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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 eigentümlichen 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 J/Xa'ßoptviov ò’ áxí%ywv anti&éa (foiráôi èdnopéviav ßoaâ'vv ol po v ònifíOomjoMV 
dńya píjÁMV tlç vopòv av&tpótVTa pil] îi’vmat xtXtvfho alya Xaßwv TTQOxtZtvS-ov òpoÇíjXoio noQtíijç 
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 Па^Э-tvixŕi (Aqpovíí¡) ô’ âtovda noXvnXáyxvovç vptvaiovę 
(Káôpoio) xal л óoiv ádiýQixTOV vmioótf iov ptictvádTrp՛ 'ßtlvov tytiv ait étim 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 Kal rótt povvoç аѵлѵос anóddwioę aipotpoç '¿(¡лаіѵ nodal naXivvódtoidiv 
éXi'î tdmtvytio Moootvç 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 übergebe, 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:
'ЛХабтыд óqviç 48, 382 — oça доѵлоѵ 46, 101 — aXxiýQiov vôcoq 45, 348 (Subst. áXxxí¡Qia 

M. 3, 74) — à ¡j i¡ ту o í &vQ6(ň 14, 371 — ordíjow 36, 434 — тѵлы 26, 302 (S. äumrjQ 2 — a D. 
5; M. 1) — аѵ-юХіц aQovQi¡ 25, 98 (S. ãvroXít] 2 — ț? 4 — ц 1 — і]ѵ 4 — Nom. propr. 2) — 
«о б бцтц q i 7WQ6ÔÍ 25, 543 — ճւօպօ(ւ) 39, 310; M. 18, 53 — а őóXov 16, 314 — /rí го r 47, 435 
(S. аоббуví¡qi 1 — а D. 9; M. 1 — íç 5 — s 27, 287 [?] ) — artei X^t^qoç Люѵѵбоѵ 27, 67 — 
Лѵаіоѵ 32, 137 — аѵУеQeüvoç 27, 21 — òveÍQOv 18, 175; 20, 100 — i avfXtQtüvi 48, 60 — d'aZoí 
23, 259 — дебрй 4, 378; 43, 244 — xoQVfißa» 21, 32; 36, 359 — póćto: 43, 143 — òôóvn 44, 62 
—- оХхй 40, 479 — ofjßoM 6, 289 -— лýye'i 1, 214 — лѵдбы 31, 5 — уаХіѵы 14, 263 — а íítov 
20, 81 — (kopó" 36, 387 — dowroy 21, 68 — pWm՛ 17, 169; 23, 164; 29, 303; 36, 338; 45, 253
— ліщбоѵ 29, 201 — гavQov 15, 28 — iíyQiv 45, 316 — íç хецаѵѵоі 43, 376 — ас òtptiaXporç 
10, 21 (S. — a 2 — íç 1 — ас 1) — адцуоѵа avQijv 13, 391 — /la'Qóv 30, 171 cf. Halieut. 
5, 108 — oç Tjvióyoio (S. oç 2 — a D. 9; M. 1 — íç 4) —- ßtjzaQpovi халѵй 36, 297 —xáítçcp 
22, 44; 41, 197 — na^ôí 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 — та^ю 41, 234 (8. M. 21, 32)
1, 51 — na^m 4, 379; 20, ИЗ; 30, 82; 37, 256; 41, 8, 191; 45, 320; M. 21, 63 (8. M. 1 — 
a D. 9; M. 1 — íç 3 — ac 2) — $q$i4'í¡tÍ¡qoc rivalov 16, 249 — i та q бы 2, 25 (S. — a D. 2; 
M. 1 — íç 3) ■— 4>еХхтіі qoç ipávTOç 32, 4 — i хебтй 32, 64 — &oiví¡to qi Xa i цы 25, 557 — 
Хай M. 2, 6; 6, 54 (S. — a 2) — &(>елг íj q i ауобтй 3, 287 — (S. — a M. 1 — F. &o énre iQav 
S. 4) — ■/. é v го o t & é обе/) 43, 350 — xetirň 32, 39; 42, 491; 47, 423 — ¡iv¡)m 13, 480; 18, 308 ; 
35, 274; 48, 831; M. 8, 150 — a 4H՝q6ov 14, 243 — хіббоѵ 14, 399 ; 29, 235 — i Xóyyr¡ M. 19, 
191 (S. — a 1) — x^qvzi auítmfi 33, 27 cf. 30, 39; M. 3, 57 (S. 1). 41; M. 8) xv^i6Ti¡Tr¡QOQ 
—eiX)¡voí> 19, 345 — i хадтууы 10, 149 •— xvőoipü 26, 173 ; 43, 340 — лаХр.й 2, 193; 40, 242 ; 
41, 135; M. 2, 82 — 6, 122; 9, 165; 15, 69; 28, 318; 38, 370 — a xgãra 22, 317 (S. —
al — eç 2) ¡֊i aí/tíj qi Ká d цы 1, 365 cf. 1, 45 — <fovr¡‘i 5, 468 — oívoдотубіѵ omóyaię 19, 308
— о ібгеѵту qi m՝Q6ü 28, 183 — а ßQayiova 15. ‘238 (S. — а 6 — eç 2 — ас 1) — őpipaxi 
xaQTtü 7, 145; И, 311 — xvxXtp 48, 957 — payo 1, 71 ■— а xaQnóv 1, 351 — ас /laÇovç 48, 365 
(S. — al) cf. Wern. Tryph. p. 84. —- oXér eiQav a6TfQom¡v 8, 390 (S. 5 u. stets so das Mase. 
26) — oQyi]6T7¡q хі՝ыѵ 41, 197 — oç Bótqvoç 18, 142 — i zfiovétiro 20, 69 — òXxoi 33, 274 —

6, 47; 10, 239; 43, 238, 391 — ոնրօ; 46, 157 — а dgó/aoy 3, 169; 42, 169 — ÂiJoy 24, 
254 — véxt’v 28, 96 —• orgaror 13, 301 — eç dáxwXoi 3, 238 — lyO-ueę 47, 632 cf. Cyneg. 1, 61;
— ac xvvaç 22, 28 (S. — «¡Q 2 — oç 2 — a 2 — íç 4 — aç 1) cf. Hom. II. 10, 494 — íç xovooi
— Ttaiýov oç oiro:՛ 19, 24 — i хіббй 29, 155 — р,ѵ&ш 46, 361 ; 48, 234; M. 3, 13; 12, 161 (S.
— íÇ 1 — Nom. propr. 1) — nappíjTOQi хоХлы 41, 92 — a vvfixpyv (Hq^v) 8, 162, sonst 
appositionell 6, wie schon bei Aesehyl. — ла ѵ ôapáxe i Qa daí/гож (Népsôiç) 48, 381 — mxQ&éve 
(Népeoi) 48, 416 — av vei'Q-ijv 33, 120 — víxijv 40, 248 — (faQÜQijv 33, 182, appositionell 4 — 
лХыті^і Хоеры 23, 107 (S. — t 1 — а 5 —• íç 4) — л oivýro qi őaXto 21, 143 — дебрй 29, 355
— Հյ-ебры 44, 148 — Հհ՝цы 13, 385 — Kóqooi 13, 4 — хѵхХы dízz/ç 48, 380 — pv&m 13, 488 —
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подой 6. 208 — tó^ü) 48, 663 — 13, 152 — oç zgíoioç M. 16, 34 — i потрем M. 9, 36,
77 — aç âpoißâc M. 15, 100 (S. — a D. 1; M. 2 — «cl) — oßtovygi góu 23, 29 (S. — к 1
— «ç 1) — oí] pá у то Qi Oi у ți 22, 88 — (fuvý 37, 551 ; M. 1, 119; 2, 39; 5, 38; 18, 81 — a ifuvýv 
15, 120 —։ pŕ&o) M. 13, 191 (S. — i 1 — «1 — oc M. 1) — oipiyxtýgi ôtopü 16, 391 ; 25, 
505 — ti ѵахтоді лаХрй 21, 100 (S. — al) — іріХуто gi ауоо'тй 3, 398 — zóXnm 21, 27 — 
IuțI M. 18, 55 — ipvXXáç cf. A. Ludwich: Beiträge zur Kritik des Nonnos von Panopolis, 
Programm des Fridericianums zu Königsberg 1873 p. 38 u. 39 — y á Xvxp &úgy'§ 36, 182. —

Dazu kommen aus der Metaphrasis:
ßi oö oí то g i póíhp 10, 133 — å крутоgi тадой 20, 17 cf. Halieut. 2, 435 — tç ávôgtç 

(S.— i 1) — tnupíôa Xíztqov (atíguv) 5, 34 — І&ѵѵтуді Xóyu 14, 101 —vóu 17, 22 ѵлоддуотуді 
Ü-topű 13, 54 (8. — a D. 4 — «c D. 1 ; M. 2 — «ç D. 2; M. 2 — Das F. imoôgyOTtiga S. D. 2)
— ytgpáôi Xóooy 10, 109 — ôiáv.TOQoç topòç ¿таідиѵ 6, 46 — ov tgyov 12, 103; 13, 17,61 cf. 
D. 39, 82 őiázioga ò гр о тугое — è'yyta, sonst S. cf. Kräh : De fixis quae dicuntur deorum et heroum 
epithetis, Programm des Altstadt. Gymnasiums zu Königsberg 1852 p. 20 — òiôáozaXov ôtïypa 
13, 70 (— ov ávÔQcc 3,25; 8. — oç 1 — ov 2) — ngooá ßßacog иду 19, 66. —

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

■9-yývo g a zvzXov oTtUTtyç 22, 57 cf. 7, 221 — i zóopu M. 14, 87 — Хай M. 7, 98; 10, 
145 ; 19, 75 (8. -— а 1 — tç M. 1) — pvzyTogoç avXov 3, 273 ; 44, 4 — i ßopßu 22, 134 — 
xóyXu 43, 72 — Qopßu 41, 81 — лѵіхтуді zogvpßu 21, 62 — novu 37, 607 — трутуді Oiôýgu 
13, 481; 25, 163; 27, 27; 38, 6; M. 7, 91 — а yaXzóv 14, 311 (S. — t 1 — a 1) — сроітутуді 
oïOtqu 11, 192 —- тадой 8, 112; 32, 126 (S. — oç 1) — ipvXázTogi òXzu 35, 211 — а ¿длуОтуда 
4, 399 — «ç ozvXazaç 16, 388 (S. — a 2 — «ç 6) — ірѵоутодас ãoxovç 30, 70 (ірѵоутудод Bogýoc 
1, 443) u. aus der Metaphrasis пдоаолю ւ y goç ïpàoMyç 17, 35 (S. — « D. 6 — tę D. 2) — 
Zwei zu vorhandenen Mase, von Nonnus gebildete Feminina: aXt'ȘyTtigav ivvú 36, 142 — luýv 
23, 162 (S. — av D. 5; M. 1) u. ántiXýrtigav luýv 2, 257; 30, 40; 37, 306 (S. — av 2) — 
Endlich die neu gebildeten: аХоіутудi iïvgou 43, 45 — oiôýgu 17, 237; 25, 318; 27, 25, 105; 
32, 231 ; 36, 149; 39, 20; 48, 25 (S. — a 4) — алатуѵogi pvß-u 26, 118 — a põíXov M. 8, 130 
u. aus der Metaphrasis ztgpaôÓTyv yogóv 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. avmltxóç (avatohxóç), àfia^aïoç («/taȘiatoc), ßaQvââxQvos 
(ßccQvöaxQoc) 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 4՜ die auch irn Thesaurus fehlenden mit + 4՜ X 

4՜ 4֊ lA ßgoxo fioio xaGiyvrfvoio 13, 559 — ov ^Evôvfiíoivoç 42, 243 — xovçqç 48, 148
— го xovçrj 42, 126 — Kv&sçeífi 48, 356 — cov 3 Eq orto) v 13, 456 — xoQVfißoiv 15, 47 (— yç 3 — 
rtv 1) — 4՜ + X à fiaçijïov vàcoQ 47, 183 — 4~ à fii tq « тою êthÍQijç 35, 220  1—(֊ àvroXixoto 
Evqov 18, 327 —’Ջxtavoïo 40, 386 — 4՜ 4՜ anXtxtoç nXoxafiïôoç 15, 76 — tç (iÓTQVtç yaívrfç 
10, 183 — nXoxafiídtç 48, 117 — nXóxafioi 18, 351 ; 42, 87 — aç nXoxafiïdaç 14, 347; 18, 136 
(anXoxoç 2 — ov D. 5; N. 1 — a 1 — anXtxtoïOiv 1) [- 4՜ X cÍQxtta vóvta BoQtjoç 38, 329 (¿Qxtcóco 
1 — r¡v 1) 4—HX őtvŐQaíijv ííqGi¡v 26, 198 u. 4—H X StvÔQtíijV ХоуАцѵ 12, 57 (ôtvÓQ-íjtvtoç 1
— i 2 — tCGav 3 — tvta ո. 3 — ótvŐQO)őta lon¡v 15, 299) — 4՜ 4՜ àiÇvyov ovQtjV fy&óoę 39,
330 — fitXoc 15, 55 — a Ttxva 26, 221 ; 30, 61 — tffiaQ N. 11,25 — cvvoiQÍőa N. 1, 139 (óíçvy — 
oç D. 1 ; N. 1 — í D. 27; N. 3 —• a D. 12; N. 2 — tç 2 — aç 2 —) 4—Ւ X âva ô txât&Xov 
ttxoitijv ('НдахЦа՝) 35, 335 ■— 4՜ tksijróxoç ՝Ptíi¡ 45, 98 — ov vőcoq 41, 112 — oç լպրղղ N. 2, 9, 
66 — MaQÍí¡, XqiOtoco tkvrfióxoç N. 19, 135 — 4՜ “H X xvavóyQoa уаѵѵцѵ 16, 81 — tç^Ivôoí 
28, 229; 31, 275 — aç Xtjïôlaç 25, 329, also N. xvavóyQoiç, G. xvavóyQooç (xvavôyçooç avt¡Q 34, 
357)----- H + X XaTQiôUo o fi.ua ti 5, 308 (Xárgiov tQyov 21, 270) — 4- 4՜ X v ttjTÓxoç KvßéXtj
25, 552 — vvficpt] 26, 120 — s թՀր&ք 48, 803 — 4՜ 4" X v to отстою ngotiomov 29, 272 — ov 
cfOQÏfOç 17, 351 — to àvÔQÍ 47, 151 — ыѵ уѵѵаіхыѵ 29, 264 (vtovvarov D. 2; N. 1 — a 1) — 
4՜ 4՜ X ô ptocfXéxvoi ßtXtfivco 42, 493 —■ 4՜ ò Q tkon ó d i¡v tXécpavta 26, 335; 28, 72 — 4֊ 4֊ % 
noXvxXýldTov Çvyóv 28, 77 -— GcpQtjycőa 9, 132 — o fifia асропібіою nçofíomov N. 9, 156 — 4՜ 
4- X noXvnXtxétcoi dtfífioíç 42, 452 (noXvnXtxtoio 1 — « 2 — оип 1 — noXvnXoxov 2 — a 
3) H ֊Ւ X noXvcQ tcpt ç vòo)Q 40, 362 — 4՜ + X TaçB^tiç (AtaQ-yoc) 10, 56 (raQßaXtoc 
in fast allen Casusformen D. 18; N. 1) 4՜ 4՜ TQiná tu) q ’Qqícov 13, 99. —

Die andern hierher gehörigen Epitheta sind folgende:
’Ay xvXó firfTiv Krovov 21, 253 — ayyifiáyoio Bótqvoç 18, 368 — го Ai¡Qiáór¡ 34, 269 — 

aôtOfiiov avtQcc 15, 138 — natőa 45, 295 — Хірібтуѵ M. 19, 3 — áôovnýroio ßotiqc 12, 121
— xaQÍfvov 33, 89 — ov ýyovc 1, 300 — го ледіХы 21, 182; N. И, 218 — yrorîj 15, 296 — ov
■/tkáva 34, 149 — ыѵ уѵѵаіхшѵ 35, 238 — Xíxtqoiv 48, 645 — ntôíXcov 21, 337 — oici xotkÓQVoiç 
16, 265 — ytqoív 1, 433 — áä и qoôóx со v v/itvaÍMV 4, 33 — ovç v/itvaíovç 34, 176 — atXXrftiç 
Báxyoç 32, 134 — ïnnoç 11, 142 — xíqxoç 42, 535 — xovqoç 11, 421 — oç Bgt/tktoę 37, 649 — 
i xanvco 13, 476 — xvâoifiu 13, 389; 39, 115 — vtßQÜ 5, 322 — паХ/лы 10, 405; 37, 626; 45, 
320 — ntáíXcp 31, 111 ; M. 1, 80 — yöfißco 2, 190 — тaçctò 17, 197; 22, 332 — a ïnnov 36, 215
— vtxQÓv N. 11, 155 — tç nãvtç 34, 147 — aç àrytaç 23, 171 — tocia Iqiç 26, 362 — P¡Tt¡Q 10,
73 — oqviç 12, 75; 37, 740 — ntrçif 2, 471 oáXmy^ 23, 193 — 14, 18 ֊ noQtívj N. 4,
161 — töGav anývifv 18, 51 — atXXonóôoio voxíjoç 11, 486 cf. Rigl. Nelet. 1, 28 — àtQCinóô-rfç
'AXifirfòrfç 36, 289; 3/, 676 ; 39, 340 — QvQaitvç 26, 146 — Kit>ffóç 10, 401 — tXécpaç 33, 278 
(atQOmóócov înnoi v 47, 579) — àtkécífitoç vavúXoç 47, 364 — ov срыта 44, 312 — XtxiQov 25, 
16 — oi aQxctQiftç N. 19, 26 — аккццтою Ztjvóç 3, 271 — t)taivtfç 5, 305 — 'Açvtfiiâoç 5, 477 
•— Ilf(fGt(povtítjç 6, 139 — xóXnov XtfitXtjç 7, 265 — MtyaÍQtjç 10, 35 — Mtôovaijç 18, 295; 47, 
586 — xtXtvtkov 24, 118 — ФаИкоѵіос 38, 36 — Avaíov 44, 187 ; 45 238 — nçocnónov MtâovG/fç

fi.ua
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47, 593 — xovyijç (Ayvépidoç) 48, 243 — oi> Aiovvgov 9, 106; 14, 150; 16, 375 ; 46, 4 —ы rréigy 
2, 6 — луоотліо 3, 417 — «г vptvaíiov 16, 310 — Xtxrywv 32, 99 — oiGi Báxxaiç 35, 237 — 
ою toxîjoç M. 14, 31 — луосіллоѵ M. 14, 68 — ov vXlfç M. 3, 64 — ¡¡ovç M. 9, 178 — alôovç 
M. 21, 42 — to лаХрм 3, 41 — àxXvï Giyÿç M, 7, 17 — cor xevtróvovv M. 1,211 — axí yctxó рц ç 
Bóiyvç 18, 12 — Փօւ/ioç 10, 207 — ою Aiovvgov 15, 49 — xayiyvov Aiovvgov 11, 239 — loxÿoç 
(Nígov) 25, 161 — ov Aiovvgov 37, 42; 44, 147 — Фоіроѵ 12, 134 — oiGiv t&tíyaiç 14, 232 — 
tor ГаХіХаіwr M. 2, 57; 7, 35 — âXißyéxroio 'EvvoGiyaiov 43, 115 — àpáEtjç 1, 96 —ov Moíyqç 
28, 249 — yrodóç 1, 263 — ы ifárvri 43, 196 — wr xopámv 1, 208 (äßytxroç D. 10; M. 1, dagegen 
aßyoxoc D. 29; M. 1 — ôiàpyoyoç D. 13; M. 2) ciXit yyò ç xvoiv 40, 306 — àpa^aioio tffro/ïoÿûfe 
2, 280 — to xvxXto 1, 251 — àvctXOŕjiсо oïgtio 36, 217 — oiGi лХцутрпѵ 35, 294 — àvavátoç 
(рмѵіr¡c 5, 105 — t X£H>í 19, 198 — а лаХаруѵ 36, 380 — tę олшлаі 3, 225 — yifypïvtç 1, 128 — 
i (Hví M. 4, 130 — íç vtxyoí M. 5, 96 (avavőov D. 2; M. 1) — ayviTtXtGTOV yápov 16,333 — 
ijßijv 9, 185 — őypov 5, 579 — тохоѵ 48, 793 — a áovyata vyã>v 24, 249 — àfíxtnèç ôtpaç 35, 
202 ; 48, 116 — oç ntyGtifovtíqç 5, 609 -— xovqijç 7, 262 — tdtíyijç 3, 413 •— pyyov 48, 655 — 
ôanédoio 2, 72 — cor xopáwr 34, 336 — paçõiv 46, 279 — ртцуыіѵ 35, 32; 17, 228 ; 48, 118 — 
vtiféoiv 22, 214 (S. — «г 17, 327) — aGvopí wr ovyýwv 7, 244 — «сто o st ç yaptvvat 16, 93 — 
toai yaptvvaiç 4, 324; 17, 118 — aç %a/xtvi'txç 3, 52 ( d<no oí cco %aptvvfl 47, 139 — oio yafitvvqç
48, 621) àxçtjïGTOç ßloc 32, 55 — nóvoç 45, 354 —■' or ág/corí^r 24, 266 — Gxonóv 34, 305; 36,
34; 39, 332; 40, 71; 48, 74 — oç xóxxoç gíioio M. 12, 97 (axyrpov хаулоѵ 8, 277 —%ogòr aołgcor 
2, 353) — ßayv ô áxyv oç Аѵіоѵоц 46, 289 — vvptfjf 40, 194 (ßayvöaxyvc D. 1 ; M. 1) ßovxtyâoio 
Aiygcadiýoc 28, 262 ; 39, 284 — ov (іаОіХуос 26, 155 — <o ptiátmo 45, 259 — иг Ktvvavycav 20, 
223 — žatvy rov 10, 209; 27, 68 — StiXrjvüv 36, 147 — oiç SavvyoiGiv 17, 38 —ovç Saivyovç 14, 
319 — yoijpovoç fjVioxTjOç 11, 203 — "Hyiôavoïo 2, 152; 38, 100 —՝ Іллодарііѵ^ 20, 162 — 
vvpifyç 42, 262 — олеилу ç 4, 64; M. 20, 49 — лyyyç 13, 561 — i ywrÿ 11, 196 — a Atvxodtyv 
43, 369 — uoýv 1, 127 — ifiovýv 24, 200 — aç (xvvaç) 5, 454 — oç vvpßov M. 11, 62 — 
óaifvýtvra хаулоѵ 12, 209 — tGGav латуіба 'Абхууѵ 13, 76 (óaipvaioç 5 — oiç 2 — y 1 — aç 1) 
óacfo í r ytvtoç ytvtíov 37, 518 — xvâoipov 14, 355 — òvtíyov 44, 48, 85 — i xiggm 43, 333 — 
xoyvpßoi 45, 290 — òâóvri 4, 361 — луобылы 1, 425 — лбЭхо 4, 457 — у A dy и 22, 370 — Giáýyto 
17, 297; 22, 195 — /až croi 15, 184 — tç yytpovÿtç 26, 100 —- tGGav алуѵуѵ 20, 107 — (fayttyyv 
48, 254 — a Xýia 47, 541 — à o Xoify áâры ѵ Aifyodívy 4, 68; 32, 1 (ôoXotfyadtaç ptvoiváç 2, 27) 
— i’yxovifov yßyv 28, 295 — лѵу 37, 68 — АХілодус 'Ахрыѵ 37, 699 — Mípaç 13, 143 —
г/r BíXidov 32, 222 — “Н(fai Gro v 29, 356 — š v voi 28, 289 — òyxydpov oXtdyov 17, 214 — лХооѵ
1,60 — тауооѵ 11,3 — vptvaiov 5, 284 — y StiXyvt 19, 305 — ¿лоіѵюѵ олиіууѵ 45, 82 — 
vpvov 11, 301 ; 20, 87 — /ogor 17, 383 — tvdyyttç aiyfiai XtovTtímv ytvvuv 2, 382 (tvdýxToio
3 — «I) — Çtifvyy ïo ç áyxbíiv 13, 377 — or avyyv 48, 517 —ÍXtypáxoç AXxipáxtia 30, 202 —
ávyy -dvyióç 44, 202 — Avyy 48, 426 — 'Oyóvtyç 17, 248 — IJtvdtvç 45, 253 — луоцос 36, 389; 
40, 67 — vïoç ayovyyç 48, 393 — or alpa yyytvtoç луоуоѵою 36, 252 — ãrdga 36, 355 cf. 35,
364 — aadpa дуахоѵтыѵ 1, 283 — avXóv 1, 42 — ßaGiXya 29, 42 — ßoimXyya 20, 186 — tva
povvov 28, 185 — yytpovÿa 36, 317 — pádov 14, 247 — vvpifíov 13, 382 — öyxov ¿wtiXÿç 32,
257 — ovvopa vvptfyç 2, 162 — via 5, 554 cf. 45, 174; 25, 238 — t Iltvdtv 2, 571 — Tvipiotv
45, 22 — oç ytvtdXy M. 8, 107 — or ãvd-tytõiva 3, 94 — ifiovýv 18, 66 — IdvvpyTtç áyviaí 5, 
2*2  — aç блуХѵууас 2, 451 — txpioç aýy 2, 490 — a i/rca 42, 442 (ïxptvov ovyov 4, 246) — 
хал y tíoi v odór Tiff v 18, 245 — Яг/ ï Ժ íy xovyy 40, 157 — vvpify 40, 270 — »¡ç ażó/oco 2, 585 — 
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Xeaívijç 48, 278 — цѵ yovijv 'Іѵдйѵ 16, 121 — HaXXáôa 2, 312 — о) ѵ ’lvdotv 27, 205 (S. — aę 25, 
329) — Xinó tțn yov аѵтѵуа xÓQdijç 26, 159 (XinótQiyi xóqoij 11, 510) — Xittjöia deixava 43, 137
— ov atréva M. 4, 112 — Xvdo'tjeiç (Báxyoç) 48, 85 — (zh¡Qiádi¡c) ՚ 36, 134 — Aióvvtíoç 45, 
334 — ’loßaxyoe 29, 319 — (’íixv&ooç) 28, 283 — oldtgoç 46, 104 — i aX/iavi 5, 353 ; 24, 136 — 
xévTQCrt 15, 312 — oïdpati 23, 178; M. 18, 3 — oiűtQip 22, 207 — nodi 46, 143 — 7.a o fia 11 45, 2 
yádpati 25, 507 — уеѵраті 3, 210 — a x v ¡лата 2, 292 (XvddaXéoe D. 2; M. 1 — ov 1 — м 1 — i¡ 1
— t]ç 5 — țjdi 1 — Xvddmòeoç 1 — t D. 10; M. 1 — a 2) — Maiýíoe 'Eçpÿç 9, 17 — paiŕpov 
dópov 3, 381 — ryytó 9, 167 — néôov Hidat o v 37, 138 — раѵте» deï pvího Ц, 72 — а дасрѵцѵ 
12, 110; 13, 304 — i сроюу M. 4, 122 — (pavtýiov аіуХцѵ 13, 239 — раѵтыоѵ 5 — ote 1) — 
VfóxTiTov ci div 18, 294 (vtoxiíditov noXíjwv 6, 385) — vixaít¡ ПаХХаді 37, 623 — tXníői 18, 169
— Ș avD-oygoi xódfjM 42, 76 — a nijXóv 11, 180 — yaíttjv 14, 84 ('ȘavihiyQoov vdcoQ 3) — 
Șttvijdóxoç Bçopíov avaț 18, 307 — ov ovdaç 13, 104 — oç M. 11, 40 Ç^etvoôóxoe 4 — ov 5 — 
to 1 — ov D. 3; M. 1 — oi 1 oto M. 1) — ò Ճ оѵгосрѵге» naçaxoíny 5, 201 — шѵ І'іуаѵтыѵ 5, 2; 
45, 171 — ôxv aXé о ѵ подо e 42, 56 —- ov dtQatóv 22, 249 — oi Лаѵеа 34, 148 - ote nódeddi 32, 
265; 33, 233; 43, 381 — ove payrjtáç 24, 157 — պ (Mélh¡) 18, 207 — ÒQtdíd^opoç adtáé 17, 
40 — D-sqánwv 5, 290 — Пкѵ 36, 449 — notpýv 27, 298 — ov ’Hyeo 6, 306 — ’Ivei) 9, 265 ; 10, 79
— äyQijV 32, 134 — &q[mx 25, 372; 28, 11 — vőcoq 2, 442; 6, 283 — a cp v Xa BaddaQÍdotv 35, 99 
(oQÍÔQopoç 10 — ov 9 — а 2) — ò psddavХоt о Бахусе 27,235 — KvßtjXtjç 17, 63 — Xtaí-ѵцс 24, 
130 — ľlaváxQov 13, 446 — toxÿoç 14, 73 — ov cțo^oi 43, 150 — м (i w puo 13, 106 — díipQot 
11, 63 — Xóy[M¡ 11, 333 — nadtcö 44, 307 — <pátvp¡ 14, 1; 25, 330 —• iov діердшѵ 24, 110 — Хаіршѵ 
22, 229 voptjtov 29, 221 — ѵреѵаіыѵ 4, 323 ; 16, 287 ; 32, 81 — oidi p.íXát>Qoiç. 6, 272 — oto 
psXáltyov M. 1, 64 — oQiddißcaote Báxyaie 14, 250 — návXevxoç d'sgmçÿ xovçtjç 16, 55 — 
Åv&éona рири](> 41, 157 — ov дефисе 7, 218 — de'Șnf-oijv 11,4 — Xí‘Jov 5, 163 — poQcpt¡v 32, 11
— yvdtv 39, 249 — ¿(pQÓv M. 9, 31 — neXióvaíio dióidéi 4, 371 — п$ѵ íl a Xé to caQdõi 47, 239
— ov xtjQVxa уісыѵа 9, 254 — oiç dvépoi? 12, 136 — òvvysddi 5, 376; 24, 182; 33, 13; 40, 103; 
47, 189 -— naiáyoidi 25, 276 -— diouátt-ddi 40, 225 — oídi yoafifiadi 11. 472 — ite aváyxtjç 9, 298
— r¡v nXoxapïôa 37, 38 — — ?/ Ixpáòi M. 11, 114 — ov pvçov M. 20, 10 (név&ipoç
M. 1 — ov M. 1 ; D. mindestens 3) — поХѵд'еі цоѵ (pviaXíi¡v dgaxovtaiv 25, 199 (noXvôeiçádi xóçdy
25, 94 — Рореру 2, 380 — <peovr¡ 40, 229) — noXvcpegßéo? téyvijç 5, 218 — notaptjïoç Treno ç
26, 237 — Xeqîtov 7, 223 — vioç 27, 131 — ov xanvàv 25, 79 — via 13, 5 — a dàxQva 2, 643; 

6, 224 — ôévÔQta 11, 309 — yevpata 23, 8 — поѵХѵеХіхто ç áiaonitóe 38, 225 — Zevç őrs тс. 
5, 568; 6, 157 — 2siXijvóç 19, 266 — ytróvoe 14, 103 — ov oppa 35, 103 — yoQeíifv 21, 183 oç 
alcóv M. 8, 157 — ov ïyvoç M. 8, 41 — novXvióxoe ave 26, 270 — ov Kptovídao 2, 351 — 
nçod&idíovç (nódaç) 1, 316; 5, 422; 43, 50 — nyoÚQtoç aterí? 7, 211 — ov KeMvi¡v 33, 53
— xódpov M. 3, 88 — opupýv M. 14, 116 — nytýv M. 12, 164 — « ítedcpaca 16, 45 — teipoiftvta
Xvpaia 6, 228; 30, 92 — vitatnia tpéyysa 'Ptopvrçç 41, 366 — vtpinóó-ijç '-iXipijöijC 37, 686 —-, 
tjv ’EcpiáXvtjv 20, 81 — v ip i nó i; i¡ t o ç Ilíiyadoe 37, 267 — nóçôaXiç 22, 50; 36, 314 ov avéya 
29, 177 — ’Ivôóv 17, 152 — ¿Qcoýv 44, 32 — nÓQdaXiv 5, 295 (vtpmétijç 4 — i¡v 1) — cpi Xáv&epoç 
Báxytj 18, 54 — ov iyyoę 18, 201; 29, 225 — èçyov aXo^ç 17, 83; 18, 201 íf-vqdov 36, 276
cpcXývoQt XaXxopeôew] 34, 95 — cpvyóâtpvoç ’Ä&ijvi) 3, 111 — ' A pádová? 2, 98 — ‘Hyw 16, 361
— IXtá 44, 312 — Ѳбпç 33, 354 — naQÍIevixtj ІІаХХае арцсощ 27, 114 — vét¡ Bqпорами? ср, 33, 333
— оѵ ѵѵрсрцѵ 16, 211 — Пі tv v 42, 259 — nayíl$vixi¡v ФіХоцрХ^ѵ 4, 328 — XaXxopedijv 33, 319 — 
s (Avqc¡) 48, 820 — y v vai 48, 760 — Ацирц 48, 440 — (Níxaia) 15, 317 — naqthvixý ('Aątepi) 
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36, 59 — ос АоігігоТо [іртрд M. 2, 11 (<pvyoôépiviov ‘АдцоѵЦѵ 4, 177) / « о « ó g r¡ s vioç èvavXov 43, 
326 — i ßtXéjtvo) 17, 202; 23, 54; 36, 42 — gtéílgcg 22, 172 — a xtvtčóva 48, 34 — tööav two!) 
23, 87 — АеХсріда IIѵЭо> 9. 251 (yagadgaíov D. 1; M. 1 — cg 5 — cov 1 — oię 1 — oiöi I). 1; 
M. 1 — ove 1 — p 2—pç 1 — p 2 — «el) — iptvòaXéoç (Kvavoxaívpç) 42, 120 — oio lavgov 
8, 325 — ov Savvgov 31, 218 — ФаеЭоѵтое 30, 119 — ы MtXavpï 29, 128 — оѵ ßotpga 1, 376
— cpoßov 22, 143 — åéfiac 5, 597 — Ilâgßoe 42, 230 — ïvâaXpa 22, 63 — (м[ицмх itólKro 33, 203 
cf. 42, 129 ; 43, 249 — övgiy/ia 5, 157 — гріЭ-vgiöga 42, 235 — cov öxvXáxcov 3, 174 — oie fivrloiç 
20, 211 — pv ipáötlXpv 11, 172 — ovgpv 5, 185 — nogtípv 20, 252 — vïtç M. 7, 9 — iptvåp/iovog 
'Ivovc 10, 11 — ’Icpiyivtípç 13, 107 — povç 5, 114 i åicpgcg 38, 173 — ¡іодерр 10, 54; 34, 143, 286
— vtvgîj 25, 425 — vétó 10, 265 — vpi 23, 141 — « &vgöov 22, 93 — ХіЭ-оѵ 28, 322 — pogeppv
5, 530, 568; 8, 39; 14, 15 J ; 31, 53; 42, 225 — ntiD-có 20, 185 — гаѵдоѵ 3, 323 — tpcovpv А2, 146
— oç y tvtvpgoę M. 8, 132 — i xXpöti M. 19, 13 — [дѵЭсд M. 18, 122; 19, 58 — cpcovp M. 12, 119 
(iptvàpç nie, nur àiptvôpc Xóyoç M. 8, 12 u. aiptvåéa цѵЭоѵ M. 18, 179) — coxvnó <$pç л aie 41, 
132 — pv SаѵЭ-оѵ 37, 155. —

Dazu kommen noch die p. 10 ff. zusammengestellten 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:

EvXáiyyoe ¡i#Xáí!gov 3, 320 — %aXivov 36, 228 — i уаХіѵта 11, 122 — « -Э-oóvov 5, 134
— nóXiv 16, 403 — Lücke 5, 189 — sç àyvial 35, 9 ; 36, 438 — yaXivoí 32, 242 — oç v p oí o M.
6, 81 — i Но со хот M. 19, 68 — vpeg M. 5, 35; 7, 51 — h>ftßcg 19, 217 — tvippcp iå i rtyvp 18, 
84 — а Kißipov 13, 465 — oXßov 10, 163 — xvvoönååa Axt alcov a 8, 386 — n acåoe àváyxpv 
5, 371 — ppiéga xai /ist« ո aida xvvoönååa 46, 341 — vtßgov Arg. 5; 5, 301 — no v X v x d gpv ov 
ílgpvov 40, 233 — noXvxgo táXcg xtlQl 5, 255 (noXvxgovoç 1 — ov 1) cpiXoxgoráXoio Ataivpe ' P tipe 
20, 37 — cov уѵѵаіхшѵ 27, 225 — x£tQ«>v 20, 328 — oiöi Baööagiåtööi 11, 302 (cpiXóxgoia ogyia 
M. 2, 113) Xv cié litiga KXtirp 21, 77 — xovgp 45, 48 — av Báxxpv 19, 329 — öv lya 
MaivaXiåcov 34, 166. —

Zu vorhandenen Mase, von Nonnus neu gebildete Fern, sind äusser den beiden oben 
erwähnten « Xtípvfiga u. 4֊ 4՜ antiXpTt iga noch 4՜ 4՜ «Xco'ià ç Apeó 30, 68 — 4֊ avtcóniöi 
Mpvp 6, 76 — ос åXpipe M. 6, 86 — påvpiéXtia Ilaviàç övgiy'§ 29, 287 ----- AvpoXtaiva llgóxvp
44, 267 — xagnoTÓxtia yaca 21, 26 — Auf iç: inn őrije ”ílgp 1, 172 — rginoåpiåi tå др 9, 
257 — Auí ас: åtvå gáái Xóxfip 13, 399 — а %«ÎTțy 2, 639 ; 11, 514 — sç vXai 3, 252 — 
stpôiáe (avgp) 12, 286 — Xt/coiaç pprpg 48, 891 — vvpapp 48, 848 — cpvôie M. 1, 35 — pcaiáài 
réxvp 3, 403 — Wficpy 48, 848 — sç Чідаі 48, 801 — [ttöppßg iàç åXg/p 27, 160 — Лѵдр 48, 
590 — Mpvp 38, 377 — őgíxXp 38, 19 -— Mtöpycßgiâg 41, 285 — ntvAág cf. Ludwich p. 109 u. 
87 — noXvövgocfååtööi ginaïç 6, 147. —- Sämmtliche auf— ас —aôoç auslautenden Wörter 
bei Non nus hat Ludwich p. 105 ff. zusammengestellt. —

Die umgebildeten Epitheta aus der Metaphrasis sind äusser dem oben bereits erwähnten 
n goaömörp g folgende:

àv py gtrov vnvov oXétlgov 11, 45 — ôtvôgúsvioç xpnov 18, 127 — ֊|՜ X åi ipaXótvn 
¡i,oi 4, 29 — Э-to ср ga å é cov рѵЭтаѵ 12, 177 — 4՜ Н՜ хатtvvaöt pgia потрсоѵ Șvva nagpyogtcov 
11, 67 — хдіЭ-có àtaç адтоѵд 6, 25, 36 - vovöoxó ¡iov xXivrpgoç 5, 56 (S. — oio 5, 21) —- 
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ó ¡no xZtvéeç [іидутаі 2, 7 — ò[io<fqaôéeç la^aqeÏTai 4, 186; 7, 154 — Фадіваіоі 12, 80 (Et. M. 
221, 39 ôfiotpqaôovç /¡¿óv) — лишуаѵцс Aâțaooc, 12, 10 — 7tovXi)éT»¡qov 14ßoaâ[i 8, 186 — 
<fiXoôáxqvov Muqíijv 11, 103 u. das F. y eve&Xià ç ¡>fví%Xi¡ 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 bewundernswert!!, 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 eigenthümlich, 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:

dyXaon r¡xtí vv/uff¡ 32, 80 — «za/ілголодмѵ tXtifávnav 15, 148 —аХаюлоѵ о/пуХі/ѵ 
25, 282 — àXípço/ioç r/nvt GVQiyÇ 43, 385 — àXiô qo/coç tyytoę aíx/iý 39, 345 — à Xi q qoíÇio 
ô’ «XaXtjTü) 39, 223 — ciXiG/iaQÓyov ôt. zvőoiftov 39, 362 — à [it çff ivó о іо [itoí/ivcjç 6, 51 — 
«qiöccóői v i ^taívr¡ 9, 148 — Ovqavóv «oitqóvoicov 2, 335 —- alteó ѵ avcoztXtv&оѵ 40, 528 — 
ß«lXvG[iijq iyyoç vTvíjvrçç 6, 54 — ßaqvo [laqáyoio fiotíqç 6, 121 — ßaqvuövva xtvcqa Xoxt'vnç 
48, 808 — ZV/лап ßo/ißrjtv ci 3, 32 — ßqaövntiütl хуХу (fioóç) 4, 313е— Ժ qazovcozó/io i о 
MtôovGijç 47, 552 — ôvçijXaxácov Xíva Moíqijç 1, 367 — èqiifXoíG ß о ю őt xóXnov 6, 251 — 
év qqalXá/iiyyoç êtQGqç 19, 243 — ßqov vr¡v ô’ ղ vt/ió (foicov 2, 24 — iXaXaGGonó qoio Avalov 
21, 185 — ճ-vtXXoTcóôtoV vtclq ’ілпшѵ 27, 138 — Xtovcoßotoio xXtaívTjq 1, 21 —Xi&oyXýv о іо 
MtôovGvjç 47, 592 — [itXavÇcóvov őt S-taívijç ... Nvzcóç 31, 116 — [itXiqqa&áftiyyoç òncóqijç 
16, 33 — Xa/CTcáda vvxcixó qtvcov 12, 391 —Ptít[ç óßq i[i ó Tiaiôo ç 10, 277 — o vti ootóxmv 
tm XtxTQtoV 10, 264 — ôqtGGixvcoio őt Ttijyíjç 48, 936 — óqxanácr¡v naqaxoÍTc¡v 47, 389 — 
n aX’ivvó trcoio noQtíijç 2, 467 — noXvßXtifâqoio vofñ¡oc 20, 65 — n oXvGvçoipáXiy yi őt կւոՀլ 
6, 70 — nv QiyXió xivo ç oiGcov 1, 151 — nvqivniõoç aGttqa Maíqrjç 5, 221 — ff< őijqo ttóô wv 
ytvvv іплшѵ 29, 206 — Tavvzvij/itov tXtifávcwv 28, 17 — таѵѵлХоха/ішѵ őt уѵѵаіхыѵ 36, 155 
— cccxvGTQOifáXiyyoç ... x°eét,ľ» 45, 273 — ctXt ff Giyá/іы v v/itvaiwv 8, 313 — nqíaooç 
vGctQÓfiyciç 13, 540 — ifçtvo&tXyéoç oïatqov doiôÿç 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 -f-, 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: «rpt/oy etiçvою »urgof Call. h. Art 77— 

(і'ттлоі) Cyneg. 1, 203 — òçinláy хтою Uaivriç Cyneg. 3, 224 — if>fvxr¡T^a Halieut. 2, 437. cf Assm. p. 6.
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fehlenden mit + +, die im Thesaurus fehlenden mit X — Da es mir 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 Bassow 
nachgeschlagen, im Pape und Thesaurus jedoch nur die im Bassow vermissten.

4՜ Açyv qó x v zXo v ovQqv 35, 217 — ֊|՜ аух^кХу ç GsXrtVT¡ 40, 314 — 4՜ aloXóêaxQVÇ 
Aíôvaooç 26, 79 — &éuç 43, 365 —■ 4՜ 4՜ X ихоо^ётшлоѵ тѵлоѵ ¿~/i(¡vaíoi° хаДѵоѵ 26, 310 
(em. Koechly) 4՜ 4՜ X axQOTSvijç xmvoç 7, 310 — 4՜ àXizv j[piiô i aní¡VT¡ 43, 199 —-
4՜ «J*«QTiyájKov  vjitvaiorv 48, 95 — 4—I- X a о б%$ ѵто ю xoXoívijç 22, 21 — ֊|—|֊ avádniôsQ 
(BaGGaçíósç sc.) 30, 18; 36, 262 — 4՜ 4՜ аѵтібхюѵ țoijov 7, 311 — 4՜ 4՜ X алеі^оцоуоѵ 
KvxXsQsítjç 24, 294 (em. Koechly) 4՜ açyv q ó лух vç (BsQÓtj sc.) 42, 419 — 4՜ 4՜ «QCívóS-v piov 
aváyxijv 34, 252 -------1- 4՜ àçTidáixToç vsxqóç 22, 232 — (Olvójiaoç) 28, 108 — ПѵХос 28, 113
— ôeŠiTfQt¡ 28, 129 — ov véxvv 47, 146; 168, 241 — Дат^уа) 28, 163; 36, 240 — naqaxoítrjv
40, 102 — 4—Ւ X a Qi Kj) ó v o i o jToQyóvoç MsdovGijç 44, 275 ----- 1- 4՜ à qtixóq sv тoç ’Evvocíyaioç
43, 419 — vvjiyíoç 26, 268 — ov vvjirpíov 7, 46; 24, 193; M. 2, 49 — íootýv M. 7, 37; 11, 232
— 4՜ 4՜ «vvoyajłto yXwyïvi [layaiQijç 40, 405 — 4՜ осѵто jiéXa&Qoç 'ApiaÔQváç 48,519------{֊ -f-
аѵтоло Qoio Xáqvaxoç 6, 370 — twqóç 45, 344 — oiGiv аХрабіѵ 1, 308 — 4֊ ccÍto<j>óqi¡to ç 
(SáiDQOç) 10, 150 — 4՜ 4՜ àipXsytç aG-ÍXjia 47, 617 —- oç хат avyévoç 29, 281; 43, 257 — 
èXaítjQ 40, 475 — $ç Gmv&íj(>£ç xsçavvov 45, 100 — aç amv^tjQaç 45, 346 ----- (֊ aipQOTÓzoi zsvsüvtç
xéaXáoo^Q 45, 156 — 4՜ fia&vxvqpovç ТіХатаіас 4, 336; 13, 70 cf. Ludwich p. 39------F 4՜ X
ßctQvjivXXoç 22sjiéXi¡ 8, 286 ------p ßio Çvyéoiv vjisvaíiav 33, 179 ------(֊ ßooGiizcov -íhiijXHiç 5, 281 —
4՜ 4“ 5ívÓqozójioi o fiazéXXqç 47, 182 — м ßoi>Ty 47, 199 — ov Tspéveiav 13, 513 — oi ^Aggvqíov 
Aißâvoio rhjúâfsç azçai 2, 401 (Nom. Sing, ôsvôqozÓjioç — хоДы —) -f X őiGGoióxoio Báxyov 
1, 4 — ovç vít/aç 41, 75 (N. S. ÓiGGÓtozoç) — 4՜ 4՜ X ôiggotójmo yXrox'ivi 17, 165 — 4֊ 
доХолХаѵіс xXeá (AnávqJ 8, 126 — 4- 4՜ X d o q lié q aGso ç AijQiadíjoç 17, 100 — ßaGiXijog z/i¡Q. 
40, 156 —■ 4֊ 4՜ X àÓQTtiov ágpovíijv 12, 148 — 4՜ 4՜ X d quxovto ßo Xo v <DiôctXewjç 36, 177

4՜ 4՜ eXivotpÓQOV AiovvGov 17, 333 — м zoQvjißoi 16, 278 — -j~ ¿§aérí¡ qo ç sxsito Baxyiàç 
ßoen] 38, 14 — 4՜ 4՜ ьлта sttjqov тцііоѵоѵ 37, 704 — (jvXomv 25, 3 — xQÓvov 39, 275 — a 
XXsjisiXia ôijïocîjcoç 40, 254 — 4՜ 4՜ X eąictpa Xè ç ïyvoç 47, 63 — 4՜ 4՜ X 8Qi<j)Xoioßoio 
хоХлоѵ 6, 252 — ov zvâoijiov 39, 295 — 4՜ 4՜ ¿тедохттлод ¡¡yú 39, 347 — 4՜ 4՜ $vòí<j> qoio 
HXiô'oç 37, 139 — -j- ֊]- % «xiâvozójtto лада Aięzy 8, 239 (N. S. $xi6vozópioç — zojiéoo —) 
4՜ 4՜ X QaxVTOio žsiXyvov vÓwq 19, 345 — 4՜ 4՜ X ífisQÓ <po i то ç véoç 15, 227 — 4՜ 4՜ X 
xanQozÚQT¡voí &t¡Q (èXétjaç sc.) 26, 317 (conj. Koechly für таѵдохадцѵоа)------ 1---- 1֊ X xiovéy
<páXayyi 18, 81 — 4՜ 4՜ X xvnsXXo ôóxoio TQaTtéfyç 47, 62 (em. Koechly) -p 4՜ Хау ы ßoXog 
Nixaia ... Aqtsjuç aXXi¡ 15, 171 — zovot¡ 16, 14 — '/oyśaipa 33, 126 — Sovqoç ”Eqwç 48, 265 ֊— 
ov visa <I>oißov 27, 127 — xXijQijTÎqQa via 44, 316 — 4՜ Xentocjvijç ovqí¡ (sXéipavTOç) 26, 315 — 
Պ «mov vsoTTQÍCTtov sXsifávTwv 18, 86 — 4~ 4՜ X XinóxQoa cáçxa 30, 47 d. h. die Farbe 
verlierend — 4՜ X XinóxQo a ravQov 19, 65 d. h. mit fettglänzender Haut — 4֊ 4֊ X 
Xo 2; ox sX s“v xX o v ôqojiov 5, 233 (em. Koechly) — 4՜ 4՜ X XvGijioxX ыѵ xXsgjimv 41, 321 u. — 
oiGiv 3Ivòoíç 40, 235 (em. Koechly) — 4՜ 4՜ X рптолХёхто ici âojiaíoiç 26, 26 (em. Koechly)
— 4՜ 4՜ X o ív onó то io esgote 14, 242 — 4՜ 4՜ X òjiózTVno ç xioiv 36, 195 — 4՜ 4՜ X
ôÇvipa vi¡Q Vd«7oc 28, 303 — 4՜ 4՜ X oQsGGiipѵты qí£t¡ sXctT-ijç 44, 272  1—p X oßJiXox* ѵтоѵ 
via 5, 206 —- 4՜ лоХѵ ІХаХлé'i xavjiavoç атрій 14, 424 — 4՜ laxvCTQOifiáXiyyoç 45,
273 — i лобйѵ лаХ/мр 48, 165 — 4՜ 4՜ X TtQipícpQovoç vXtjç 42, 44 —■ 4՜ 4՜ X TTjXsipÓQOV 

3
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őogóg alyyiîf 19, 147 — 4՜ 4՜ X ѵбтедо (лѵ Зод Báxyog 42, 144 — 4՜ 4՜ X ipaeGGÓog àoTÍfg
6, 85 — + + X ip iXoipafiá3oi o ірмхтцд 43, 251 — X ipvyoxgorá Xoio fieXíGOifg 27, 128 
֊— 4՜ 4՜ X у а X xo q ó (p o v падЗеѵемѵод 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 :

Ն4yXí¡ vо io ngoGoinov 9, 31 — ay yi 3avr¡g (XgiGióg) 19, 159 — аууіЗдоѵод Хдібгод
7, 153 — 4՜ а у уітеХебтод ygóvoç 16, 13 — мдт( 16, 93 — aeiXißéog òfiiprfg 3, 164— âsioóog 
àv^g 10, 31 — аекрдоѵдцтоѵ oíxov 3, 164 — ãxgonayrf уоѵѵата 4,115 — avéyinXooç vtfvg 6, 
90 — av í fiaoio v Xi¡'í6ct¡v 19, 3 — аѵг і 3-ѵдетдоѵ ХіЗоѵ 11, 140 — а от ió'ó fiM уоідм 19, 62 — 
аѵтоЗеуіеЗХоѵ livôiov 14, 93 — аѵтоЗдооѵ fiagcvgiifv 5, 124 — ßa on y X oí опою аѵЗедеаіѵод 
10, 119 — ßgoyiov fiógov 8, 45 — yofiipOTÓfioiGi òovgaGi 19, 76 — ôi^ýfiovi садом 8, 42 — 
Siyó fiiycig égig 7, 169 — òov ахотдеірід égvog 19, 207 — дѵмде xági3fio g eGțiog етаідмѵ 2, 71
— 7ordaç 13, 126 — s ¡л neòó (i t¡tic áváyxij 10, 63 — ßgovög 15, 17 — epneóóxvxXov ygóvov
8, 74 — émxr¡ni og avgt¡ 19, 219 -— етѵfió3goog xýgv$ 1, 60 — Հ2отѵлоѵд nóôaç xaï yeïgag 
20, 91 — ЗецлоХод (¡igt¡ 4, 109 — 3eoyXijvoi о ngoGoinov 20, 54 — 3eoóivéo д оукруд 1, 93 
i naXfi-м 6, 81 — giTtïj 4, 67 — a ßâfißov cpwvčjc t¡egív¡g 3, 43 — 3eópn]Tiv ірмѵдѵ 8, 121 — 
Зеопеi3éog Լ-dßgaâfi 8, 165 — aXr¡3eíi¡g 8, 128 — i Хам 18, 104 — ріЗм 5,40 — а xagnóv 
15, 18 — Xaóv 2, 116 — ед avâgeç 21, 8 — ifiéig 5, 176 (Anth. Pal. 119, 25 — ag ipvyág) — 
Зеобтодумѵ ГаХіХаімѵ 4, 202 — Зеоуіотохоѵ MmGÏjoç 9, 145 — xegfiaóó tt¡v yogóv 2, 75 — 
ХіЗоу Xvip é о g хеѵемѵод 20, 34 — Xino ßXeipâgoio xvxXov 9, 6 — fieXayxg gd'efivo ç ófiíyXij 6, 
67 — (іетау еі gi о g еум (XgiGcóg) 18, 172 — ov v ô мд 13, 40 — fitjXoip áy о іо іодтуд 19, 162 — 
vexvoGCÓog òigij 5, 95 — -дум 11, 159 — о v Хдібтоѵ 12, 79 (D. 44, 204 vexvoaóog Hegoeipóveia)
— veo y Xý v o i о лдобмлоѵ 9, 46 — ѵеопеіЗе'і Хам 8, 77 — ас avégag 6, 152 — vo о ßXaßéag 
avògag 12, 160 — vo v ба Xe м атуім 11, 9 — дебуім 11, 23 — оv л/дуих 11, 16 (S. — од 5, 31 — 
мѵ 6, 109) — oí v о б Go o v ірмѵ-дѵ 2, 30 — òfioôógmoç eG fió g 6, 32 — ov 11бхадімтцѵ 6, 226 — 
ó fi о дддгм ¡w3m 1, 180 — ò fi обтіуемѵ yo gò ç avôgãiv 10, 143 — òfiocg туім yófiipM 19, 95 — 
ößv é 3-e i gov бте<род 19, 22 — ó ifi i (p a'v c¡ g Чцбоѵд âvéßaivev 7, 49 — ñ¡ xoígavov 20, 92 — 
ne giGGo ßoro i o rganéfy¡g 6, 44 — ng oy év еЗХод Xóyog 1, 40 — nдмто Здоод ófiipcf 13, 88 — 
ov ófiipŕfv 12, 152 — e xtfgvß 3, 130 — таѵѵпХеѵдо i giv аіЗ-оѵбгуп 5, 4 cf. Anth. Pal. 9, 656 
ravvnXevgoiGi nécgoig — га v v g x o né X м v ' ІообоХѵіімѵ 4, 101 — ray v fi уті g ІНХатод 19, 16 — ХаЗаѵацХ 
1, 184 — с еХеб G i fió gov ifovç 11, 24 — гѵ fißi àç avdr¡ 13, 21 — vifi іуеѵеЗХо g 3eóg 1, 5 — 
iifi13éfi e3Xo v néôov 4, 8 — <p i X o xtí gtm v éviavt&v 2, 98 — (D. 40, 405 ipiXóxncov ¡¡í)og uîȘmv)
— ipiXoT fiifT ov ifovc 14, 16 ՛—ip ge vo ôivéog ä gi¡g 12, 109 — ygvGofiavîfç ’[Gxagiióvijç 6, 229 — 
ávýg 13, 82 — (грѵуоббооѵ ѵдмд 7, 144 — Anth. Pal. 15, 12, 10 aXXà Xaßetv ЗеоЗеѵ грѵуоббооѵ 
evyo/iai аѵЗод u. Anth. Pal. 9, 197, 4 avii reif g ïegÿç xeipaXtfç ipvyoCGÓov ãXxag xáXXineç.)

So verfügt denn Non ոստ 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 Anwendung unabhängig von andern 
Dichtern seinen eigenen Weg zu gehen, wie eifrig er auch in andern Dingen namentlich Homer 
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und Callimachus nachgeahmt hat. Zwar hat Naeke opuse. I. p. 223 ft. 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 bat Nonnus aus 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:

ãáavoç, àyázXtvtoç y àyáxXvtoç, ayavóç, ayéÿor/oç, ayýqaoc, ayqmç, äyzvXofiýiyc, áôsýc, 
èSiváç, ãftztiioç, ãtixr/Ç, a&éfítfonoç, a&góoç, aiâoíoç, сануеиекцс, afapoç, alipijqóç, âXsyeivóç> 
áXiarícoç, aXioç (vergeblich) арёуадтос, ацвѵуѵос, àfiqxavoç, арѵрьшѵ (M. 8, 9'2) ávÔQttqóvvqç. 
¿Qyaiéoç, dgyóç, àqyqç, aqyvqôco'èoç, ãqІуѵшто;, ctQiőfíxtroc, сіоілоѵлі]с, a&náfíioç, агтидолупу, 
ага/мѵcoq, avoç, ãqavqóç, ãt/JOQOoç, ßqoToXoiyâc, őaíqgivv, ôiîjvtxqç, àïoç, ôiovqvq^ç, ôovQÍxifiroç, 
ôovgíxXvtoç, txtjXoç, ¿хлауіос, êlstivóç, êvaíoifjoç, ènctivóç, ¿m¡eravóc, žmôevýc (M. 4, 223; 16,112) 
žmťixeXoc, ¿mttxýc, emtixTÓç, ел'ардыѵ, ègtßtvvoc, ŽQtpvóc, êgiîjgoç, ŽQixváýc, èqiovvqç, egiovvioç, 
sQi6Otvr¡a, êçv&QÓç, êfíMóç, tisqyqç, fvgvxgvíuv, і-ѵдѵцітлос, svqvona, svç, tingoyoę, qyá&eoç, 
O-aXtQÓç, OiqiaZyijÇ, ih’ijoqíhigoc (M. 7, 143) iq&tfjoç, zocqtíqóç, za¡:anijr¡vr¡c, zXtivóç, xoaiaióç, zijaugóç, 
xQVtQÓç, zvdáXipoç, zvôiGioç, zvògóç, хѵѵгагос, XtvyaXéoç, Xvyoóç, p-éXtoç, fisXíqоыѵ , iii-vofixiję, 
péQiitçoç, țAnațitovioc. gógoaioç, vq/itQrqç (M. 6) cßQtfiomxtQi], òlÇvoóç, óioóqqtav, ntgizaXX^ç, 
лѵдіqgwv, лодадхце, лоиаХоуфуд (qioixiXófiqiiç "Hqi¡ 8, 125) not'Xvßéteiqa, лоХѵртуис, лqóqqa>v, 
övvytQÓc, taXaö'upQtoV, ravijXey^ç, vntq^voqémv, vnéq&vpoç, víteQprv^ç, vipi/Xóç. vßnßQsfisvqg, 
quiñi goç u. a.

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

ciyqioç, áôaýfMflv, dñtvxry ("28, 81) aïyio/oç, сады y, aivóç, ainvç, avtiuÁiioç, ànvioífiioç, 
ànsQt'uiïoç, алтрф, agaióç, a<№ioç, aqíhvoç, уѵарлтбе, ôvçijXsyÿç, tyyécínaioç, žXaqoóí, žvyýc, 
¿qr¡¡io¿, tvátífXoç, еѵхХЦс, iiaoóç, о гордое, лопыхгу, riyývhoc, vipryiç, гХфыѵ, vnéqßiog —

Oefters vermeidet Nonnus das einfache Epitheton oder gebraucht es wenigstens sein- 
selten, während er zahlreiche Composita damit bildet wie z. B. mit aivóç: aivóyapoçj alvo^iavrjç, 
aivófioqoç, аіѵоладі/ç, alvovóxoç u. aivovóxsia (aivoyíyaç).

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 <хла5 
f iüijiiiva : àxfQôfxópnqç D. 9; M. 2 — aXeçíxazoç D. 25; M. 11 — avoviacoç 14 (dvovvqtoí 9) 
ахіхцгос D. 53 (ахі/^та Adv. 2) M. 11 — àvéq$Xoç u. àwéqsXoç 16 — yXavxóç 13 — xa-ct¡qr¡? 
D. 38; M. 1 — ntqÍTQOxoç D. 10; M. 1 — ûaxéciïraXoç 11 — vßnxâQi)Vog D. 19; M. 1 — 
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ifiXoztQtopoç D. 14; M. 1 — (рікотсаіуцыѵ 14 — /açozróç 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. (IXocívqóç D. 44; M. 1 — vó&oç D. 120 (ohne 47, 630 conj. Koechly) 
M. 14 — oaóy-çtoF 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. apr¡tí¡Q D. 10; M. 1 — 
35 — àçijycáv D. 17; M. 1 — Руихщшу D. 18; M. 1 — èmßD. 23; M. 3 — 
D. 16; M. 1 ÓQxqríiýQ 28, besonders aber ákýrqc D. 98; M. 19 u. daneben noch акурмѵ 
D. 29; M. 5 —

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

Substantiva bei аЦтцд in den Dion.:

àvpóç, aTQaxioç, ßotyvc — vv, diazov, êdpóç, &vpóv, xKiyöov, ioç — óv, ïmvoç, xanvóç, 
xÓTtyoç, xiOCÓç, xódpoç, xovyov, Xãaç, Xaóç — ov, pvOoç, veßyoc — óv, vóov, òXxóç, ònáoveç, 
oqviç, ótpthxXpóv, nXóxapot, nXwiyyeç, nvyaóç — óv, nõiXoç — ov, tccvqoç — ov, vióç, x&óvoc. — 
In der Metaphrasis : ècpóç — óv, xótipoç — ov, Xaóv, vtxyóv, vóov, opßyoc, алоууоѵ. —-

Substantiva bei in den Dion. :

avôqaç òâfcaç, a v q fl, ßößVQV/ov, ßoiyry, Օ-'rp.m՛ twoi, í>vp,óv, înnoi, xívzJ.ov onunîjç, 
káçvaza, wpufflç, oiriuo, onornfl, òoviç, (Mpí)aXiioóç, ntroai, n/.omjinç, raotióv, ifitvaíovç, vnvov, 
(ffy y ta. -— In der Metaphrasis : azovflç, от roa. ç, xótípov, ipwtaç.

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. олХотёqij (fáiig 41, 
155 — ov (óftífióv) 29, 353 —• t¡v ^¡aXapXva 13, 463 — ¿tfijfiodvvijv M. 13, 138 — o irrt xiin/j.amv 
M. 2, 100 — огр iyóv ою адлуд 12, 336 — м xvdoifiú 34, 193 — ovç абидолад Èxéçaç yaXxsvcoyiai 
2, 345 — лаХаіу$ѵ śog ՞/ÍMiv oïvov 19, 174 — мѵ елеыѵ 38, 106 — лоХ^юѵ 41, 266 u. s. w. —

Epitheta, die Homer nur zu sachlichen Begriffen fügt, lässt Nonnus zu persönlichen treten 
wie z. B. aęyśng ’Húg 5, 516; 16, 124 (beachtenswerth ist der von Nonnus zuerst gebildete 
Nominativ) &é<JxsXog 4, 50 — ov vïa 38, 144 — од aví¡Q M. 1, 94 cf. 3, 67; 5, 129 — 
лдоерр^д M. 1, 76 и. а. — sQiOvatfvXov Июѵѵооѵ 47, 2 — vox-ղօց (’НдлаХіыѵод) 30, 194 и. 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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yair¡o%ov íôtoQ 23, 246; 38, 109 — oç alyXy (XqiOtóç) M. 1, 12 — ôoXixódxioç av%ýv 
12, 81 — lòç ê&tÍQqç 2, 612 — oäp/q 32, 16 — op-ßpoc о'іотоуѵ 39, 313 — oypq (âíaxov Ttt.pnopf.vov) 
37, 437 — ov àcpQÓv 25, 511 — &vQdov 22, 163 — lóv 18, 241 — oôpqv 11, 499 — ovqí¡v ХыХ^ѵыѵ

20, 226 — « noifiÿv ßqoxéoio ßiov ÇHéXu) 40, 370 (einmal őohxócziov 36, 180) — ¿xqßóXoç 
aíyXrj 11, 367 — òXxoç êéyCijç 28, 137 — ov ßéXog 29, 164 — ixp,àôa 33, 93 —a дахтаХа 37, 228
— âixrva M. 21, 28 — dvfißoXa víxqç M. 19, 125 u. s. w. — èlixtoneç Хауыоі 48, 900 — 
êv v о ai y a іо ç а^тцс 21, 103 — ехетХцѵ 1, 327 — svoöix^՝01’1 паХры 1, 288; 2, 41; 25, 513; 
30, 4; 36, 99; 43, 337 ; 44, 37; 45, 184 — ciôqQw 2, 67 — тадбы 43, 303 — « лаХроѵ áçoÓQqç
21, 288 — Հ Xiß ato ç -íhr¡Q (sXéyaç) 26, 317; 28, 74 — ыѵ $Хе<раѵтыѵ 21, 211; 26, 331 — ovç
êXétfavTocç 24, 341 — oio Moççéoç 32, 200 — оѵ'’АХлоѵ 45, 205 — Тѵцыѵод 34, 177 — ы ßadiXqi 
(z/ijQiadiji) 24, 176 — zíapadíqvi 25, 486 — Тѵ</>ыѵі 22, 141 — ыѵ Гіуаѵтыѵ 47, 626 — ауойтыѵ
2, 549 ; 39, 305 — р$Х$ыѵ 2, 371 — x£lQ(’>v 1, 164 — [iíXétddi 28, 252 — лaXåfiydiv 2,129 u. s. w.
— zoQV&aíoXoç qx<ó 27, 10 — ov aviçov 13, 244; 46, 14 — péXoc 6, 120 — x°QÓv 40, 247 —
лоХѵуХ'о laß o io ßioioio 7, 64 — xvâoipov 24, 103; 29, 93 — peXá^Qov 20, 255; M. 18, 135 —
fisQÍfivriç 42, 59 — m ßtXépvto 2, 476 — хѵдоіры 23, 196 — fít(>ípvri 33, 263 — ою т^але^д M. 6, 
41 — to xóöpup M. 16, 126 — рѵ&ы M. 10, 69 — qoő o ô á хтѵХоѵ лаХар-цѵ 4, 128 — laXatQybç 

’X3rjVí¡ 24, 274 — «qotqevç 2, 64 — yvvq 3, 86 — ’Іысірр M. 19, 220 — yvdiÇooç Aïaxog 39, 
146 — ov «vqt¡v 13, 280 — лцутр, 35, 69 — (píXvQov 30, 153 — a (fáçpaxa 17, 357 — ov
M. 12, 41 — vô՝o)Q M. 4, 48 — ха^Х0Хігшѵ£S Тллоі 22, 227 — oídlo,í, 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 besondern 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 frçaavs in la/úç 2, 223 nicht billigen und 
halte auch àdóvijToÇ 32, 275, wofür Koechly «xóvijtoç oder àxi/r]Toç conjiciert hat, für unbedenklich.

4
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üeberhaupt 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 snaiyíÇcov ôs &vśXXaię qsqóD-sv nscpóçqio [istúqGioç alyíoyoç Zsvç — 7, 68 
piqziv sqv ¿XsXi'Çsv msopiova piqvísra Zsvç — 48, 705 ei jilv տբտ. хѵыGGovGav soqpovópiMV sni Хіхтоыѵ 
slôoç v по хХспты v sßiqGaco psqTÍSTa Zsvç —• 8, 326 aipocpoç slç տբս XszToa (—S^sXqç) хагтоустаі 
ávvécpsXoç Zsvç, xal vscp՛ s Xqysyévqç vipavysvi piíyvvtai ’Hqți — 38, 202 oï> vscpéXaç HcpaiGroç 
sov ysvszqqoç d y si qs i, o v v s <p s Xqy s q évq ç xixXqGxsvai ola Kqovímv — 23, 229 sz vscpécov pXÚGTijôaç 
(Worte des Bacchus an den Fluss Hydaspes) տբօօ Kqovíôao voxqoç, xal v s (p s Xq y s q éra o Aiòç 
ßXâcvqpia ôicóxsiç; — 8, 371 árii՜ о аяты v n s (p ó o q то xal IzsGíqv so vv^cpqç ovx s&éXcav stsXsGGs nóoiç 
GTSQonqys^éva Zsvç — 8, 319 Nv^cpís т son i zŚoavv s (Zsv) Gv pisv noXvcpsyysi пасты svíisov 
slôoç s y <j) v sni ôép/viov SQysai "Htçqç d от soo naïç yapúqci х а га v y á ç ы v (í t о vvpnpqv Zsvç n v լ> ó si ç, 
ճբտԽլ ôs ôoáxoYV q tavooç ïxâvsiç — 10, 205 nóiç (is&énsiç атриртоѵ snqooov avy évi yaiiqv; ¡rq 
ov բօւ uvtoç ïzavsç «tsq zi&àçqç, ôiya tó"Ęov 'Փօւթօշ azsçGsxópiq ç xsyaXaG^éva ßoGiQvya Gsícűv, 
— 33,163 ôsipaívsi GŚo ÇEoonoç) tó'S, a xal ò xXvtóto^oç ,AnóXXcov — 15, 240 Xsvzóv oïGisvTqoa 
ßqayiova Ôsqxsto xovçqç, օբբս naXivôívqiov ауыѵ òyscqyòv SQtottoV, ei tógov, wç Nízaia, néXsv 
XsvxcóXsvoç "Hgq — 4, 19 zal naXápiqv çoôónqyvv sqç àvszovcpics zovçqç (Elektra und deren 
Tochter Harmonia) ôqalçapiévq na Xá բ r¡ yiovúôs'i xal váya cpaíqç ’llßqv ysioòç syovcav ¡ó sí ľ 
XsvzáXsvov "Hoqv — 12, 111 Фо'іріы Zsvç snévsvGsv sysiv piaVTÚôsa ôácpvqv, zal oóôa cpoivíGGovva 
çoôóyçol Kvnqoysvsíq, yXavzòv ^AlXqvaíq yXavxúmôi SáXXov sXaíqç — 7, 251 ei ôs tiç ovçavíq 
■Dsbç qXv&s — naQ&spixqç yào yXavxà yaXqvaícav ßXscpâcjcvv аріацѵуріата XsvGGiA — vaí, váya 
TsiQSGÍao naXaiOTsqqv jeera nqyqv XovGaio ó suca ßaXovGa náXiv yXavzãiniç AíXqvq ■—• 2, 603 
y o v Coi dqGov ’’Еоыта issià % ovg éqç ^Acf ooóítqç — 34, 119 — XaXzopiédqv iisv ánavcsç, syci de Gs 
piovvoç svícpo) XqvGo piéóqv, сил záXXoç sysiç yqvGéqç 'AcpçoòÍTqç — 42, 417 ov yavési yqvaoïo 
tszoç y o v O éqç Acpqoòitqç — 47, 653 qv de isq y o v G ś q pisyaXíÇsai a papi ysvé&Xy (Worte des 
Bacchus an Perseus) ovnôavqv ovvás&Xov sys yqvGsqv ^Acpqoôívqv — 35, 184 sins բօճ-ovç ysXócoGa 
cpiXo^^siôqç^AcpqoôÎTq'Aqsa zsQTopiéovGa уаріоОтоХоѵ — 47, 316 zivvqopévq ď Aqiáôvq sïxaD-sv 
sic z.oÍGiv qza if i Xo բբտւ ôq ç 'Acfooôíiq t /т so ós v y s Xó ы Ga — 33, 56 xal qoôéov GnivOqqa iisiaXXáÇaGa 
nqoGoinov q&áôa qíips (gab auf) уёХыта ср iXo բբտւօ qç 'Acpqoôvcq — 41, 205 q&áôa ոտբոտ 
уіХыта (liess strahlen) epikoբ jeelôqç ’Acpqoôíiq — 41, 235 vnsqxvipaca ôs поѵтоѵ yiovécň GzaíqovGa 
Ѳепс ßqrâq^on та q G w aXXqv áq yvqóns^av ïôsv Ѳётіѵ u. s. w. —

Häufig sind auch Stellen wie folgende :

7, 104 žncóvvpioc ávôqáaiv sGvai ápinsXósiç AióvvGoç, åts yqvGÓqqaniç 'Eq/vqç, yáXxsoç 
wünsq "Aoqç, sxavqßd Xoç ¿iGnso АпоХХыѵ — 25, 150 olôa թօՑov Mívcooç — ònnóis Kvnqiç sqv 
z oqv-íiaío X oç, ònnÓTS Jlsi&a> yáXzsov syyoç snaXXs xal snXsto HaXXàç A&qvq — 34, 45 sGti 
ôs TlaOiAéq xoqvíXaíoXoç, qvtiva Báxyai XaXxo/iéôqv xaXsovGiv՛ syw ôé piiv avcòç svítpo) Aoispnv 
ãçyv(>ónsÇav qs yovGaGniv 'АЭ-qvqv u. s. w. —
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Oefters gebraucht Nonnus auch solche Epitheta der Götter in Verbindung mit einer 
allgemeinen Bezeichnung wie íXtóc, rra()&tvixr¡ u. s. w als Antonomasie für den Namen selbst 
z. B. 48, 803 mib^kvixij yXavzuim (bASbýwy). —

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 ayn ժտ Хѵбілóvoio nva^afievi] лтеуоѵ ѵлѵоѵ аѵтoXírjç ыі%е iïvyaç -f- ло Zsfi-ijTÓxo ç 
’Hiáç (es war ein Tag des Kampfes) — 2, 169 Zevc Kyoviôijç avéfii/ivev èyey6i[ió&ov yáoç "Hovç 
— 38, 9 ayuifaveç ժտ ¿[irfoiéyoiç avstsKKs y aZ-i¡va íi¡ ç qáoç ’Hovç, "ívòoíç xai —агіуоклѵ (denn 
¿хи-со . . . TTjXóti-i yáyfMjç Baxyiàç ¿'Çasvijyoç ayayvióioGa ßosiij) — 3, 57 öy&yov алолтѵоѵба ițâvij 
Zi[іеѵобхоло ç ’Hoic, аѵплоуоѵ ¡léXav oíô[ia хатаѵуа^оѵоа íhxXáiiríijç — 24,' 99 sgo%« Ժ՛ alZoiv 
daifvaíaç žoáwôe ipaveïç ôarpvaíoç ’vBróZZoov— 29, 310 st ժտ țisya ipyovesiç [іе&елшѵ xeyaeXxéa 
[loyipíjV, el ővvaGai, луо^ауі^е 4՜ ßooxyaiyoi Ліоѵѵбы — 31, 175 yveo хѵаѵeovç Çlvôovç) 
хѵаѵ олтеуе (°Ynvs) — 6, 301 xai tóie xv¡jtaiÓ8<í<ía.v iôoiv imo ytiiova летуцѵ vi¡xo[iévi¡v 
ГаХатеіаѵ avíale [ivdaXéoç Паѵ (bei der allgemeinen Ueberschwemmung) — 2, 113 ai vsrpeXag 
ovváyeiye то деѵтеуоѵ véus Zev 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 vépediç ժտ via tsxsïv 
TtXtoTÏrjQa iXaZa<j(íaíi¡v ^AiyooòÍTijV cf. 2, 103 — 35, 290 ov nvyóeiç “HipaiGroç ênqyxsúev ov дѵѵатаі 
yày tXî][levai aiiiaXósvioç eva бліѵ&Ііуа xsyavvov — 37, 393 [lévoç 8[ißaXXev ‘іллоіс 'іллюс

’Evvoaíyaioç èov ІХдабѵѵ via уеуаіушѵ ■— 11, 321 tí fítsváysiç, Aióvvce, тсіѵ ov Gcova՝/r¡Giv eytíotiç;
vrinev&ljç z/ióvvcoç, sfiol [Mj ôáxyva Xsí^ijç 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 ßeXoc, vixtj und туórnela anführen:

ÍSéXoç: alíXaZóev, ßoiih'i, ßyovcatov, yiyávTsiov, disy ó v, öioßZijiov, őyvósv, sxijßoXov, ертѵооѵ, 
ijsyóif gitov, vjXißatov, r¡V8[nósv, ihy;ióv, ihjyoxióvov, xhjyotfóvov, ff íüvxéXsviiov, Ífisyóev, xiGGorfóyov, 
xyavaóv, Xeovioifóvov, [naiifóvov, o^ßy^yov, naiâoifévov, GxoXióv, CiixTÓv , Gvvôyo[iov avyaiç, ff 
vyyoßatf'ii, rfXoyósv , yaXa'Çrjtv, yaXxoßaoég u. а. —

víxr¡: avaífiaxTOç, атехраутод, yviaXxíjç, -f- syyéjioOoç, evnáXajioç, 'Qi¡Xí][io)V, ijòinoioç, 
■íhxXafMjTTÓZoç, ï [isy osaría, 4vdorfóvoç, xaZZOyi'g, ff- xoyvfißorfoyog, xvôiáveiya, Xvcíjtovoç, fieZitjôijç, 
[isXiríTayrjç, òlpnéZtiíTOç, ff- naXivavÇijç, лаѵдацмтеіуа, лѵуіХа(ілт[?, tíxiosidijç, isyvíji.iaiv, vôavóeGGa, 
ff vlpijvcay, (fayyiaxóeGGa , іріХолаіу/ішѵ, ff (fiXóyXaivoç, ff уоуолХех^ u. а. —

туалета: aßâxyevvoç, ff адаітуеѵтод, ãsí^cooç, áxovioifóyoç, àvaíiiaxioç, àviXoxófioç, ya/iírj, 
evxéXaòoç, svxvxXoç, eímévaZoç, svyoyvoç, ff xisóxXijvoç, ff xtmsXXoôóxoç, nsyiGGoßoTOS, ліаХІц, 
лоХѵатуеліОі, noXvifXoiaßoe, лоХтуатд^с, ifiXáxyijioç, ff rpiXóxviGGoç, (fiXónXovToç, ff <fiZÓGxay&[ioç, 
(fiXÓGToyyoç, yajiaíÇijXoç u. a.
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Der Keichthum 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:

cäyj.t], ai/p/i], äofut, üoovoa, avl.óç, ßâvgvg, yáftoç (cf. Rigi. M. 5, 7 ff.) yvví¡, âstipóç, öól.oc, 
ÿ-âlaOda, xeçavvóç, xiffffóç, xóknoç, xóttyoç (cf. Rigl. M. 1, 14) xovqij, xvôoi[ióç, xvxkoç, 

Хаіцос, (.laQóç (cf. Rigl. M. 4, 16 ff.) péXa&çov, /¿ootfý, oívoç, oitftóç, oíôtqoç (cf. Rigl. M. 1, 3) 
o^Pqoç, oveiooç, опыт], òmtgi], Tta).áy/q, nalfioç, tckqíHvoç, oíôijQoç, vagcoç, tavgoç, vâcag 
(cf. Ludwich p. 68, 69) vpévaioç (cf. Rigl. M. 1, 18 ff.) vnvoç, (ршѵу (cf. Rigl. M. 6, 19, 20 und 
Ludwich p. 57) x$íg 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 öaßvoisqvoc, Xádioç, -/avtr¡sig3 aíQGíXotpoç, ¿çijfiovófiog, oQÍÔQOjuoç, ciyQioç, 
Oqkgvç, axXiv^ç, аріацшхегос, 4՜ aívofiavýg, ôafpoivóç, (foívioç, âpoßÖQog, -thipioßÖQog. —

Der Elephant: (ieXavó%QOog, -f- ¡wXáooivog, 7tíqÍ(1£tqoç, iiïpiXocpoç, vipafavr¡g, ^Xißarog, 4՜ 
xanQoxáQTjVoç, 4՜ таѵѵхѵіщод und doch xovtpa ßißâg, 4՜ ахарілтолоид (nach früherer allgemeiner 
Annahme) 4՜ oQÍhmóő^g, 4՜ ap-sTQÖßioc, egypovåfiog, oQeűGÍvopiog, ¿»pioßÖQog, wozu dann noch 
уѵаЭ-pioi 4՜ fiqxtâavoíj лцорХутед oőóvrsg und ovara XmÓGaçxa kommen.

Die Biene ist 4՜ ßo[ißr[sGGa, <fioiraXéí¡, ¿giprág, 4՜ yvyoxQÓraXoç, 4՜ (fiXónroq&oç, 4~ 
<fiXÓG(M¡vog, óaiôaXéi] (kunstreich) 4՜ qdvróxoç, 4՜ ^sXiQQaS-âfiiyȘ, {ieXíoqvtoç.

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 Tiñeren 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!“ 'Аѵтітѵлод, алат^Хіод, őaiőaXéoc, âóXioç, 
іліхХолод, xeqdaXéog, (M[M¡Xóg, vótioç, Çévog, лоирсод, vpfyŕpiMV, 4֊ rpsvôaXéog, ֊4՜ ipívôppmv, 
ipwôópievog schliessen die Reihe derselben noch lange nicht ab. —
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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:

4֊ dtXXtjtiç, àvtpMÒqç, ãvf[iMxr[ç (18, 8 ?) (idXioę, ¡iaw¡ noâi 18, 55, tXaifijóttooc, ï-iinvooç 
(10, *204  ?) qvgfiöttc, &oóç, &OVQOÇ, ֊|- ÍXvgXXífgtç, z.oõifoç, zqamvóç, XsmaXéog (17, 194) oït'ç u. 
íródat; ô'Svç (11, 37*2)  тгп-QÓfiç (mt oó tona wyi] M. 4, *24)  mavrtsiç (z. В. 37, 461 пшг^еѵіа fina 
èoófiov), raxivóg, vayÓQ, moyaś.óę, (fonaXtoç, (fonde (z. В. 38, 260 (fond¿¡tę 'irrnot), mxvç, tïxtXoç 
a'vqaiç, tnsiyofit.voa тдІХм (M.) dntvöovn neôiXot (M.) —

Noch zahlreicher sind aber die Composita, welche den Begriff „schnell“ enthalten:

4֊ dtžj.oTróäoio tozjjoc 11, 486; -f- dtXXónovç, -f- dtQdinóô-tjç, àxípfioç, evnodoę ïnnov —1 
¿)Qi¡c - í ta о ем — gç 'ÍÍQtxi, evTftóxaXoç, -f- TfVtfiócfonoç, (z. В. 48, 490) 4՜ íh'tXXónoi’c, [i.nayęórioę, 
nodývtfHK, Ttoddrzifí, тa%vftovXoę, 4՜ Tayóyowoę, 4՜ ta^vôivíjC, tayróooiioę, -caxvtQyóç, layófnjTię 
(M.) 4- caxvfiv&oç, TMyrTtnififę (M.) nayÓTtoifioę, tayvncoXoc, 4՜ TaxvCTQOtfdXiyï, 4՜ laywf-ihfńuifę 
ïjfhjç 7, 31 cf. 11, 237 ; 42, 238 ; M. 6, 115 — vm¡véfitoe, ontŕfioooc, 4՜ toxvnéőiXoc, mxvnévqç, 4՜ 
юхѵподще, (XxvnoQoç, oVzrmtyoç, 4՜ orzno¿t¿h>oc, аѵѵдооцое avoy, avoatç.

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 Ludwich 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 anfuhren. 
So bildet Nonnus allein mit y«/roc 19, mit vip — ilpi — 27, mit tóxoç mindestens 33, mit avróç 
34, mit <fiX — tpiXo — 57, mit лоХѵ — лоѵХѵ — mindestens ebenso viele adjectivische Composita.

Eine ganze Reihe dieser Epitheta freilich, namentlich solche, welche mit — tpvijç, — 
tfavrfi, — xfXevíXoç, — ‘TtOQOçj — (f onoç, — Ôqo/ioç, — fívioç, mit оцо —, fív v —паХіѵ —, ti¡Xe
— 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 
grossem Anzahl herausgreife:

áy/ixíXtv^oç, ây%íno(>oç, ãyxitpaVtjç, ãxooqctvr/ç, àXXoqvr[ç, ¿[MÿiXatpqç, ãvTixéXtvfroç, 
ãviínoQoç, ançoïdriç, /if-tífíoqavyç, pnuváfíiioç,, pciáyfíioç, (nerátQomç, òfióÔQOfioç, òfióqoitoç, 
ànittâ-oxéXev&oç, òmttâonÓQOÇ, òlpiqavíjç naXíXXvmç, mtXípnoqoç, mxXiváyQftoç, HaXivâlv^voç, 
naXívÔQOfioç, mxXívvotttoç, naXívoQfíoç, naXivófírifioç, TtaXífífívvoç, naçqoQOç, nçoxéXsv&oç, nqwvoqavrfi, 
ôí)VÔqo(ioç, fíwéjiTroQoç^ vqXecfavqç, iipíÔQO/ioç, vipixéXsv&oç, vipínoooç, vtpiTsvýg, vipitfavqç und 
besonders auch die Formen ênqXvôoç — a — eç D. 10; M. 1 — xcctýXvôa — fg D. 2; M. 2 — 
էւ$էՀ11)օւ — a — 8Ç — ctç D. 17; M. 2 — VtĺjXvôi — a - - ac D. 2; M. 1 — ò^í]Xi'ÔOç — t — a
— sç — aç D. 22; M. 7 — fívvíjXvòa sç — ctç D. 12; M. 7 —

d
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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 — ¿vyy?, — £vyo?, — 'Cv‘£,
— nlexy?, — nlexto?, — nloxo? 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:

a?vy i D. 9; M. 1 — « 13 u. 4, *2  6 "2 S. „Vocal" — «cl — «ç 1 (aviai, èqnyGiÿqe?, 
Ï7i7to?, zovqy, néiqy, oioi/tiov, Gtqaió?, tav yo? — M. yóp(foc) ւՀ í o š՜ vy ¿oí v ѵреѵаішѵ 33, 179 —
di'Çvy ov D. 2; M. 2 — a 2 (pelo?, ovqy iy¿Mo?, lézva — M. y pao, cvvwqí?) — díÇvy-o? D. 1 ; 
M, 1 — i D. 26; M. 4 — a D. 11 ; M. 2 — t? 2 — a? 2 (avió? — oí, [jqa/íaiv, délia?, 
deopó?, dypó?, ¿Mcpó?, xaynó?, xeqaïai, pa?ó?, pyyó?, víxy, adápte?, nalpó?, nevxy, nóde?, novio?, 
7i v o, ovvoiyí?, vaqGÓ?, (foyto?, (fitly, %alxó?, /ylý — M. deGpó?, y/di, pv&o?, /alzó?) — didvpó?vyov 
2 (poyo?, vdoiq) di dvpóÇvyi 2 (avió?, dí(fqo?) — ¿ceqó'Qvyov 2 (iippa, eGpó?) — ¿teyó'Qvyi 
6 — a? 1 (xvqjiie?, laó?, alzó?, nalpó?, /alzó?) — iGÓÇvyov D. 2; M. 1 (аура, ypaq M. viéa)
— íoóÇvy-o? M. 1 -( D. 2; M. 2 — a 1 (¿HGpó?, zvxlo?, poq(fý — M. áqioyý) — veo'Qevxioio 
1 — от 1 (vvptfy) — veo^vyéo? 1 — orv 2 (vvptfy, vpévaioi) — ópo'Qevxiw 1 — ov 1 (nov?, 
yéeilqov) — òpoÇvyéo? D. 1 ; M. 1 — t? M. 3 — orv D. 6; M. 3 — ecot 1 (avloí, élé(favie?, 

’Ivdoí, vye?, nalápy, Gioi/tïa, lol/oi, (foyyt? — M. ètaïyoi, zólno?, paílyiai. Makaóéival, (forte?)
— ó póÇvy o? D. 3; M. 2 — ov 16 — a 2 (ávýo, av/ýv, eido?, ewoj, ¿'ovo? , ¿Moco?, zqvGtallo?, 
xvpßala, XMh>?, óypo? odóvttov, alzó?, Пулу?. nóvto?, nvq, Gtéifo?, Gtoi/eiov, taqoá, °Ynvo?, tpv/y — 
M. XqiGtó?) — ò póÇvy-o? 1 — » 5 — a 6 •— e? D. 3; M. 8 — ore D. 2; M. 1 — (‘Adqváde?, 
avloí, уеітшѵ, delífive?, dovno?, înnoi, zvxlo? ázávily?, dJoíqa, vyGo?, éilxó?, nyyv?, qv&pó?, Xáqvte? — 
M. áp(fi(foqye?, 'Eßqaioi, laoí, (noval, álzáde?, nóde?) — GvÇvyo? M. 1 — ov 1 (/íhóv — M. XqiGió?)
— GvÇv y - o ? 1 — i D. 5; M. 1 — or D. 4; M. 1; ausserdem 4, 262 S. „Consonant“ — e? M. 2
— a? M. 1 (yaíy, deGpó?, J Evvodíyaio?, inno?, zio'GÓ?, poqify, vvpífy, tavyo?. tozo?, yáqpy — M.
laó?, poq(fý, /move?) — tetqáÇv yo? 1 — ov 5 (áváyxy, aqpa, evvoí, opifý) — letqáÇvy-o ? 1
— i D. 14; M. 3 — e? D. 2; M. 1 — «ç 1 (deGpó?. díifqo?, înnoi, xÓGpo?, víe?) — vipí?vyo ?
D. 1 ; M. 1 — ov M. 2 (Zev? — M. upý, XqiGtó?) — dazu noch das Simplex ?vyíoio 1 — to 2
o> v 6 — oi? 1 — о кН 1 — i¡ 4 — у 1 — y v 3 (ä qotoi, y á fio?, deGpó?, ioane?, "Hoy, ¿lula poi, 
¿H¡qe?, lénadva, nació?, néiqy, noqeíy, vpévaioi). —

ánlexéo? 1 — e? 4 — a? 2 (ßoiqve? /aíty?, nloxapide?, nlóxapoi) — ánléxioiGt 
yaíiai? 27, 236 —anlozo? 2 — ov D. 6; M. 1 — or 1 (fiÓGiyv/o? — ov — or, ßoiqv? eíHíqy?;. 
¿>qí§, xópy, òlxo? èileíqy?, /aíiy — M. azqov vnývy?) — do lonlózo ? D. 8; M. 2 — ov D. 12, 
M. 1 — e 1 —■ a 1 (¿átâpa, Jióvvoo?, eido?, eizoiv, Zev?, ¿Ma, íqi?, zovqy, líva, pa?ó?, Meivalítov, 
pyri?, polny, 'Odvetí)?, alpi? óveíqov, Peíy, via Ѳѵогѵу?, vpvo?, (f orv ý — M. topó?, Դíov da?, (foivy) 
—- evnléxioio 1 — yo i 1 (xó pai, oeiqý) —- èvnloza díxtva 48, 333 —• piionléxcoiGi dopaíoi? 
26, 56 — òponlezéwv 5 — eGGi D. 1; M. 2 (dqáxovie?, eléipavce?, ï pávie?, véifea, ntéqvye?, 
/eïqe? — M. node?) — òponlézto іо 1 — « D. 1; M. 1 — ov? 1 (deGpó?, nalápai, •/oqeíy — M 
taqGÓ?) — ópónlox o? M. 2 — ov D. 1; M. 2 —֊ or 4 (dáxtvla, éy/ea, (pilla — M. (jqoióç, 
Govdáqiov, Gié(fo?, XqiGió?) — neqinlexéoiv 1 — e:GGi 2 (yéveia, /eiqe?) — neqínlozo? 3 
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op "20 — « 2 (àp '/ïQfcaiv, áaxóç, «¿/Հհ, z/i¡(ná¿h¡c, ňovQai«, ¡¡vio%oç xai notko ç, xovQtj, òXxòç àxáp
¡¡Qfioç, oiítfoç, viéa Maiijç, <páX«y§, tfvkka, %aítt¡, fié [°H(ti¡vJ) — noXvnXtxéififii dtfipolç 42, 452
— noXvnXéxio ю 1 — (о D. 1; M. 1 — oifii 1 (òtfifióç, Ovçfioç, fiscal, '¿iiotp) — поХѵлХохоѵ 
2 — « 3 (ровіоѵца , ôíxvvu, ¿hvQOoCj òXxóç, Xeíipava ôsfifiõtv) — av finkt xé и ç D. 3; M. 1 — eç 2
— юг 2 — «ç 1 (aiXoíj xáktotç, naXáfirf, 2$XífVT¡, oõifia) — av finXoxo ç D. 2; M. 2 — ov D. 5; 
M. 1 — « 1 (aievóçj ôéçntQղ, ifiáç, ocfiç, ntXtiáç, vôotç, tfvXXa , XeÍQotp — M. éfifióç, ifiáfitiXi], 
ovcoç [Xçiatóç]) — vavvnXéxco ю 1 — otp 1 (xiaaóç, xvxXoç) — -¿oQonXtxé oç 9 — tov 2 — 
MSfiv 1 — aç 1 (Báx%ai, yvvaTxtç, zhóvvfioç, Koovßaviti, xovQtf, vívaioç, víxif, notcifióç, ifiévaioi)
— Dazu noch das Simplex nXtxióç 1 — oio 1 — ov 2 — oifii 1 — oiç 1 — i¡ 1 — t¡v 1 — Հճւ 
M. 1 (ayctXfiit, xáfia'í, xáXafioi, xififióç, xófiif, xoQVfißoe, óqtç, nio, lakaoóç — M. xtyaïai) —

Wenn viele dieser Epitheta zumal in ihrer zum Theil übermässig häutigen 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 Bigler dazu gelegentlich manches 
Beispiel bringen, auch ich selbst über diesen vorzugsweise den tragischen und lyrischen Dichtern 
eigenthümlichen Gebrauch der Epitheta bei Nonnus in dem Schlusscapitel meiner Dissertation über 
Homerische Epitheta bei spätem Epikern ausführlicher gesprochen habe, so will ich hier nur wenige 
Beispiele anführen ;

3,309 Ժ vçnév-S-eça coxÿoç die Beschlüsse des Vaters, durch welche den Schwieger
söhnen Verderben bereitet werden sollte — 25, 160 xaXXl&Qi^ víxi¡ der durch das Abschneiden 
schönen, Kraft verleihenden Haares gewonnene Sieg — 5, 371 xvvogttccç avctyxy das Loos, von 
Hunden zerrissen zu werden ■— 12, 77 Xi ттоуХш ooo ç Օւաորլ das durch den Mangel der Zunge 
veranlasste Schweigen — 18, 96 vayvsç/òç атгыХу 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 åoGiv afipQoOítjv (vsvQa ճ/ioç) ärcacýXioc ývtOt ոօւ(պւ> (Káófioç) xai та іліѵ afjapaifáaoxt 
xai açfifvov olá те yoçáijv ¿6G0(iéfi¡v ¡f óo^iyyi, xatíxQVtfs xoiXáói írítt>>¡, Zr¡vi Гіуаѵто <[ó v ы 
nttfvXayfjéľa d. h. für Zeus, der damit später den Giganten (Typhoeus) tödten konnte. — 23, 254 
xai ví> xtv èxQvrfe ('Yââonrjc) nãoav à [iaxyevrmv чтіуа Báx/шр, si p,r¡ Báxyoç dțtvvtv d. h. der 
nun nicht mehr bacchisch frohen В. — 11, 173 iptvåaXéijv yXotQoïOi Xvyosç snXY^ev ÇAfinsXoç) 
IfiúaMijv fiÓG/oiç òÇvréçoiGi d. h. wie man sie braucht, um den Lauf der Färsen zu beschleunigen. 
— 4, 348 xai ßooc oiuți]tooa ya fit v v áà o ç òíxXaot a Gts o ç sOGo^évoio ттцоаууеХос d. h. der 

sich niederlegenden Kuh. — 41, 42 TawnioqU-oiQ åt ntvr¡Xoc àáoxioç à rckavt t.fíOi wtaívs.tai oïpoç 
òôítaiç auf dem die W anderer nicht verirren können. — 22, 109 elç dçvaç ö/qaa -ti/taivt (Mahnung 
einer Baumnymphe an Bacchus) xai tvnsxaki, i ттада Xó%fw¡ anqoiåtj oxomaÇt хаХѵпто/iépwv 1м/o v 
àvÔQÜv „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 (-)міші Ժ՞ 
tváofiv/iňv ãntXtÍTttto povvog ітаіошѵ, dy/iifavijC отt jtãot åi ¡jéçoç rçXíXtV Tçffovç xoÍQavoç 
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yvtpióepmtoç, ¿[шутило? olțtov âției^w» Kal ol ÒTrintviíiQtç ёлмр&еіаѵіо ¡lathjiai,֊ xoÍQavov 
o)ç svóyo'av „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 a YQimvoi Ліѵхаі „die Nacht hindurch brennend“ — 44, 281 ãyákivoç yvvý 
„rasendes Weib“ — 37, 693 žíchq клто ç „gewandte, kundige Hand“ dagegen 3, 180 
лдовылоѵ svat цілъоѵ „ein überallhin sich wendendes, alles in Augenschein nehmendes Antlitz“ 
— 4, 278 x$lQ èvtityoepâZiy^ „eine sich leicht bewegende Hand“ — 14, 103 лоѵ kv é kixtoç xqóvoç 
cf. 38, 12; M. 14, 117; 13, 38, ebenso öfters słii XQÓvoç, alcov —.7, 256 лѵ QiyXcåyiv i ло&оѵ 
dsôovypcévoç оса-сом — 35, 248 v л v а к s а xtéava „im Traume besessene Schätze“ — 48, 386 
avÍQsç vepiXocpoe „hochstehende Männer“ u. s. w., oder M. 16, 95 ksvxáòi ерыгу „mit heller, 
sonnenklarer Stimme“ u. 11, 16 л ѵдылі d#c ыдаі „die Stunden des Fiebers“ u. s. w. —

Die auch bereits gelegentlich mehrfach bei Bigler 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 Ixsoiyv лоХсуѵ Alüvoç — 28, 90 åsyrvpeevy 
(лац&еѵіху) žaivQOio ôaeivejitovovç vpcsvaíovij oder 23, 281 ’ííxtavòç Ժ՞ láyycfev але.екеіыѵ 
հ/юѵѵоы, vôatóev цѵхууса уеыѵ лоХол'і0ахі касры oder 21, 53 ’-Xpißgooiy (nach ihrer Verwandlung 
in einen Weinstock) xoqv pcßocpoQco epato срыѵу 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 Bassow 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 ccyáOTOV s ÇAyavy) „Unglückselige“ (cf. сМбтоѵоі Halieut. 4, 149 „auf
dem Meere sich abmühend“) — 4, 282 JSsÁývi] ovvanтоцегу xcà anóqqvTOC açtisvi пѵцбы 'Hsklov 
yeveT^oç „zurückweichend“ — 21, 94 ôanéôov ßaO-vxo'/.nov oyj¡a „tief“ cf. M. 17, 86 — 37, 775 

vyQspó&ov víx/jç „Sieg in einem Kampfe“ — ы оѵііцы „Traum von Kämpfen“ 26, 377 cf. 
24, 335 — ыѵ ётёыѵ „Kriegsjahre“ 36, 397 — ovc vyaç „Kriegsschiffe“ 39, 17 — oio абтеоі; 
„Stadt, in welcher der Kampf wüthet“ 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 ֊ ¿qt¡цоѵоцы пара 
поѵты „einsam“, 47, 510, ebenso — ^пуцу 37, 12 — naça nsTQțj 15, 175 — ыѵ ênï /.ехтдыѵ 
48, 701, dagegen — оѵ Jlavóç 14, 68 — £ыогох.оѵ Jióq „Leben erzeugend“ 38, 417 cf. 25, 539; 
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M. 5, 109, dann überhaupt „fruchtbar“ 40, 391 — ою ői avXaxoç — 26, 190 — уаЦ; — M. 8, 157 
тУ édpiiov avXýv „Gerichtssaal“ — 11, 352 x s g as Xx śa ¡ti ogifßjv SsiXqvov „gehörnt“ und in dieser 
Bedeutung stets, nur 20, 225 xsgasXxéa vó'ia „aus den Hörnern der Satyrn verfertigt“ und M. 4, 
106 xsgasXxâa XoißXjV „Stieropfer“ — 6, 135 ло Xvdip gíjyi dvo v лаід'а „sehr versteckt,“ M. 15, 
44 — ov yágua — D. 4, 14 —ov oyjga „wohl befestigt“ — 3, 264 ’fvayoe . . . ipgixm noXiddovyoio 
&saívi¡c (‘AXXgvaíijç) оду ia ßvddodo/isvs iHgyóga /j, v dnål léyvij ngsdßvy sv ý g „als erster, zuerst“ 
und ebenso 32, 277 svxsgáov ԺՃ ipáXayyog óXov dr garó v się ifâßov Š.Xzmv ngsdßvy svije ipvSygXiç 
syáÇsvo Ilaggádioe fláv — -J- ifiXsvioç oft nur „zu Bacchus gehörig“ z. B. 47, 67 — а âüga 
igaritïÿr/ç, xXý/лага ßoigvosvia — 43, 153 — oç avXóç — 19, 153 — ov avi)oę — 30, 306 — syyoç
— 43, 253 — цо&оѵ u. s. w. — 6, 299 ya țvsv v ád o ç Xsaív-rçç „Löwin des Festlandes“ — 43, 339
— i (fióx¡¡ „auf dem Lande befindlich,“ doch 4, 348 — oc ßooe „sich zur Erde nieder legend“ cf. oben. 
Epitheta der andern Art sind z. B. folgende :

4, 32 à ô io go dó z w v vpevaimv u. 43, 176 — ove vțisvalovg „kein Geschenk einbringend“ — 
42, 348 -]֊ à&e Xyéo ç /лодсрус ('Htfaidrov) „nicht bezaubernd, nicht gewinnend“ 12, 261 — sc yogsïai 
„unergötzlich“ — 3, 230 aç siXxsv о люта ç „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 axXvdioidiv sv o'idțiadiv „nicht anschlagend, nicht beunruhigend,“ dagegen z. B. 2, 
646 — ою уаХцѵде oder 39, 8 — oí ft-aXâddy „nicht von Wogen beunruhigt“ — M. 2, 93; 9, 83 
á[iiXXi¡TÍ¡gi Хам „gegeneifernd,“ ebenso M. 7, 158 — piväw cf. M. 8, 48; 16, 56, sonst in der 
gewöhnlichen Bedeutung D. 13; M. 1 — 28, 188 4֊ аѵгіхтѵлоѵ aïyXijV „entsprechend, ähnlich,“ 
sonst „widerhallend“ дую 14, 352; 17, 228; 18, 203, 28, 196 — ànsv&éa ßovgvv 7, 87; 20, 295
— Xa&ixijâéa ß. 7, 339, ebenso ans víiýito о'іѵы 19, 14 — ֊|՜ á dxsлśшѵ vetpéXtoV 22, 214 „nicht 
verhüllend,“ sonst überall „nicht verhüllt“ cf. oben — -f- aipXsysg adS-fia 47, 617 in transitiver 
Bedeutung, ebenso 45, 100, dagegen in intransitiver 29, 281 ; 40, 457 ; 43, 357 (nur in letzterer 
Bedeutung ¿gupXsyýc 23, 257; 26, 33; 38, 419 und òfioipXsygç 6, 220) — àipgádvo io avír¡g 4, 10 
„unausgesprochen“ — Mvdiiâoe 9, 134 „verschwiegen“ — díygooç ávtjg (Kéxgoxp) 41, 62 „zweileibig“
— 4֊ dvçijXaxávov ФіХо(іХ]Хі]д 4, 321 „unglücklich.“ dagegen 1, 367 — Moigt/ç „Unglück spinnend“
— sgyолбѵov /iviïov M. 1, 8 „schöpferisch“ — -f- կՃv¡nаѵՀ omv&i¡ga 7, 269 „mit süssem
Wahnsinn erfüllend,“ sonst „voll süssen Wahnsinns“ 16, 13; 17, 25; 46, 117; 47, 105 — iidvnávt/v 

’ApmeXov (nach seiner Verwandlung in den Weinstock) 12, 249 „süss zu trinken“-----V Xa&iipgovog
i/jiád&Xi]ç Tagvagiije 32, 104 „sinnverwirrend,“ ebenso 15, 152 — i xvțiau Xvddtjç — 44, 209 — 
a ansiXýv — 47, 741 — Xvddav — цоѵ votóxov xovgqe 6, 58 „einziges Kind“ — oi voxijsç 6, 31 
„die nur ein Kind erzeugt haben“ — vastaga fyóov 1, 259 von váto, sonst überall in der gewöhnlichen 
Bedeutung. — -j- nsdodxaipsoç didijgov 12, 331 „die Erde aufgrabend.“ ebenso 4, 255; 47, 237
— sddi [vaxéXXaiç, sonst überall „in die Erde gegraben, unterirdisch“ cf. Rigi. M. 6. 13 — 
лoXvți-іцуаѵoç Moggsvç 34, 19 „viel nachsinnend,“ in der gewöhnlichen Bedeutung 8, 121 ; 22,74 
-— лоХѵпгоЦгод àxoívqç 10, 80 „sehr erschreckend, furchtbar,“ ebenso 27, 189; in der 
gewöhnlichen Bedeutung 5, 536 — лоХг^гдХлгою гдалё&уд M. 2, 83 „um den sich das Volk 
viel dreht, mit regem Verkehr“ cf. die oben zusammengestellten Epitheta von /далека.
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A. Allgemeine Lehrverfassung.
*

Lateinisch.

Sexta. 10 St. Die Elemente mit Einschluss der regelmässigen Conjugation ; die Grundbegriffe der Syntax. Uebersetzungen 
aus Ostermanns Uebungsbuch. Wöchentliche Extemperalien. О.-S.: Dr. Krupp. М.-S.: im Sommer Ermel; im 
Winter From mann.

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.—VII. Dr. Plew. Ovid. Metam. Auswahl aus В. 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. u. VI. mit Auswahl. Caes. bell. civ. III. mit 
Auswahl. Ovid. Metam. Auswahl aus B. VIII. — XI. Metrische Hebungen. Dr Kreutz.

Unter - Secunda. 10 St. I. Wiederholungen aus der Syntax und Formenlehre. Syntaxis órnala nach Bergers stilistischen 
Vorübungen Abschn. I. IL IV. (Substantiv, Adjectiv, Verbum). Extemporalien und Exercitien. — Cicero, pro Sulla 
und pro Archia. Liv. Auswahl aus B. XXL 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 A merino. 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. Sprechü bungen. — Tacit. Ann. I. u. II. Cic. de orat. I. 
privatim: Briefe nach der Hofmann’schen Auswahl u. a. Controle der Privatlectüre. 6 St. Prof. Roeper.
II. Horat. Carm. III. u. IV. und einige Epoden. 2 St. Prof. Brandstäter.

Themata der lateinischen Aufsätze.

Prima. 1. a) Qual es Sophocles in Philocteta tragoedia Neoptolemi mores finxerit.
b) De Pyrrhi regis post redi turn ex Italia rebus gestis.

2. a) De Demosthene Philippi regis adversario.
b) De mutata ab Octaviano Augusto republica Romana.

3. a) Laudes Arminii Germaniae liberatoria.
b) De laudibus Athenarum secundum Isocratis Panegyricum.

4. Est hoc commune vitium in magnis liberisque civitatibus, ut invidia glóriáé comes sit et libenter
de iis detrahant, quos eminere videant altius.

5. a) Fabrum esse suae quemque fortunae.
b) Rebus in angustie facile est contemnerc vítam; fortiter ille facit, qui miser esse potest.

6 Nullum esse imperium tu tu m, 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 pâtre.
De M. Tulli Ciceronis negotiis et otio.
a) De primo qui dicitur triumvirátu.
b) De Themistocle et Coriolano.

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

Griechisch.

Quarta. 6 St. Die Elemente mit Einschluss der Verba muta. Uebersetzungen aus Schmidt und Wensch , Elementarbuch. 
Extemporalien. O. -Q. : Dr. Schuemann. M. - Q. : Blaurock.

Unter-Tertia. 6 St. Verba contracta, liquida, in uu Uebersetzungen aus Schmidt und Wensch, Elementari։. Extemporalien. 
Dr. Plew.

Ober-Tertia. 6 St. Verba anómala. Anfänge der Syntax. Extemporalien. Xenoph. A nab. 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. Ill 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.

Deutsch.

Sexta. 2 St. Die Grundbegriffe der Satzlehre. Orthographische Uebungen. Lese- und Memorir-Hebungen aus Hopf und 
Paulsiek. Wöchentliche Dictate. О.-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). 0. - Q. im Sommer: Prediger Fuhs t; im Winter: Dr. Sch oeman n. 
M.-Q. Blaurock.

Quarta. 2 St. Abchluss der Satzlehre Lecture 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. Lecture und Memorir-Uebungen aus Hopf und Paulsiek. Aufsätze mit grammatischen und stilistischen 
Erläuterungen. Im Sommer: Szelinski; im Winter : Dr. Wüst.

Ober - Tertia. 2 St. Lecture 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. Lecture : 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. Lecture aus dem Nibelungenliede 
und Walter von der Vogel weide 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.

Unter - Secunda. 1. Was sagt Ovid vou sich selbst? (Nach Trist. I. 10 n. a.)
2. Der Starke ist am mächtigsten allein. Chrie.
3. Welche Benrtheilung erfährt in Schillers Jungfrau von Orleans Johanna von Seiten der andern im

Drama auftretenden Personen ?
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 Brachensieger 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. Ch rie.

8. Was bezweckte Lessing mit dem Auftreten des Riccaut de la Marlinière 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 
zuschreibt?

eine apologetische Tendenz

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 balten?
3. a) Man siht vil selten wissagen

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

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

b) 'Гюѵ uóvoiv пюілѵаіѵ ŕj/ліѵ ntivtu lityid^ ol Ձ-toí.
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 bei Homer.
8. a) Ueber den Spruch: Ubi bene, ibi patria.

b) Andenles fortuna juvat. (Verg.)
9. a) Ti bulls Charakter nach einigen seiner Blegi een.

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. а) 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.

6. 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 crean tur fort! bus et bonis;

Est in iuvencis est in equis patrum
Virtus ñeque imbellem feroces 
Progenerant aquilae columbam u. s. w.

7. Verschiedene Themata im Anschluss an die PrivatlectSre 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.

Französisch.

Quinta. 3 St. Die Elemente, eingeübt nach Plötz, Lection 1—60. O.-Q.: im Sommer Ermel; im Winter Frommami. 
M.-Q. : im Sommer Szelinski; im Winter В lau rock.

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. Lectüre aus Gruner und Wildermuth. 1. Cursus. Dr. Wüst.

Ober - Tertia. 2 St. Unregelmässige Verba, Adverbia; mündlich und schriftlich eingeübt nach Brandstäters Grammatik und 
Materialien. Lectüre 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. Lectüre aus Gruner und Wildermuth. 2. Cursus. Prof. Brandstäter.

Ober - Secunda. 2 St. Lehre von den Temporibus und Modis. Exercitien und Extemporalien und mündliche Uebungen. 
Lectüre: Chateaubriand: Voyage d"Eudore en Egypte. Segur : Entrée et séjour des Français à Moscou. ; Racine, Athalie. 
Prof. Brandstäter.

Prima. 2 St. Exercitien und Extemporalien. Aufsätze. Syntaktische Repetitionen. Lectüre: Ans Menzels Handbuch; 
Molieres 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. Lectüre. 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 Declination geübt. — 2. Lectüre. Capitel aus der Genesis und ausgewählte Psalmen. 
— 3. Pensa zum Uebersetzen ins Hebräische. Pred. Blech.

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. О.-S.: Pred. Fuhst. М.-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 stattgefnnden.
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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 en ten repetir!. — 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.

Rechnen îmrt Mathematik.

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

Quinta. 4 St. Wiederholung der Bruchrechnung. Das metrische System der Maasse und Gewichte ; die Rechnung mit 
Decimalbrüchen. 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 Kirchn er.

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. Cz wali na.

Unter - Secunda. 4 St. Hebungen im Auflösen 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. Binomischer Lehrsatz, 
Kettenbrüche, Combinationen. Algebraische, geometrische und stereometrische Hebungen. 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.

Naturgeschichte ւա<ւ Physik.

Sexta. 2 St. Uebersicht der 3 Naturreiche. Säugethiere, Insecten, Spinnen, Gliederthiere u. s. w. O.-S.: Gerlach. 
М.-S.: Derselbe.

Quinta. 2 St. Im Sommer : Pflanzen. Im Winter : Amphibien und Fische. 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 uud Aerostatik. Dr. Lampe.
Prima. 2 St. Elemente der Mechanik. Mathematische Geographie. Dr. Lampe.



8

Geschichte >>»<ւ Geog-eaphie.

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. Cursus. О.-S.: Gerlach. М.-S.: Derselbe.

Quinta. 2 St. Allgemeine physische Geographie nebst Hebungen im Kartenzeichnen, nach Voigt. II. Cursus. O.-Q. : 
im Sommer: Ermel; im Winter From ma ո ո. М.-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. Krupp. M.-Q : 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 - Secunda. 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.

Tedi nischer Unterricht.

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

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- 

Secunda 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 ^stimmig. Chor. Director Mark ull.

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. EUendt's lateinische Grammatik, bearbeitet von Seyffert (in allen Klassen.)
2. Ostermann. Lateinisches Uebungsbuch, lste bis 4te Abtheilung, nebst den zugehörigen Xocabularien (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 latéin.-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 n. Unter - Tertia.)
4. Kübler. Griechisches Vocabularium (von Quarta bis Ober - Tertia.)
5. Seyffert. Uebungsbuch zum Gebersetzen aus dem Deutschen in das Griechische (in Ober - Tertia.)
6. Böhme. Aufgaben zum Gebersetzen ins Griechische (von Unter - Secunda bis Prima.)

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

ІП. 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 Gebersetzen aus dem Deutschen in’s Französische (von Unter-Tertia bis Unter-Secunda.)
4. Graf. Aufgaben zur Gebung 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 Pritna.)
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 ünterricht (in allen Classen.)
2. Caner. Geschichtstabellen.
3. Oskar Jäger. Hülfsbuch für den ersten ünterricht in alter Geschichte (in Quarta.)
4. Eckertz. Hülfsbuch für den ersten ünterricht 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 Galileo gelesen, in Ober-Tertia wechseln 
Caesar de bello civili, Curtins und Cicero de senectute. Daneben ist regelmässige Lecture in beiden Tertien : Ovid, Meta
morphosen. — Für Unter-Secunda ist bestimmt : Livius, Ciceros Reden gegen Catilina, pro Archia poëta, de imperio 
Cn. Pompeji und einige andere, und von Dichtern : Eine Auswahl aus 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 - Lecture fort zu schwierigeren und längeren Reden Ciceros (namentlich pro Ligarlo, 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 Lecture 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 Lecture der Odyssee zum Abschlüsse gebracht dergestalt, dass der 
Ober-Secunda die zweite Hälfte von B. 13 an zufällt. Die Prosa-Lecture 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 
Verhältnis։ sind dieselben geblieben wie im vorhergehenden Jahre. Namentlich hat auch das System der Wechsel-Coeten 
für die drei unteren Classen fortbestånden und auch bei uns wie anderwärts sich trefflich bewährt.

An dem Lehrkörper schied zu Ostern 1874 Dr. Gützlaff, 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 F rom mann 
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 sieh 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 iturien ten - Examen des Michaelis-Termines 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. - Schnlrath 
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 Lebensgewohnheiten 
namentlich für den Sommer fast gebieterisch gefordert war.



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 Donnerschen Uebersetzung in der 

Weise zur Aufführung gebracht, dass die Mendelssohn’schen Chöre von den Männerstimmen der ersten Gesang - Classe 
unter Leitung des Musik-Director Markul! 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 Liebmüht iu 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 wurde er auf Grund seiner Arbeit: de carmine incerti 
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.

0. Aufgaben der Abiturienten.

Ostern 1875.

Deutscher Aufsatz. Inwiefern macht die rechte Beschäftigung mit den Wissenschaften bescheiden?
Lateinischer Aufsatz. Externus timor maximum concordiae vinculum.
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 
construirea.

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 ?
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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 Vorbereitung« - 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 Zeugmas der Reife entlassen :

Name. Stand des Vaters. Geburtsort. Confession Alter. Auf d. 
Gymn.

In
Prima.

տ
was ?

tndirt
wo?

1. Michaelis 18 74.

1. ^Theodor Bischoff Commerzienrath Danzig evang. 20 11% 2 Jura Heidelberg.
2. Arthur Jendritza Arzt t 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% P/շ 1% Naturwiss. Königsberg.

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

evang. 18% % % Militär.

6. Wilhelm Willers Maurermeister Danzig do. 20% IP/շ 2 Jura Marburg.

2. Oster n 1875.

1. ♦Philipp Abegg Geh. Medicinalrath Danzig evang. 19% ö% 2 Jura Heidelberg.
2. Albrecht Ehrhardt Regi erungsbau 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 ո.

Mathemat.
Greifswald.

6. ♦Gustav Jordan Rechnungsrath f Stettin do. 19 10 2 Geschichte Strassburg.
7. Rudolf Keruth Arzt f Pr. Stargardt do. 17% 8 2 Philologie 

n. Gesell.
Königsberg.

8. Gottlieb Mannhardt Förster 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 Jura Heidelberg.
11. ♦Konrad Panzer Kaufmann Danzig evang. 18% 9% 2 Geschichte Berlin.
12. ♦Victor Rijczkiewicz Schneidermeister f Schweiz kathol. 21% 7% 2 Philologie 

u. Theo!.
Breslau

13. Leo Rosenstein Kaufmann f Danzig mos. 20 8% 2 Jura Heidelberg.

Die Namen derjenigen, die von der mündlichen Prüfung diepensirt worden sind, sind mit einem * bezeichnet.
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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.
c) 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 Einzelwerke, 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; Wachsmuth die Stadt Athen im Alterthume; 
K. F. Hermann griech. Antiquitäten I, 5te Aufl.; Christ Metrik der Griechen und Römer; Dräger Syntax u. Stil des 
Tacitus; Ebert Gesch. d. christlichen lateinischen Literatur; Haase Vorlesungen über latéin. Sprachwissenschaft ; Klotz latéin. 
Stilistik; Menge Repetitorium d. latéin. Grammatik u. Stilistik; Perthes latein.-deutsche vergleich. Wortkunde ; Jahresbericht 
über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft; — 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; — Hansrath neutestamentliche Zeitsgeschichte; Köstlin 
Martin Luther; Herbarts pädagogische Schriften hrsggb. v. Willmann; Kern Grundriss der Pädagogik; F. A. Lange 
Geschichte des Materialismus: — Hellwald Culturgeschichte; Peschei Völkerkunde; Hehn Culturpflanzen und Hansthiere ; — 
Darwin V ariiren der Thiere und Pflanzen; Darwin Abstammung des Menschen ; Häckel Anthropogenic; 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 pommerschen Ritterschaft; Schneider neue Beiträge zur Geschichte und Geographie der Rheinlande; — b) vom 
kaiser!, russischen Ministerium (Depart, 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 revolution of America; Hoyer 
französ.-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 n. m. a. — e) von den Herren Verfassern: Friedrich Beiträge zur 
Förderung der Logik etc.; Schömann quaestio Macrobiana; — f) von der Coppen rath'sehen Buchhandlung in Münster: 
Focke u. Krass Lehrbuch der allgemeinen Arithmetik; — g) von einem Ungenannten; Scheibe! Bemerkungen zur 
Universalgeschichte; Mormile descrittione del distretto della cittä di Napoli et dell’ antichitä della cittä di Pozzuolo; Hippo- 
cratis epidemiorum liber sextus Leon. Fuchsie interprete, nebst Annexen; Niger de modo epistolandi u. Epistolare Philelfi; 
Fausti Socini praeleetiones theologicae. — Allen Gebern gebührender Dank!

Die im vorjährigen Programme erwähnte Schenkung des Herrn Friedrich Hennings an das Münzcabinet besteht 
ans 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 Cnratoriums 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. Mannhardt zwei Bronzemedaillen der Magyar Tudományos 
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, Electra, Philoitet; Thucydides Historia belli peloponnesiaci; Lübker Real

lexikon des classischen Altertums; Hauff Memoiren des Satan n. Phantas. i. Br. Rathskeller; Uhland’s Leben von seiner 
Wittwe; Simrock die Edda; E. M. Arndt Schriften ; Novalis Heinr. v. Ofterdingen; Bogumił Gok ein Jugendleben; Johanna 
Schopenhauer Jugendleben u. Wanderbilder; Brachvogel der deutsche Michaël; Gustav Freytag die Brüder vom deutschen 
Hause, Soll u. Haben, Die verlorene Handschrift; Peter Geschichte Roms I. u. römische Zeittafeln; Curtius griechische 
Gesch. I—III.; Delorme Caesar u. seine Zeitgenossen; Mommsen römische Gesch. 1—II.; Dunker Geseh. des Altertums
I. u. IL; 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; Lömmel Wind u. Wetter: Fahle u. Lampe Physik des tägl. Lebens: Thomé Pflanzenbau u. Pflanzeuleben; 
Kollmann Mechanismus des mansch. Körpers; Cornelius u. Kobbe Nord- u. Ostsee; Raumer Italien; Raumer die vereinigten 
Staaten,

Geschenkt wurden folgende Bücher von den Abiturienten Blech, Meyer, Schönberg, Mallison, Monjé : Böhme Aufgaben 
z. Gebers, 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 Caner 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 Puritaner v. Adam Stein; die letzten Tage von Pompeji von Robert Springer; neues 
Heldenbuch 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. Roeper.

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 senates 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. Geber 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 einverleibt 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.

*) Vgl. in dem Jnbelprogramme Von 1858 Th. Hirsch, Geschichte des Danziger Gymnasiums seit 1814, S. 27.
••) Vgl. Hirsch а а. О. Die Zinsen betragen über 420 R.-Mark jährlich.

Werth voller 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 Classen 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 Th eil 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 Directors 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 Abteilungen (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.
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В. Druck».
1) Sa e c. XV.
Francisons Niger de modo epistolandi. Venetiis 1500. — Epistolare Francise! Philelti Basileae 1500. —
2) Saec. XVI.
Juvenalis familiare commentnm cum Antonii Mancinelli viri eruditissimi explanation« Lugduni 1507. — Ovidius de 

arte amandi et de remedio amoris cum commente. Lugduni 1507. —
Henrici Stromer Auerbachii, medicináé doctoris, salubérrima« adversos pestilentiam observaciones. Lipsiae 1519. —
Nicolai Leoniceni viri doctissimi de Plinii et al iorum medicorum erroribus liber. Basileae 1529- ՜ Catalogue 

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

Decreta aliquot medica quae in disquisitionem publicam proponen tur per D. Doc torem Henricum Stromer . . . utrum 
Ebrietas vino contracta .... morbus etc. Lipsiae 1531. — Hippocratis .. Epidemiorum Liber Sextus iam recens Latinitate 
donatus, Leonardo Fuchsio interprete. Addita est ... eins libri expositio eadern Leonardo Fuchsio author«. Adiecta in
super sunt ad calcem Graeca etc. Haganoae 1532. — Laurentii Vallae Elegantiarum libri omnes ... illustrât! per 
Gvbertum Longolium. Coloniae 1534. — De Senectute. Norimbergae 1537 (darin Luciani macrobii Obsopoeo interprete, 
ein Gedicht von Erasmus de molestiis senectutis, zwei prosaische Stücke von Henricus Stromer Aurbachius und eins von 
M. Otho Korber Bambergensis). — Loci communes sentent!osorum versuum ex elegiis Tibnlli Propertii Ovidii a Joan Murmell. 
diligenter collect!. Vitebergae 1537. — Illustrium poetarum flores per Octavianum Mirandulam collecti . .. Argentorati 
1538. — Martian! Minei Capellae Carthaginensis de nuptiis Philologiae, et septem artibus Liberalibus. Lugduni 1539. —

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

De Latinis et Graecis nominibus ar borúm, fruticum, herbarum, pisei um et avium liber . . . cum Galilea corn m nominum 
appellation«. Quarta aeditio. Lutetiae apud Carolum Stephanum 1554.—■ Opera Q. Horatii Flacci Venušini, Grammaticorum 
antiquiss. Helenii Acronis et Porphirionis commentariis illustrata . . . per Georgium Fabricium Chemnicensem . . Basileae 
1555 nebst dem tomus alter. — Aristoteles liber nunc primum versus, adversus Xenophanem, Zenonem et Gorgiam: 
interprete Amoldo Ferrono Burdigalensí. Bessarionis disputatio de infinito . . adversus Aristotelem. Arnold! Ferroni pro 
Aris to tele adversus Bessarionem libellas. Lugduni 1557. — Aristidis oratio, qua persuader« contendit Smyrnaeis, non decere 
in festis Deorum conviciis et infantibus Comoediis uti. Eiusdem in pnteum Aesculapii . . Interprete Amoldo Ferrono 
Burdigalensi Lugduni 1557. — Eleganz«, insieme con la copia della lingua Toscana e Latina, s celte da Aldo Manutio. In 
Venezia 1558. — Adagiorum chiliades Des. Erasmi .... Basileae 1559. — Jacobi Sadoleti «pis tolarum 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, unum, Erotiani, . ., al terum, Galeni, . . Excudebat Henricus Stephanus 1564.
— Poetae Graeci principes heroici carminis et alii nonnulli . . Excudebat Henricus Stephanus 1566. — Simonis Simoni! 
Lucensis commentariorum in Ethica Arist, ad Nicomachum, liber primus . .. Geneva« 1567. —

Dionysii Alexandrini de situ orbis liber, Interprete Andrea Papio Gandensi Musaei Hero et Leander, eodem inter
prete. Gr. Lat. Antverpiae 1575 (darin auch Prisciani Periegesis è Dionysio. Ex emendation« Andrea« Papii Gandensis).
— Thesaurus Pauperum Petri Hispan! ... opera et Studio Gulielmi Adolph! Scribonii Marpurgensis in lucern editus et 
multis in loéis castiga tus. Francofurti 1578. — M. Manili Astronomicon libri quinque. Josephus Scaliger Jul. Caes. f. 
recensait . . Eiusdem Jos. Scaliger! Commentarius in eosdem libros et Castigationum explicationes. Lutetiae .. in officina 
Robert! Stephani 1579. — Jo. Antonii Viperán! de Poetica libri tres. 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 Libellas, Graecè et Latine, auctus et recognitus. Autore Johanne 
Posselio. Witebergae 1586. — La Historia ď Italia di M. Francesco Guicciardini ... In Veneția 1587. — Justi Lipsi 
animadversiones in Tragoedias quae L. Annaeo Seuecae tribuuntur. Lugduni Bat. 1588. — Argonautica. Thebaica. Troica. 
Ilias parva. Poematia Graeca auctoris anonymi, sed pereruditi ... Michael N«ander. Lipsiae 1588. — Antonii Riccoboni 
Paraphrasis in Rhetoricam Aristotelis .. Francofurdi 1588. — Guidi L’baldi e Marchionibus Montis in duos Archimedis 
Aequeponderantium libros Paraphrasis Scholiis illustrata. Pisauri 1588. —- Polyaeni Stratagematum libri octo. Js, Casau- 
honus Graecè nunc primum edidit .. Lugduni 1589. — Jacobi Pontani Progymnasmatum Latinitatis, sive Dialogorum 
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volumen primam .. Editio secunda .. Ingolstadii 1589. — Aemilius Probus seu Cornelius Nepos de Vita excellentium 
Imperatoruin. 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 Compagnie 
di Giesu. In Venezia 1592. — Joannis Caselii Гіѵі&кіахоі sive de Disciplina oratio. Helmaestadii 1593. — Observationes 
oratoriae ad Ciceronis dilatatam copiam repertae et exemplis .. illustratae. Auctore Hartwico Smidesteto Luneburgensi. 
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 Commenteras et 
narrationibus Commentatoris veteris et Jacobi Cruquii Messend . . . Lugdun. Bat. 1597. — Paradoxorum M. T. C. 
resolutio .. . autore Guil. Hildenio Lipsiae 1597. — Dialógus. Antiquarius vel Lexiphanes Latinas. Heidelbergae 1597.
— Henr. Cornelii Agrippée ab Nettesheym de Incertitudine et Vanitate omnium scientiarum et artium liber .. Coloniae 
Agrippinae 1598. — Justi Lipsi de Amphitheatre liber . . Antverpiae 1598. — Justi Lipsi Saturnalium sermonum libri duo 
. . Editio ultima et castigatissima. Antverpiae 1598. — Justi Lipsi Admiranda, slue de magnitudine Komana libri quatuor 
.. Secunda editio . . Antverpiae 1599. — Justi Lipsi de cruce libri tres . . Editio quarta .. Antverpiae 1599. — Mythologie! 
Latini ... Omnes recensait Hieronymus Commelinus .. Ex bibliopolio Commeliniano 1599. — Antiqui Rhetores Latini ... 
Ex bibliotheca Franciáéi Pithoei ... Parishs 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 . . . Parishs 1599. — Job. Bernartii ad P. Stati 
Papini libros commentarius. Antverpiae 1599. — Rhetoricorum instar Oratoriarum Insitutionum libri tres . . . autore Laurentio 
Neideccero (Ingolstadii o. J.)

3) Saec. XVII.
Dn. Joannis Magiri . . Corona Virtutum morali urn, aniversam Aristotelis Ethieen enucleans . . adiecto ubique, 

Aristotelis contextu Graeco-Latino . . Francofurti 1601. — Librorum quos legit Photius Patriarcha Excepta et censurae . . 
David Hoeschelius Augustanus primus edidit . . Augustae Vindelieorum 1601. — Justi Lipsi de Bibliothecis syntagma 
Antverpiae 1602. —• Justi Lipsi de Vesta et Vestalibus syntagma. Antverpiae 1603. — Oratoria institutio vel de arte 
rhetorica . . libri quattuor nunc primum impress!. Auctore Zenobio Bonaceursio Florentino. Tarvisii 1603. — Marini 
Ghetaldi patricii Ragusini nonnullae propositioues de Parabola. Nunc primum inuentae et in lucern editae. Romae 1603.—
C. Suetoni Tranquil I i de XII Caesaribus libri VIH. Isaacus Casaubonus recensait 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 historiaram sui temporis Tomus I. II. Parishs 1606. III. TV- 
1607. 1609. (80 Bücher) Continuado t. 111. V (Buch 81—136 und 6 Bücher de vita sua) Aurelianae 1620 u. Genevae 
1620. — C. Cornelii Taciti opera quae exstant. Justus Lipsius postremiim recensait. Antverpiae 1607. — Tabulae 
rhetoricae ... a M. Georgio Stampelio . . concinnatae. (Francofurti Marchionnm) 1607. — Delitiae cc. Italorum poetarum 
huius superiorisque aeui illustrium, Collectore 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, histórica et rhetorica, nunc primum universa Latine edita .. . Hanoviae 1615. — Fundamenta Arithmetica et 
Geometrica . . . Authore Ludolpho a Ceulen Hildesheimensi. E vernáculo 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 deli’ ameníssimo distretto della Città di Napoli et dell’
antichita della Città di Pozzuolo ... Di D. Giuseppe Mormile Nap. In Napoli 1617. — Ioannis Meurs! Orschestra Sive,
de saltationibus veterum Libellas. Lugduni Batav. 1618 u. a.

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

Joannis Meurs! Denarius Pvthagoricus . . Lugduni Bat. 1631. — P. Gyllii de Bospore Thracio Lib. III. Lugduni 
Bat. 1632. — P. Gyllii de Constantinopoleos Topographia lib. IV. Lugduni Bat. 1632, — Joannis Leonis Africani Africae 
Descripție IX lib. absoluta. Lugduni Bat. 1632. — Il Decameron di Messer Giovanni Boccacci cittadin Fiorentino ... In 
Veneția 1638. — Jo. Freinshemii commeutarii in libros superstites Q. Curții Rufi. Argentorati 1639. —

3
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Les Visiones de Don Francesco de Quevedo Villegas oder Wunderbahre Satirische gesichte durch Philander von 
Sittewalt., ic. Strasburg 1642. — Octavii Ferrari! de re vestiaria libri tres. Patavii 1642. — Hippocratis Magni "Oyzo- sive 
Jusiurandum Recensitum . . a Joanne Henrico Meibomio. Lugduni Batav. !643. — Novelle amoroso di Gio. Francesco 
Loredano Nobile Veneto. In Veneția 1646. — La Dianea di Gio: Francesco Loredano Nobile Veneto. Libri quattro. In 
Veneția 1647. ■— u. a.

Hermathenae Gymnasii Gedanensis a Johanne Mochingero editae. Gedani 1651. — Les Femmes Illustres ou les 
Harangues Héroïques de Monsieur de Scndery . . à Paris 1655. — Elenchus Plantarum circa nobile Borussorum Dantisciim 
sua sponte nascentium D. Nicolai Ölhafii .. . (Gedani) 1656. — La Pueelle ou la France délivrée. Poëme héroïque. Pai- 
М. Chapelain. Seconde édition .. à Paris 1657. — A. Gryphii Traurspiele, Oden, Sonnete ... 1657. — Andreae Kiveti 
Pictavi .. Critici Sacri libri IV. .. . Quarta editio .. Genevae 1660. — Daniel Caspar von Lohenstein .. Ibrahim Sultan 
Schauspiel, Agrippina Traurspiel, Epicharis Traurspiel, und andere Poetische Gedichte . . Breszlan o. J. (Titel z. Z. nicht 
zu veriñcieren). — u. а.

Hierozoicon Sive bipertitum opus de animalibus Sacrae Seripturae . . Auctore Samuele Bocharte. Londini 1663. — 
Philippi Cluveri Germania antiqua . . . Guelferbyti 1663. — M. Melchioris Weiurichi A erari u m Poeticum . . . Francofnrti 
1664. — T. Petronii Arbitri Fragmentum neper Tragurii Dalmatiae repertnm cum Annotationibus Joannis Schefferi A rgen - 
toratensis . . . Upsaliae 1665. — Hadriani Valesii histor. regii et Joh. Christophori Wagenseilii de cena Trimalcionis nuper 
sub Petronii nomine vulgata Dissertationes. Luteciae Parisiorum 1666. — n. a.

Rei Agrariae Auctores legesque variac. Quaedam nunc primum, caetera emendatiora prodeunt eurá Wilelmi Goesii 
.. una cum Nicolai Rigaltii hotis et Observationibus . . Amsterdam! 1674. — Tutte le opere di Nicolô Macchiavelli Citta- 
dino Secretario Florentino ... 1680 (vol. I—IV). — n. a.

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

Philonis Judaei omnia quae extant opera ... Francofnrti 1691. — Judas Der Ertz-Schelm ... Zusammengetragen 
durch Pr. Abraham à S. Clara, .. . Der Dritte Theil . . Saltzburg 1692. — Carmen Jacobiticum ... ed. Gilbertos Wachins 
. . 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 Fahret!! .. Inscriptionum 
Antiquarnm .. explicatio et additamentum. Romae 1699. — u. a.

E. Aus den Verordnungen der vorgesetzten Behörden.

18 7 4.

1. Königsberg, 20. April. Kgl. Prov. - Schul - Collég, verfügt, dass der Lehr- und Stundenplan spätestens 4 Wochen
vor Beginn des neuen Schuljahres einzureichen 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 - Collég, 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 - Collég, empfiehlt die Anschaffung von Conze Heroen- und Göttergestalten
der griechischen Kunst [ist angeschafft].

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

6. Königsberg, 25. Juli. Kgl. Prov. - Schul-Collég, 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 - Collég, 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 Porteépéefähnrichs-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 zur beliebigen Verwendung überwiesenen Exemplare des von demselben 
verfassten Werks „Die deutsche Kunst“; 3 Bde. u. 3 Mappen mit Kupferstichen. [Das Prachtwerk ist der 
Gymnasial - Bibliothek einvcrleibt.]

11. Königsberg, 1. December. Kgl. P rov. - Schul - Collég, 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. Frei in 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 - Collég, verfügt: Für den Fall, dass in dem Schul - Programme ein
Gegenstand der vaterländischen Geschichte behandelt wird, ist dem Curatorinm 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. 2ö. 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. P г о v.-Sch ul-C olleg. 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
Gesellschait 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 
dankenswertester Hilfe des Vorsitzenden der hiesigen anthropologischen Gesellschaft, Herrn Dr. Liss au er, 
vorgenommen worden.)
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Vertheilung der Stunden unter die Lehrer 

im Wintersemester 1871/тб.

Lehrer. Ordin. I. O.-II. U.-П. 0. ІИ. U.-Ш. О.-IV. М.-IV. O.-V. M.-V. O.-VI. M.-VI. Summa

1. Director Dr. Слоев I.
6 Grch.
3 Dtsch
3 Gsch.

12
Stunden.

2. Professor Czwalina 4 Math. 4Math. 4Math. 4 Math. 16
2 Lat. 18 Lat.
2 Fruí. 12 Frnz.

(1 Terent)

16
(6)3. Professor Dr. Brandstaeter О.-II. 2 Frnz. (5 Singen)

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

ö. Professor Dr. Moller U.-II 3 Lat.
2 Dtsch

6 Grch.
8 Lat. 18

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

7. И. ord. Lehrer Dr. Kreutz o.-ш.
6 Grch.
10 Lat.
2 Dtsch

18

8. III. ord. Lehrer Dr. Plew Ü.-ІП. 2 Dtsch
2 Lat.

10 Lat. 
G Grch. 20

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

10 Lat. 18

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

11. VI. ord. Lehr. Dr. Schoemann o.-v. 6 Grch. 10 Lat.
2 Dtsch 18

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

2 H
2Relig.
ebr.

2 Selig.
2 Hebr. •Iliéiig. 2 Beiig. 2 Kelig. 2 lie li g. 2 Re lig. 20

13. К. Religionsl. vacat. ՜ " ՝

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

21

lõ. Hilfslehrer Dr. Krupo O.-VI. 2 Friiz.
3 Gsch. 
u. Geog.
2 Frnz.

10 Lat.
2 Dtsch 20

16. Hilfslehrer Frommans 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 (Probandus) 2 Dtsch 2 Dtsch
3 Frnz. 6

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

3 Sehr.
4 Rehn.
2 Zehn.

ՅՏօհր. 
4 Rehn. 24

20. Prediger Ринат 2 Kelig.
2 Geog. 2 Kelig. 2 Rolig. 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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Allgemeiner Lehrplan.

Fächer.

Classen und Stunden.

I.
0. 
II.

и. 
n.

0. 
ա.

Ս. 
ա.

A.
IV.

B. 
IV.

A. 
V.

B. 
V.

A.
VI.

в.
VI.

j

Lateinisch . 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 108
Griechisch . 6 6 6 6 6 6 6 — — — — 42
Deutsch . . 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 25
Französisch 2 2 2 2 2 Չ 2 3 3 — — 20
Hebräisch . 2d<2 2 — — — — — — — — 4
Religion . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
Mathematik 4 4 4 4 4 3 3 - — — — 26
Rechnen . . 4 4 4 4 16
Physik . . . 2 2 2 — — — — — — — 6
Geschichte . 3 3 3 3 3 2 2 — — — - 19
Geographie — — — 1 1 1 1 2 2 2 2 12
Naturgesch. — — — — — — — 2 2 2 2 8
Zeichnen . . — — — — — 2 2 3 2 2 2 12
Schreiben . — 2 2 3 3 10

Summa . . 32 33 33 30 30 » 30 29 29 28 28 330

Singen . . . 10

Verhältnisse der

Schüler Abiturienten

am am Es wurden studieren15. März 1. März wab?
1874 1875 entlassen wo?

I. 44 41 mit dem Heidelberg 6 Jura 8
o. ir. 31 25 Zeugniss Königsberg 3 Medicin 2
U. II. 24 32 der Berlin 2 Mathemat.
0. III. 40 48 Reife Breslau 1 a. Naturw. 2

U. III. 53 51 Michaelis Marburg 2 Geschichte 2

IV. А. 46 44 1874 6 Strassburg 2 Philolog.ii.
Geschichte 1

IV. в. 19 47 Ostern Greifswald 1 Theologie 1
V. А. 52 42 1875 13 Theolog.u.
V. в. 41 37 Philologie 1
VI. А. 51 52
VI. в. 27 31

Summa 428 450 19 17
Militait

17

VT Г 38 27 Baufach 1

19
466 477

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 II "ólé sei Ehr'.

Ober - Tertia. Religion. Prediger Blech.
Griechisch. Dr. Kreutz.

Unter - Secunda. Physik. Dr. Lampe.
Lat. Dichter. Dr. Plew.

Ober - Secunda. Französisch. Prof. BRANDSTA ETER.
Deutsch (M H D.) Prof. Moller.

Ober - Secunda und Prima. Hebräisch. Prediger Blech.
Prima. Griechisch. Der Director.

Mathematik. Prof. CZWALTNA.
Lateinisch. Prof. Roeper.

Von 12 Uhr ab.

Abschiedsworte des Abiturienten Mannhardt.

Entlassung1 der Abiturienten durch den Director.

Chor aus Paulus von Mendelssohn.

Nachmittags von 3 — 6 Uhr.

Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre, von Beethoven.

Vorbereitungsklasse.
M. - Sexta.
О. - Sexta.
M. - Quinta.
0. - Quinta.
M. - Quarta.
0. - Quarta.
Unter - Tertia.

Lesen und Rechnen. Elementarlehrer Wilde.
Lateinisch.
Rechnen.

Fbommann.
Mann.

Geographie.
Lateinisch. 
Griechisch. 
Lateinisch.
Mathematik.

Prediger Fuhst. 
l)r. Schoemann. 
Blaurock.
Dr. Heyne.
Dr. Kirchner.

Geschichte. Dr. Wüst.

Tedeum von Haydn.


