 — 
zraZpw 6, 47; 10, 239; 43, 238, 391 — twtw 46, 157 — a ÖQÖyiov 3, 169; 42, 169 — Xi&ov 24,
254 — vexvv 28, 96 — Gioazov 13, 301 — ff ddxtvXoi 3, 238 — ly&vtg 47, 632 cf. Cyneg. 1, 61;
— ac zi'ra? 22, 28 (S. — r^j 2 — of 2 — a 2 — k 4 — ag 1) cf. Hom. II. 10, 494 fc xovqoi
— 7tair]ovog o'ivov 19, 24 — i xiggm 29, 155 — [ivS-m 46, 361; 48, 234; M. 3, 13; 12, 161 (S.
— ff 1 — Nom. propr. 1) — 7ta(iii^toqi xdknw 41, 92 — a vvfj’Cfijv (Hq^v) 8, 162, sonst 
appositionell 6, wie schon bei Aeschyl. -— rra v dayidrs i qcc dalfiMV (Ns/j-eGic) 48, 381 TtaQ&ive 
(NffjtGi) 48, 416 — ar vfVQijv 33, 120 — rOe^r 40, 248 — <faQsiQ>]V 33, 182, appositionell 4 — 
rrkwiTiQi ).o<fw 23, 107 (S. — i 1 — a 5 — ff 4) — rt oivr/io oi daZm 21, 143 dtGfiü 29, 355
— VtGpv 44, 148 — &V[M? 13, 385 — Wqgm 13, 4 — xiW« Mxi/g 48, 380 — pvty 13, 488 —



3

ttvqgm 6, 208 — 48, 663 — /aZxw 13, 152 — og xolGiog M. 16, 34 — < ttöi/im M. 9, 36,
77 — ag dpoißag M. 15,’ 100 (S. — a D. 1; M. 2 — ec 1) — GßeGryoi oöm 23, 29 (S. — al
— «gl) — Gt]p,dvTOQi Giyy 22, 88 — 37, 551; M. 1, 119; 2, 39; 5, 38; 18, 81 — a ((mv^v
15, 120 —1 /JjvQ-m M. 13, 191 (S. — i 1 — al — og M. 1) — Gtp lyxrqgi deGfim 16, 391; 25, 
505 — nvdxTOQi jta/.iiM 21, 100 (S. — al) — (ftkqioQi dyoGiM 3, 398 — xoZn« 21, 27 -—

M. 18, 55 —- (fvXXag cf. A. Ludwich: Beiträge zur Kritik des Nonnos von Panopolis, 
Programm des Fridericianums zu Königsberg 1873 p. 38 u. 39 — ydXvip 36, 182. —

Dazu kommen aus der Metaphrasis:
ßtoödiTOOi iiv&m 10, 133 — ÖKfytoqi raQGM 20, 17 cf. Ilalieut. 2, 435 — «g avÖQtg 

(S.— » 1) — STtG)[iida Zsxtqov (atiQwv) 5, 34— 1&vvti](>i Äoyo) 14, 101 —vom 17, 22 InodQriG'criQi 
■S-tGytM 13, 54 (S. — a D. 4 — eg D. 1; M. 2 — ag D. 2; M. 2 — Das F. vnodQqGTsiQa S. D. 2)
— X«j>fea<h /.vGG'rj 10, 109 — diaxtogog sGpdg srcdowv 6, 46 — ov toyov 12, 103; 13, 17,61 cf. 
D. 39, 82 dtdxtooa cl^'oeyrog — s/Z«a, sonst S. cf. Kräh: De fixis quae dicuntur deorum et heroum 
epithetis, Programm des Altstadt. Gymnasiums zu Königsberg 1852 p. 20 — di dd Gx alov dsTypa 
13, 70 (— ov dvdoa 3, 25; S. — og 1 — ov 2) — TiQOGd ßßavog mqij 19, 66. —

2. Vor Nonnus mit andern Endungen als Substantiva vorhanden gewesene Epitheta 
nebst einigen von Nonnus neu gebildeten und adjectivisch gebrauchten Substantivformen:

^■7]i]TOQa xvxXov önMnijg 22, 57 cf. 7, 221 — 4 xoG/Mp M. 14, 87 — Zaw M. 7, 98; 10, 
145; 19, 75 (S. — al — eg M. 1) — p vx rjvo q og avkov 3, 273; 44, 4 — 1 ßdpßn 22, 134 — 
xd%2<>) 43, 72 — QÖpßM 41, 81 — nv ixt^qi xoovpßM 21, 62 — ndvM 37, 607 — GidrjoM
13, 481; 25, 163; 27, 27; 38, 6; M. 7, 91 — a yalxov 14, 311 (S. — »1 — al) — 
oiGtqm 11, 192 — vaQGM 8, 112; 32, 126 (S. — og 1) — (fvXdxzo 01 o2xw 35, 211 — a f-oTT^Gitjoa 
4, 399 — ag GxvXaxag 16, 388 (S.— a 2— eg 6) —(fVG-i]TOQag aGxovgdfi^lO ((pvGijdiiQog Bo^og 
1, 443) u. aus der Metaphrasis nqoaGniGiq Qog l/jaG^t]g 17, 35 (S. — a D. 6 — eg D. 2) — 
Zwei zu vorhandenen Masc. von Nonnus gebildete Feminina: dkt’gqvi-iQav svvm 36, 142 — imv[V 
23, 162 (S. — av D. 5; M. 1) u. äntili/Tf^av lanyv 2, 257; 30, 40; 37, 306 (S. — ar 2) — 
Endlich die neu gebildeten: d2.oi tyvqq 1 &vqgm 43, 45 — giö^qm 17, 237; 25, 318; 27, 25, 105; 
32, 231; 36, 149; 39, 20; 48, 25 (S. — a 4) — änatfvofii/Mi) 26, 118 — a ivvttov M. 8, 130 
u. aus der Metaphrasis xtQfia d ot^v yogor 2, 75. —

Sodann bildet Nonnus, um über möglichst viele adjectivische Formen zu verfügen, eine 
grosse Anzahl vorhandener Epitheta um, indem er denselben eine andere Endung giebt oder sie 
sonst in ihrer Form verändert, wie z. B. dvroÄixog (dvaioj.ix.6g), ayia^aiog (d/ia^iaiogy, ßafjvddxQvog 
(ßaQvdaxQog) u. s. w. Diese so umgebildeten Epitheta gebraucht nun Nonnus entweder neben den 
sonst üblichen Formen oder auch ausschliesslich und allein. Oft erkennen wir auch in diesen 
Umbildungen das Bestreben des Dichters, sich Formen mit daktylischem Fall für den leicht 
dahinfliessenden Rhythmus seines Verses zu schaffen, worauf schon Ludwich in der oben erwähnten 
überaus reichhaltigen Abhandlung p. 99 hingewiesen hat. Da Assmus in seiner Abhandlung: 
Scholae Nonnianae. Part. I., Programm des Gymnasiums zu Krotoschin 1864 — diese nur 
umgebildeten Adjectiva von den wirklich neu gebildeten nicht unterschieden hat, so setze ich dieselben 
mit Angabe sämmtlicher Stellen, was nicht in Assmus’ Absicht lag, mit steter Berücksichtigung der 
Metaphrasis, die Assmus nicht in den Kreis seiner Untersuchungen gezogen hat, hierher und füge
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zugleich in Parenthese die sonst üblichen Formen, soweit sie Nonnus gebraucht hat, hinzu. Schon 
von diesen nur umgebildeten Formen werden mehrere nicht nur in den Wörterbüchern von 
Passow und Pape, sondern auch in der neuen Londoner Ausgabe des Thesaurus, die mir allein 
zugänglich gewesen ist, vermisst. Ich stelle diese voran und bezeichne die nur im Passow fehlenden 
mit +, die auch im Pape vermissten mit die auch im Thesaurus fehlenden mit 4- + X

+ 4- ßqoxo iioto xadi/vqtoio 13, 559 — ov ’Evdvpiwvog 42, 243 — xovqtjg 48, 148
— « xovqy 42, 126 — Kv&tqti^ 48, 356 — mv ’Equruov 13, 456 — xoqv/ißwv 15, 47 (— «?c 3 —
qv 1) — 4 4“ X «fiaQqiov vdwq 47, 183 ----- 1- äfjiTqwioio e^eig^c 35, 220 —- -(—p ä wo A« xoZo
Evqov 18, 327 —Ylzearoco 40, 386 — 4" anÄexsog nXoxafitßog 15, 76 — ec ßoiqvtg ■/(jtitrjc 
10, 183 — n/.oxaq'idtg 48, 117 — n/.öxaiiOL 18, 351; 42, 87 — ag nZoxafjiidag 14, 347; 18, 136 
(ärrÄoxog 2 — ov 1). 5; M. 1 — a 1 — a7r2exroiO'»r 1)----- 1- 4~ X ctqxvia vwca Boqijog 38, 329 (aqxnqqy
1 — qv 1) 4- 4- X derd^ac^r eepo^r 26, 198 u. + + X derd^el»/*'  Zo/w^c 12, 57 (derd^ercog 1
— i 2 — sddav 3 — tvia n. 3 — derdpwdea Itv^v 15, 299) — + + d/giyor ovqqv fy&vog 39, 
330 —- fiskog 15, 55 — a vexva 26, 221; 30, 61 — i^iaq M. 11, 25 — dvvmqiöa M. 1, 139 (dcgiy — 
05 D. 1; M. 1 — t D. 27; M. 3 — a D. 12; M. 2 — ec 2 — «c 2 —) X dvw d txde&Xov 
axovrijv ('Hqax/./]a) 35, 335 — 4~ ^e^rözo c ‘Psii] 45, 98 — ov vßoio 41, 112 — oc ^i]Ti]q M. 2, 9, 
66 — Maqirj, Xqidro'to xteijioxog M. 19, 135 — + + X xvav6%qoct %aiTt]V 16, 81 -— sg'Ivdoi 
28, 229; 31, 275 — ag tyidiag 25, 329, also N. xvavo%qwg, G. xvavö%qoog (xvavo%qoog ävijq 34, 
357) — 4- 4" X ^avqidiw öfifian 5, 308 (S.äiqiov eqyov 21, 270) — 4- X veijvoxog Kvßtht] 
25, 552 — vvfKft] 26, 120 — e ja^re^ 48, 803 — 4 4 X wovrqroio Ttqodumov 29, 272 — ov 
(foqqog 17, 351 — m avdqi 47, 151 —■ wv yvvaixwv 29, 264 (vsovraiov L). 2; M. 1 ■— al) — 
4- 4- X ö(totfXsxvm ßskefiVM 42, 493 — 4“ öq V-onodqv skeipavca 26, 335; 28, 72 — 4- 4*  X 
wo Xvx^'idvov gv/ov 28, 77 — dtfqitflöa 9, 132 — ö/ji/ia äcponidroio nqodomov M. 9, 156 — + 
4- X ttoZo7rÄezeeaffe dtdfiolg 42, 452 (7To2wr2e'zroco 1 — w 2 — oidi 1 — yroAiwÄozor 2 —- a 
3) — _j_ _p x Tioiinotiftc vd(oq 40, 362 — + + X vaq ßij t ig (Asaq%og) 10, 56 (vaqßaXfog 
in fast allen Casusformen D. 18; M. 1) 4- 4- iqmaTMq ^liqioiv 13, 99. —

Die andern hierher gehörigen Epitheta sind folgende:
’Xyxv /. o fiktiv Kqövov 21, 253 — d/ycpd/oco Botqvog 18, 368 — « jtiqiadq 34, 269 — 

ädedfiiov aveqa 15, 138 —- naiöa 45, 295 — M. 19, 3 ■— ädovn^voio ßoeiqg 12, 121
— xaqrfvov 33, 89 — ov q%ovg 1, 300 — co yredcZ« 21, 182; M. 11, 218 — (foivy 15, 296 — ov 
X&ova 34, 149 — cor ywctixMV 35, 238 — Mxrqcov 48, 645 — zredUcor 21, 337 — oidi xoß-oqvoig 
16, 265 — %sqdiv 1, 433 — ddcopoddzcor ipevaicov 4, 33 — ovg vfievaiovg 34, 176 — aeAA^ecg 
Bax%og 32, 134 — Innog 11, 142 — xiqxog 42, 535 — xovqog 11, 421 — og ^Eqt^sog 37, 649 — 
i xanvw 13, 476 — xvdoi[iw 13, 389; 39, 115 — Vfßqiq 5, 322 — mxfyim 10, 405; 37, 626; 45, 
320 — yred/A« 31, 111; M. 1, 80 — qö/ißi» 2, 190 — xaoo'« 17, 197; 22, 332 — a 'imtov 36, 215
— vsxqov M. 11, 155 — eg IJäveg 34, 147 — ag d iptag 23, 171 — edda'lqtg 26, 362 — ^r^q 10,
73 — öqvig 12, 75; 37, 740 — nsvqij 2, 471 — crdZ'rcy? 23, 193 — 14, 18 — zropet^ M. 4,
161 —• eddav drrrjVrjV 18, 51 — deZZoTrddoco roxvjog 11, 486 cf. Kigl. Melet. 1,28 — äsqdurt66q g 

'XXiiirjd^g 36, 289; 3/, 676; 39, 340 — Ovqaievg 26, 146 — Kiddog 10, 401 — eZe'yag 33, 278 
(aeqdmoßiav 'innuav 47, 579) — ä&sdpiog vaviD.og 47, 364 — ov (fwra 44, 312 — '/.exiqov 25, 
16 — oi äqxisqtjtg M. 19, 26 — a&qtjtoio Zqvog 3, 271 — Üeaivqg 5, 305 — ^qispidog 5, 477
— nsqdetfovtirig 6, 139 — xokrtov Xepel-iig 7, 265 —- Msyalqqg 10, 35 — Medovdqg 18, 295; 47, 
586 — xekevß-ov 24, 118 — (frae&oviog 38, 36 — X!valov 44, 187; 45 238 — 7tqodMm>v Medovdqg
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47, 593 — xovçijç ÇAfnépadoç) 48, 243 — ov Aiovvgov 9, 106; 14, 150; 16, 375; 46, 4 —ю л£ц)у
2, 6 — лцовылш 3, 417 — юг vfievaitor 16, 310 — /лхщюг 32, 99 — oiGi Bàx/aiç 35, 23? — 
ою roxÿoç M. 14, 31 — лцооюлог M. 14, 68 — ov vXijç M. 3, 64 — qovç M. 9, 178 — aidovç 
M. 21, 42 — ю nakfiM 3, 41 — d/Âvi" Giyïjç M, 7, 17 — юг хтгеюгюг M. 1,211 — dxt х0рщ ç 
Bôtqvç 18, 12 — (Poïftoç 10, 207 — oio Aiovvgov 15, 49 — xaçqvov Aiovvgov 11, 239 — toxïjoç 
(NIgov) 25, 161 — ov Aiovvgov 37, 42; 44, 147 — (Poißov 12, 134 — oiGiv è&siÿaiç 14, 232 — 
юг Га).1/.а1юг M. 2, 57; 7, 35 — itkiß^ixroio 'ErroGiyaiov 43, 115 — àfiâïijç 1, 96 —ov Moiçtjç 
28, 249 — лоддс 1, 263 — w (рдстгг) 43, 196 — юг хоцаюг 1, 208 (aßQtxio? D. 10; M. 1, dagegen 
afięo^oę D. 29; M. 1 -— diäß^oyoc D. 13; M. 2) àÀifçydçxviov 40, 306 —à iia'îai oio iGToßoqo? 
2, 280 — ю хгхХю 1, 251 — oïGrü 36, 217 — oiGi лЩущтг 35, 294 — âravdioç
ерюще 5, 105 — i 19, 198 — a лакаргуг 36, 380 — «ç длюла1 3, 225 — fyqypirt? 1, 128 —
i (jipi M. 4, 130 — «ç vexQoi M. 5, 96 (ävavdor D. 2; M. 1) — aęrirśksorov yâpior 16, 333 —
^ß/jv 9, 185 — ôç^ior 5, 579 — тохог 48, 793 — а дощата vijêâv 24, 249 — аохелёд défiaç 35, 
202; 48, 116 — oç Пщое<роге1щ 5, 609 — xovçt/ç 7, 262 — ê&elçqç 3, 413 — fit/çov 48, 655 —
даледою 2, 72 — юг хоцаюг 34, 336 — ра‘?юг 46, 279 — р,щюг 35, 32; 17, 228; 48, 118 —
гыреюг 22, 214 (S. — юг 17, 327) — аоторлюг ощ^юг 7, 244 — aGToçéeç yafi&vrai 16, 93 — 
tGGi ya^evraiç 4, 324; 17, 118 — aç yafrfvraç 3, 52 (аощютю yafisvrij 47, 139 — oio хацАгг^
48, 621) dyęĄiGToę ßio? 32, 55 — лого? 45, 354 — or àç^orlijr 24, 266 — охолог 34, 305; 36,
34; 39, 332; 40, 71; 48, 74 — oç xôxxoç Giioio M. 12, 97 (ayęĄior ха^лдг 8, 277 —yoçor аощюг 
2, 353) — ßagv dâxqv oç Aviovôq 46, 289 — rvpapij 40, 194 (ßagvdaxQV? D. 1; M. 1) ßovxsQctoio 
Ащшдщс 28, 262; 39, 284 — ov ßaGiXljoc 26, 155 — ю ретюлю 45, 259 — юг Ктгтагцюг 20, 
223 — 2атща>г 10, 209; 27, 68 — Seikqvür 36, 147 — oiç ^атщоилг 17, 38 — ovç Уатщог? 14,
319 — yoÿporoç f/rtoxi/oç 11, 203 — Hęidaroio 2, 152; 38, 100 —Чллодарлггу; 20, 162 —
vvpapT]? 42, 262 — олюлщ 4, 64; M. 20, 49 — лцу/]? 13, 561 — <■ срюгу 11, 196 — a Asvxo&éqr 
43, 369 — аощг 1, 127 — (рюгцг 24, 200 — aç (xvvaç) 5, 454 — oç rv/ißov M. 11, 62 —
ôa<p г rj егта хадлог 12, 209 — eGGar лащСда''Аохрщ 13, 76 (dacpvaïoç 5 — oiç 2 — ц 1 — aç 1)
àaÿoivtjeVTOç yereiov 37, 518 — xvdoifiov 14, 355 — ôreiçov 44, 48, 85 ■— i xiGGôi 43, 333 — 
xoyv/jßM 45, 290 — odom 4, 361 — л^овюлю 1, 425 — лдАю 4, 457 — çeé&çM 22, 370 —■ <лдщю 
17, 297; 22, 195 — /aZirw 15, 184 — tç ^yspor^eç 26, 100 — eGGar алугуг 20, 107 — (рацёщщ 
48, 254 — a Xîjia 47, 541 — d о ż.otpy адр юг ’AipyodiTtj 4, 68; 32, 1 (do/.ocfQadtaç pieroivâç 2, 27) 
— èyxçvtpov tjßt]v 28, 295 — лщ 37, 68 — «iZtjTod^g "Ахрмг 37, 699 — Mifiaç 13, 143 —
qv BiAi&ov 32, 222 — "HtpaiGcor 29, 356 — êrva> 28, 289 — ддх^Урог oÂé^or 17, 214 — лМог
1, 60 — TaęGÓr 11, 3 — vpéraiov 5, 284 — tj АиЩг£ 19, 305 — ёло1гюг дльщцг 45, 82 — 
vpvor 11, 301; 20, 87 — x°QÓv 17, 383 — ev&uyésç alypaï Xeomiœv уеггюг 2, 382 (evSÿxvoto
3 — ю 1) — Çetpvçiiïoç аухюг 13, 377 — or avçijr 48, 517 —Аегщдуо? А/.хщауиа 30, 202 —
агщ Av-ijiôç 44, 202 — А'щц 48, 426 — ’Одогщ? 17, 248 — IJer&evç 45, 253 — лцоро? 36, 389; 
40, 67 — vïoç ctQovQi]? 48, 393 -— ov aîfia yijyevéoç лцоудгою 36, 252 — üvdça 36, 355 cf. 35,
364 — àtAiia д^ахогтюг 1, 283 — aîûôv 1, 42 — ßaGi/.tja 29, 42 — ßovлЛïlya 20, 186 — ira
piovvov 28, 185 — ууерьогуа 36, 317 — póttor 14, 247 — vvpapiov 13, 382 — духог алнХу? 32,
257 — ovvofia vvpKpijç 2, 162 — via 5, 554 cf. 45, 174; 25, 238 — s IlevAev 2, 571 — Tvtpuev
45, 22 — oç yevéÿlq M. 8, 107 — ov аг&щеюга 3, 94 — <рющг 18, 66 — l&VTfiÿreç àyviai 5, 
282 — aç Олг^гууас 2, 451 — ïxpioç ащ 2, 490 — a lyvia 42, 442 (ïxfieror ощог 4, 246) — 
халцАюг дддггюг 18, 245 — Â^ïdtiy хощу 40, 157 — vvpbipi] 40, 270 — yç alóyoio 2, 585 — 
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łsaivi]g 48, 278 — туг yovr/v ’’IvÔmv 1(5, 121 —- ПоМмда. 2, .312 — tov 'Ivdüv 27, 205 (S. — ag 25, 
329) — 2л л ó тq/ xov âvTvya xô(><rz/ç 26, 159 (2.1лот(рх1 xôqGi] 11, 510) — XivqGia dâxçva 43, 137
— ov av/f.va M. 4, 112 — XvGGqtig (Bux/oç) 48, 85 — (^wadiję) 36, 134 — Aiôvvoog 45, 
334 — 'loßaxxog 29, 319 — (’llxvi'/ooç) 28, 283 — otGzpog 46, 104 — t &2рап 5, 353; 24, 136 — 
xiviom 15, 312 — oïdpan 23, 178; M. 18, 3 — o/'o'rçw 22, 207 — лод1 46, 143 — xwipan 45, 2 
XaGpari 25, 507 — xtvpan 3, 210 — a xvp,avà 2, 292 (Ivo'o'aÂsoç D. 2; M. 1 — ov 1 — м 1 — rj 1
— i/g 5 — fjGi 1 — IvGGaideog 1 —■ i I). 10; M. 1 — a 2) — Mair/log Eopï]ç 9, 17 — pacrpov 
dôpov 3, 381 — qxb> 9, 167 — nédov Ihoatov 37, 138 — paviti deï pv&M 11, 72 — a ôdtpv'qv 
12, 110; 13, 304 — i (pmvÿ M. 4, 122 — (pavripov ar/i.qv 13, 239 — pavnpov 5 — oig 1) — 
veoxnrov aGtv 18, 294 (vioxtIgimv поЦыг 6, 385) — vivait] HcMâdi 37, 623 — ełrridi 18, 169
— 'Sav&ôxçoï xôGpip 42, 76 — a tt^Iov 11, 180 — xanilt' 14, 84 (Çav&ôxQOOV vào>p 3) — 
Sfivijdôxoç Boopiov ava§ 18, 307 — ov ovdag 13, 104 — oç M. 11, 40 (Çeivodôxog 4 — ov 5 — 
w 1 — ov D. 3; M. 1 — oi 1 oio M. 1) — о до vvotpvzip лаоахо'т] 5, 201 — шг Iïyavuov i>, 2; 
45, 171 — оX VaÀéо v лодод 42, 56 — ov Gioarôv 22, 249 — oi Hâvsg 34, 148 - oig лодьвсн 32, 
265; 33, 233; 43, 381 — ovç paxijidg 24, 157 — -ç (Médy) 18, 207 — opsGidpopog iiGiôç 17, 
40 — T/éçâmov 5, 290 — Jlôcv 36, 449 — noipqv 27, 298 — ov УНхы 6, 306 — ’/vw 9, 265; 10, 79
— ixyQqv 32, 134 — dopa 25, 372; 28, 11 — гдыо 2, 442; 6, 283 — a <pv2a BaGGaçidmv 35, 99 
(oQiÔQopog 10 — ov 9 — a 2) — ô ptGGavXot о Ваххцд 27,235 — Ко^Хцд 17, 63 — Xtaivijg 24, 
130 — Havàzoov 13, 446 — tox^oç 14, 73 — ov ipo^og 43, 150 — « рырм 13, 106 — diipow 
11, 63 — 2.0ХРЛ 11’ '1’^'1 — лабтм 44, 307 — (paivy 14, 1; 25, 330 — <»v ditpçiov 24, 110 — laipôiv 
22, 229 vopî/oiv 29, 221 — vpevaimv 4, 323; 16, 287; 32, 81 — oiGi pskcv&Qoig 6, 272 — oio 
psXcttyov M. 1, 64 — dosGGi(iàcoiq Bmcycug 14, 250 — лагХегход de'SvtfQq xovQtjg 16, 55 —- 
Kv&tçtia рг^р 41, 157 — ov dépag 7, 218 — dt^itsptjv 11, 4 — ï.i&ov 5, 163 — pofppqv 32, 11
— %vo7r 39, 249 — àgiQÔv M. 9, 31 — Л1>2,1дм1(р Gidr/Qw 4, 371 —■*  Ttev&aléa тарбы 47, 239
— ov xijQvxa x'TÔtva 9, 254 — oig avép.oig 12, 136 — ovvxfGGi 5, 376; 24, 182; 33, 13; 40, 103; 
47, 189 — лата/oiGi 25, 276 — GvopàrtGGi 40, 225 — otfft ypappaCi 11. 472 — qg àvâyxijg 9, 298
— qv лкохарТда 37, 38 — Xf4>a 25, 1^ — II Gtpdôi M. 11, 114 — ov pvQov M. 20, 10 (ntvAipog 
M. 1 — ov M. 1; D. mindestens 3) — wolvdeipov yviaZw/v d'oaxorrwy 25, 199 (ло/.vàupaôi zopoij
25, 94 — popcpfi 2, 380 ■— (pmvy 40, 229) — ло 2vtp e Qpéoç Ttyv^g 5, 218 — лотар rjïo g 1ллод
26, 237 — Âeipiôv 7, 223 — vîôg 27, 131 — ov xanvôv 25, 79 — vïa 13, 5 — a ôdxova 2, 643; 
6, 224 — dévdpta 11, 309 — j^ev^ava 23, 8 — ttovâvsÂjxvo g атарлиод 38, 225 — Ztvg оте л. 
i), 568; 6, 157 — Seikip/óg 19, 266 — XQÔvog 14, 103 — ov oppa 35, 103 — x°Qt,'4v 21’ 4^ °i 
alwv. M. 8, 157 — ov ïxvog M. 8, 41 —• логХогоход Gvg 26, 270 — ov kpovidao 2, 351 — 
лд oG&t d iovg (лодоед) 1, 316; 5, 422; 43, 50 — лроырюд aittóg 7, 211 — ov Кюдоп>ир> 33, 53
— xoGpov M. 3, 88 — opipqv M. 14, 116 — np^v M. 12, 164 — a i/tGipaia 16, 45 — ttippr/ tvva 
ivpccia 6, 228; 30, 92 — v/ravip« (pty/ta 'Pwpqg 41, 366 — iipinodyg "Акрудцд 37, 686 — 
tjv ’E(piâÂvi]v 20, 81 — vip 1Л0тг]то g BĄyaGog 37, 267 — лордаЬд 22, 50; 36, 314 — ov avépa 
29, 177 ■— ■‘Ivdôv 17, 152 — tpiot/v 44, 32 — лорда^м 5, 295 (vifjmévijg 4 — qv 1) — y*  idviïtpog 
Bàxxn 18, 54 — ov s//oç 18, 201; 29, 225 — èpyov аХшцд 17, 83; 18, 201 — &vpGov 36, 276 — 
ipiXqvopi Xai.xopt-ôfii] 34, 95 — (p vyôdtpvog 'At/ijvy 3, 111 — 'Apadpvag 2, 98 — H%to 16, 361
— fhâ 44, 312 —- 0éng 33, 354 — ларЭ-fvixi] ПаМмд àpiycoip 27, 114 — vé/j BpiTÔpapng <p, 33, 333 
—• ov vvptpijv 16, 211 — ÏJitvv 42, 259 — napit-evixriv (Pi2.op/i]2.i]v 4, 328 — Xaî.xopfthjV 33, 319 — 
« (Avpt]) 48, 820 — yvvai 48, 760 — Аутшу 48, 440 — (Nixaux) 15, 317 naQ^ev.ixii ( Aęrtpi) 
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36, 59 — oç XqiGtoïo (ufri'iQ M. 2, 11 (tfvyoôépviov 'Açpovit]v 4, 177) /aç«d çq svroç êvaviov 43, 
326 — » ßti.epvw 17, 202; 23, 54; 36, 42 — qtéÜqui 22, 172 — a xtvtûva 48, 34 — taoav ivvw 
23, 87 — Atiifiôa Jlvîkù 9. 251 (%apadç«7ot> D. 1; M. 1 — « 5 — wv 1 — oiç 1 ;— oiGi D. 1; 
M. 1 — ovg 1 —■ -r/ 2 — t/ç 1 — fl 2 — «cl) — tl>evôai.éoç (Kvavoyaitt]ç) 42. 120 — oio tavqov 
8, 325 — ov XatvQov 31, 218 — (Paé&ovcoç 30, 119 — « A/sÂ«rflï 29, 128 — ov ßoTqqa 1, 376
— (fößov 22, 143 — dépaç 5, 597 — 'Jäyßoe 42, 230 — ïvdai.ija 22, 63 — plptjfta no&ov 33, 203 
cf. 42, 129; 43, 249 — Gvqtypa 5, 157 — tpi&vqißpa 42, 235 — mv Gxvi.àxwv 3. 174—oie pvüoiç 
20, 211 — t]v IpäßMi/v 11, 172 — ovor/v 5, 185 — irooi-iiyv 20, 252 — vite M. 7, 9 — tptvô rjpovoç 
’Ivovç 10, 11 — ’Icfiyevtitjç 13, 107 — qovç 5, 114 i ôicfqw 38, 173 — poQtpÿ 10, 54; 34, 143, 286
— vevqt] 25, 425 — vsm 10, 265 — vr/i 23, 141 — a O-vqaov 22, 93 — i.iiïov 28, 322 — pogrpflF
5, 530, 568; 8, 39; 14, 159; 31, 53; 42, 225 — tcci&m 20, 185 — lavqov 3, 323 — cpwvqv 42, 146
— oç yeveii/Qoç M. 8, 132 — i xZflff«» M. 19, 13 — pity M. 18, 122; 19, 58 — (pcovÿ M. 12, 119 
(x[)evôt]<; nie, nur àipfvôijç koyoç M. 8, 12 u. âtfjsvôéa pv&ov M. 18, 179) — mxvtcô dtjç rnxïç 41, 
132 — t]v Sâv&ov 37, 155. —

Dazu kommen noch die p. 10 ff. zusaramengestellten Substantivformen, die von Nonnus 
umgebildet und adjectivisch gebraucht worden sind. — Ferner gehören noch folgende zusammen
gesetzte Epitheta hierher, die Nonnus mit andern, als den sonst bei der Composition verwendeten 
Stämmen gebildet hat:

Evi.âiyyoç pskiiü-Qov 3, 320 — yakivov 36, 228 — « yai.ivöi 11, 122 — a ü-qovov 5, 134
— rtoitv 16, 403 — Lücke 5, 189 — eg dyvtal 35, 9; 36, 438 — /aiivoi 32, 242 •— oç vt]oîo M.
6, 81 — i Aomxm M. 19, 68 — vt]ÿ M. 5, 35; 7, 51 — Tvpßw 19, 217 — evi]jt]<p iôi nyyij 18,
84 — a Kipipov 13, 465 — oißov 10, 163 — xvvo ßnà ôa ’Axtaitova 8, 386 — naidoe àvàyxijv 
5, 371 — pt]ztQa xai iinà 7taïôa xvvoGnâàa 46, 341 — vtßqöv Arg. 5; 5, 301 — tto v Z v x « qt] v ov 
&qt]vov 40, 233 — tio i.vx qo râi m yeiqi 5, 255 (Ttoi.vxqoioç 1—orl) <f li.oxqoTct i.oio ■Haiv/je ‘Pciqç 
20, 37 — MV yvvaixwv 27, 225 — 20, 328 — oißi Baßßaqiösßßi 11, 302 (çpiÂôzçoi« oqyia
M. 2, 113) i.voié&eiqa Kldvr] 21, 77 — xovqt] 45, 48 — av BâxytjV 19, 329 — ßeiya 
MaivaXißav 34, 166. —

Zu vorhandenen Masc. von Nonnus neu gebildete Fern, sind äusser den beiden oben 
erwähnten u. + + ansii.i]T£ t qa noch -f- àXto'iàç At]O> 30, 68 — + ävcümdi
M^vt] 6, 76 — oç diptjç M. 6, 86 — t] ôvpéi.tia Ilaviàç ßvqiyi 29, 287 ----- 1- -&vpoiAaiva Jlqôxyr]
44, 267 — x aqnotôxe i a yaïa 21, 26 — Auf iç: ïnnôvi\ç "J2gfl.l, 172 — tq urodt] ißt sôqt] 9, 
257 — Auf ae: àevôqàdt i.6ypt] 13, 399 — a yaiTt]v 2, 639; 11, 514 — tç viai 3, 252 — 
ézt]Giâç («i’gfl) 12, 286 —■ keyuiiàç péjTtjq 48, 891 — vvptft] 48, 848 — (fvfiiç M. 1, 35 — p«*«dt  
ré/rfl 3, 403 — vvpify 48, 848 — sç Alqai 48, 801 — peßijp.ß q tàç cli.pt] 27, 160 — Avqt] 48, 
590 —- Mi]Vt] 38, 377 — oplyi.t] 38, 19 — Mzßqpßqicig 41, 285 — irfv&ciç cf. Ludwich p. 109 u. 
87 — rr oi.v <> cqo q à ô triai qtnalç 6, 147. — Sämmtliche auf— aç —«dog auslautenden Wörter 
bei Nonnus hat Ludwich p. 105 ff. zusammengestellt. —

Die umgebildeten Epitheta aus der Metaphrasis sind äusser dem oben bereits erwähnten 
n qoaßnidei] q folgende:

à vr]y qstov VTtvov oi.é&qov 11, 45 — äevdqot evtoç xiptov 18, 127 — + X öityaio tvn 
poi 4, 29 — &eo cpqadéwv pv&wv 12, 177 — + 4- xavtvv aßt q ta Ttotpov Zvvà 7vaqt]yoqsMV 
11, 67 — xQi&oi ôsaç aqcovç 6, 25, 36 - vovßoxopo v xiivcijqoç 5, 56 (S. — oio 5, 21) — 
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o [loxlivisg nadrjTai 2, 7 — 6p>o<fiQadesg ^apMQtiTai 4, 186; 7, 154 — tfiagiffaioi 12, 80 (Et. M. 
221, 39 d[io(f>(>adovg qxov) — n a (Sicpav qg AdZaoog 12, 10 — 7tovT.vd't'>iQot> ’ Ißgadfi 8, 186 — 
ipikoddxgvov MaQiqv 11, 103 u. das F. ysve&7.idc 0[ii%2.T] 9, 7. —

Noch weit grösser jedoch als die Zahl der umgebildeten Epitheta ist die der von Nonnus 
überhaupt neu gebildeten. Seine schöpferische Gestaltungskraft auf diesem Gebiete ist erstaunlich 
und bewundernswerth, sein unerschöpflicher Reichthum an augenblicklich erfundenen Epithetis wohl 
von keinem Dichter jemals erreicht oder gar Überboten worden. Leicht und ungezwungen gestalten 
sich je nach dem augenblicklichen Bedürfnisse auch sogleich die entsprechenden Epitheta, und 
wenn auch manche derselben eigentümlich, mitunter geradezu fehlerhaft gebildet sind, so zeichnen 
sich doch anderseits viele derselben durch rhythmischen Fall und klangvollen Wohllaut aus. Als 
Probe will ich aus der reichen Fülle solcher Epitheta nur folgende wenige mit Angabe je einer 
Stelle hersetzen:

dy^aomjxti 32, 80 — axa/iTrionodoiv iXtsfdviwv 15, 148 —a^aunöv dfiix^i'
25, 282 — aXißQOfio g qnvs gvoi/'S 43, 385 — d/.id\>o[iog syxs°S afyßV 39, 345 — d 7.i q (joigoi 
A aXakijn) 39, 223 — d7.K7/ia(>d}'ov di xvdoi/jov 39, 362 — dfisQffivooio [J.sQi/ji’rjg 6, 51 — 
agier cdidiv i ü-saivri 9, 148 — Odgavov äort^ovaiov 2, 335 — altrov avioxs'Xsv&ov 40, 528 — 
ßa&vßfiqQiyyog vmjvqg 6, 54 — ßctQvo fiagccyo io ßotiijg 6, 121 — ß agv wdvva xärrpa /.oysirig 
48, 808 — xvfjMii ßo [ißqsvvi 3, 32 — ßgadvnsi&e'i xqfcy (ßoog) 4, 313 — dgaxovvoxopoio 
MtdovGqg 47, 552 — dvgq7.axdvov 7.1 i>a Moiq^c 1, 367 — igi(p7.oi<fßoio di xd7,nov 6, 251 — 
ivgga&dfjiiyyog itgoi]g 19, 243 — ßgovrijP d’ qvs po (poivov 2, 24 — &a7.ao<ron6 goio Avaiov 
21, 185 — &v sTAondd a>v imig innsov 27, 138 — 7.sovvo ßoto io ^salvijg 1, 21 — itAoyifjVoio 
Msdov&jg 47, 592 — [it i.avgwi'ov di &saivqg ... Nvxrog 31, 116 — bnoogqg
16, 33 — T.a[i7tdda rrzTt/öptnror 12, 391 —'Pst^c ößg 6 7iaido g 10, 277 — dpsigovoxaii' 
im i.ixigoiv 10, 264 — dgtfJOixvTOi o di mjy^g 48, 936 — 6gxaTtaTqv nagaxoiTqv 47, 389 -— 
naXivvoatoio nogsirjg 2, 467 — no7.vß7.eq)dgoio vopdjog 20, 65 — n o T.vGrg oif> d 7,iy yi di gimj 
6, 70 — nv giy lai xivo g b'ioiov 1, 151 — nvgwnidog aGciga Maigqg 5. 221 — ai dqgo nöd u>v 
yivvv Inmv 29, 206 — rav vxvijfiw v ii.tifdvTWV 28, 17 — tavvn7.oxdpMV di yvvaixwv 36, 155 
— TaxvffTgocpdT.iyyo g ... 45, 273 — rsÄ« GOiydpM v vptvaiwv 8, 313 — HgiaGog
v Grsg 6fiijtig 13, 540 — (f p e vo&e7.y io g olGrgov äoidt/g 1, 406. —-

In Bezug auf die übrigen von Nonnus neu gebildeten Epitheta verweise ich auf die oben 
erwähnte sorgfältige Zusammenstellung bei Assmus.*)  Doch halte ich es bei der UnVollständigkeit 
selbst der inhaltreichsten Lexika in Beziehung auf den Sprachschatz des Nonnus für der Mühe 
werth, diejenigen Epitheta mit Angabe sämmtlicher Stellen, was, wie schon erwähnt, nicht in 
Assmus’ Absicht lag, anzugeben, welche in den Wörterbüchern von Passow und Pape, sowie in 
der neuen Londoner Ausgabe des Thesaurus vermisst werden, mit dem Bemerken, dass mehrere 
dieser Epitheta in Folge erst später erfolgter Emendationen obigen Wörterbüchern nicht eingereiht 
werden konnten. Die im Passow fehlenden bezeichne ich wieder mit die im Passow und Pape

♦) Bei so schwierigen Zusammenstellungen kommen vereinzelte Irrthümer, die sich auch in der Arbeit von Assmus 
finden, nicht in Betracht. Schon vor Nonnus sind z. B. gebräuchlich gewesen: <rr/^roto /z/poj Call. h. Art. 77 —

GtjivTt $ (i'7T7ioi) Cyneg. 1, 203 — oginldy xtoio ktaivyg Gyneg. 3, 224 — iyt vvqTtjQa Halieut. 2. 437. cf Assm. p. 6.



9

fehlenden mit P- 4-, die im Thesaurus fehlenden mit X — Da es aber nicht darauf ankam, 
die Unvollständigkeit der Lexika aufzudecken, sondern einen kleinen Beitrag zu ihrer Vervollständigung 
zu liefern, so habe ich zwar zu diesem Zwecke alle von Nonnus neu gebildeten Epitheta im Passow 
nachgeschlagen, im Pape und Thesaurus jedoch nur die im Passow vermissten.

p- Aqy v (>6 xv xÄo v ov^qv 35, 217 — p- Gskqvq 40, 314 — 4- aioÄödax(>vg
Aidvaoog 26, 79 — ©sw? 43, 365 —- + p- X dx^o/vsTtonov rimov fxidvaioio xaoqvov 26, 310 
(em. Koechly) 4- P~ X dxQOTtvi] g xörvog öfrixtyg 7, 310 — p- dwijvij 43, 199 —
p- dpagviyapiov v[ievaian> 48, 95   1—X d po Gyevro io xoXaivqg 22, 21 —, p—dvaGnideg 
(BaGGa(>ideg sc.) 30, 18; 36, 262 — p- p- dvilGxiov goipov 7, 311 — p- p- X aneiQOfioyov 
KvAt(>eiT]g 24, 294 (em. Koechly) p~ df>yv(>67iijxv$ (Begoi] sc.) 42, 419 — p- p- aqG evo&v pov 
dvdyxqv 34, 252 — p- p- dqvid d'ixro g vexgog 22, 232 — (Oivö/j,aog) 28, 108 — HvXog 28, 113
— 28, 129 — ov vsxvv 47, 146; 168, 241 -— (sZati/^a) 28, 163; 36, 240 — TTa^axoiv/jv 
40, 102 —> p—pX agzupovoio jTogyovog MedovGt/g 44, 275 —• p- p~ d^vixd^evzog ^Ewoolyaiog 
43, 419 — wyoplog 26, ‘268 — ov wpuplov 7, 46; 24, 193; M. 2, 49 — ioyri]V M. 7, 37; 11, 232
— p- p- avroydfiM /Zm/Zcj ftaxaifyijg 40, 405 — p- avio fieÄa-^Qog 'A/iadoidg 48,519----- 1- -f-
av cond qoio kdqvaxog 6, 370 — 7WQog 45, 344 — oiGiv d/piaGiv 1, 308 — p- avTOipoQijTO g 
(Zdivyog) 10, 150 — p- p- aipheyeg acfyia 47, 617 — og xav adyevog 29, 281; 43, 257 — 
sXaiijg 40, 475 — eg Gmv&ÜiQeg xtgavvov 45, 100 — ag Gmv&qgag 45, 346 ----- 1- dcpQordxoi xsvemveg
■d-akdoßrig 45, 156 — p- ßa&vxvijfiovg Blamiag 4, 336; 13, 70 cf. Ludwich p. 39 — p- p- X 
ßaqvpv&og 8, 286 -----p ßiogvyswv ipevaiwv 33, 179 -----p ßooGTixiov ■ÜmjXqg 5,281 —
p- p~ d evd yoxo p>o i o }iaxe/.s.t]g 47, 182 — o> ßovipi 47, 199 — ov Tepevsiav 13, 513 — ot AggvqIov 
Aißavoio dvoiöteg dxoca 2, 401 (Nom. Sing. devd^oxopog — xopew -'—) p- X diGGovoxoio Bdxyov 
1, 4 — ovg viyag 41, 75 (N. S. diGGotoxog) •— p- p- X diCGovo(im ykoiy^vi 17, 165 — p- 
doXorcXaveg Aed (Andtrß) 8, 126 — 4- p- X dog i&q aßso g AqQiadijog 17, 100 — ßatiMjog Aifä. 
40, 156 —4- p~ X doomov diQfiovitiv 12, 148 — p- p- X d gaxovvoßo Äov <I>ic)aXeiqg 36, 177
— p- p- iÄi vo tp 6qo v Aiovvßov 17, 333 — « xoQvptßw 16, 278 —- p- s^aetijQog exsizo Baxyiag 
ßoeii] 38, 14 —’ p- p- inr a sTtjQov ijfiiovov 37, 704 — ipvkomv 25, 3 — xQdvov 39, 275 — a 
xhftäiXia dijioiijvog 40, 254 —■ p- p- X egißipaAeg ixv°S 47, 63 — p- p- X sQKfAoiGßoio 
xdknov 6, 252 ov xvdotfiov 39, 295 — p- pr evegox vvnog fam 39, 347 — p- p- evdiipyoio 
'HBdog 37, 139 —• p- p- X ex^dvoxopto) naya Aioxij 8, 239 (N. S. txidvoxd/jog — xopiso) —) 
p- p- X gayvioto 2’siZ^voö vdwg 19, 345 — 4~ 4~ X ipeegd tpo trog veog 15, 227 — 4~ p- X 
xanQOxdQtjvog Aijo (eheipag sc.) 26, 317 (conj. Koechly für TavQoxaQijVog) p~ p- X xioveij 
ipakayyi 18, 81 — p- p- X xvnslAo doxoio rqane^g 47, 62 (em. Koechly) p- P- ).ay & ßdkog 
Nixaia ,. .'A^tepiig dUtj 15, 171 — xovjm? 16, 14 — 7o/s«i(>a 33, 126 — ÖovQog "Eocog 48, 265 — 
ov viea (Poißov 27, 127 — -thjQqiqoa via 44, 316 — p- kenitoipv i]g ovyrj (skeipavvog) 26, 315 —

wnov veoTi^ioiMV eXeipavviov 18, 86 -— p- p- X ImoxQoa odoxa 30, 47 d. h. die Farbe
verlierend — 4- X ^moxQoa vavqov 19, 65 d. h. mit fettglänzender Haut — p- 4" X
2o Joxs'ÄsvTlov d^öftov 5, 233 (em. Koechly) — 4~ 4~ X hvGipo&wv AeGptüv 41, 321 u. — 
oigiv ^Ivdoig 40, 235 (em. Koechly) — p~ p~ X fiiTOTrÄexToiGi dofiaioig 26, 26 (em. Koechly)
— p- 4- X oiv oitd io io eeQßijg 14, 242 — p- p- X dpioxrvno g xvcov 36, 195 — p~ p- X
o^vipavi/g Adaiog 28, 303 — p- p- X OßsCfftyt’Tft) ei.dttjg 44, 272 ----- 1—HX oifj i^oxevtov
via 5, 206 — p~ nokv&aknA'i xavpavog ai/tw 14, 424 — p- TayvGi (toipd^iyyog x°Qf”l$ ^5, 
273 — i nodüv naÄfioi 48, 165 — p- p- X ve^ipitpfiovog v^.i]g 42, 44 —■ p- p~ X tijÄKpdqov

3



10

doooc aixf*V  19, 147 — + + X vGreQÖ pv&og Bdxxoc 42, 144------r + X tpaeGGoog
6, 85 — + + X (p ikoipapxd&oio </>cdxiyc 43, 251 — -|—|- X tpvyoxQovdkoio yekiGGqg 27, 128
— 4*  -}- X xakxoQo(pov naQ&evewvog 47, 543. —

Auch in der Metaphrasis, wo dem Dichter doch bestimmte enge Grenzen gezogen waren, 
finden wir gleichwohl eine nicht unerhebliche Anzahl von Epithetis, die sich vor Nonnus schwerlich 
werden nachweisen lassen. Da Assmuss die Metaphrasis nicht berücksichtigt hat, so setze ich 
dieselben mit Angabe sämmtlicher Stellen hierher;

o io nQOGmnov 9, 31 — (XqiGcoc) 19, 159 — ayxi&QOVog XqiGioc
7, 153 -— -F «//»rs'/stfroc yoovoc 16, 13 — «oi; 16, 93 — aeikißeog öfjapijg 3, 164—■ aeiGoog
av-ijo 10, 31 — äei <p o ov q i]tov olxov 3, 164 — dxQonayt/ yovvara 4, 115 — avey,nkoog vijvc 6, 
90 — avifiaGrov 19, 3 — dvri&VQeiQov kl&ov 11, 140 — aqiidö^io 19, 62 —
«VTOi%efte/>2or evöiov 14, 93 — aito&Qoov (mcqtvqIi]V 5, 124 — ßa qv y 2 m ggo io dv&eQemvoc 
10, 119 — ßgoyiov poQOV 8, 45 — yoy tpovoy oigi dovQaGi 19, 76 — äi^povi eagGn 8, 42 — 
(h/d^rs? sqic 7, 169 — dovaxoTQetpec eQVoc 19, 207 — dviodexaQi&po c eG/joc evaiQWV 2, 71
— Vovdaj 13, 126 — ejinedo[/tjvic ävayxt] 10, 63 — ßQoeog 15, 17 — ep,necS6xvxkov ygovov
8, 74 — em xqm og av^tj 19, 219 — etv iiö&QOog xqQV$ 1, 60 — ykovvnovg ndäag xai %eiQag
20, 91 — t9-8^7t62oc wqi] 4, 109 — ^so/Aip'o» o nQOGmnov 20, 54 — &eod tveo g öfirf^ic 1, 93 
t nakpm 6, 81 — Qinri 4, 67 — a ßopßov (piovt/c f/tovijg 3, 43 — (pmvqv 8, 121 —
•‘leonei&eog Plßoadii 8, 165 — ockTj-Q-et'ijc 8, 128 — t kam 18, 104 — pv&m 5, 40 — a xaQTtdv 
15, 18 — Xadr 2, 116 — sc 'dvöoeg 21, 8 — v/ieig 5, 176 (Anth. Pal. 119, 25 — ac ipoyag) — 
&e o GvÖQyiov rakikaimv 4, 202 — HeGpo ro xo v MmGqog 9, 145 — xe qfiad6 vi]V %oqöv 2, 75 — 
ki&oyk vip eog xevemvog 20, 34 — ki n o ß keep do o io xvxkov 9, 6 — peekayxQ r/de/ivo g d/eixkq 6, 
67 — (jie'taxti Q>o c eym (XotGidg) 18, 172 — ov vdwg 13, 40 — fjijkotpdyo io eoQtijg 19, 162 — 
vexvoGGoog Motj 5, 95 — «y/cd 11, 159 — ov XqiGwv 12, 79 (D. 44, 204 vexvGGoog PlepGetpoveia)
— veo y ki] v o i o nQOGmnov 9, 46 — veonei&ei kam 8, 77 — ag aveQag 6, 152 — vo o ßka ßeag 
avdqag 12, 160 — vovGakem dtfim 11, 9 — deGfim 11, 23 — ov npya 11, 16 (S. — og 5, 31 — 
mv 6, 109) — o iv o GGoo v (pmvriv 2, 30 — 6y o do Qm og eG/idg 6, 32 — ov‘fGxaoionr]v 6, 226 — 
öpOQQ'QTm ftv&m 1, 180 — ö/lOGrixemv x°Q°$ avÖQmv 10, 143 — bfiorQqvm yo/vipm 19, 95 —- 
ö^ve&eiQov Gvetpog 19, 22 — oxp i tpa'y qg ^BjGovg aveßaivev 7, 49 — q xoiQavov 20, 92 — 
ne qiggo ßo to i o roane^g 6, 44 — nQoyeve-O-kog kdyog 1, 40 —■ nQmtb&Qoog bfeipt] 13, 88—- 
ov bptprjv 12, 152 — e xrjov'S 3, 130 — TavvnkevQoiOiv aitlovGyGi 5, 4 cf. Anth. Pal. 9, 656 
tavvnkevQoiGi nevQOig — ravvGxonekmv ' iQOGokvfimv 4, 101 —■ vayv [ii/Ttg Bikaiog 19, 16 — Na&avaqk 
1, 184 — ie keGGi fjioQov rjovg 11, 24 —- vv/ißiag avdi] 13, 21 — vxpiyeve&ko c -fleog 1, 5 — 
v ip tsp, e k o v nedov 4, 8 — y i k o xti gtoxv evtavrmv 2, 98 — (D. 40, 405 ipikoxiiTov ij&og aelgmv)
— (pikorp^TOV ^ovg 14, 16 —cpoe vo d iveo g moyg 12, 109 — XQV(SOI1’,XVV? ylGxaqimTng 6, 229 — 
dvyQ 13, 82 — (xpvxoGGoov vda)Q 7, 144 — Anth. Pal. 15, 12, 10 akka kaßeiv &ed&ev xpvyoGGoov 
evxopax av&og u. Anth. Pal. 9, 197, 4 avri rs^c iso^c xetpak^g ipvxoQGoov akxaQ xakkmeg.)

So verfügt denn Nonnus durch adjectivischen Gebrauch von Substantivis, durch Umbildung 
vorhandener, durch leichte und meistens glückliche Erfindung neuer Epitheta über einen so 
überreichen Vorrath derselben, dass es ihm leicht wird, in ihrer 2knwendung unabhängig von andern 
Dichtern seinen eigenen Weg zu gehen, wie eifrig er auch in andern Dingen namentlich Homer 



11

und Callimachus nachgeahmt hat. Zwar hat Naeke opusc. I. p. 223 fl. auch eine Anzahl von 
Epithetis zusammengestellt, welche Nonnus mit Callimachus gemeinsam hat; doch selbst wenn 
Nonnus nun auch wirklich diese sämmtlich aus Callimachus entlehnt hätte und wir ihre Zahl auch 
noch verdoppelten, so bliebe, dieselbe doch verschwindend klein der reichen Fülle von Epithetis 
gegenüber, die Nonnus selbst erfunden oder gar der Unzahl von Epithetis gegenüber, die er 
überhaupt verwendet hat. Ausdrücke, Wendungen, Hemistichia hat Nonnus ans Homer entlehnt 
— in dem Gebrauche der Epitheta trägt er oft recht absichtlich seine bewusste Unabhängigkeit 
zur Schau. So vermeidet er zunächst im allgemeinen die bekannteren Homerischen Epitheta 
entweder ganz oder braucht sie doch nur äusserst selten. Einige Beispiele führt Ludwich p. 65 
an; ich lasse hier eine grössere Anzahl solcher Epitheta folgen und berücksichtige dabei nur solche, 
welche Nonnus in den Dion, sehr gut hätte anwenden können, die er aber, wenn mir nicht hin 
und wieder eine Stelle entgangen ist, geflissentlich gemieden und durch andere zum Theil von ihm 
selbst erfundene Epitheta ersetzt hat:

aaaroc, dydx/.mog, dyaxkviog, ayavog, «/tow/oc, dyi/oaog, dyqtog, dyxvlo/i^Tt/g, dösi/g, 
ddivdg, deixs/.iog, deixr/g, d&s<ftpavog, d&gdog, aidoioc, ahiysi’sitii, airji/iog, aiipt/gog, dktysivog’ 
dkia&rog, ciXiog (vergeblich) d/ityagtog, d/ii/yavog, a/iv/iMV (M. 8, 92)
agyaksog, dgyog, dgytjg, dgyvgoTo'gog, dgiyvonog., dgideixeioCj dgiirgsTii/gj döTtaßiog, 
dtd/.ctvrog avog, d(pavgdg, aipoggog, ßgoroXoiydg, dalifgojv, dii/vtxt/g, ötog, dioigsift/g, dovgix/.tuog, 
dovgixkvtog, tzT/Xoc, «wrayAog, sXfeivdg, svctioi/iog, Inaivdg, enr/tvavog, iniösvr/g (M. 4, 223; 16, 112) 
imtixtkog, emtixi/g, tmeixTÖCj enitfQwv, eQtßsvvög, sgi/ivog, egt^gog, egixvdqg, egiovvqgj sgiovviog, 
i-gio'Hviig, egv&gog, s<S&).6g, kvtgyr/g, tvgvxgiiwv , t-vgv/ietomog, evgvomx, evg, evTgoyog, qyd&sog, 
xhxÄtgog, !>v/jo<f'}ögog (M. 7, 143) itf&i/jog, xagisgög, xatangr/viig, x'/.t-nog, xgazuiog, xgategog,
xgvtgog, xvdah/iog, xvdiffiog, xvdgogj xovrarog, /.fvya/.tog, Xvygog, /isXsog, [neki<pgu>v , p«i'o«zijc, 
/isg/itgog, [itcap’Wt'iog. /idgoi/iog, vij/isg-cr/g (M. 6) cßgi/jLortdigtj, ö'igvgog, ol.o6<f>go)v, 7tfgixa/.^g, 
TTfQiq'QMi’, 7ioddgxr/g, 7toixi2.o/iiiv>]g (Ttoixild/iqng "Hgi] 8, 125) TtovXvßdttigct, TtoXv/ir/Tig, Ttgdtfgon’, 
Gwytgog, tcd.aciirfgwv, KXVip.s-yr/g, VTtfgqvogswv, vnsg&v/tog, VTieo/if-vr/g, i'iprp.oc. i'lpißgt-/j,tTt/g, 
(faidi/iog u. a.

Nur ein- oder zweimal hat er z. B. folgende Homerische Epitheta gebraucht:

dygiog, ddar/fioiv, döevxr/g (28, 81) alyioyog, aid-MV, aivog, ainvg, dve^whog, dntigetsiog, 
dnegtioiog, dm/vi/g, agaiog, drinnog, dip&itog, yva/JTtwg, dvgtp.tyr/g, ty/sGTtcd.og, eXaygög, tur/i/g, 
fgij/iog, tvdtieXog, t-vxÄei/g, Piugog, ötgr/gog, nodoixt/g, ßyevhog, Ti/i^eig, nMj/MOV, i'mgßiog —

Oefters vermeidet Nonnus das einfache Epitheton oder gebraucht es wenigstens sein- 
selten, während er zahlreiche Composita damit bildet wie z. B. mit aivog: alvdya/iogj alvo/iavi/g, 
alvd/iogog, alvortafH/g, alvoroxog u. alvoidxtia (aivoyiyag).

Umgekehrt wendet Nonnus mit besonderer Vorliebe selten gebrauchte Homerische Epitheta 
an. Einige derselben hat Jul. Bintz: De usu et significatione adjectivorum epicorum apud Nonnum 
Panopolitanum — Dissert. inaug. Halis Sax. 1865 p. 2 angegeben, cf. Ludwich p. 65; ich füge 
diesen eine weitere Reihe von Beispielen an. Die zunächst genannten sind bei Homer <wr«J 
ilgq/itva: dxt-QOtxo/irjg D. 9; M. 2 — dPt^ixaxog D. 25; M. 11 — dvovwvog 14 (drotii^roc 9) 
dxiyi/iog D. 53 (axl^r/Tcc Adv. 2) M. 11 -- dvtyskog u. dvvüpil.og 16 — yl.avxdg 13 — 
D. 38; M. 1 — mgtigoxog D. 10; M. 1 — Gaxtcna/.og 11 — iipixagr/vog D. 19; M. 1 — 
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cfikoxfQvopog D. 14; M. 1 — <fi/.o7taiypo>v 14 — xaQ07t°S D. 10; M. 1 — Auch andere zwar mehr 
als einmal, aber doch nur selten und vereinzelt gebrauchte Homerische Epitheta wendet Nonnus 
oft überaus häufig an wie z. B. ß/.oOvooc D. 44; M. 1 — vo&oq D. 120 (ohne 47, 630 conj. Koechly) 
M. 14 — ffaotfQiov D. 28; M. 6 —

Besonders greift er auch gern zu einmal oder selten gebrauchten Homerischen Substantiven, 
die er dann an den meisten Stellen als Adjectiva anwendet z. B. äpi]vr]Q D. 10; M. 1 — 
35 — aQijyMV D. 17; M. 1 — ßt]i<xQpo)v D. 18; M. 1 — emßtyntjg D. 23; M. 3 — 
D. 16; M. 1 ÖQxt]ait](> 28, besonders aber D. 98; M. 19 u. daneben noch
D. 29; M. 5 —

Mit wie vielfachen Begriffen Nonnus diese beiden letzten Epitheta z. B. verbindet, möge 
eine Uebersicht der durch dieselben näher bestimmten Substantiva mit Ausschluss der für den 
Gebrauch derselben wenig instructiven Eigennamen zeigen.

Substantiva bei in den Dion.:

azpöi, avgaxiog, ßorgvc — vv, öicixov, eopdi, Vvpov, Vvgoov, ioc — ov, 'innoc, xanvdg, 
xangog, xiOdoc, xödpog, xovgov, l.äac, kadc — ov, pi’&OQ, Vfßgdc — ov, voov, öÄxo$, ondovsQ, 
ogvig, oip&akpov, nldxapoi, n^on^gts, nvgadc — ov , 7TÖ)log — ov, vavgoQ — ov, viö$, x&dva. — 
In der Metaphrasis: sGpdg — ov, xodpog — ov, j.ccdv, vtxgov, voov, öpßgoc, ßndyyov. —

Substantiva bei cU^w»' in den Diou.:

dvdgac ddhac, avgrj, ßo&rgvxov, ßdtgvv, evvoi, &vpov, tmroi, xvx'kov omonqg,
Ädgvaxa, vvp,<f>i]<;, oiffio), dnwjty, ogvig, ötp&akpovc, nsvgai, nXwtiigfi, vagoov, vpsvaiov$, vnvov, 
ipdyyttt. — In der Metaphrasis: axovijc, avfgac, xdopov, ifdiiac.

Diejenigen Homerischen Epitheta aber, welche Nonnus in seinen Sprachschatz aufnimmt, 
verwendet er nicht etwa innerhalb der von Homer festgehaltenen Grenzen, sondern sucht oft recht 
absichtlich durch kühne Neuerungen seine Originalität hervorzukehren — Epitheta, die Homer 
nur mit persönlichen Begriffen verbindet, überträgt er auf Sachen wie z. B. onkot s gi] yd«s 41, 
155 — ov (dtopöv) 29, 353 — qv ZMaptva 13, 463 — {(fypoovvriv M. 13, 138 — oioi xiiopamv 
M. 2, 100 — diptydvoio agmp; 12, 336 — w xvdoiiiM 34, 193 —• or? acrr«()O7rdc %aAxstio'o/za» 
2, 345 — na aiy tv so c o'ivov 19, 174 — a>v dnsow 38, 106 — /roZj/we 41, 266 u. s. w. —

Epitheta, die Homer nur zu sachlichen Begriffen fügt, lässt Nonnus zu persönlichen treten 
wie z. B. agysvis ’Hu>; 5, 516; 16, 124 (beachtenswerth ist der von Nonnus zuerst gebildete 
Nominativ) tyeaxsko $ 'Egpäjg 4, 50 — ov via 38, 144 ;— o$ dvijg M. 1, 94 cf. 3, 67; 5, 129 — 
ngotfqvtß M. 1, 76 u. a. — egto'rayvÄou Jiovvoov 47, 2 — tox^os (‘^gnaEiwyog) 30, 194 u. s. w.

Seine Kühnheit vollends in der katachrestischen Anwendung der sogenannten stabilen 
Beiwörter Homers kennt keine Grenzen und überbietet alles, was sich die epischen Dichter vor ihm 
vereinzelt schon erlaubt haben. Indem ich hierüber besonders auf die ausführlicheren Zusammen
stellungen von Bintz a. a. O. und Kräh a. a. O. verweise, führe ich als Probe nur einige 
Beispiele an:
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yaiyoxov vömq 23, 246; 38, 109 — og a'iyly (XqiGtoc) M. 1, 12 — doiixÖGxiog ai>xyv 
12, 81 — log s&tiQyg 2, 612 — ödpy 32, 16 — bfj,ß()og ö'Igtwv 39, 313 — (dlGxov ns[i7io[i£vov) 
37, 437 — ov äcpQOv 25, 511 — &vqgov 22, 163 — iör 18, 241 — od/iyv 11, 499 — ovyyv Xtid.yvüv
20, 226 — s noipyv ßQovsoio ßiov (’HsÄis) 40, 370 (einmal doXixoGxtov s/%oc 36, 180)— exyßökog 
aly/.y 11, 367 — bkxbg ssoGyg 28, 137 — ov ßtXog 29, 164 —• Ixfidda 33, 93 —a ddxnd.a 37,228
— dixrva M. 21, 28 — GvpßoXa vixyg M. 19, 125 u. s. w. — skixwnsg l.aywoi 48, 900 —
evvoGiyctiog dyvyg 21, 103 — ex&Äyv 1, 327 — svoGly^ovi naXfiM 1, 288; 2, 41; 25, 513; 
30, 4; 36, 99; 43, 337; 44, 37; 45, 184 — 2, 67 — toiqgm 43, 303 — a na/.jibv äqov^yg
21, 288 — ykißaiog -!}yo (sletfag) 26, 317; 28, 74 — «r ikt<fdvvG>v 21, 211; 26, 331 — ovg
tl.tcfavtag 24, 341 — oio MoQQsog 32, 200 — ov "A/.nov 45, 205 — Tvtfüvog 34, 177 — m ßaGikyi 
(Aygiadyi) 24, 176 — JaficcGyvi 25, 486 — Tvtpwvi 22, 141 — o>v rrydviMv 47, 626 — dyoGväv 
2, 549; 39, 305 — fisXsiov 2, 371 — 1, 164 — fiskesGGi 28, 252 — nai-dfiyGiv 2, 129 u. s. w.
— xoQV&aiokog yxo'i 27, 10 — ov dvioov 13, 244; 46, 14 — peZoc 6, 120 — X°Q^V ^0, 247 —
nokvfpX'o laßo io ßiövoio 7, 64 — xvdoifiov 24, 103; 29, 93 — ^t'/.dttqov 20, 255; M. 18, 135 — 
IxsQifivyg i‘2, 59 — « ßsXs/jivo) 2, 476 — xvdoipM 23, 196 —■ iitoii-ivy 33, 263 — oio r^ans^yg M. 6, 
41 — « xoGfiM M. 16, 126 — pv&to M. 10, 69 —• ^od o d dxvvlov na).d(.iyv 4, 128 — tccXocsq yog 
A&yvy 24, 274 — aQovQsvg 2, 64 — yvvy 3, 86 — *Ia>Gyif>  M. 19, 220 — (fvai^oog A'iaxog 39, 
146 — ov avQyv 13, 280 ■— nyyyv 35, 69 — (piktQov 30, 153 — a (fdofjiaxa 17, 357 — ov yxw 
M. 12, 41 — vdtitQ M. 4, 48 — 'iwroi 22, 227 — oiotoi 48, 904 u. s. w. —■

Dabei erkennt Nonnus solche Epitheta als stabile Beiwörter der Homerischen Sprache an, 
zeigt oft und geflissentlich, wie wohl er sich dessen bewusst ist; ja er verbindet dieselben sehr 
häufig selbst mit denselben Begriffen wie Homer, aber doch in anderer Weise und in anderer 
Absicht. Homer setzt seine stabilen Epitheta fast überall da, wo er uns den durch dieselben 
charakterisierten Gegenstand überhaupt vorführt. Das in der Seele des Dichters rege und durch 
das Epitheton zum Ausdruck gekommene lebendige Bild des Gegenstandes erfüllt ihn so, dass bei 
der Vorstellung desselben auch das diesem besonders eigenthümliche, durch das Epitheton bezeichnete 
Merkmal vor sein geistiges Auge tritt und ihn oft selbst noch beherrscht, wenn er den Gegenstand 
einmal in einer besondere Thätigkeit oder Lage darzustellen hat, die mit jener durch das Epitheton 
bezeichneten Eigenschaft im Widerspruche steht. Man betrachte z. B. darauf hin genauer Stellen 
wie II. 20, 40; 9, 555; 21, 460; 17, 23; 5, 649; Od. 6, 26, 74; II. 15, 316 u. a. —

Dieser letztere Gebrauch ist Nonnus ganz fremd. Auch er setzt freilich und zwar überaus 
häufig und mit ganz besonderer Vorliebe solche Epitheta, die ein dem Gegenstände in der Regel 
beiwohnendes Merkmal bezeichnen, an Stellen, wo uns derselbe in einer seinem gewöhnlichen 
Wesen widersprechenden Lage oder Handlung erscheint, aber nicht etwa, weil ihn unwillkürlich 
die Vorstellung von der gewöhnlichen Beschaffenheit des Gegenstandes beherrscht, sondern lediglich 
zur scharfen Hervorhebung des Gegensatzes. Das Epitheton vertritt dann in der Regel einen 
Concessivsatz. Man vergleiche z. B. Stellen wie 3, 361; 4, 155, 321; 6, 358; 10, 267; 11, 16, 55, 
208, 254, 279; 12, 138, 143, 167; 15, 385; 16, 157 und so überaus häufig.*)

*) Deshalb kann ich auch Koechly’s Aenderung des handschriftlichen Syaavs in ta/cs 2, 223 nicht billigen und 
halte auch ädovt/Tos 32, 275, wofür Koechly d>’dv>iTos oder axi/^Tos conjiciert hat, für unbedenklich.

4
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Ueberhaupt aber gebraucht Nonnus die stabilen Homerischen Beiwörter fast nur an 
Stellen, wo der durch dieselben näher bestimmte Gegenstand diese Eigenschaft auch bethätigt. 
Oft deuten schon andere Wörter oder die durch das Verbum bezeichnete Handlung jene Eigenschaft 
an, das Epitheton dient dann zur Erklärung und Begründung. Vielfach erkennen wir auch nur 
eine absichtliche Hindeutung auf den Homerischen Gebrauch oder eine blosse Spielerei mit 
Worten. Am besten wird die Anwendung solcher Epitheta aus einer Reihe von Beispielen 
erkannt werden. Ich wähle zu solchen einige der bekanntesten Homerischen Götterepitheta:

2, 421 enaiyi^oov di 'iveX'/.aig qego&ev necpdgipo pezagOiog alyloxog Zevg — 7, 68 
fiktiv eijv e/e'i.igev avsgpova pt]i;ieTa Zevg — 48, 705 et piv epi xvivocovoav sg^povoptov sni lexvgwv 
etdog vnoxXenvaiv eßirjdaio prpiisza Zevg — 8, 326 aipoipog eig epa Xexiga (2sps2.tjc) xaisgysiai 
avvetpekog Zevg, xai veip e^yeger^g vipavxevi piyvvvai "Hoy — 38, 202 ov ve<peXag"H<paiOvog 
eov yevevygog dysigsi, ov veip s2.ti)'SQSTi]g xixÄrpjxeiai oia Kgoviwv — 23, 229 ex veipsaiv ß2.dGvi]Gag 
(Worte des Bacchus an den Fluss Hydaspes) spov Kgovidao voxqog, xai vs (pelq / e g evao Aiog 
ßladTtipa diwxeig; — 8, 371 dovgdnvoiv nsipogrjio xai ixeoiriv eo vvptp^g ovx sÜ-elwv szekeiMe nooig 
Oregont] yegera Zevg — 8, 319 Nvpipie t egn ix e gavv e (Zev) <fv piv no/.vipeyyei mx<nw ev&eov 
eidog e'xwv eni dspviov 8g%«at "Flgqg aßtegonaig yapivpn x aiavyd^aiv ßeo vvpepqv Zevg nvgdeig, 
XepeXq di dgdx.ivv ij lavgog Ixdveig — 10, 205 mög pe&ensig dipipov enijogov av^svi xahqv-, pt) 
ov poi avvog ixaveg dveg xi&agijg, diya tb'Sov (Poißog dxsgßsxopt] g xeya/.acipeva ßdovgvya ßsicov; 
— 33,163 deipaivei oso (’Egavvog) ibga xai 6 x^vvovo^og AndXXwv— 15, 240 levxov biOTewriga 
ßgaxlova dsgxevo xovgqg, oppa nae.tvdivrpov äyoiv d%svi]ybv egarmv, et togov, i»g Nixaia, neXev 
Aevxailevog 7/gg — 4, 19 xai nalapt]v godomjxw st/g avexowpißs xovgqg (Elektra und deren 
Tochter Harmonia) doa'gapevi] naZapy yiovoidel xai vaxa (fair/g "Hßrjv %«gog e'xovoav Ideiv 
/.evxvAevov °Hgrp> —-12, 111 (froißto Zevg ensvevGev e'xeiv pavvwdsa ddepvqv, xai göda ipoiviGGovva 
godoxgol Kvngoyevsiq, ykavxbv y'kavxwnidi Fh>M,oV s/.aiyg — 7, 251 sl de ug ovgaviq
&eog qhv&e — nag'/evixijg yag yXavxa ya).r(Vaio>v ßheipagaiv apagvypara XevOGco — vai, ?«/« 
Teigeßiao naXaiotegi]V peva myyi]V Xovßaio deipa ßa/.ovoa ndi.tv yXavxMmg — 2, 603
XgvGM dijoov "Egona peid %gvo'«^g "‘AtpgodiT'gg — 34, 119 — XaÄxopsdijv piv anavveg, eyw de oe 
povvog evilpto XqvGo ped^v, bei xaXXog e'xeig /gvffs^c Acpgodi'iTjg — 42, 417 ov garest %gvtfoio 
vexog xQVßeqg Arpgodiiijg — 47, 653 ijv di vey %gvas;g psyaU^eai apcpi yeveMfj (Worte des 
Bacchus an Perseus) ovudavqv Gvvds&Äov eys xQvGeijv ^AtpgodiTijv — 35, 184 eine po&ovg ye/ovoa 
(piÄoppeidqg Acpgodlzq ’Agea xe gvopeov Ga yapoGvokov — 47, 316 xivvgopevy d’Agiddvr] eixa&ev 
eig xgiGiv qxa (piAo ppeidyg ’Acpgodivq ipsgoev yeXooiGa — 33, 56 xai godeov omvAriga ptva/j.dgaGa 
ngoadinov q&ada giipe (gab auf) ys^oiva ep iXoppeid^g Aipgadieq — 41, 205 ij&dda nepne 
yeloiva (liess strahlen) ipiAoppsidqg "Aipgodni} — 41, 235 vnsgxvipaoa di noviov /toveu GxaigovGa 
Gerne ßijidgpovi tagGM akkgv agyvgbns£av l'dev 0env u. s. w. —

Häufig sind auch Stellen wie folgende:

7, 104 enoivvpog avdgaGiv sGiai dp ne).b eig diovvGog, ave %gr oo gg amg ‘Egpqg, yd Ixeo g 
MOnsg 'Agr[g, ex art]ß6 Zog ÜGneg’AnbM.a>v — 25, 150 olda po&ov Mivwog — dnndve Kvngig eip> 
x ogv&aio X og, bnnöve Ilei&d) yd^xeov eyyog enakXs xai enkevo JlaXkag 'Ax}i]vn — 34, 45 eGvi 
di Haoi&s.ri xogv&aioXog, ijviiva Baxyai Xa^xoped^v xalsovOiV sya) de piv avvog ev'upo) "Agiepiv 
agyvgone£av iji xQ^Gaomv ^A-O’ijvijv u. s. w. —
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Oefters gebraucht Nonnus auch solche Epitheta der Götter in Verbindung mit einer 
allgemeinen Bezeichnung wie na^O-tvixr) u. s. w. als Antonomasie für den Namen selbst
z. B. 48, 803 naQ&svixi] ykavxüm (‘AxMivq). —

Doch auch die nicht stabilen Homerischen und Nichthomerischen Epitheta, sowie auch 
die zahlreichen von ihm selbst gebildeten Beiwörter setzt Nonnus überwiegend so, dass sie eine 
aus der Situation hervorgehende oder doch zu derselben passende Eigenschaft bezeichnen. Aus 
einer Unzahl solcher Stellen greife ich als Beispiele einige wenige, heraus. Die mit -ff bezeichneten 
Epitheta sind von Nonnus gebildet:

27, 2 ciçia dè 'i.vGmôvoio uva'Çapévt] Tvteoov vnvov àvTokiijç OvQaç -ff nolepmvôxo ç 
V/wç (es war ein Tag des Kampfes) — 2, 169 Zsvç Kçoviâi]g àvéfii/ivsv sj'gQtïi^o-d-ov <pcéoç’Hovç 

■— 38, 9 aQwpavtç ât d/j.(foit()oiç àvéts'k'ks / aA.qvaiq ç ycéoç 'Hovç, Yvdoïç xal SavvQOiGiv (denn 
sxtiTO . . . zrp.ô'J-i xaQfMjç Bax%iàç èÇaéiijQoç doa/viooiGa ßosiq) — 3, 57 oqïïqov ànonviovGa <fdvi] 
2/fievoßxÖTto ç 'Hcôç, àvTinÔQOV péÀav oïâfia x.aiav/dpoi’Ga &a2,ä(f<ftig — 24, 99 s)o/r d’ d/d.MV 
ôaqv aiaç sGaatGe tpaveiç daipvaioç ^AtuA./mv— 29, 310 ti ôè fisya ([oovétiç (iiAénGiv xsQasXxéa 
p o q q> , sï dvvaßai, nooijidxipf: -ff -ßo ox q ai qco AiovvOoi — 31, 175 (nffo xvavéovç Çlvôovç) 
xvav ÔTtvsQis (’Yrcvt) — 6, 301 xal tôts xv^ameGGav idaiv vno ytitova ndcor^v vrp/'OiAvqv 
rcMiTsiav âvia%£ pvdaXéoç Hav (bei der allgemeinen Ueberschwemmung) — 2, 113 xal vtifü.aç 
ovvdytiQt to ôsvtsqov vêtis Zsv cf. 537; Arg. 6; 6, 229, 321; 8, 136, 259; 10, 297; 12, 59; 13, 
522; 22, 103; 23, 227; 27, 13; 31, 214; 39, 141; 47, 545, 600 — 4, 239 ov vêpisGiç ài via tsxsîv 
n).(imr[(>a ^aXaGGaitiv ^Aipçoôivriv cf. 2, 103 — 35, 290 oi m>o6ciç‘H<faimoç èn^xsasv oi ôvvatai 
yocç T^pisvai al&alôsvtoç sva Gnivif^oa xsçavvov — 37, 393 iAvoç s'pßaMsv ïnnoiç ïnmoç 

"‘Evvooiyaioç sov ÿ-Qativv via /sçalQuiv —■ 11, 321 ti (Tisydysic, AiôvvGs, tov oi Gtova'/rfiiv sysiqsiç-, 
v t]7tsvü-t]g Aiôvvoog, èjioï fii] ôdxçva Zst^^ç u. s. w. cf. 1, 434, 516; 2, 299, 304, 333; 6, 218, 290; 
7, 163, 167; 9, 23 u. 42, 315; 9, 68, 81; 11, 111, 151, 295; 13, 203; 15, 281; 18, 233; 20, 365; 
24, 78; 32, 57 (32, 74; 31, 282; 47, 416) 34, 292; 39, 206; 43, 175; 47, 359 u. s. w. —

Diesen überwiegend significanten Gebrauch der Epitheta erkennt man auch aus Zusammen
stellungen der wesentlichsten Beiwörter eines Begriffes. Ich will als Beispiel die hauptsächlichsten 
Epitheta von ßskog, vixi] und lodnsga anführen:

ßsXog: aîAaXôsv, ßoitJv, ßonviaiov, yiyccvvsiov, öisoov, öiößX^TOVj âçvôsVj sxqßölov, s^nvoov, 
qsQÔifonoVj rp.ißcaov, Tjvspiôsv, tlsoiiov, -&i]qoxtövov, ^Qocpovov, -ff l&vxsXsv&ov, Î/jæqôsv, xioGoipÔQOV, 
xyavaôv, Xsovmqjovov, fiiaiipôvov, öfißQijQÖv, naiôoycvov, GxoXioVj Gtixvôv, Gvvâoo(iov avqaig, -ff 
v/Qoßatfsg, (fÂoyosv, xalaÇ^sv, ycüxoßaoig u. a. —

vixq: àvai[taxTO<g, atsxfiaQTOg, yvialxijçj -ff syot/io'/og, sinaXapiog , pqPrrfJMV, qôvTtovoç, 
■O-akafVTiTioXoç, îfisQÔsGGa, Yvdoipôvoç, xa'/.'/.iOoi'^ -ff xoQVfjißocpÖQog, xvôiavsiQa, XvGinovog, (j,s2.it]âÿç, 
lisÂiGra/rjç, oipnê/.fOioç, -ff TruZirarJ^Çj navâafiaTSiQa, nvqii.apmv}g} Gxiosidqg, TsyVTKiioVj vôatosGGa, 
-ff vipTpviùQ, ipaQpiaxôsGGa, piXonalypicov, -ff ç’»Âd%2a»»'oçJ -ff %0(>07rÂsx^ç u. a. —-

TQànsga: dßcix^swog, -ff ddaitas.viog, àsiÇioûg, dxovtorfôoog, dvai[iaxioç, dv^-oxôpioç, ya(j/ir], 
svxsXaôog, s'vxvxPoç, sinstaXog, svyoQTo;, -ff ^eox^To?, -ff xvTrs/j.oàôxog, ns^iGGoßovog, malAq, 
rioPvGtosmoç, nokvcfüoiGßoQj 7roZt’/«rd^ -ff ipMxviOGog, (pMnlovvog^ -ff (pilôoxaQ&nog,
'füoGiooyog, u. a.
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Der Reichthum des Dichters an solchen oft im Augenblick erfundenen und die Situation 
des Augenblicks charakterisierenden Epithetis ist erstaunlich. Und nicht bloss die vorzugsweise 
handelnd erscheinenden Götter und Göttinnen, Satyrn, Nymphen, Giganten, Helden u. s. w., sondern 
auch die verschiedensten andern Gegenstände und Begriffe erscheinen mit einer oft überschwänglichen 
Fülle solcher treffenden Epitheta ausgestattet. Hier möge nur eine kleine Zusammenstellung 
solcher an significanten Beiwörtern besonders reichen Wörter folgen:

cw/2^ aQ[ia, agovga, avkoc, ßöwvc, yaiioc (cf. Rigi. M. 5, 7 ff.) dsG^oc, doZoc,
S-aXaGGa, xsqavvöc, xiGGog, xd/.nog, xoG^og (cf. Rigi. M. 1, 14) xovgq, xvdoi^og, xixXoq, 

XaifioQ, fjbccfcog (cf. Rigi- M. 4, 16 ff.) [isla&gov, olvog, büGtog, oiGwog (cf. Rigi. M. 1, 3)
of/ßgog^ ovsigog, bTCamq, bmoQ't], naXäfit], 7taX(i6g, nag&evog, Gid-ygog, zagobg, iavgog, vßwg 
(cf. Ludwich p. 68, 69) vpsvaiog (cf. Rigi. M. 1, 18 ff.) vnvog, ipwvq (cf. Rigi. M. 6, 19, 20 und 
Ludwich p. 57) u. a. —

Wenn nun aber auch im allgemeinen die significanten Epitheta bei Nonnus überwiegen, so 
hat der Dichter doch auch eine sehr grosse Anzahl oft sehr schöner und treffender schmückenden 
Beiwörter, mit denen er dann Gegenstände , die sein besonderes Interesse erregen, wie namentlich 
Gegenstände der Natur, belebt. Mit grosser Vorliebe hat er z. B. auch, um etwas Bestimmtes 
anzuführen, die in den Dion, vorkommenden Thiere mit solchen descriptiven Epithetis ausgestattet 
und mit sicherem Blick das Charakteristische derselben erfasst. Stellt man diese Epitheta zusammen, 
so erhält man ein fast vollständiges Gesammtbild von dem Aussehn und Wesen des betreffenden 
Thieres. Beispielsweise will ich die besonders bezeichnenden Beiwörter des Löwen, Elephanten 
und der Biene zusammenstellen.

Der Löwe ist daGvGifoi’og, i.aGtog, yantisig, dsgaiPocpog, sQqfiovdpog, bgißgofiog, d/oiog, 
&gaGvg, ax/.w^g, dfiaifiaxeTOCj -J- aivouavrig, öcupoivög, (foiviog, wfioßoQOC; S-Vfioßogog. —

Der Elephant: ^eXavöxQoog, -f- fiePaggivog, nsgiftsTgog, vipikotpog, vipufav^c, qXißarog, -f- 
xoc7iQoxdQt]Vogj -f- Tavvxvtjiiog und doch xovipa ßißäg., -■)- dxafinionovg (nach früherer allgemeiner 
Annahme) -f- ög&onubijg, 4- äiitTooßiogj eQijpovöpog, bqeGGivo[iog> wfioßogog., wozu dann noch 
yvad-fioi 4“ Trooß/.rjitg odövvsg und ovara ImÖGagxa kommen.

Die Biene ist + ßo/ißpeGGUj (foizaS-tr], tgqiictg, -f- (fVxoxgoraXog, -|- <f>MrvcoQ&og, -|- 
(piXoGfiwivog, daidaS.tr] (kunstreich) -|- pdvwxog, + [itS.ioga&äiMy‘§, psMggvTog.

Wie Nonnus unerschöpflich reich an Epithetis ist, um die verschiedensten Eigenschaften 
eines Gegenstandes nach allen Seiten hin zu beleuchten, so ist er auch nicht weniger reich und 
mannigfaltig in der Bezeichnung einer und derselben Eigenschaft durch stets wechselnde synonyme 
Epitheta. Oft lässt er ja in den Dion. Götter und Halbgötter die Gestalt von Thieren oder 
leblosen Gegenständen der Natur annehmen; dieselben sind dann nicht wirkliche, sondern trüglich 
nachgebildete Thiere u. s. w. Wie viele Epitheta hat nun nicht Nonnus zu der Bezeichnung des 
Begriffs „nachgeahmt, trüglich, täuschend, trügerisch!“ ^Avviivnog, änavrf/Aog, daidaksog, äo/.ioq, 
snixXonog, xtgöa/.eog, /xrp^Pog, vdOog, %svog, noirjzbg, -f- iptvöa/.tog, -|-
tptvdo}isvog schliessen die Reihe derselben noch lange nicht ab. —

daidaS.tr
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Um wenigstens ein Beispiel vollständig durchzuführen, will ich alle Epitheta zusammen
stellen , welche Nonnus entweder ausschliesslich oder doch an einzelnen Stellen in der Bedeutung 
„schnell“ angewendet hat:

-j- äeX^etg, dvep,w<fyg, dvfficAxijg (18, 8 ?) ßdhog, ßarü ttoÖi 18, 55, elarpooteqog, efenvoog 
(10. 204 ?) qvepiöeig, &oog, ■V-ovqog, xovtpog, xqamvog, /.ema'kiog (17, 194) oScg u.
noöag ö'gvc (11, 372) nvegdetg «(w? M. 4, 24) nrnv^eig (z. B. 37, 461 muttjevta pteta
dqopbov), ra%tv6g, cayvg. too/aPog, (poira).iog, <poi.Tdg (z. B. 38, 260 (poizadeg innoi), mxvc, e'ixekog 
avqaig, sTtfiyo/ifVM nediZm (M.) gnevöovri rredlÄM (M.) —

Noch zahlreicher sind aber die Composita, welche den Begriff „schnell“ enthalten:
-f- deMonödoio toxijog 11, 486; deÄS.OTtovg, -f- ätQötnodqc, axi^iptog, evnoöog 'innov — 

mqijc — t caytiM — «c ’.Qgat, sür(>d%a2oc, 4" ^veptoipoirog, (z. B. 48, 490) 4~ &veXMnovg, fjeiayoovntg, 
TtocSqvepoc, m>dd>xi]g, vaxvßovtog, + ta^vpovvog, 4“ Ta-/yöivi]q, zaxvdqopiog, laxvtqyog, xa%v pi^iig 
(M.) caxvpvv&og, va^VTret^g (M.) ra%vzroz;aoc, 'ta.'pynut'kog, 4*  laxvijtqoqdj'.i/g, + vaxvcpPf-iptevijg 
qßqg 7, 31 cf. 11. 237; 42, 238; M. 6, 115 — V7ti]vepuog, Mxvfioqog, 4- Mxi>7rediÄog, mxvTtetiig, 4*  
mxvnödtjg. MXvnoQog, Mxvmeqog, 4~ wxvqee&Qog, cfvvdQopiog dVQrj, avqaig.

Auch sonst spielen die zusammengesetzten Epitheta bei Nonnus eine Hauptrolle. Dieselben 
zählen nicht nach Hunderten, sondern nach Tausenden. Man werfe nur einen Blick auf die reiche 
Beispielsammlung bei Lud wich p. 99 ff., und man wird eine Vorstellung gewinnen von dem 
üppigen Reichthum des Dichters namentlich an zusammengesetzten Epithetis mit daktylischem Fall 
und von seiner sprachbildnerischen Kraft, mit der er die vorhandenen Sprachelemente leicht und 
ungezwungen zu selbstständigen Wortganzen zusammenfügt. Die Sprache ist ihm gleichsam ein 
Klavier, das sich ausserordentlich leicht spielen lässt und den leisesten Intentionen Folge giebt.

Nur einige Zahlen, die ich Ludwich u. Rigler entnehme, will ich beispielsweise anführen. 
So bildet Nonnus allein mit ydptog 19, mit itp — vipi — 27, mit roxog mindestens 33, mit aviög 
34, mit — cpiXo — 57, mit Tto).v — novkv — mindestens ebenso viele adjectivische Composita.

Eine ganze Reihe dieser Epitheta freilich, namentlich solche, welche mit — ipvqg, — 
<pavr]g.— xekev&og, rtooog, — tpoirog, ÖQopog, — Wtog, mit öpio —, <wv—, nakiv—, vqke
— zusammengesetzt sind, braucht Nonnus oft in farbloser Weise für die blosse Präposition oder 
das Adverbium, wozu ihn äusser dem Wohlgefallen an dem daktylischen Fall dieser Wörter auch 
die ihm überhaupt eigentümliche, bereits oben erwähnte Neigung zu minuciöser Detailmalerei 
bestimmt. Es sind also besonders Epitheta wie folgende, die ich als Beispiele aus einer erheblich 
grössere Anzahl herausgreife:

ayiixs'ksvd-og, dy/lno^og, ayyt<pavi\g, dxqoipav^g , aXkocpv^g, apuptÄacpijg, avuxekev&og, 
dvTinoQog, arrQo'idtig. (leßdotpav^gj pwiavatiriog, pieidqßiog, (levdiQonog, öpioöqopiog, ö/j,6<foitog, 
ÖTtiß&oxsXtvS-og, öma&OTioQog, oifjitpav^g nak'Mvzog, Ttal.ipi/noqog, naXivdyqeTog^ naXivdivriiog, 
JicdLivdQopiog, nalivvodtog, mMvogdog, nahvodTipiog, ncMtfävrog, TtaqtjOQog, nqoxti.tv&og, 7tqüno(favrjg, 
avväqo/iog. avvepmoqog, tijkecpavyg,. vWidoopog, mpixeXev&og, vxpinoqog, ixpirev^g, vipupavfig und 
besonders auch die Formen en^vdog — a — eg D. 10; M. 1 —■ xavi]kvda — eg D. 2; M. 2 — 
fier^vde — a — eg — ag D. 17; M. 2 — ve^vdt — a —■ ag D. 2; M. 1 — öfti/ZiAoc — t — a
— eg — ag D. 22; M. 7 — <Jvvq/.vöa — eg — ag D. 12; M. 7 —

5
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Besonders tritt diese Vorliebe für daktylischen Wortfall verbunden mit dem Streben nach 
peinlich genauer Bezeichnung auch in den zahlreichen Compositis mit — cvyijc, — $vyoc, —
— 7c2txtjc, — 7t2txtoQ, — 7t2oxo$ hervor, deren viele oft nur das Zusammensein bezeichnen. Dieser 
Gebrauch ist für Nonnus so charakteristisch, dass ich alle mit jenen Formen zusammengesetzten 
Adjectiva mit Angabe der Stellenzahl hersetzen will. Schon aus der Häufigkeit ihres Vorkommens 
wird man sich eine annähernde Vorstellung von der Art ihrer Verwendung machen können. Die 
mit diesen Epithetis verbundenen Substantiva habe ich in dem Nominativ des vorkommenden 
Numerus beigefügt:

ä$vyi D. 9; M. 1 —■ « 13 u. 4, 262 S. „V ocal“ — tc 1 — «c 1 (av2oi, eqmi<niiqt$, 
'innoc, xovqij, nitQH, Groixtiov, orqaroc, tavqoc — M. yopifoc) — ß io£vyewv vfitvaimv 33, 179 — 
digv/or D. 2; M. 2 — a 2 (ftszoc, ovoi] ix&voc, itxva — M. ijfiaQ, avvcoqic) — dievy - oc D. 1; 
M. 1 — i D. 26; M. 4 — a D. 11 ; M. 2 — sc 2 — ac 2 (av2o$ — oi, ßqaxioiv, ßf2ioc, 
dtffpo?, dijftÖQ, xktOfioc, xaqnoc, xtqatai, jia^öc, [miqoc, vIxt), ödovitc, na2(ji6c, nevxij, mißte, nowoc, 
7tVQ, GWOiqic, taococ, (foQcoc, (f>VT2i], /aÄscög, — M. ötGfiOQ, rixo», /iv&oc, xa2xoc) — didv/io^ryov 
2 (fioqo$, vdojq) didvfiö^vyi, 2 (av2oc, ßitpqos) — et rqo^vy ov 2 (appa, eGfios) — eveqo'Qv yi 
6 — ac 1 (xvqßiec, 2ao$, 62x6$, na2p,6$, x<*2x6c)  — iffo^vyov D. 2; M. 1 (aq^a, ijfiaq M. Visa)
— l(So£vy-o$ M. 1 — i D. 2; M. 2 — a 1 (^sojttoc, xvx2o$, ^OQipq — M. äqwyq) — vto'Qsvx'to io 
1 — w 1 (vv/vifi]) — veo$vyeo$ 1 — ovv 2 (vvfigti/, v/isvaioi) — ofio$evxt(o 1 — ov 1 (ttovc, 
qte&Qov) — 6fio$vyeo$ D. 1 ; M. 1 — sc M. 3 — wv D. 6; M. 3 — sofft 1 (av2oi, e2eipavit$, 
‘Ivßoi, vtjf$, na2d[ii], ticoixeia, loix.oi, (foqijtc —- M. tialqoi, x62no$, ^aihjiai, Yafjaqthai, <füve$)
— 6[lö^vy o$ D. 3; M. 2 — ov 16 — a 2 (avqq, avxqv, ti'ßoc, evvtß, tovoc, &vqijo$, xqvßia22o$, 
xvfißala, 2i(2o$, oyfio$ odovteov, 62x6$, 0Q7ri]i, 7i6vco$, nvq, Gv&poc, omixtiov, raqira,‘'Yttvoc, ipvxq 
M. Xqi(tv6$) — 6fio'$vy-o$ l — t 5 — «6 — t$ D. 3; M. 8 — ag D. 2; M. 1 — (,Adqvdße$, 
av2oi, yeivwv, ße2<p1ve$, öovnoc, innoi, xvx2o$ dxävd-t]$, Moiqa, vqifo$, 62x6$, n^xv$, qv&po$, XctqiTt$ 
M. äfufiKfOQ^eg, ‘Eßgaioi, 2aoi, povai, 62xadt$, mißte) — av$vyo$ M. 1 — ov 1 (%№»< — M. Xqi0t6$)
— <sv£vy-o$ 1 — » D. 5; M. 1 — a D. 4; M. 1; ausserdem 4, 262 S. „Consonant“ — sc M. 2
— ac M. 1 (yaiq, ßtofioc, ’Evvooiyaioc, inno$, xtoooc, poQtfq, vvfMf^, ravqo$, toxoc, X^QM — M. 
2ao$, fioqipq, xi™>ve$) — retqd$vyo$ 1 — ov 5 (ävdyxt], äo^ia, evvai, öfAtfrf) — reT(>ä$vy-o c 1
— i D. 14; M. 3 — sg D. 2; M. 1 — a$ \ (ßtGfjiöc. ßiifqoc, Innot, xoß[io$, vite) — vipi$vyo $ 
D. 1; M. 1 — ov M. 2 (Z&vc — M. tip,q, XqiGvoc) — dazu noch das Simplex $vyioio 1 — « 2 
o>v 6 — oi$ 1 -— oicti 1 — ij 4 — j 1 — r/v ‘6 (äqoioi, yd(io$, 6tG(i6$, eqone$, Hqn, &ä2ap,oi, 
&rjqt$, 2enadva, mtdioc, netqq, 7toqtir(, vfitvaioi). —

än2exto$ 1 — sg 4 — a$ 2 (ßöiqvtc /air^g, 7r2oxafiißt$, n26xapoi) — a n2gxtoidi 
Xaiiai$ 27, 236 — ccn2oxoc 2 — ov D. 6; M. 1 — al (ßö&tqvxoe — ov — a, ßoiqvc s&eiqij$-, 
■9qi'£, x6[mj, 62x6$ ex2eiqij$, xaw>l — ö-v-Qov vn^vijc) — do 2 on26xo $ D. 8; M. 2 — ov D. 12, 
M. 1 —: s 1 — « 1 (dci&fia, Atovvooc, eldo$, elxmv, Zei>$, &td, fqic, xovqi], 2iva, fia£6$, Mtiva2iwv, 
princ, p,o2n^, *Odv<fev$,  oißi$ övtiqov, 'Ptii], via ©i’wr^g, vpvoc, <f<avi] — M. t<j[4,6$, 3Iovda$, (fioivr]) 
-— fvjt2tXTOio 1 — fjßi 1 (xö/jiai, otiq^) — svn2oxa ßixvva 48, 333 — Hno7t2txcoi<7i 6‘ofJ.aioic 
26, 56 — 6fiO7t2txto)v 5 — tGGi D. 1; M. 2 (6qdxovte$, s26<paVTt$, i^ävTtQ, vttpta, 7vttqvyt$, 
Xtiqs$ — M. 7roßf$) — oft on2ix to io 1 — w D. 1; M. 1 — ov$ 1 (6tO^6$, mx2ä(iai, x°Q^',l — 
TuqOog) — 6fio7t2ox o$ M. 2 — ov D. 1; M. 2 — a 4 (ßaxTv2a, t'yxta, (fv22a — M. ßqoTO$, 
Govßäqiov, GttifOQ, XqiGtös) — 7itqirr2tx to)v 1 — soc» 2 (y^vtia, xsißsg) — 7teqin2oxo$ 3 -- 
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ov 20 — а 2 (avike^ewv, aßxog, adyfa Xqgnddijg, dovoaict, qvioyog xai лыкод, xovqi], oZxög axdv&tjg, 
оццод, ßietfoc, vifa Malqg, tyakayl, ipvkka, zanty ff« [“fiT^»']) — nokvnkexeeßßi deßftoig 42, 452
— локтлкёхтою 1 — м D. 1; M. 1 — otfft 1 (diffftogj &vQßog, ßeigai, ;(iToh’) —nokvnkoxov 
2 — «3 (/Soffr^f/ctj dixiva, tKoßog, ökxdg, keiißava deff/iwF) — ßVfinkexe о g D. 3; M. 1 — «g 2 
-— wv 2 — ag 1 (avkoi, xdZwsg, лакарщ, Sekr/vt), ßüfia) — ßvц nк oxog D. 2; M. 2 — or D. 5; 
M. 1 — al (atfTOCj de&Tegq, ifxag, o(fig, лекеёад, i’dü)o, (fvkka, Xeiqayv — M. eßfidg, Ifiaß&kq, 
omog [Agtffrog]) — тамлкёхто io 1 — w 1 (xißßdc, xvxkog) —- xoyo?iZ«z/og 9 —■ шг 2 — 
tßßi 1 — ag 1 (Baxyca, ywatxeg, Jidvvßog, KoQvßavTeg, xovqi/, Avaiog, vixr^ лотарод, vpivaioi)
— Dazu noch das Simplex лкехтод 1 — ою 1 — ov 2 — oißi 1 — oig 1 — ij 1 — r)V 1 — jjfft 
M. 1 (dyakftaj xd[ia'£, xakapoi, xjffffdg^ xdfM], xdftviißog, dtfic, т'ц, гакацдд — M. x«yaZat) —

Wenn viele dieser Epitheta zumal in ihrer zum Theil übermässig häufigen Anwendung 
matt und farblos erscheinen, so bieten anderseits namentlich die Dion, eine grosse Zahl zusammen
gesetzter Epitheta, welche, oft allerdings mit allzu kühner Breviloquenz, den Inhalt ganzer Sätze 
zum Ausdrucke bringen. Da die vortrefflichen Arbeiten von Rigler dazu gelegentlich manches 
Beispiel bringen, auch ich selbst über diesen vorzugsweise den tragischen und lyrischen Dichtern 
eigenthümlichen Gebrauch der Epitheta bei Nonnus in dem Scblusscapitel meiner Dissertation über 
Homerische Epitheta bei spätem Epikern ausführlicher gesprochen habe, so will ich hier nur wenige 
Beispiele anführen;

3, 309 dvgniv&soa xkeß/rd roxijog die Beschlüsse des Vaters, durch welche den Schwieger
söhnen Verderben bereitet werden sollte — 25, 160 xakkivixij der durch das Abschneiden 
schönen, Kraft verleihenden Haares gewonnene Sieg — 5, 371 xvvoßnag dvdyxt] das Loos, von 
Hunden zerrissen zu werden — 12, 77 ki л оукы ßßo g ßiwnkj das durch den Mangel der Zunge 
veranlasste Schweigen — 18, 96 ra/rf^yog a7re»2ij Aufforderung zu schnellem Thun u. s. w. —•

Davon zu unterscheiden ist der bei Nonnus auch häufige prägnante Gebrauch zusammen
gesetzter wie einfacher Epitheta an Stellen wie folgenden, die ich als Beispiele herausgreife:

1, 513 xai ddßiv dtyßüoßir^v (vevoa Люд} алагцкюс ijrtff« notfitjv (Kdd/yoc) xai та fitv afi<pa<fdaßxt 
xai ä^fievov oia те /oodiy»' «ffffopsV^r (fOQfTiyyi xatsxQVtps xoikddi лётду], Zyvi FiyavTO if>o v 
neqyvkayftiva d. h. für Zeus, der damit später den Giganten (Typhoeus) tödten konnte. — 23, 254 
xai vv xtv sxQV(fe Yddßnr/c) näßav a ßaxyeVTWV ßTiya BdxyMV, ei firj Baxyog dyvvvev d. h. der 
nun nicht mehr bacchisc-h frohen B. — 11, 173 iZ/«t>daA«^F ykoeqolßi kvyoig ёлке^ег ("Хрлекос) 
‘цтаб&кт/г pdff%o»g ö^ VTgQoi ßi d. h. wie man sie braucht, um den Lauf der Färsen zu beschleunigen. 
— 4, 348 xai ßoog öfiifijeßßa yafievvddoQ uxkaße yijki] dßTeog eßßofrevoio щуоаууекод d. h. der 
sich niederlegenden Kuh. — 41, 42 тагтлтод&оуд di летукод daßxiog ankavёeßßi пта1гетау otfiog 
oditaig auf dem die W anderer nicht verirren können. — 22, 109 «i’g dovag друга i.haivt- (Mahnung 
einer Baumnymphe'an Bacchus) xai етлетако) лаоа koyfryj dnooldq ßxoniage xakimTopevutv köyov 
avd(>ä>v „aus dem dir ein unvermutheter Ueberfall droht,“ auf welche Bedeutung die ganze Stelle 
hinweist u. s. w. cf. 22, 214; 9, 102, 254; 4, 257, 236 u. s. w.

Mitunter finden sich ähnliche Stellen auch in der Metaphrasis wie z. B. 20, 106 &шрйд d’ 
ivdop/vyrnv алекеглето povvog i-iatowr, dy-yayavr/g die лаог di’ r/«oog i}k&ev ’Z^ffovg xoiyavog 
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ijvr-iioifoitßc, ä(MX(nv(>ov ofyov apsißoiv. Kai ol omnsv vüioeg liTftp&eSaVTO ijaO-ytai, xoioavov 
<öc ivötißav „die, welche ihn gesehen hatten.“

Die kühne Anwendung der Epitheta in übertragener Bedeutung ist bei Nonnus so überaus 
häufig, dass ich mich auf die Anführung einiger Beispiele beschränken will:

9, 286 äyQvnvoi ntvxai „die Nacht hindurch brennend“ — 44, 281 a%äl/roc yvyq 
„rasendes Weib“ — .37, 693 /«(> e'vßtQtjitog „gewandte, kundige Hand“ dagegen 3, 180 
7iQÖßu>nov evßTQfTtzov „ein überallhin sich wendendes, alles in Augenschein nehmendes Antlitz“ 
- 4, 278 e v ßvyoifd/.iy‘§ „eine sich leicht bewegende Hand“ — 14, 103 rrov Xv t kixvoc yqorog

cf. 38. 12; M. 14, 117; 13, 38, ebenso öfters i'2 ZgöroCj alciv — 7, 256 nv oix^oixiv i noihtv 
ötäovqiAvog o'ißioM — 35, 248 vnva/Aa xveava „im Traume besessene Schätze“ — 48, 386 
avs^ec vipilotfoi „hochstehende Männer“ u. s. w., oder M. 16, 95 Xtvxdöi <pa>vij „mit heller, 
sonnenklarer Stimme“ u. 11, 16 nvQMnidsg woai „die Stunden des Fiebers“ u. s. w. —

Die auch bereits gelegentlich mehrfach bei Rigler sowie bei mir a. a. O. zur Sprache 
gekommene Trajectio der Epitheta endlich übergehe ich hier um so lieber, als Nonnus hierin nicht 
nur an Kühnheit, sondern auch an Geschmacklosigkeit das Aeusserste geleistet und alles nur 
immer vor ihm, ganz besonders z. B. auch von den Verfassern der Cynegetika und Halieutika, 
vereinzelt Gewagte weit überboten hat. (Arg. 7 ixtßiriv noXirjV Aimvoc — 28, 90 öfxvvpevn 
(TcaQ&wixij) SatvQoio daßvßte^vovg vpsvaiovg oder 23, 281 ’ßxeavoc ö’ Idxqßsv dnti'Xtimv 
Aiovvoto, väarosv fivx7]/ia ysu»' nolonidaxi Xai/iM oder 21, 53 'AfißQOßiq (nach ihrer Verwandlung 
in einen Weinstock) xoqv(ißotfÖQM <färo (ptovy u. s. w.)

Nicht weniger eigenartig und kühn als in der Verwendung der Epitheta ist Nonnus 
auch in der Veränderung ihrer Bedeutung. Einerseits verallgemeinert er dieselbe, so dass die 
ursprüngliche verblassend zurücktritt, anderseits steigert er die allgemeine Bedeutung zu einer speciell 
significanten oder erweitert und ändert sonst in oft kühner Weise die Bedeutung der Epitheta und 
gestaltet sie mitunter zu einer der ursprünglichen und allgemein üblichen ganz entgegengesetzten 
um. In gleicher Weise verfährt er auch mit den von ihm selbst gebildeten Epithetis. Da eine 
erschöpfende Behandlung dieses Gegenstandes mich hier zu weit führen würde, so will ich mich 
auch hier wieder auf einige Beispiele beschränken und setze daher zum Schluss einige derjenigen 
Epitheta her, deren dem Nonnus eigenthümliche Bedeutung in den Wörterbüchern von Passow und 
Pape, sowie in dem Thesaurus (Londoner Ausgabe) entweder gar nicht oder nur unvollständig 
angegeben ist. Zu den Epithetis mit verblasster Bedeutung gehören also z. B. folgende hierher:

46, 207 dyäßtovt (‘Ayavi]) „Unglückselige“ (cf. cMßtovoi ayQfVT^Qfg Halieut. 4, 149 „auf 
dem Meere sich abmühend“) —• 4, 282 owaTvcofi’SVt] xal airoQQVt oc aqßsvi nvQßä "HsXiov
yevsvriQog „zurückweichend“ — 21, 94 darredov ßa&v xo Inav öy^a „tief“ cf. M. 17, 86 — 37, 775 
+ lyt>sp69ov vixti? „Sieg in einem Kampfe“ — « ovsiqw „Traum von Kämpfen“ 26, 377 cf. 
24, 335 — mv „Kriegsjahre“ 36, 397 — ovc vtjac „Kriegsschiffe“ 39, 17 —• oio dßitog
„Stadt, in welcher der Kampf wiithet“ 35, 98, sonst kriegerisch, streitbar cf. 35, 88; 13, 511; 26, 
165; 13, 195; 23, 147; 26, 215; 34, 175; 30, 310; 20, 291; 25, 50; 20, 43 -- i^ovo^m nao« 
noVTM „einsam“, 47, 510, ebenso — 37, 12 — rrctod nörgt] 15, 175 — mv em Zszrpwr
48, 704, dagegen — ov Tlavög 14, 68 — ^<aot.öxov Aiog „Leben erzeugend“ 38, 417 cf. 25, 539; 
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M. 5, 109, dann überhaupt „fruchtbar“ 40, 391 — oio di’ avlaxoç — 26, 190 — yait/ç — M. 8, 157 
<7 éofiiov avM/v „Gerichtssaal“ — 11, 352 xégaeÂxsa /lo/tcpi/v Seth/vov „gehörnt“ und in dieser 
Bedeutung stets, nur 20, 225 zsotu/.zs« to'Sa „aus den Ilörnern der Satyrn verfertigt“ und M. 4, 
106 xtQctekxéa Aoißr/v „Stieropfer“ — 6, 135 no kvdtp qij/1 <jto v natöa „sehr versteckt,“ M. 15, 
44 ov -/oiQijia — D. 4, 14 — ov öxqa „wohl befestigt“ — 3, 264 ’Ivayoç . . . (fpixra Tro^ißGovyoio 
&eaivi]ç (‘Ath'/vcdi/z) oçyicc ßvGGodö/tsvs 'Jtr/yooa /wandt ityvtj n/waßvyevq? „als erster, zuerst“ 
und ebenso 32, 277 wxt-odov dè ifidkayyoç oÂov gtqutov sïç tpoßov sÂxoov TrQtGßvytvt/ç (pv^'r/ï.tç 
tydÇtTo flaQ^dGioc JIdv — 4~ tptXsvtoç oft nur „zit Bacchus gehörig“ z. B. 47, 67 — a Ômou 
rçaTt^'t/ç, xlrj/tata ßotovdt-via — 43, 153 — oç ai’Âôç — 19, 153 — ov av&oç — 30, 306 — sy/oç
— 43, 253 — /jtô&ov u. s. w. — 6, 299 %a /itvvddo ç îtaivtjç „Löwin des Festlandes“ — 43, 339
— t (foixt/ „auf dem Lande befindlich,“ doch 4, 348 — oç ßooc „sich zur Erde niederlegend“ cf. oben. 
Epitheta der andern Art sind z. B. folgende:

4, 32 ddoioodôxMV v/ievaltov u. 43, 176 — ovc i/wvaîovç „kein Geschenk einbringend“ — 
42, 348 4*  à &tA.yéo ç po/Npf/i (‘Htpaißrov) „nicht bezaubernd, nicht gewinnend“ — 12, 261 — eç ~/ootïui 
„unergötzlich“ — 3, 230 - aç eïfacev omojtdç „unersättlich,“ sonst überall „nicht zu besänftigen,
nicht zu überreden cf. 4, 155; 16, 31. 133, 327; 17, 252; 31, 114, 155; 36, 470; 42, 370; 47, 306
— 26, 179 dxXvaioiGiv tv otd/jtaötv „nicht anschlagend, nicht beunruhigend,“ dagegen z. B. 2, 
646 — oio ycMjvqc oder 39, 8 — « S-akdaapi „nicht von Wogen beunruhigt“ — M. 2, 93; 9, 83 
à/titAr/nr/Qi /.«« „gegeneifernd,“ ebenso M. 7, 158 — /w&w cf. M. 8, 48; 16, 56, sonst in der 
gewöhnlichen Bedeutung D. 13; M. 1 — 28, 188 4“ dvtixtvnov atyXi/v „entsprechend, ähnlich,“ 
sonst „widerhallend“ 14, 352; 17, 228; 18, 203, 28, 196 — ànsv&éoc ßÖTQVV 7, 87; 20, 295 
= duffixtjdsa ß. 7, 339, ebenso ànsvÿ-'qKp oïvm 19, 14 — 4~ d GxtTt tMV vetpélwv 22, 214 „nicht 
verhüllend,“ sonst überall „nicht verhüllt“ cf. oben — -f- d<p’/.syeg daS-pta 47, 617 in transitiver 
Bedeutung, ebenso 45, 100. dagegen in intransitiver 29, 281; 40, 457; 43, 357 (nur in letzterer 
Bedeutung èÿKpksytjç 23, 257; 26, 33; 38, 419 und ô/nxphsyÿç 6, 220) — dip/tdaioio dvit/ç 4, 10 
„unausgesprochen“ — Alvffwdoç 9, 134 „verschwiegen“ — diy/çooç dvÿo (KéxQoip) 41, 62 „zweileibig“
— 4- dvgqlaxdzov (Dtlo/Ajli/g 4, 321 „unglücklich,“ dagegen 1, 367 —- MoIqi/ç „Unglück spinnend“
— eQyonövov ptv&ov M. 1, 8 „schöpferisch“ — 4~ ’ildv/tavij amv&i/Qa 7, 269 „mit süssem
Wahnsinn erfüllend,“ sonst „voll süssen Wahnsinns“ 16, 13; 17, 25; 46, 117; 47, 105 — i/dvnoTi/v 

"Apmekov (nach seiner Verwandlung in den Weinstock) 12, 249 „süss zu trinken“-----1- J.a S-l <p qov o ç
tptda&lqç TaotaQÎry: 32, 104 „sinnverwirrend,“ ebenso 15, 152 — t xv/ian kvGGi/ç — 44, 209 — 
« dneikt/v — 47, 741 — IvGGccv — /tov voiôxov xovQt/ç 6, 58 „einziges Kind“ — ot coxt/sc 6, 31 
„die nur ein Kind erzeugt haben“ — vasiqya faôov 1, 259 von rdw, sonst überall in der gewöhnlichen 
Bedeutung. -— 4" nedoGxatpéoç Gtdt/Qov 12, 331 „die Erde aufgrabend,“ ebenso 4, 255; 47, 237
— etfffr pazsÂZatç, sonst überall „in die Erde gegraben, unterirdisch“ cf. Rigi. M. 6, 13 — 
7t o Iv/jti/xav o s Moqqsvç 34, 19 „viel nachsinnend,“ in der gewöhnlichen Bedeutung 8, 121; 22,74
— Trokantoii/Toc dxoivtjc 10, 80 „sehr erschreckend, furchtbar,“ ebenso 27, 189; in der 
gewöhnlichen Bedeutung 5, 536 — no I vgiq ém oto T/taTts^ç M. 2, 83 „um den sich das Volk 
viel dreht, mit regem Verkehr“ cf. die oben zusammengestellten Epitheta von ipdne^ct.





A. Allgemeine Lehrverfassung.

Lateinisch..
Sexta. 10 St. Die Elemente mit Einschluss der regelmässigen Conjugation ; die Grundbegriffe der Syntax. Uebersetzungen 

aus Ostermanns Uebungsbuch. Wöchentliche Extemperalien. O.-S.: Dr. Krupp. M.-S. : im Sommer Ermel; im 
Winter Frommann.

Quinta. 10 St. Die unregelmässigen Verba. Aus der Syntax Accusât, c. Infin. und Participai - Constructionen. Ueber
setzungen aus Ostermanns Uebungsbuch. Extemporalien. O.-Q. Dr. Schoemann. M.-Q. Blaurock.

Quarta. 10 St. Lehre von den Casus. Uebersetzungen aus Ostermanns Uebungsbuch und aus Lattmanns Lesebuch. 
Exercitien und Extemporalien. O.-Q.: Dr. Heyne. M.-Q.: Dr. Wüst.

Unter-Tertia. 10 St. Einführnng in die Lehre von den Temporibus und Modis. Repetition und Ergänzung der Casus- 
und Formenlehre. Exercitien und Extemporalien. Uebersetzungen aus Ostermanns Uebungsbuch. Caes. bell. Gall. 
V.—VIT. Dr. Plew. Ovid. Metam. Auswahl aus B. VI. u. VII. mit Memorir-Uebungen, Grundregeln der Prosodie 
und Metrik. Im Sommer: Szelinski; im Winter: Dr. Plew.

Ober-Tertia. 10 St. Abschluss der Syntax, besonders der Lehre von den Temporibus und Modis. Uebersetzungen aus 
Ostermanns Lesebuch. Exercitien und Extemporalien. Curtius IV. n. VI. mit Auswahl. Caes. bell. civ. III. mit 
Auswahl. Ovid. Metam. Auswahl ans B. VIII. — XI. Metrische Uebungen. Dr Kreutz.

Unter - Secunda. 10 St. I. Wiederholungen aus der Syntax und Formenlehre. Syntaxis ornata nach Bergers stilistischen 
Vorübungen Abschn. I. II. IV. (Substantiv, Adjectiv, Verbum). Extemporalien und Exercitien. — Cicero, pro Sulla 
und pro Archia. Liv. Auswahl aus B. XXI. 8 St. Prof. Moller. II. Vergil. Aen. II. Auswahl aus Volz: die 
Römische Elegie. — 2 St. Dr. Plew.

Ober - Secunda. 10 St. I. Grammatische Repetitionen und Stilübungen. Die übrigen Abschnitte aus Bergers stilistischen 
Vorübungen. Exercitien und Extemporalien. Aufsätze. — Cie. pro Ligario, pro Sex. Roscio Amerino. Sallust, 
bellum Iugurth. Cursorisch u. privatim Liv. XXII. 8 St. Prof. Brandstäter. II. Vergil. Aen. IV., und Auswahl 
aus Volz: die Römische Elegie. 2 St. Prof. Moller.

Prima. 8 St I. Exercitien und Extemporalien. Aufsätze. Sprechübungen. — Tacit. Ann. I. u. II. Cic. de orat. I. 
privatim: Briefe nach der Hofmann’schen Auswahl u. a. Contrôle der Privatlectiire. 6 St. Prof. Roeper. 
II. Horat. Carm. III. u. IV. und einige Epoden. 2 St. Prof. Brandstäter.

Themata der lateinischen Aufsätze.
Prima. 1. a) Quales Sophocles in Pbilocteta tragoedia Neoptolemi mores finxerit.

b) De Pyrrhi régis post reditum ex Italia rebus gestis.
2. a) De Demosthene Philippi régis adversario.

b) De mutata ab Octaviano Augusto republica Romana.
3. a) Landes Arminii Germaniae liberatoris.

b) De laudibus Athenarum seeundum lsocratis Panegyricum.
4. Est hoc commune vitium in magnis liberisque civitatibus, ut invidia gloriae comes sit et libenter

de iis detrahant, quos eminere videant altius.
5. a) Fabrum esse suae quemque fortunae.

b) Rebus in angustis facile est contemnere vitam; fortiter ille facit, qui miser esse potest.
6 Nullum esse imperium tutum, nisi benevolentia munitum.

1*
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Ober-Secunda. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Libri vieesimi primi Liviani argumentum.
Dies Alliensis et Chaeronensis.
De Codri regis et Deciorum devotione.
De Philippo, Macedonum rege, Alexandri patre.
De M. Tulli Ciceronis negotiis et otio.
a) De primo qui dicitur triumviratu.
b) De Themistocle et Coriolauo.

7. a) Hannibalis Italia decedentis meditationes.
b) Bellum Germanicum quod fuit triginta annorum cum Peloponnesiaco comparatum.

Grviecliiscli.
Quarta. 6 St. Die Elemente mit Einschluss der Verba muta. Uebersetzungen aus Schmidt und Wensch , Elementarbuch. 

Extemporalien. O.-Q.: Dr. S chocmann. M. -Q.: Blaurock.

Unter-Tertia. 6 St. Verba contracta, liquida, in u». Uebersetzungen aus Schmidt und Wensch, Elementarb. Extemporalien. 
Dr. Plew.

Ober-Tertia. 6 St. Verba anomala. Anfänge der Syntax. Extemporalien. Xenoph. Anab. I. und II. mit Auswahl. 
Dr. Kreutz.

Unter - Secunda. 6 St. Wiederholungen aus der Formenlehre. Syntax der Casus. Praepositionen. Extemporalien. 
Arrian. Anab. aus B. I. Herodot. aus B. VII. Homer. Odyss. III. — VIII. Collectaneen. Prof. Moller.

Ober-Secunda. 6 St. I. Syntax der Tempora und Modi Exercitien und Extemporalien. Isocrat. Panegyr. Plutarchi 
Pericles. Herod. VII. 101—239. 4 St. II. Homer. Odyss. XXII.—XXIV. XIII. — XV. Weiterführung der
Collectaneen. 2 St. Prof. Roeper.

Prima. 6 St. I. Exercitien und Extemporalien. Demosth. Philipp II. u. III u. de Chersonneso. Plato, Gorgias. Controle 
der Privatlectüre. 4 St. II. Homer. Iiias. XIII.—XXIV. zum grossen Theil privatim. Sophocles, Electra. 2 St. 
Der Director.

JZMeutscli.
Sexta. 2 St. Die Grundbegriffe der Satzlehre. Orthographische Uebungen. Lese- und Memorir-Uebungen aus Hopf und 

Paulsiek. Wöchentliche Dictate. O.-S.: Dr. Krupp; M.-S. im Sommer: Ermel; im Winter: Frommann.

Quinta. 2 St. Die Erweiterung der Satzlehre Lese- und Memorir-Uebungen aus Hopf und Paulsiek. Orthographische 
Uebungen. Kleine Aufsätze (Nacherzählungen). O.-Q. im Sommer: Prediger Fuhst; im Winter: Dr. Sch oemann. 
M.-Q. Blaurock.

Quarta. 2 St. Abchlnss der Satzlehre Leetüre und Memorir-Uebungen aus Hopf und Paulsiek. Aufsätze. O.-Q. im 
Sommer: Dr. Schoemann; im Winter: Szelinski. M.-Q. im Sommer: Blaurock; im Winter: Szelinski.

Unter-Tertia. 2 St. Leetüre und Memorir-Uebungen aus Hopf und Paulsiek. Aufsätze mit grammatischen und stilistischen 
Erläuterungen. Im Sommer: Szelinski; im Winter: Dr. Wüst.

Ober-Tertia. 2 St. Leetüre und Memorir-Uebungen aus Hopf und Paulsiek. Herders Cid. Aufsätze mit grammatischen 
und stilistischen Erläuterungen. Dr. Kreutz.

Unter-Secunda. 2 St. Aufsätze und Disponir-Uebungen. Leetüre: Schiller, Jungfrau von Orleans, Auswahl aus den 
Gedichten; das Lied von der Glocke wurde memorirt. Goethe, Götz von Berlichingen. Lessing, Minna v. Barnhelm 
(privatim u. cursorisch). Dr. Plew.

Ober-Secunda. 2 St. Aufsätze und Disponir-Uebungen. Uebersicht über die mhd. Literatur. Leetüre aus dem Nibelungenliede 
und Walter von der Vogelweide nach Hopf und Paulsieks mhd. Lesebuch. Elemente der mhd. Grammatik. — 
Klopstockische Oden. Prof. Moller.

Prima. 3 St. Aufsätze und Disponir-Uebungen. Uebersicht über die Entwickelung der deutschen Literatur von Lessing 
bis auf die Gegenwart mit besonderer Hervorhebung von Goethe u. Schiller. Der Logik nach Trendelenburgs 
Elementen erster Theil. Der Director.
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Themata der deutschen Aufsätze.
Was sagt Ovid von sich selbst? (Nach Trist. I. 10 u. a.)
Der Starke ist am mächtigsten allein. Chrie.
Welche Beurtheilung erfährt in Schillers Jungfrau von Orleans Johanna von Seiten der andern im 

Drama auftretenden Personen?

Unter-Secunda. 1.
2.
3.

4. Vergleich des Monologs der Jungfrau v. O. im 4. Akte mit dem Gedichte „Kassandra.“
5. a) Leben und Charakter Adalberts von Weisslingen in Goethes Götz von Berlichingen.

b) Wodurch wird in uns Bewunderung für den Drachensieger in Schillers Kampf mit dem Drachen 
erweckt ?

6. Welche Züge seiner Schilderung der Stadt im „Spaziergange“ hat Schiller der Beschreibung Antwerpens
in „der Geschichte des Abfalls der Niederlande“ entlehnt und welche hat er dem classischen Alterthum 
entnommen ?

7. Ein anderes Antlitz eh’ sie geschehn,
Ein anderes zeigt die vollbrachte That. Chrie.

8. Was bezweckte Lessing mit dem Auftreten des Riccaut de la Marliniere in „Minna von Barnhelm“?
9. Gedankengang von Schillers „Siegesfest.“

Ober - Secunda. 1. a) Hat Servius (z. Verg. Aen.) Recht, wenn er dem 2ten Buche der Aeneide eine apologetische Tendenz
zuschreibt?

b) Wodurch wird im 2ten Buche von Vergils Aeneis die Flucht des Aeneas vorbereitet und veranlasst?
c) Welche Momente verzögern die Haupthandlung des 2ten Buches von Vergils Aeneide?

2. Ist Blindheit oder Taubheit für ein grösseres Unglück zu halten ?
3. a) Man siht vil selten wissagen

in sime lande kröne tragen.
b) Noch bezzer ist der boesen haz

dan ir friuntschaft, merket daz. (Fridankes Bescheidenheit.)
4. a) Siegfried im Nibelungenliede.

b) Tarn növoiv nmXovoiv q/uv navza taydS-' ol ihoi.
5. a) Rüdiger im Nibelungenliede und Max Piccolomini in Schillers Wallenstein im Widerstreit der Pflichten, 

b) Wodurch wird Götz in Goethes Schauspiel bewogen, die Führung der Bauern zu übernehmen?
6. Ueber den elegischen Character des Herbstes, im Anschluss an ein Lied Heinrichs von Veldecke.
7. a) Cyklopen und Phäaken, eine Parallele.

b) Die Gastfreundschaft hei Homer.
8. a) Ueber den Spruch: Ubi bene, ibi patria.

b) Audentes fortuna juvat. (Verg.)
9. a) Tibulls Charakter nach einigen seiner Elegieen.

b) Welche Spuren äusseren Verfalls zeigt unsere heutige Sprache der mittelhochdeutschen gegenüber?

Prima. 1. a) Die Kunst bedarf des Glückes und das Glück der Kunst.
b) Spricht Dich das Wesen des griechischen oder das des römischen Volkes mehr an und aus welchen Gründen ?

2. a) Willst Du Dich selber erkennen, so sieh wie die andern es treiben;
Willst Du die andern versteh’n, blick' in Dein eigenes Herz.

b) Wie kommt es, dass die Menschen im allgemeinen mehr zum Mitleiden, als zur Mitfreude geneigt sind ?
c) Der Mensch und die Zeit nach Schillers erstem Spruch des Confucius.

3. a) Das Leben des grossen Mannes, einem Strome verglichen, nach Mahomets Gesang von Goethe.
b) Das deutsche Volk in den Zeiten Maximilians I., geschildert nach Goethes Götz.
c) In welchen Zusammenhang bringt Goethe im Werther die Natur mit dem Seelenleben des Menschen?
d) Parallele zwischen den Charakteren des Marinelli in Lessings Emilia Galotti, des Carlos im Clavigo und

des Mephistopheles.
e) Goethes Strassburger Zeit nach Dichtung und Wahrheit geschildert.
f) Elpenor, ein Versuch, die Handlung der Tragödie nach Goethes Fragment zu ergänzen.

4. Wie verhält sich Goethe in Hermann und Dorothea zu Lessings Grundsätzen über die Darstellung des körper
lichen in der Poesie.

5- Welches sind die Hauptgesichtspunkte, die bei der Würdigung der verschiedenen Sprachen in Betracht kommen?



6

6. (Klassenarbeit.) a) Realismus und Idealismus, betrachtet nach ihrem Antheil an den Fortschritten und Schick
salen der Menschheit.

b) Horaz III, 6, 45 : Damnosa quid non imminuit dies?
Aetas parentum peior avis tulit
Nos nequiores, mox daturos 
Progeniem vitiosiorem.

Wie weit gilt das in diesen Worten niedergelegte Urtheil des Horaz über seine Zeit auch für andere Perioden 
der Weltgeschichte?

c) Der Gegensatz des Realismus und Idealismus nachgewiesen an den Gestalten des Odysseus und Achilles.
d) Horaz IV, 4: Fortes creantur fortibus et bonis;

Est in iuvencis est in equis patrum
Virtus neque imbellem feroces 
Progenerant aquilae colnmbam u. s. w.

7. Verschiedene Themata im Anschluss an die Privatlectüre der einzelnen.
8. Das Wesen des Dichters nach der Stelle aus Goethes Tasse I, 1 :

Sein Auge weilt auf dieser Erde kaum u. s. w.

rVanzösiseh.
Quinta. 3 St. Die Elemente, eingeübt nach Plötz, Lection 1—60. O.-Q.: im Sommer Ermel; im Winter Frommann.

M.-Q. : im Sommer Szelinski; im Winter Blaurock.
Quarta. 2 St. Fortsetzung des grammatischen Unterrichts nach Plötz, bis Lection 95. O.-Q.: im Sommer Ermel;

im Winter Dr. Krupp. M.-Q.: im Sommer Dr. Wüst; im Winter Szelinski.
Unter-Tertia. 2 St. Die Grammatik bis zum Abschluss der regelmässigen Conjugation geführt. Mündliche und schriftliche 

Uebersetzungen ins Französische. Leetüre aus Gruner und Wildermuth. 1. Cursus. Dr. Wüst.
Ober -Tertia. 2 St. Unregelmässige Verba, Adverbia; mündlich und schriftlich eingeübt nach Brandstäters Grammatik und 

Materialien. Leetüre aus Gruner und Wildermuth. 2. Cursus. Dr. Krupp.
Unter - Secunda. 2 St. Repetitionen aus der Formenlehre, die Lehre von der Wortstellung und den Redetheilen. Exercitien 

und Extemporalien. Leetüre aus Gruner und Wildermuth. 2. Cursus. Prof. Brandstäter.
Ober - Secunda. 2 St. Lehre von den Temporibus und Modis. Exercitien und Extemporalien und mündliche Uebungen. 

Leetüre: Chateaubriand: Voyage d’Eudore en Egypte. Ségur: Entrée et séjour des Français à Moscou. ; Racine, Athalie. 
Prof. Brandstäter.

Prima. 2 St. Exercitien und Extemporalien. Aufsätze. Syntaktische Repetitionen. Leetüre: Aus Menzels Handbuch; 
Molière’s Misanthrope. Prof. Brandstäter.

Hebräisch.
Unter - Secunda. 2 St. 1. Grammatik, a) Elementarlehre: von den Buchstaben, Vocalen, Sylben und Lesezeichen; 

b) Formenlehre: Pron. separat, u. suffix., d. regelmässige Verb., d. Verb. Imperfecta u. Quiescentia, mündlich und 
schriftlich geübt. — 2. Leetüre. Anweisung zum Gebrauch des Lexicons, Uebersetzung einiger Capitel der Genesis 
u. Analyse der darin vorkommenden Formen, mündlich und schriftlich. Pred. Blech.

Ober-Secunda und Prima. 2 St. 1. Grammatik, a) Das regelmässige und unregelmässige Verbum wiederholt, b) Die Lehre 
vom Nomen vorgetragen, seine Déclination geübt. — 2. Leetüre. Capitel aus der Genesis und ausgewählte Psalmen. 
— 3. Pensa zum Uebersetzen ins Hebräische. Pred. Blech.

TJolig'ion.*)
Sexta. 2 St. 1. Biblische Geschichte von der Schöpfung der Welt bis zur Gesetzgebung auf Sinai. 2. Das erste Hauptstück 

des Katechismus. 3. Die Reihenfolge der biblischen Bücher. 4. Ausgewählte Bibelsprüche und Gesangbuchslieder 
gelernt. 6. Die Festgeschichten erzählt. O.-S.: Pred. Fuhst. M.-S.: Derselbe.

Quinta. 2 St. Biblische Geschichte von der Gesetzgebung auf Sinai bis zur Theilung des Reiches. Biblische Bücherkunde, 
zweites Hauptstück und einzelne Bibelsprüche auswendig gelernt. O.-Q. im Sommer: Pred. Fuhst; im Winter: 
Pred. Blech. M.-Q. im Sommer: Pred. Blech; im Winter: Pred. Fuhst.

) Eine Dispensation von dem Religions-Unterricht der Schule hat nicht stattgefunden.
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Quarta. 2 St. 1. Biblische Geschichte: von der Theilung des Reichs bis zum neuen Testament. 2. Katechismus: 

Das erste Hauptstück mit den Hauptsprüchen und Liedern. Erste Anfänge der Lehre vom Kirchenjahr. Erklärung 
der Festevangelien. O.- und M. -Q.: Pred. Blech.

Unter - Tertia. 2 St. Biblische Geschichte: Die Geschichte Jesu Christi bis zur Passionsgeschichte Durchnahme des 2. Haupt
stücks, Artikel 1 und 2 mit den dazu gehörigen Hauptsprüchen und Liedern. Erklärung der Festevangelien.*  
Pred. Blech.

Ober-Tertia. 2 St. Biblische Geschichte, Leidens- und Auferstehungsgeschichte des Herrn Jesu Christi. Abschluss des 
Katechismus: der 3. Glaubensartikel, die Lehre vom Gebet und den Sacramenten, mit den betreffenden Sprüchen und 
Liedern vorgetragen und geübt. Pred. Blech.

Unter-Secunda. 2 St. Lectüre : Das Evang. Matthäi mit besonderer Rücksicht auf die Bergpredigt. — Die Lehre von der 
Kirche und den Sacram enten repetirt. — Symbolik und Lehre vom Kirchenjahr vorgetragen - Kirchengeschichte, 
die ältere, vorgetragen, und mündlich und schriftlich repetirt. Pred. Blech.

Ober - Secunda. 2 St. Lectüre d. Acta Apostol. — Kirchengeschichte, die mittlere, mit mündlichen und schriftl. Repetitionen. 
— Die Lehre von d. Stiftshütte, Symbolik und Lehre vom Kirchenjahr repetirt. Pred. Blech.

Prima. 2 St. Lectüre des Briefs des Jacobus und des Briefs an die Ephesier. — Kirchengeschichte: Reformationsgeschichte 
und Geschichte der luther. Kirche bis auf die neueste Zeit. Repetitionen über das Kirchenjahr, Symbolik und 
Christologie, mündlich und schriftlich. Pred. Blech.

Uoolllioil und

Sexta. 4 St. Wiederholung der vier Rechnungsarten in benannten Zahlen. Die viel’ Rechnungsarten (Species) in Brüchen. 
Resolution und Reduction der Brüche. O.-S.: Mann. M.-S.: Derselbe.

Quinta. 4 St. Wiederholung der Bruchrechnung. Das metrische System der Maasse und Gewichte; die Rechnung mit 
Deeimalbrüqhen. Einfache und zusammengesetzte Regula de tri und Zinsrechnung. O.-Q.: im Sommer Dr. Lampe; 
im Winter Mann. M.-Q.: im Sommer Mann; im Winter Kirchner

Quarta. 3 St. Arithmetik : Repetition des Cursus der Quinta. Abgekürzte Rechnung mit Decimalbrüchen. Ausziehen der 
Quadratwurzel. Geometrie: Von den Linien und Winkeln, Congruenz der Dreiecke, von den Parallelogrammen. 
O.-Q.: im Sommer Kirchner; im Winter Dr. Lampe. M.-Q.: Dieselben.

Unter-Tertia. 4 St. Vollständige Repetition und Erweiterung des Cursus von Quarta. Dazu Geometrie: Lehre von der 
Gleichheit der Figuren. Lehre von der Aehnlichkeit der Dreiecke. Arithmetik: Buchstabenrechnung und Ausziehen 
der Cubikwurzel. Lehre von den Potenzen. Viele Uebungsaufgaben. Im Sommer: Dr. Lampe; im Winter Kirchner.

Ober - Tertia. 4 St. Lehre von den Potenzen. Gleichungen des ersten und zweiten Grades. Uebungsbeispiele aus Meier 
Hirsch. Lehre von der Berechnung der Figuren im Allgemeinen und des Kreises. Wiederholung des Früheren, 
verbunden mit geometrischen Aufgaben. Prof. Czwalina.

Unter - Secunda. 4 St. Uebungen im Anflösen von Gleichungen des ersten und zweiten Grades. Geometrische Constructionen. 
Elemente der Logarithmen. Progressionen (arithm. u. geom ). Stereometrie. Prof. Czwalina.

Ober - Secunda. 4 St. Ebene Trigonometrie. Wiederholung der Stereometrie und Geometrie. Binomiseher Lehrsatz, 
Kettenbrüche, Combinationen. Algebraische, geometrische und stereometrische Uebungen. Prof. Czwalina.

Prima. 4 St. Erweiterung der Stereometrie. Uebungsaufgaben Sphärische Trigonometrie. Wiederholung des binomischen 
Lehrsatzes. Berechnung der Logarithmen durch Reihen. Cubische und biquadratische Gleichungen. Prof. Czwalina.

Natn.rg’eschiclrte un<1 I’liysilc.
Sexta. 2 St. Uebersicht der 3 Naturreiche. Säugethiere, Insecten, Spinnen, Gliederthiere u. s. w. O.-S.: Ger lach. 

M.-S.: Derselbe.
Quinta. 2 St. Im Sommer: Pflanzen. Im Winter: Amphibien und Fisthe. O.-Q.: Dr. Lampe. M.-Q.: Derselbe.
Unter - Secunda. 2 St. Allgemeine Physik. Reibungs - Electricität, Magnetismus. Einfache Maschinen. Fallgesetze. 

Dr. Lampe.
Ober - Secunda. 2 St. Lehre von der Wärme. Galvanismus. Hydrostatik und Aerostatik. Dr. Lampe.
Prima. 2 St. Elemente der Mechanik. Mathematische Geographie. Dr. Lampe.
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O-escliidite "»<1 Greog'vapliie.

Sexta. 2 St. Die Grundbegriffe der Geographie, an den Verhältnissen der Heimat erläutert. Ueber Gestalt, Grösse und 
Bewegung der Erde. Die Erdtheile und Meere, nach Voigt. I. Cursns. O.-S.: Gerl ach. M.-S.: Derselbe.

Quinta. 2 St. Allgemeine physische Geographie nebst Uebungen im Kartenzeichnen, nach Voigt. II. Cursus. O.-Q.: 
im Sommer: Ermel; im Winter Frommann. M.-Q.- im Sommer: Blaurock. Im Winter: Fuhst.

Quarta. 3 St. Geschichte des Alterthums nach Jäger und Cauer’s Tabellen. Physische Geographie, insbesondere Afrika 
und Australien nach Voigt. III. Cursus. O.-Q.: Dr. Kru p p. MsQ : im Sommer: Dr. Krupp. Im Winter: Frommann.

Unter-Tertia. 4 St. Der deutschen Geschichte erster Theil nach Eckertz. Wiederholungen aus der alten Geschichte nach 
Cauer’s Tabellen. Physische Geographie von Amerika, Asien und Europa nach Voigt. III. Cursus. Dr. Wüst.

Ober - Tertia. 4 St. Neuere Geschichte Deutschlands und Preussens, von der Reformation an nach Eckertz, 2. Abtheilung.
— Physische und politische Geographie von Europa, insbesondere von Deutschland und Preussen; nach Voigt, 
Cursus IV. Dr. Heyne.

Unter - Secundu. 3 St. Geographie und Geschichte der alten Völker des Orients und der Griechen nach Herbst, Histor. 
Hülfsbuch. Geographische Wiederholungen. Dr. Heyne.

Ober - Secunda. 3 St. Abschluss der Geschichte der Völker des Alterthums nach Herbst, Histor. Hülfsbuch. Geographische 
Wiederholungen. Dr. Heyne.

Prima. 3 St. Geschichte der neueren Zeit von 1688 bis zur Gegenwart; nach Herbst, Histor. Hülfsbuch. Geographische 
und geschichtliche Wiederholungen. Der Director.

Tecliiiiscliei" Uiiterviclit.

a) Zeichnen: in den beiden Sexten, Quinten und Quarten je 2 Stunden: in O.-S. Mann, in den übrigen Classen 
Zeichenlehrer Tros eh el.

b) Schreiben: in den beiden Sexten je 3, in den beiden Quinten je 2 Stunden: Mann.

c) Singen: I. (2. u. 3. Abtheilung.) 2 St. in Quinta und Sexta, 3 in den Quarten und Tertien, 1 in Ober- 
Sceunda und Prima (Parallelstunde für die I. Abtheilung). Prof. Brandstäter. II. 1. Abtheilung. 2 St. 
in den Quarten und Tertien (Sopran und Alt): 1 St. in Secunda und Prima. (Tenor und Bass): 1 St. von 
Quarta bis Prima 4stimmig. Chor. Director Mark ul 1.

d) Turnen: 2 Doppelstunden. Im Sommer Schüler aller Classen; im Winter die Turner aus den oberen und 
mittleren Classen. Turnlehrer Schubart

Schulbücher - Verzeichniss.

1. Lateinisch.
1. Ellendt’s lateinische Grammatik, bearbeitet von Seyffert (in allen Klassen.)
2. Ostermann. Lateinisches Uebungsbuch, lste bis 4te Abtheilung, nebst den zugehörigen Vocabularien (von Sexta bis

Ober - Tertia.)
3. Lattmann. Lateinisches Lesebuch, zweiter Theil, nebst Lexicon (in Quarta A. u B.)
4. Berger. Stilistische Vorübungen (in Unter - Secunda.)
5. Süpfle. Aufgaben zu lateinischen Stilübungen, zweiter Theil, Aufgaben für obere Classen (in Ober - Secunda und Prima.)

Von Unter - Tertia an brauchen die Schüler ein deutsch-latein. und ein latein.-deutsches Lexicon.
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II. Griechisch.
1. Kühner. Griechische Schul - Grammatik (für jetzt von Quarta bis Ober-Secunda.)
2. Krüger. Griechische Sprachlehre für Anfänger (jetzt noch in Prima.)
3. Schmidt und Wensch. Elementarbuch der griechischen Sprache, erste und zweite Abtheilung (in Quarta u. Unter-Tertia.)
4. Kühler. Griechisches Vocabularium (von Quarta bis Ober - Tertia.)
5. Seyffert. Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Griechische (in Ober - Tertia.)
6. Böhme. Aufgaben zum Uebersetzen ins Griechische (von Unter - Secunda bis Prima.)

Von Ober-Tertia an brauchen die Schüler ein deutsch-griechisches und ein griechisch-deutsches Lexicon.

III. Deutsch.
Hopf u. Paulsiek. Deutsches Lesebuch, erster Theil, erste bis dritte Abtheilung, zweiter Theil, erste und zweite Abtheilung 

(von Sexta bis Ober - Secunda.)

IV. Französisch.
1. Plötz. Elementar - Grammatik (in Quinta und Quarta.)
2. Brandstaeter. Abriss der französischen Grammatik in Verbindung mit der lateinischen und griechischen (von Unter-Tertia

bis Prima.)
3. Brandstaeter. Materialien zum Uebersetzen aus dem Deutschen in’s Französische (von Unter-Tertia bis Unter-Secunda.)
4. Graf. Aufgaben zur Uebung des französ. Stils (in Ober-Secunda und Prima.)
5. Gruner u. Wildermuth. Französische Chrestomathie, erster und zweiter Cursus (in Ober-Tertia und Unter-Secunda.)
6. Plötz. Manuel, (in Ober-Secunda und Prima.)

Von Unter-Tertia an brauchen die Schüler ein Dictionaire.

V. Hebräisch.
1. Blech. Grammatik der hebräischen Sprache (von Unter-Secunda bis Prima.)
2. Biblia hebraica (ebenda.)
3. Ein Lexicon (ebenda,)

VI. Religion.
1. Blech. Das Reich Gottes in Geschichten des alten und neuen Testaments (von Sexta bis Ober-Tertia.)
2. Novum testamentum graece (von Unter-Secunda bis Prima.)

VII. Rechnen und Mathematik.
1. Stubba. Aufgaben zum Zifferrechnen, Heft 3 bis 5 (in Sexta und Quinta.)
2. Lampe. Die Lehre von den Decimalbrüchen, dem metrischen Maas und Gewicht, der Quadrat- und Kubikwurzel (in Quarta.)
3. Mehler. Hauptsätze der Elementar-Mathematik (in Quarta.)
4. Meier Hirsch. Sammlung von Beispielen, Formeln und Aufgaben aus der Buchstabenrechnung und Algebra von Ober-Tertia

bis Prima.)
5. Logarithmische Tafeln (von Unter-Secunda bis Prima.) Empfohlen werden die Tafeln von Schloemilch.

VIII. Naturgeschichte und Physik.
1. Schilling’s kleine Schul-Naturgeschichte (in Sexta und Quinta.)
2. Koppe. Anfangsgründe der Physik (von Unter-Secunda bis Prima.)

IX. Geographie und Geschichte.
1. Voigt. Leitfaden bei’m geographischen Unterricht (in allen Classen.)
2. Cauer. Geschichtstabellen.
3. Oskar Jäger. Hülfsbuch für den ersten Unterricht in alter Geschichte (in Quarta.)
4. Eckertz. Hülfsbuch für den ersten Unterricht in der deutschen Geschichte (in Unter- und Ober-Tertia,)
5. Herbst. Historisches Hülfsbuch (von Unter-Secunda bis Prima.)

Für den geographischen Unterricht ist ein Schul - Atlas unentbehrlich. Für den Unterricht in der alten Geschichte 
werden die Karten von Kiepert empfohlen.

2
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In dem vorstehenden Verzeichnis? sind die in den verschiedenen Classen von Unter-Tertia bis Prima gelesenen 

Schul - Autoren nicht mit- inbegriffen.
Im Lateinischen wird in Unter-Tertia regelmässig Caesar de bello Gallico gelesen, in Ober-Tertia wechseln 

Caesar de bello civili, Curtius und Cicero de senectute. Daneben ist regelmässige Lectüre in beiden Tertien: Ovid, Meta
morphosen. — Für Unter-Secunda ist bestimmt: Livius, Ciceros Reden gegen Catilina, pro Arehia poeta, de imperio 
Cn. Pompeji und einige andere, und von Dichtern: Eine Auswahl ans den Elegikern (nach der Zusammenstellung von Volz: 
Die römische Elegie} und Vergils Aeneis I. u. II. Diese Dichter-Lectüre wird weiter geführt in Ober-Secunda. In dieser 
Classe schreitet die Prosa-Lectüre fort zu schwierigeren und längeren Reden Ciceros (namentlich pro Ligario, pro Milone, 
pro Murena, pro Sulla, pro rege Dejotaro, pro lex Roscio Amerino) sowie zu Sallust. In Prima treten ein: Tacitus, einige 
von Ciceros philosophischen und rhetorischen Schriften, sowie die Verrinen und Philippicae und eine Auswahl der Briefe, 
und aus dem Gebiete der Poesie Horatius.

Die griechische Lectüre beginnt in Ober-Tertia mit Xenophons Anabasis und im 2ten Semester mit Homers Odyssee 
B. 1 oder 2. In Unter- und Ober-Secunda wird die Lectüre der Odyssee zum Abschlüsse gebracht dergestalt, dass der 
Ober-Secunda die zweite Hälfte von B. 13 an zufällt. Die Prosa - Lectüre dieser Classen begreift: in Unter-Secunda 
abwechselnd: Xenophons Memorabilien oder Cyropaedie, Arrian und Herodot. In Ober-Secunda tritt Plutarch in einigen 
seiner Biographien hinzu, sowie Isocrates oder Lysias. Für Prima sind bestimmt von Prosaikern: Plato, Demosthenes, 
Thucydides, von Dichtern: Homers Ilias und Sophocles.

Von diesen Autoren sehen wir im allgemeinen am liebsten die Teubnerschen Text-Ausgaben in den Händen der 
Schüler. Wo andere Ausgaben wünschenswert!! sind, werden sie durch die betreffenden Lehrer besonders empfohlen.

B. Chronik.
Das Schuljahr begann am 13. April in der herkömmlichen Weise. Die Zahl der Classen und ihr gegenseitiges 

Verhältniss sind dieselben geblieben wie im vorhergehenden Jahre. Namentlich hat auch das System der Wechsel-Coeten 
für die drei unteren Classen fortbestanden und auch bei uns wie anderwärts sich trefflich bewährt.

An dem Lehrkörper schied zu Ostern 1874 Dr. Giitzlaff, um eine Oberlehrerstelle an der Realschule zu Elbing 
zu übernehmen. Zu Michaeli hörte die provisorische Beschäftigung des Candidaten Ermel auf. Die durch das Ausscheiden 
dieser beiden Lehrer entstandenen Lücken sind durch die Berufung der beiden Hilfslehrer Dr. Krupp und Frommann 
ausgefüllt worden, über deren persönliche Verhältnisse am Schlüsse dieser Chronik näheres berichtet wird. Als Probanden 
sind während dieses Jahres am Gymnasium beschäftigt gewesen Dr. Kirchner und der Candidat Szelinski.

Der Unterricht hat keine erheblichen Störungen erfahren. Die längeren Vertretungen, welche gleich nach Ostern 
durch die Einziehung des Dr. Krupp, vor den Hundstagsferien durch die behufs einer Cur erfolgte Beurlaubung des 
Dr. Plew, vor Michaelis durch die Erkrankung des Dr. Kreutz, vor Weihnachten durch die des Elementarlehrers Mann 
nöthig wurden, liessen sich bei der Vollzähligkeit des Collegiums und den zur Verfügung stehenden Hilfskräften ohne 
Schwierigkeit ins Werk setzen. Der Gesundheitszustand der Schüler war ein befriedigender. Einen Todesfall haben wir 
in unserm Kreise nicht zu beklagen.

Dem A b i turienten - Examen des Michaelis-Termine« unterzogen sich sechs Primaner. Zwei derselben konnten 
von der mündlichen Prüfung, die am 5. September unter dem Vorsitze des Herrn Provinzial-Schulraths Dr. Schrader 
stattfand, auf Grund des befriedigenden Ausfalls ihrer schriftlichen Arbeiten entbunden werden. Auch die vier andern 
wurden für reif erklärt. An den beiden der Prüfung voraufgehenden Vormittagen besuchte Herr Prov. - Schulrath 
Dr. Schrader den Unterricht in allen Classen. Im Oster - Termine sind dreizehn Abiturienten geprüft und für reif 
erklärt worden. Das mündliche Examen fand unter demselben Vorsitze am 22. Februar statt. Fünf Abiturienten wurden 
von demselben entbunden. Die Personalien folgen weiter unten.

Nachdem durch die Vermittelung des Magistrats die Genehmigung des Königlichen Ministeriums der geitslichen u. s. w. 
Angelegenheiten gewonnen war und nachdem das Königliche Prov.-Schul-Collegium den neuen Stundenplan im einzelnen 
geprüft und gutgeheissen hatte, ist von Pfingsten ab auch bei uns der Versuch gemacht worden, den Unterricht möglichst 
auf die Vormittagsstunden zu concentriren. Es ist gelungen, die Nachmittage so weit zu entlasten, dass im Sommer jede 
Classe nur an einem, im Winter die meisten an zwei Nachmittagen durch die Schule in Anspruch genommen waren. 
Die Neuerung hat ihre Probe in sehr zufriedenstellender Weise bestanden und sich auch unter dem grösseren Theile des 
betheiligten Publikums des entschiedensten Beifalls zu erfreuen, wie sie denn auch durch die Danziger Lebensgbwohnheiten 
namentlich für den Sommer fast gebieterisch gefordert war.
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Mit Rücksicht auf die Directoren - Conferenz dauerten die Pfingst-Ferien in diesem Jahre vom 23. bis zum 31. Mai.
Am 8. Juli wurde in herkömmlicher Weise bei günstigem Wetter das alljährlich von der Stadt für ihre höheren 

Schulen veranstaltete Turnfest gefeiert.
Vom 12. Juli bis zum 10. August dauerten die Sommerferien.
Am 2. September feierten wir im Kreise der Schule durch Rede und Gesang den Tag von Sedan.
Die Michaelis-Ferien dauerten vom 4. bis zum 14. October. Am 15. October wurde das Winter-Semester eröffnet.
Die Weihnachts-Ferien dauerten vom 20. December bis zum 2. Januar.
Am 16. Januar wurde in der Aula des Gymnasiums die Antigone in der Donnerscheri Uebersetzung in der 

Weise zur Aufführung gebracht, dass die Mendelssohn’schen Chöre von den Männerstimmen der ersten Gesang - Classe 
unter Leitung des Musik-Director Markull gesungen, die Dialoge von Schülern der Prima und Ober-Secunda mit vertheilten 
Rollen vorgetragen wurden. Das Unternehmen erfreute sich einer so lebendigen Theilnahme des Publikums, dass der 
Saal bis auf den letzten Platz gefüllt war und wir aus dem erhobenen Eintrittsgelde für die Vermehrung unsrer Schüler- 
Bibliotheken nach Abzug der Kosten den erheblichen Ueberschuss von 274 Reichs-Mark gewonnen haben. Ueber die 
Verwendung dieser Summe wird weiter unten berichtet. Hier sei nur noch erwähnt, dass die Einrichtung dieser 
Bibliotheken dieselbe geblieben ist. Nur ist die Verwaltung der vierten Abtheilung seit Michaelis von dem Hilfslehrer 
Ermel auf den Dr. Krupp übergegangen.

Den Schluss der Chronik mögen die folgenden Notizen über die persönlichen Verhältnisse der im Laufe dieses 
Jahres eingetretenen Lehrer bilden.

Hermann Krupp, geb. am 4. October 1849 zu Liebmühl in Ostpr., besuchte von 1860—68 das Gymnasium zu 
Hohenstein und studirte in den Jahren 1868—73 Philologie auf den Universitäten Berlin und Königsberg. Den Feldzug 
gegen Frankreich machte er als einjährig Freiwilliger im 6. Ostpr. Inf.-Reg. No. 43 mit. Im December 1873 bestand er 
in Königsberg das Examen pro facult. doc. und im Januar 1874 wnrde er auf Grund seiner Arbeit: de carmine ineerti 
auctoris de figuris. Diss. inaug. Jen. 1874 zum Dr. phil. promoviert. Seit Ostern 1874 ist er als cand. prob, und 
Hilfslehrer an dem hiesigen Gymnasium thätig.

Friedrich Frommann, geb. 1849 zu Jena, besuchte anfangs das Stoy’sche Institut daselbst, dann von 1864 an 
das Gymnasium zu Weimar. In den Jahren 1868—73 studirte er erst Theologie dann Philologie in Leipzig und Jena. 
Im Juli 1870 trat er als Einjährig-Freiwilliger in die Armee ein und nahm an dem Feldzuge gegen Frankreich Theil. 
Im December 1873 bestand er das examen pro facultate docendi in Leipzig, woselbst er seine Studien noch bis zum Herbst 
des folgenden Jahres fortsetzte. Mich. 1874 trat er seine gegenwärtige Stellung als wissensch. Hilfslehrer am Gymnasium 
zu Danzig an.

C. Aufgaben der Abiturienten.

Ostern 1875.
Deutscher Aufsatz. Inwiefern macht die rechte Beschäftigung mit den Wissenschaften bescheiden?

Lateinischer Aufsatz. Externus timor maximum concordiae vineulum.

Mathematische Aufgaben.
1. In einen Kreis mit gegebenem Radius soll ein Viereck gezeichnet werden, in dem man eine Seite und die 

Linie kennt, welche den Endpunkt dieser Seite mit der Mitte der gegenüberliegenden Diagonale verbindet; 
ausserdem soll der Winkel des Vierecks bekannt sein, von dem die Diagonale ausgeht. Das Viereck ist zu 
construiren.

2. In einem sphärischen Dreieck kennt man die 3 Seiten. Es soll das Perpendikel und die beiden Stücke der 
Seite, auf der das Perpendikel senkrecht steht, berechnet werden.

3 Einige Offiziere haben theils Infanterie, theils Cavallerie unter ihrem Commando. Jeder Offizier hat dreimal 
so viel Cavalleristen und siebenmal so viel Infanteristen, als Offiziere sind. Jeder Cavallerist hat 2 und jeder 
Infanterist 22 Patronen mehr als Offiziere sind; insgesammt haben sie 15360 Patronen. Wie viel Offiziere 
sind es ?

4. In ein Tetraeder mit der Kante a ist ein Tetraeder eingeschrieben, in dieses wieder eines und so ins Unendliche 
fort. Wie gross sind alle diese einzelnen Tetraeder, und wie gross ist ihre Gesammtsumme?

9*
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D. Statistische Notizen.
a. Schüler - Frequenz.

Die Frequenz betrug am 1. März d. J. in den Gymnasial-Classen 450, in der Vorbereitungs - Classe 27, im Ganzen 
477 Schüler. Unter diesen waren Auswärtige 79. Ganz von der Zahlung des Schulgeldes befreit waren 35, zur Hälfte 
frei 1 Schüler, immunes, d. h. als Lehrersöhne zum freien Besuch der Schule berechtigt, 5 Schüler. Der Confession nach 
waren katholisch 53, Dissidenten 9, griechisch 1, mosaisch 39, die übrigen evangelisch.

b. Mit dem Zeugniss der Reife entlassen:

Die Namen derjenigen, die von der mündlichen Prüfung dispensirt worden sind, sind mit einem * bezeichnet.

Name. ! Stand des Vaters.
1
■ Geburtsort. Confession Alter. Auf d. 

Gymn.
In

Prima
Studirt

was ? wo?

1. Michaelis 1874.

1. *Theodor  Bischoff Commerzienrath Danzig evang. 20 11% 2 Jura Heidelberg.
2. Arthur Jendritza Arzt j- Owinsk bei 

Posen
do. 19% 1% 1% Medicin Tübingen.

3. ’'Johannes Lorenz Kaufmann f Danzig do. 20% 4% 2 Medicin Marburg.
4. Cuno Nawrocki Oekonomiecommissar Schildberg, 

Prov. Posen
kathol. 18% 1% 1% Naturwiss. Königsberg.

5. Waldern. v.Reibnitz Rittergutsbesitzer Jankendorf 
b. Christburg

evang. 18% % % Militär.

6. Wilhelm Willers Maurermeister Danzig do. 20% 11% 2 Jura Marburg.

2. Oster n 1875

1. ‘Philipp Abegg Geh. Medieinalrath Danzig evang. 19% 5% 2 J ura Heidelberg.
2. Albrecht Ehrhardt Regierungsbau rath Spandau do. 19% 6% 2 Baufach Berlin.
3. Oscar Goldschmidt Geh. Commerzienrath Danzig mos. 18 9% 2 Jura Heidelberg.
4. Reinhold Hellwig Prov.-Steuerdirektor Berlin evang. 19% 10 2 Jura Berlin.
5. * Traugott Hielscher Elementarlehrer Danzig do. 18 8% 2 Physik u. 

Mathemat.
Greifswald.

6. "Gustav Jordan Rechnungsrath -j- Stettin do. 19 10 2 Geschichte Strassburg.
7. Rudolf Keruth Arzt t Pr. Stargardt do. 17% 8 2 Philologie 

u. Gesch.
Königsberg.

8. Gottlieb Mannhardt F örster Hanerau 
in Holstein

do. 20 4 2 Theologie Strassburg.

9. Paul Mellien Kaufmann Danzig do. 18% 9 2 Jura Breslau.
10. Richard Ollendorff Kaufmann Danzig mos. 17 8% 2 Jnra Heidelberg.
11. "Konrad Panzer Kaufmann Danzig evang. 18% 9% 2 Geschichte Berlin.
12. ’Victor Rqczkiewicz Schneidermeister f Schwetz kathol. 21% 7% 2 Philologie 

u. Theol.
Breslau

13. Leo Rosenstein Kaufmann f Danzig mos. 20 8% 2 Jura Heidelberg.
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c. Verwaltung unserer Stiftungen.
Aus den dem Gymnasium gehörigen und von ihm verwalteten Stiftungen sind im laufenden Jahre 2892 R.-Mark 

zur Verwendung gekommen, und zwar:
a) an würdige und bedürftige Schüler vertheilt: 642 R.-Mark.
b) Viatica und Stipendien für Stutirende, die unserem Gymnasium ihre Schulbildung verdanken, 1818 R.-Mark.
e) zur Vermehrung der Bibliothek (Zuschuss zu dem Etat-Titel von 600 R.-Mark) 432 R.-Mark.

d. Lehrapparat.
Die Gymnasialbibliothek hat äusser den Fortsetzungen angefangener Einzel werke, Sammel- und Zeitschriften folgenden 

Zuwachs erhalten:
1) durch Kauf: Callimachea ed. O. Schneider; Bergk griech. Literaturgeschichte ; Blass d. attische Beredsamkeit; 

O. Jahn griech. Bilderchroniken; Conze Heroen- und Göttergestalten; VVachsmuth die Stadt Athen im Alterthume; 
K. F. Hermann griech. Antiquitäten I, 5te Aull. ; Christ Metrik der Griechen und Römer ; Dräger Syntax u. Stil des 
Tacitus; Ebert Gesch. d. christlichen lateinischen Literatur; Haase Vorlesungen über latein. Sprachwissenschaft ; Klotz latein. 
Stilistik; Menge Repetitorium d. latein. Grammatik n. Stilistik; Berthes latein.-deutsche vergleich. Wortkunde; Jahresbericht 
über die Fortschritte der classischen Alterthnmswissenschaft; — Otfried’s Evangelienbuch v Kelle; Denkmäler deutscher 
Poesie u. Prosa a. d. VIII—XII Jahrhundert hrsggb. v. Müllenhoff u. Scherer; Rolandslied hrsggb. v. Bartsch; Diefenbach 
u. Wulcker hoch- u. niederdeutsches Wörterbuch; O. Lange literaturgeschichtl. Lebensbilder; — Max Müller Vorlesungen 
üb. d. Wissenschaft der Sprache; —Klein Geschichte des Dramas; — Hausrath neutestamentliche Zeitsgesehichte; Köstlin 
Martin Luther ; Herbart’s pädagogische Schriften hrsggb. v. Willmann ; Kern Grundriss der Pädagogik; F. A. Lange 
Geschichte des Materialismus; — Hellwald Culturgeschichte; Peschei Völkerkunde; Hehn Culturpflanzen und Hausthiere; — 
Darwin Variiren der Thiere und Pflanzen; Darwin Abstammung des Mensehen; Häckel Anthropogenie; Reuss Pflanzen
blätter in Naturdruck; Reye Wirbelstürme; Erman u. Petersen Erscheinungen des Erdmagnetismus; Mädler Geschichte der 
Himmelskunde; Hesse Vorlesungen über die analyt. Geometrie der Kegelschnitte; Sturm Elemente der darstellenden 
Geometrie; deutsche Rundschau u. a.

2) durch Schenkung: a) von Seiten hoher königlicher Behörden: Raczynski Geschichte der neueren 
deutschen Kunst; Klempin diplomatische Beiträge zur Geschichte Pommerns; Klempin u. Kratz Matrikeln und Verzeichnisse 
der pommersehen Ritterschaft; Schneider neue Beiträge zur Geschichte und Geographie der Rheinlande; — b) vom 
kaiserl. russischen Ministerium (Départ, d. öffentl. Unterrichts): Uebersicht üb. d. Thätigkeit des Ministeriums der 
Volksaufklärung f. d. J. 1872; Bericht an den Kaiser über den Zustand des Unterrichtswesens i. J. 1872; — c) von der 
Direction des Berlinischen Gymnasiums zum grauen Kloster: Heidemann Geschichte des grauen Klosters zu 
Berlin; Festschrift zur 3. Säcularfeier des grauen Klosters; — d) von Frau A. v. Frantzius: Mitchell dictionary of 
chemistry, mineralogy and geology; Mitchell dictionary of the mathematical and physical sciences; Shenstone’s works in 
verse and prose; the Thespian dictionary; the quarterly review XX. XXI; Raynal the révolution of America; Hoyer 
iranz'is.-deutsches u. deutsch-französ. Handwörterbuch aller Kunstausdrücke i. d. Kriegswissensch.; J. R. Forster Geschichte 
d. Entdeckungen u. Schiffahrten im Norden; neue Beiträge zur Kenntniss von Afrika m. Anmerk. v. J. R. Forster; Tiele- 
mann Geschichte der Schwarzen - Häupter in Riga u. m. a. — e) von den Herren Verfassern: Friedrich Beiträge zur 
Förderung der Logik etc.; Schömann quaestio Macrobiana; — f) von der Coppenrath’schen Buchhandlung in Münster: 
Focke u. Krass Lehrbuch der allgemeinen Arithmetik; — g) von einem Ungenannten; Scheibel Bemerkungen zur 
Universalgeschichte; Mormile descrittione del distretto della cittä di Napoli et dell’ antichitä della cittä di Pozzuolo; Hippo- 
eratis epidemiorum liber sextus Leon. Fuchsio interprète, nebst Annexen; Niger de modo epistolandi u. Epistolare Philelfi; 
Fausti Socini praelectiones theologicae. - Allen Gebern gebührender Dank!

Die im vorjährigen Programme erwähnte Schenkung des Herrn Friedrich Hennings an das Münzcabinet besteht 
aus 9 Goldstücken (3 danziger, 1 elbinger, 2 preussischen, 2 russischen, 1 nordamericanischen ), 128 Silbermünzen 
(darunter 33 danziger in 8 Nominalen, 1 elbinger, 3 thorner. die anderen aus verschiedenen Staaten Deutschlands und des 
übrigen Europas), 81 Kupfermünzen (darunter 68 danziger Groschen und Schillinge von 1801, 1808, 1809 und 1812 in 
vielen Doubletten, und 2 römische auf dem Attilafelde bei Suippe gefundene Münzen Constantins). Der Bericht über den 
Gesammtbestand der Sammlung muss noch einmal Vorbehalten bleiben; doch ist zu bemerken, dass laut Protokoll vom 
12. Sept. 1874 mit Zustimmung des Curatoriums und Autorisation des Magistrats ein Austausch von danziger und polnischen 
Münzen mit dem Numismatiker Karl Beyer aus Warschau Statt gefunden hat, wodurch die danziger Ducaten und Thaler*  
stücke unserer Sammlung sich haben erheblich vervollständigen lassen. An Geschenken verdankt letztere äusser einigen 
kleineren Stücken früherer Geber dem Herrn Dr. Wilh. Mannh’ardt zwei Bronzemedaillen der Magyar Tndomanyos 
Academia 1859 und 1865.
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Die Schüler-Bibliothek hat in allen ihren Abteilungen werthvolle Vermehrungen erfahren.
Für die Prima wurden folgende Bücher angeschafft (zum Theil antiquarisch):
Terentii Comoediae; Sophocles Ajax, Eleetra, Philoitet; Thucydides Historia belli peloponnesiaci; Liibker Real

lexikon des classischen Alterthums; Hauff Memoiren des Satan n. Phantas. i. Br. Rathskeiler; Uhland’s Beben von seiner 
Wittwe; Simrock die Edda; E. M. Arndt Schriften; Novalis Heinr. v Ofterdingen; Bogumil Golz ein Jugendleben; Johanna 
Schopenhauer Jugendleben u. Wanderbilder; Brachvogel der deutsche Michael; Gustav Freytag die Brüder vom deutschen 
Hause, Soll u. Haben, Die verlorene Handschrift; Peter Geschichte Roms I. n. römische Zeittafeln; Cnrtius griechische 
Gesch. I—III.; Delorme Caesar u. seine Zeitgenossen; Mommsen römische Gesch. I—II.; Dunker Gesch. des Alterthums
I. u. II.; Fritsche Quellenbuch der Gesch. des Mittelalters; Blume Feldzug 1870/71; Borbstädt der deutsch - französische 
Krieg 1870; Varnhagen v. Ense Biographische Denkmale I—IV.; Schirrmacher Frdr. II. u. die letzten Hohenstaufen; 
Raumer Geschichte Frankreichs u. der Revolution; Raumer Geschichte Europas 1763—83; Schacht der Baum; Radau der 
Schall; Lommel Wind u. Wetter: Fahle u. Lampe Physik des tägl. Lebens: Thome Pflanzenbau u. Pflanzeuleben; 
Kollmann Mechanismus des mensch. Körpers; Cornelius u. Kobbe Nord- u. Ostsee; Raumer Italien; Raumer die vereinigten 
Staaten.

Geschenkt wurden folgende Bücher von den Abiturienten Blech, Meyer, Schönberg, Mallison, Monje: Böhme Aufgaben 
z. Uebers. ins Griechische; Nägelsbach lat. Stilistik: Göll Mythologie der Hellenen; Göll das gelehrte Alterthum; Göll 
Kulturbilder aus Hellas u. Rom; Schillers Werke; Lessings Lieder u. Dramen; Buttmann griech. Grammatik; Gottfried 
v. Strassburg Tristan.

Herr Director Cauer schenkte Hiecke Handbuch deutscher Prosa; Herr Dr. Lampe schenkte Ewald v. Kleists 
Gedichte.

Die Abtheilung für die beiden Secunden hatte folgenden Zuwachs:
Geschenkt wurde: Vom Ober-Secundaner Wiebe im Auftrage eines aus Schülern der obersten Classen bestehenden 

Lesekränzchens Düntzer Erläuterungen zu Schillers Gedichten. 2 Bde.
Angekauft wurde: Nibelungenlied hrsggb. v. Bartsch (Schulausg. mit Wörterbuch); Deutsche Volksbücher v. Schwab; 

Th. Mügge Romane; Don Quixote de Cervantes übers, v. L. Tieck: Griech. Mythologie v. Seemann; Werner Hahn deutsche 
Literaturgeschichte; Freytag die Ahnen 3. Theil; der neue Plutarch hrsggb. v. R. Gottschall 2 Bde.; Angerstein 
Krieg 1870/71.

Die Abtheilung für Tertia und Quarta erhielt;
Vorbilder der Vaterlandsliebe, des Hochsinns und der Thatkraft v. J. G. Ch. Franz Otto (Geschenk d. Abiturienten 

Schönberg); das heutige Mexiko v. Th. Armin 2. Theil; das festliche Jahr v. O. Freiherr v. Reinsberg-Düringsfeld; Kloster 
und Abt v. Adam Stein; die Puritauer v. Adam Stein; die letzten Tage von Pompeji von Robert Springer; neues 
Heldenbueh für die deutsche Jugend v. Johann Sporschil 1. Band; Historische Bilder v. H. Kletke; Lyu-Payo, der 
Wolfssohn v. Johannes Ziethen; neue historische Bilder v. H. Kletke; Willis der Lotse (Geschenk des Quartaners Herrmann.) 

Für das physikalische Kabinet wurden in diesem Jahre folgende Anschaffungen gemacht: Ein hydraulischer Saug
apparat, ein Scioptikon nebst zugehörigen Photogrammen, ein Thermometer, eine Wellenrinne, ein Holzgestell zu mechanischen 
Versuchen.

Die Naturaliensammlung erhielt einen werthvollen Zuwachs durch Geschenke zweier früherer Schüler, nämlich des 
stud. Schönberg, welcher eine Schmetterlingssammlung und des stud. mont. Treptow, welcher einige schöne, von ihm selbst 
ausgemeisselte Erzstufen aus dem Freiberger Bergwerk schenkte. Beide Gaben wurden Namens der Anstalt mit Dank 
angenommen.

Bericht über die Geschichte und die literarischen Seltenheiten der Gymnasial-Bibliothek,
erstattet von dem Bibliothekar Prof. Dr. Roe per.

Auf Veranlassung des Ministerialerlasses vom 20. November v. J., betreffend die in den Schulbibliotheken etwa 
vorhandenen Handschriften und alten Drucke. ist für die Bibliothek des hiesigen städtischen Gymnasiums Folgendes zu 
berichten :

Die jetzige Bibliothek des Gymnasiums datirt ihren Ursprung von der Reorganisation desselben im Jahre 1817 durch 
die Verschmelzung der Reste des hiesigen Gymnasium academicum mit der Oberpfarrschule zu St. Marien. Die Bibliothek 
des alten Gymnasiums welche zugleich Rathsbibliothek (bibliotheca senatus Gedanensis) war, fand in den damaligen Räumen 
der neuen Anstalt keine Aufnahme; sie wurde von derselben gänzlich getrennt und in der vormaligen St. Jacobskirche 
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aufgestellt; auch von ihrer Verwaltung durch einen Professor des Gymnasiums wurde mit der Zeit abgesehen. Sie bildet 
die jetzige Stadtbibliothek, die unter einem besonderen, von den städtischen Behörden eingesetzten Curatorium nach eigenen 
Principien verwaltet wird. Ueber die in ihr befindlichen Manuscripte und alten Drucke kann ebensowenig wie über 
dasjenige, was einige Kirchenbibliotheken, namentlich von St. Marien und St. Johann, derartiges enthalten, an dieser Stelle 
berichtet werden.

Für das jetzige Gymnasium ist erst seit 1817 eine Bibliothek neu geschaffen worden.*)  Nur ein sehr kleiner 
Bestand von jüngst unter dem Rectorate des Dr. Kniewel für die Marienschule angeschafften Büchern wurde aus dieser 
bei der Vereinigung übernommen; zu einer wissenschaftlichen Schulbibliothek wurde unter der Leitung des gelehrten 
Director Dr. Meineke der Grund gelegt. Die neuen Anschaffungen geschahen theils aus den Zinsen der aus dem 
Gymnasium academicum überkommenen Stiftung des Aerarium novum,**)  theils aus den Ueberschüssen der „halbjährlichen 
Beiträge“, welche zur Bestreitung der Kosten für Schulutensilien und Lehrmittel neben dem den Lehrern direct zufliessenden 
Schulgelde erhoben wurden. An die Stelle dieser ist seit October 1864, von wo ab nach der Fixation der Lehrergehalte 
das Schulgeld nebst den Beiträgen an die Kämmereikasse abgeführt wurde, eine von dieser zu zahlende, etatsmässig auf 
rund 600 R.-Mark jährlich normirte Summe getreten, zu der die Zinsen des Aerarium novum nach wie vor hinzutreten. Aus 
dem so zur Verfügung stehenden Betrage von etwa 940 R.-Mark werden indess auch die auf dem Wege des Buchhandels 
bezogenen Lehrmittel bezahlt, welche der Bibliothek nicht ein verleibt werden; wogegen dieser die zur Zeit nach einigen 
Abzügen auf circa 240 R.-Mark jährlich sich belaufenden Beiträge der Mitleser des Journal-Lesezirkels insofern zu Gute 
kommen, als sämmtliche gelesenen Zeitschriften in die Bibliothek übergehen, deren Fonds dafür die durch jene Summe 
nicht gedeckten Kosten trägt. Die Zahl der zur Zeit coursirenden Zeitschriften beläuft sich auf 35. Verwalter der 
Bibliothek waren zuerst die Directoren Dr. Meineke und Dr. Schaub, dann die Professoren Förstemann und Dr. 
Lehmann, von 1837 bis 1856, Oberlehrer Skusa, von da an der jetzige Bibliothekar Prof. Dr. Roeper. Die 
Verwaltung war stets unentgeltlich; erst dem jetzigen Verwalter ist seit 1869 als Ersatz die Zahl der Unterrichtsstunden 
vermindert.

Werthvoller Geschenke hat sich die Bibliothek von Seiten der vorgesetzten Königlichen Behörden zu erfreuen 
gehabt; manche Bereicherungen verdankt sie auch dem Wohlwollen persönlicher Gönner und der Zusendungen deutscher 
Verleger.

Die Bibliothek, obgleich zunächst die Fachstudien der Lehrer fördernd, vertrat jedoch auch für die Glassen Prima 
und Secunda die Stelle einer Schülerbibliothek, bis eine solche für alle Classen im Jahre 1870 durch die Bemühung des 
Directors Kern definitiv zu Stande kam, in welche ein Theil jener, etwa 800 Bände, sowie der von dem Director Dr. 
Engelhardt 1869 bei seinem Ausscheiden zu diesem Zwecke gemachten Schenkung überging. Schenkungen von Schülern 
und hiesigen Buchhandlungen bildeten in Verbindung damit den ersten Bestand der neuen Sammlung, welche seitdem unter 
der besonderen Fürsorge des jetzigen Dircctors lediglich durch den Ertrag von Vorlesungen mehrerer Lehrer und von 
musikalisch-declamatorischen Aufführungen der Schüler ohne alle etatsmässige Beihülfe die Mittel zu einer ansehnlichen 
Vermehrung gefunden hat, und dermalen in vier Abtheilungen (für Prima, für Secunda, für die mittleren, für die unteren 
Classen) durch den Director und drei Mitglieder des Lehrercollegiums verwaltet wird.

Aus dieser Darstellung ergiebt sich, dass in der, mit Ausschluss der Zeitschriften und Programme, gegen achttausend 
Bände starken Sammlung der Gymnasial - oder Lehrerbibliothek von Manuscripten und seltenen Drucken nur wenig 
vorhanden sein kann, da das Bedürfniss weit überwiegend auf Anschaffung von Novitäten gerichtet sein muss. Wir 
verzeichnen im Folgenden dasjenige, was sich durch Schenkungen, antiquarische und Auctionskäufe angesammelt hat, mit dem 
Bemerken, dass, da das Urteil über Seltenheit und Wichtigkeit eines Werkes, namentlich bei den hiesigen Hülfsmitteln 
nicht selten schwankend und unsicher ist, wir die vorhandenen Drucke bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, so weit nichts 
etwa übersehen ist, vollständig anführen, aus dem 17. Jahrhundert aber bekanntere Sachen übergehen werden.

A. Manuscripte.
1) Die hinterlassenen Scripturen des im December 1839 verstorbenen Professors Dr. Pflugk, bestehend aus historischen 

Collectaneen zu Vorträgen, Collectaneen zu griechischen und lateinischen Autoren, Büchernotizen und Excerpten, in mehreren 
Convoluten.

2) Ein Manuscript, mehrere Tractate von Johann Cochläus und Hieronymus Emser gegen Luther und Zwingli 
enthaltend.

3) Eberhard Böttcher historisch. Kirch-Register der grossen Pfarr-Kirchen in der Rechten Stadt Dantzig St. Marien 
oder von Alters unser lieben Frauen genandt. 1616.

*) Vgl. in dem Jubelprogramme von 1858 Th. Hirsch, Geschichte des Danziger Gymnasiums seit 1814, S. 27.
**) Vgl. Hirsch a a. O. Die Zinsen betragen über 420 R.-Mark jährlich.
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B, Druck 9.
1) Saec. XV.
Francisons Niger de modo epistolandi. Venetiis 1500. — Epistolare Francisci Philelfi Basileae 1500. —
2) Saec. XVI.
Juvenalis familiäre commentum cum Antonii Mancinelli viri eruditissimi explanatione Lugduni 1507. —- Ovidius de 

arte amandi et de remedio amoris cum commento. Lugduni 1507. —
Henrici Stromer Auerbaehii, medicinae doctoris, saluberrimae adversus pestilentiam observationes. Lipsiae 1519. —
Nicolai Leoniceni viri doctissimi de Plinii et aliorum medicorum erroribus liber. Basileae 1529. — Catalogua 

medicorum sive de primis Medicinae scriptoribus, per Ot. Brunnfelsium. Argentorati 1530. — Gnilielmi Budaei commentarii 
linguae Graecae Basileae 1530. —

Décréta aliquot medica quae in disquisitionem publicam proponentur per D. Doctorem Henricum Stromer . . . utrum 
Ebrietas vino contracta .... morbus etc. Lipsiae 1531. -— Hippocratis .. Epidemiorum Liber Sextus iam recens Latinitate 
donatus, Leonardo Fuchsio interprète. Addita est ... eius libri expositio eadem Leonardo Fuchsio authore. Adiecta in
super sont ad calcem Graeca etc. Haganoae 1532. — Laurentii Vallae Elegantiarum libri omnes . . . illustrati per 
Gybertum Longolium. Coloniae 1534. — De Senectute. Norimbergae 1537 (darin Luciani macrobii Obsopoeo interprète, 
ein Gedicht von Erasmus de molestiis senectutis, zwei prosaische Stücke von Henricus Stromer Aurbachius und eins von 
M. Otho Korber Bambergensis). — Loci communes sententiosorum versuum ex elegiis Tibnlli Propertii Ovidii a Joan Murmell. 
diligenter collecti. Vitebergae 1537. — Illustrium poetarum flores per Octavianum Mirandulam collecti . . . Argentorati 
1538. — Martiani Minei Capellae Carthaginensis de nuptiis Philologiae, et septem artibus Liberalibus. Lugduni 1539. —

Pasquillorum tomi duo. Eleutheropoli 1544. — Boccaccio, J1 Decamerone (der Titel und die letzten Blätter, den 
Schluss der vorletzten Novelle und die ganze letzte Novelle enthaltend, fehlen; sehr wahrscheiuiich die venetianische 
Ausgabe von 1546). — Rabelais. La plaisante et joyeuse histoyre du grand Géant Gargantua etc. a Valence 1547, nebst 
dem second livre de Pantagruel, Roy des Dipsodes und dem tiers livre des Faictz et Dictz Héroïques du noble Pantagruel, 
ebenfalls a Valence 1547.

De Latinis et Graecis nominibus arborum, fruticum, herbarum, piscium et avium liber . . . cum Gallica eorum nominum 
appellatione. Quarta aeditio. Lutetiae apud Carolum Stephanum 1554. — Opera Q. Horatii Flacci Venusini, Grammaticorum 
antiquiss. Helenii Acronis et Porphirionis comméntariis illustrata . . . per Georgium Fabricium Chemnicensem . . Basileae 
1555 nebst dem tomus alter. — Aristoteles liber nunc primum versus, adversus Xenophanem, Zenonem et Gorgiam: 
interprète Arnoldo Ferrono Burdigalensi. Bessarionis disputatio de infinite . . adversus Aristotelem. Arnoldi Ferroni pro 
Aristotele adversus Bessarionem libellus. Lugduni 1557. — Aristidis oratio, qua persuadera contendit Smyrnaeis, non decere 
in festis Deorum conviciis et infamibus Comoediis uti. Eiusdem in pnteum Aesculapii . . Interprète Arnoldo Ferrono 
Burdigalensi Lugduni 1557. — Eleganze, insieme con la copia della lingua Toscana e Latina, scelte da Aldo Manutio. In 
Venezia 1558. — Adagiorum chiliades Des. Erasmi .... Basileae 1559. — Jacobi Sadoleti epistolarum libri sexdecim 
Eiusd. ad Paulum Sadoletum epistolarum liber unus. Vita eiusdem autoris per Antonium Florebellum. Lugduni 1560. —

Caroli Sigonii de Atheniensium Lacedaemoniorumq. temporibus liber Venetiis 1564. — Caroli Sigonii de rep. 
Atheniensium libri IIII. Bononiae 1564. — Dictionarium medicum, vel Expositiones vocum medicinalium . . . Lexica duo 
in Hippocratem huic Dictionario praefixa sunt, unuiu, Erotiani, .., alterum, Galeni, .. Excudebat Henricus Stephanus 1564.
— Poetae Graeci principes heroici carminis et alii nonnulli . . Excudebat Henricus Stephanus 1566. — Simonis Simonii 
Lucensis commentariorum in Ethica Arist. ad Nicomachum, liber primus . .. Genevae 1567. —

Dionysii Alexandrini de situ orbis liber, Interprète Andrea Papio Gandensi Musaei Hero et Leander, eodem inter
prète. Gr. Lat. Antverpiae 1575 (darin auch Prisciani Periegesis è Dionysio. Ex emendatione Andreae Papii Gandensis).
— Thesaurus Pauperuiu Petri Hispani ... opera et studio Gulielmi Adolphi Scribonii Marpurgensis in lucem editus et 
multis in locis castigates. Francofurti 1578. — M. Manili Astronomicon libri quinque. Josephus Scaliger Jul. Caes. f. 
recensuit .. Eiusdem Jos. Scaligeri Commentarius in eosdem libros et Castigationum explicationes. Lutetiae . . in officina 
Roberti Stephani 1579. — Jo. Antonii Viperani de Poetica libri très. Antverpiae 1579. —

M. Terentii Varronis opera quae supersunt .... 1581 (Dritte stephanische Ausgabe). — Historia und einfeltige 
Beschreibung des grossen dreizehenjerigen Kriegs in Preussen, im Jar Christi 1454 angefangen, ... durch M. Dionysium 
Runaw. Wittemberg 1582. — Familiarium Colloquiorum Libellus, Graecè et Latine, auctus et recognitus. Autore Johanne 
Posselio. Witebergae 1586. — La Historia d’ Italia di M. Francesco Guicciardini ... In Venetia 1587. — Justi Lipsi 
animadversiones in Tragoedias quae L. Annaeo Seneeae tribuuntur. Lugduni Bat. 1588. — Argonautica. Thebaica. Troica. 
Ilias parva. Poematia Graeca auctoris anonymi, sed pereruditi ... Michael Neander. Lipsiae 1588. —■ Antonii Riccoboni 
Paraphrasis in Rhetoricam Aristotelis . . Francofurdi 1588. — Guidi übaldi e Marchionibus Montis in duos Archimedis 
Aequeponderantium libros Paraphrasis Scholiis illustrata. Pisauri 1588. — Polyaeni Stratagematum libri octo. Js, Casau- 
bonus Graecè nunc primum edidit .. Lugduni 1589. —Jacobi Pontani Progymnasmatum Latinitatis, sive Dialogorum 
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volumen primum . . Editio secunda .. Ingolstadii 1589. — Aemilius Probus seu Cornelius Nepos de Vita excellentium 
Imperatorum. Sextus Aurelius Victor de viris Illustribus . . opera Nathanis Chytraei . . . Bardi Pomeraniae 1590. —

Lettere del Giapone e della Cina de gl’ anni M.D.LXXXIX et M.D.XI Scritte al R. P. Generale della Compagnia 
di Giesu. In Venezia 1592. — Joannis Caselii rtvt&kictxoç sive de Disciplina oratio. Helmaestadii 1593. — Observations 
oratoriae ad Ciceronis dilatatam copiam repertae et exemplis .. illustratae. Auctore Hartwico Smidesteto Lnneburgensi. 
Helmaestadii 1594. — Xenophontis . . quae exstant opera, in duos Tomos dinisa . . . opera Joannis Leunclauii . .. Franco- 
furti 1596 (der pag. 651 beginnende zweite Tomus hat die Jahrzahl 1594). — Q. Horatius Flaccus cum Commentariis et 
narrationibus Commentatoris veteris et Jacobi Cruquii Messend . .. Lugdun. Bat. 1597. — Paradoxorum M. T. C. 
resolutio . . . autore Guil. Hildenio Lipsiae 1597. — Dialogus. Antiquarius vel Lexiphanes Latinus. Heidelbergae 1597.
— Henr. Cornelii Agrippae ab Nettesheym de Incertitudine et Vanitate omnium scientiarum et artium liber .. Coloniae 
Agrippinae 1598. — Justi Lipsi de Amphitheatro liber . . Antverpiae 1598. — Justi Lipsi Saturnalium sermonum libri duo 
. . Editio ultima et castigatissima. Antverpiae 1598. — Justi Lipsi Admiranda, siue de magnitudine Romana libri quatuor 
. . Secunda editio . . Antverpiae 1599. — Justi Lipsi de cruce libri très . . Editio quarta .. Antverpiae 1599. — Mythologie*  
Latini . . . Omnes recensuit Hieronymus Commelinus . . Ex bibliopolio Commeliniano 1599. — Antiqui Rhetores Latini . .. 
Ex bibliotheca Francisci Pithoei . . . Parisiis 1599. — Job. Bernartii ad P. Stati Papini libros commentarius. Antverpiae 
1599. — Julii Caesaris Scaligeri poemata omnia in duas partes divisa ... In Bibliopolio Commeliniano 1600. — Caii Sollii 
Apollinaris Sidonii . . Opera. Jo. Savaro Claromontensis . . recognouit . . . Parisiis 1599. — Joh. Bernartii ad P. Stati 
Papini libros commentarius. Antverpiae 1599. — Rhetoricorum instar Oratoriarum Insitutionnm libri très . . . autore Laurentio 
Neideccero (Ingolstadii o. J.)

3) Saec. XVII.
Dn. Joannis Magiri . . Corona Virtutum moralium, universam Aristotelis Ethicen enucleans . . adiecto ubique, 

Aristotelis contextu Graeco-Latino . . Francofurti 1601. — Librorum quos legit Photius Patriarcha Excepta et censurae . . 
David Hoeschelius Augustanus primus edidit . . Augustae Vindelicorum 1601. — Justi Lipsi de Bibliothecis syntagma 
Antverpiae 1602. — Justi Lipsi de Vesta et Vestalibus syntagma. Antverpiae 1603. — Oratoris institutio vel de arte 
rhetorica . • libri quattuor nunc primum impressi. Auctore Zenobio Bonaccursio Fiorentino. Tarvisii 1603. — Marini 
Ghetaldi patricii Ragusini nonnullae propositioues de Parabola. Nunc primum inuentae et in lucem editae. Romae 1603.—
C. Suetoni Tranquilli de XII Caesaribus libri VIII. Isaacus Casaubonus recensuit et Animadversionum libros adiecit ... 
Excudebat Stephanus Gamonetus 1605. — Operum Aristotelis . . noua editio. Graece et Latine. Tomus I. Aureliae 
Allobrogum 1607. Tomus II. 1606. — Jac. Aug. Thuani historiarum sui temporis Tomus 1. II. Parisiis 1606. III. IV*  
1607. 1609. (80 Bücher) Continuatio t. HI. V (Buch 81—136 und 6 Bücher de vita sua) Aurelianae 1620 u. Genevae 
1620. — C. Cornelii Taciti opera quae exstant. Justus Lipsius postremüm recensuit. Antverpiae 1607. — Tabulae 
rhetoricae ... a M. Georgio Stampelio .. concinnatae. (Francofurti Marchionum) 1607. — Delitiae cc. Italorum poetarum 
huius superiorisque aeui illustrium, Col lector e Ranutio Ghero. Prostant in officina Jonae Rosae 1608. Pars altera ebenso.
— Praelectiones Theologicae Fausti Socini Senensis. Racoviae 1609. —

Marius Nizolius sive Thesaurus Ciceronianus ... Francofurti 1613. — Lexicon Graeco-Latinum novum ... Joannis 
Scapulae opera et studio . . Basileae 1615 (ausserdem eine Ausgabe von 1665). — Dionysii Halicarnassei scripta quae 
exstant omnia, historica et rhetorica, nunc primum Universa Latine édita . . . Hanoviae 1615. — Fundamenta Arithmetica et 
Geometrica . . . Authore Ludolpho a Ceulen Hildesheimensi. E vernaculo in Latinum translata a Wil. Sn. R. F. Lugduni 
Batav. 1615. — Sancti Bonaventurae eximii ecclesiae doctoris Soliloquium . . . Antverpiae 1616. — Jani Dousae et Pauli 
Melissi Musae errantes . . . Francofurti 1616. — Descrittione dell’ amenissimo distretto della Città di Napoli et dell’ 
antichità della Città di Pozzuolo ... Di D. Gioseppe Mormile Nap. In Napoli 1617. — Ioannis Meursi Orschestra Sive, 
de saltationibus veterum Libellus. Lugduni Batav. 1618 u. a.

Diophanti Alexandrini Arithoneticorum libri sex, et de numeris multangulis liber unus. Nunc primîim Graecè et 
Latine editi . . auctore Claudio Gaspare Bacheto Meziriaco Sebusiano. Lutetiae Parisiorum 1621. — Auctores Linguae 
Latinae in unum redacti corpus . . Adiectis Notis Dionysii Gothofredi . . . Genevae 1622. — Hesiodi Ascraei quae exstant 
omnia . . . Opera M. Erasmi Schmidt (Witebergae) 1623. — Historia Saracenica . . . Arabicè olim exarata à Georgio 
Elmacino . . et Latine reddita opera et studio Thomae Erpenii . . . Lugduni Batav. 1625. — Danielis Heinsii Orationum 
editio nova .. Lugduni Batav. 1627. — Uranologion sive Systema variorum Authorum, qui de sphaera, ac sideribus 
eorumque motibus Graece commentati sunt . . . Cura et studio Dionysii Petavii . . . Lutetiae Parisiorum 1630. —

Joannis Meursi Denarius Pythagoricus . . Lugduni Bat. 1631. — P. Gyllii de Bosporo Thracio Lib. III. Lugduni 
Bat. 1632. — P. Gyllii de Constantinopoleos Topographia lib. IV. Lugduni Bat. 1632. — Joannis Leonis Africani Africae 
Descriptio IX lib. absoluta. Lugduni Bat. 1632. — Il Decameron di Messer Giovanni Boccacci cittadin Fiorentino ... In 
A enetia 1638. — Jo. Freinshemii commentarii in libros superstites Q. Curtii Rufi. Argentorati 1639. —

3
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Les Visiones de Don Francesco de Quevedo Villegas oder Wunderbahre Satyrische gesichte durch Philander von 
Sittewalt., ic. Strasburg 1642. —• Octavii Ferrarii de re vestiaria libri très. Patavii 1642. — Hippocratis Magni "Oçxoç sive 
Jusiurandum Recensitnm . . a Joanne Henrico Meibomio. Lugduni Batav. 1643. — Novelle amorose di Gio. Francesco 
Loredano Nobile Veneto. In Venetia 1646. — La Dianea di Gio: Francesco Loredano Nobile Veneto. Libri quattro. In 
Venetia 1647. — u. a.

Hermathenae Gymnasii Gedanensis a Johanne Mochingero editae. Gedani 1651. — Les Femmes Illustres ou les 
Harangues Héroïques de Monsieur de Scudery.. . à Paris 1655. — Elenchus Plantarum circa nobile Borussorum Dantiscum 
sua sponte nascentium D. Nicolai Ölhafii . . . (Gedani) 1656. — La Pucelle ou la France délivrée. Poème heroïqne. Par 
M. Chapelain. Seconde édition . . à Paris 1657. —• A. Gryphii Traurspiele, Oden, Sonnete . . . 1657. — Andreae Riveti 
Pictavi . . Critici Sacri libri IV. . . . Quarta editio . . Genevae 1660. — Daniel Caspar von Lohenstein .. Ibrahim Sultan 
Schauspiel, Agrippina Traurspiel, Epicharis Traurspiel, und andere Poetische Gedichte . . Breszlau o. J. (Titel z. Z. nicht 
zu verificieren). — u. a.

Hierozoicon Sive bipertitum opus de animalibus Sacrae Scripturae . . Auctore Samuele Bocharto. Londini 1663. — 
Philippi Cluveri Germania antiqua . . . Guelferbyti 1663. — M. Melchioris Weiurichi Aerarjum Poeticum . .. Francofurti 
1664. — T. Petronii Arbitri Fragmentum nnper Tragnrii Dalmatiae rcpertnm cum Annotationibus .Toannis Schefferi Argen- 
toratensis .. . Upsaliae 1665. — Hadriani Valesii histor. regii et Joh. Christophori Wagenseilii de cena Trimalcionis nuper 
sub Petronii nomine vnlgata Dissertationes. Luteciae Parisiorum 1666. — u. a.

Rei Agrariae Auctores legesque variae. Quaedam nunc primnm, caetera emendatiora prodeunt eurä Wilelmi Goesii 
. . una cum Nicolai Rigaltii hotis et Observationibns . . Amsterdami 1674. — Tutte le opere di Nicolo Macchiavelli Citta- 
dino Secretario Fiorentino . .. 1680 (vol. I—IV). — u. a.

M. T. Ciceronis quae extant omnia: ex sola fere Codd. Mss. fide emendata: Studio atque industria Jani Gulielmii 
et Jani Gruteri . . . Londini 1681. — Les Oeuvres Posthumes de Monsienr de Molière .. à Amsterdam 1689. — u. a.

Philonis Judaei omnia quae extant opera . .. Francofurti 1691. — Judas Der Ertz-Schelm . . . Zusammengetragen 
durch Pr. Abraham à S. Clara, .. . Der Dritte Theil . . Saltzburg 1692. — Carmen Jacobiticum ... ed. Gilbertus Wachius 
.. Gedani 1693. — Valesiana ... à Paris 1695. — Pindari Olympia, Nemea, Pythia, Isthmia ... Oxonii, e theatro 
Sheldoniano 1647. — Sidronii Hosschii et Jacobi Wallii Poëmata Norimbergae 1697. — Apparatus Eloquentiae . . . auctore 
Wolfgango Schönsieder, S. J, cum praefatione Christophori Cellarii . . Lipsiae 1698. — Raphaelis Fabretti .. Inscriptionum 
Antiquarum .. explicatio et additamentum. Romae 1699. — u. a.

G. A.

Es Aus den Verordnungen der vorgesetzten Behörden.
18 7 4.

1. Königsberg, 20. April. Kgl. Prov. - Schul - Colleg. verfügt, dass der Lehr- und Stundenplan spätestens 4 Wochen
vor Beginn des neuen Schuljahres einzureiehen ist.

2. Berlin, 22. April Ministerial - Verfügung. Es wird gestattet, den Unterricht soviel wie möglich auf die
Vormittagsstunden zusammen zu legen.

3. Königsberg, 16. Mai. Kgl. Prov. - Schul - Colleg. verfügt, dass die Frequenz - Uebersichten sowie die Abitur.-
Prüfungs-Tabellen spätestens 4 Wochen nach dem Schlüsse des betreffenden Semesters einzusenden sind.

4. Königsberg, 6. Juni. Kgl. Prov. - Suhul - Colleg. empfiehlt die Anschaffung von Conze Heroen- und Göttergestalten
der griechischen Kunst [ist angeschafft].

5. Königsberg, 30. Juni. Kgl, Pro v. - Schul - Colleg. theilt mit, dass vom Mich.-Termin a. c. ab die Maturitätszeugnisse
ausserpreussischer Gymnasien als den preussischen gleichgeltend anzusehen sind.

6. Königsberg, 25. Juli. Kgl. P rov. - Schul - Colleg. fordert zu einer gutachtlichen Aeusserung über eine für die
Handhabung des Impfgesetzes vom 8. April c. zu erlassende Instruction mit.

7. Königsberg, 29. Juli. Kgl. Prov. - Schul - Colleg. verfügt, dass von den Programmen fortan 365 Exemplare
einzusenden sind.
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8. Danzig. 5. October. Magistrat giebt Benachrichtigung über den für die mosaischen Schüler einzurichtenden
Religionsunterricht. [Der Unterricht ist als ein gemeinschaftlicher für die 3 höheren Lehranstalten der Stadt seit 
Michaelis ins Leben getreten und dem Herrn Rabbiner Dr. Wallerstein übertragen.]

9. Berlin, 29. October. Ministerial-Verfügung. Behufs Zulassung zur Porteepeefähnrichs-Prüfuug ist den früheren
Schülern eines Gymnasiums oder einer Realschule I. Ordnung die Darlegung der Reife für die Prima nur nach 
Ablauf derjenigen Zeit zu gestatten, welche sie auf der Schule zu diesem Zweck gebraucht haben würden.

10. Königsberg, 26. November. Der Ober - Präsident übersendet dem Gymnasium eins der ihm aus dem Nachlasse
des Grafen Athanasius Raczynski znr beliebigen Verwendung überwiesenen Exemplare des von demselben 
verfassten Werks „Die deutsche Kunst“; 3 Bde. n. 3 Mappen mit Kupferstichen. [Das Praehtwerk ist der 
Gymnasial - Bibliothek einverleibt.]

11. Königsberg, 1. December. Kgl. P rov. - Schul - Colleg. theilt das Statut der Charlottenstiftung für Philologie mit,
einer der gemeinnützigen Stiftungen, welche die am 8. März 1871 zu Pietra Santa bei Livorno verstorbene 
Frau Charlotte Stiepel, geb. Freiin von Hopffgarten, gegründet hat. Das Stiftungs-Capital beträgt 10000 Thlr. 
Die Zinsen werden auf Grund von Preisschriften immer auf je 4 Jahre an einen jungen Philologen als Stipendium 
durch die Kgl. Academie der Wissenschaften in Berlin verliehen.

12. Königsberg, 18. December. Kgl. Pro v. - Schul - Colleg. verfügt: Für den Fall, dass in dem Schul - Programme ein
Gegenstand der vaterländischen Geschichte behandelt wird, ist dem Cnratorinm des deutschen Reichs- n. Kgl. 
Preuss. Staats - Anzeigers in Berlin ein Exemplar einzusenden.

18 7 5.
13. Berlin, 17. Januar. Ministerial - Rescript: Die vom Staate anerkannten katholischen Feiertage sind folgende

sieben: 1) Epiphania. 6. Jan. 2) Mariä Reinigung. 2. Febr. 3) Mariä Verkündigung. 25. März. 4) Frohn- 
leichnam. 5) Peter n. Paul. 29. Juni. 6) Allerheiligen. 1. Novbr. 7) Mariä Empfängniss. 8. Decbr. Ausserdem 
können am Aschermittwoch und am Allerseelentage während der zwei ersten Morgenstunden die katholischen 
Schüler vom Unterricht entbunden werden.

14. Königsberg, 29. Januar. Kgl. Pr o v.-Sch ul - C oll eg. schreibt auf Grund der Beschlüsse der letzten Königsberger
Directoren-Conferenz für die Gymnasien und Realschulen der Provinz ein gleichmässiges Verfahren bei der 
Ausfertigung der Censuren und Abgangszeugnisse vor. Hiernach sind für die Beurtheilung der Leistungen der 
Schüler folgende 5 Prädikate vorgeschrieben: I. gut. II. befriedigend. III. ausreichend. IV. wenig 
befriedigend. V. ungenügend. (Bei den am Schlüsse dieses Schuljahres auszugebenden 
Censuren werden diese Prädicate zum erstenmal Anwendung finden, und ich verfehle daher 
nicht, hiermit ausdrücklich auf ihre Bedeutung und Reihenfolge hinzuweisen.)

15. Berlin, 2. Februar, Der Cultus - Minister verfügt auf eine von dem Vorstand der deutschen anthropologischen
Gesellsehait gegebene Anregung, dass in allen Schulen Erhebungen über die Farbe der Augen, der Haare und 
der Haut zu veranstalten sind, welche als Material für die etpologische Erforschung der gegenwärtigen Bevölkerung 
Deutschlands benutzt werden sollen. (Diese Erhebungen sind im Gymnasium unter bereitwilligst gewährter 
dankenswerthester Hilfe des Vorsitzenden der hiesigen anthropologischen Gesellschaft, Herrn Dr. Lissauer, 
vorgenommen worden.)
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Vertheilung der Stunden unter die Lehrer

im Wintersemester 18’4Ar&.

Lehrer. Ordin. I. O.-II. U.-II. O.-III. U.-III. O.-IV. M.-IV. O.-V. M.-V. O.-VI. M.-VI. Summa

1. Director Dr. Cacer I.
6 Grell.
3 Dtsch 
3Gsch.

12
Stunden.

2. Professor Czwalina 4 Math. 4 Math. 4Math. 4Math. 16

3. Professor Dr. Brandstabter O.-II.
2 Lat. 18 Lat.
2 Frnz.|2 Frnz.

(1 Terent.)
2 Frnz. 16

(6)(5 Singen)

4. Professor Dr. Roeper 6 Lat. 6 Grch. 12

5. Professor Dr. Moller U.-II 2 Lat.
2 Dtsch

6 Grch.
8 Lat. 18

6. I. ord. Lehrer Dr. Lampe 2 Phys. 2 Phys. 2 Phys. 3 Math. 3Math. 2 Natg. 2 Natg. 16

7. II. ord. Lehrer Dr. Kreutz O.-III.
6 Grch.
10 Lat.
2 Dtsch

18

8. III. ord. Lehrer Dr. Plew U.-III. 2 Dtsch
2 Lat.

10 Lat. 
6 Grch. 20

9. IV. ord Lehrer Dr. Wüst M.-IV.
4 Gsch. 
u. Geog.
2 Dtsch
2 Frnz

10 Lat. 18

10. V. ord. Lehrer Dr. Heyne O.-IV. 3Gsch. 3 Gsch. 4 Gsch. 
u. Geog. 10 Lat. 20

11. VI. ord. Lehr. Dr. Sciioemann O.-V. 6 Grch. 10 Lat.
2 Dtsch 18

12. Ev. Religionsl. Pred. Blech
2Relig.

2 H
2Relig.
ebr.

2Relig.
2 Hebr. 2Relig. 2Relig. 2 Relig. 2Relig. 2Relig. 20

 i _ _.____ _ _ . . _ _
13. K. Religionsl. vaeat.

14. Hilfslehrer Blaurock M.-V. 6 Grch.
10 Lat.
2 Dtsch
3 Frnz.

21

15. Hilfslehrer Dr. Krupp O.-VI. 2 Frnz.
3 Gsch. 
u. Geog.
2 Frnz.

10 Lat.
2 Dtsch 20

16. Hilfslehrer Frommann M.-VI. 3 Gsch. 
u. Geog.

3 Frnz.
2 Geog.

10 Lat.
3 Dtsch 21

17. Dr. Kirchner (Probandus) 4 Math. 4Rchn. 8

18. Szelinski (Probandtis) 2 Dtsch 2 Dtsch
2 Frnz. 6

19. Elementarlehrer Mann
2 Sehr.
4 Rehn. 2 Sehr.

3 Sehr.
4 Rehn.
2 Zehn.

3Schr.
4 Rehn. 24

20. Prediger Fuhst
2 Relig.
2 Geog. 2 Relig. 2 Relig. 8

21. Zeichenlehrer Troschel 2 Zehn. 2 Zehn. 2 Zehn. 2 Zehn. 2 Zehn. 10

22. Elementarlehrer Gerlach
2 Geog.
2 Natg.

2 Geog.
2 Natg. 8

23. Musik Director Markull 4 Singen 4

24. Elementarlehrer Wilde VII. 26

32 33 33 30 30 30 30 29 29 28 28
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Uebersicht der statistischen Verhältnisse des Gymnasiums.

Allgemeiner Lehrplan. V e r h ä11 n i s s e der

Fächer.

Classen und Stunden. Schüler Abiturienten

I.
0.
II.

u. 
II.

0. 
III.

u. 
III.

A. 
IV.

B. 
IV.

A. 
V.

B.
V.

A. 
VI.

B. 
VI.

cö
a 
a3

am
15. März

1874

am
1. März 

1875
Es wurden 
entlassen

studieren 
wo? was?

Lateinisch . 
Griechisch . 
Deutsch . . 
Französisch 
Hebräisch . 
Religion . . 
Mathematik 
Rechnen . . 
Physik . . . 
Geschichte . 
Geographie 
Naturgesch. 
Zeichnen . . 
Schreiben .

8
6
3
2
2o
2
4

2
3

10
6
2
2

<2
2
4

2
3

10
6
2
2
2
2
4

2
3

10
6
2
2

2
4

3
1

10
6
2.
2

2
4

3
1

10
6
2
2

2
3

2
1

2

10
6
2
2

2
3

2
1

2

10

2
3

2

4

2
2
2
2

10

2
3

2

4

2
2
2
2

10

3

2

4

2
2
2
3

10

3

2

4

2
2
2
3

108
42
25
20

4
22
26
16
6

19
12

8
12
10

I. 44
0. II. 31
U. 11. 24
0. III. 40
ü. III. 53
IV. A. 46
IV. B. 19
V. A. 52
V. B. 41
VI. A. 51
VI. B. 27

41
25
32
48
51
44
47
42
37
52
31

mit dem 
Zeugniss 

der 
Reife 

Michaelis
1874 

Ostern
1875

6

13

[Heidelberg

Königsberg

Berlin
Breslau 

Marburg 
Strassburg 

Greifswald

6
3
2

1
2
2
1

•Jura 
Medicin 
Mathemat. 
u. Naturw. 
Geschichte 
Philolog.u. 
Geschichte 
Theologie 
Theolog.u. 
Philologie

8
2

2
2

1
1

1

Summa 428

VII. 38

450

27

19 17
Militair
Baufach

17
1
1

Summa .

Singen . . .

32 33 33 30 30 30 30 29 29 28 28 330

10
19

4GG 477

Von diesen Stunden fallen einige Singstunden und die 4 hebräischen Stunden äusser der Schulzeit.
Das Zeichen <x> bedeutet Combination.

Inscribiert sind in dem Album des Gymnasiums im Laufe des gegenwärtigen Schuljahres 112 Schüler
(incl. der aus Septima nach Sexta übergetretenen.) In dem Album der Vorbereitungsschule (Septima) sind inscribiert 30 Schüler. 
Der Abgang aus den Gymnasial-Classen beträgt: mit dem Zeugniss der Reife 27, anderweitig abgegangen 63, Summa 90; 

also Zuwachs seit dem Abschluss des vorigen Programms: 22 Schüler.
Aus der Elementarclasse sind nach Sexta übergetreten 36, anderweitig abgegangen 5; also Abnahme 11 Schüler.
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Ordnung der Prüfung: Freitag, den 19. März 1875.

Vormittags von 8 — 12 Uhr.
Choral: Allein Gott in der Höh' sei Ehr.

Ober • Tertia. Religion. Prediger Blf.ch.
Griechisch. Dl'

Unter Secunda. Physik.
< ' 1 • 11 11X2. V 1 A. .
Dr. Lampe.

Lat. Dichter. Dr. Pl.EW.
Ober - Secunda. Französisch. Prof. Brandstaeter.

Deutsch (M II D.) Prof. Moller.
Ober-Secunda und Prima. Hebräisch. Prediger Blech.
Prima. Griechisch. Der Director.

Mathematik. Prof. Czwalina.
Lateinisch. Prof. Roeper.

Von 12 Uhr ab.
Abschiedsworte des Abiturienten Mannhardt.

Entlassung der Abiturienten durch den Director.
Chor aus Pauluf-vtm Mendelssohn.

Nachmittags von"3 — 6 Uhr.
Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre, von Beethoven.

Vorbereitungsklasse. Lesen und Rechnen. Elementarlehrer Wilde.
M. - Sexta. Lateinisch. FROMMANN.

0. - Sexta. Rechnen. Mann.
M. - Quinta. Geographie. Prediger Fuh.st.
0. - Quinta. Lateinisch. Dr. Schobmann.
M. - Quarta. Griechisch. Blaurock.
0. - Quarta. Lateinisch. Dr. Heyne.
Unter - Tertia. Mathematik. Dr. Kirchner.

Geschichte. Dr. Wüst.

Tedeum von Haydn.


