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I . Die Chronik der Anstalt .

Im Lehrerpersonal traten folgende Veränderungen ein :
a . In Vertretung Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs haben Seine Königliche

Hoheit der Erbgrossherzog mittelst Allerhöchster Staatsministerial - Entschliessung vom 6 . Juli
1882 gnädigst geruht , dem Professor Dr . Ziegler an dem Gymnasium in Baden die unter -
thänigst nachgesuchte Entlassung aus dem badischen Schuldienste zu erteilen . Professor Dr .
Ziegler verliess im September unsere Anstalt , an welcher er seit Herbst 1876 thätig gewesen
war , um einem ehrenvollen Ruf an das protestantische Gymnasium in Strassburg i . E . zu
folgen . Unsere besten Wünsche begleiteten den geschätzten Kollegen in seine neue Kon¬
rektoratsstelle .

b . Ein anderer werter Kollege , Professor Emiein , der gleichfalls seit Herbst 1876
unserer Schule angehörte , wurde am 22 . August 1882 an das Gymnasium in Lörrach ver¬
setzt . Möge es ihm in seinem neuen Wirkungskreis wohl ergehen !

c . Zur Ergänzung und Verstärkung des Lehrerpersonals wurden am 25 . Juli 1882 Prof .
Dr . Bün 'ger vom Gymnasium in Freiburg , am 22 . August Prof . Seck vom Gymnasium in
Konstanz und am 5 . September Lehramtspraktikant Ehret an unsere Anstalt berufen .

Durch die Berufung einer weiteren Lehrkraft , die uns hoffentlich dauernd bleibt , ging
ein längst gehegter Wunsch in Erfüllung : die Tertia konnte in allen Unterrichtszweigen ,
die Sekunda im Griechischen , die Realabteilung der II b in der Mathematik getrennt werden ;
das Latein in II wurde dagegen ganz kombiniert .

d . Für Herrn Stadtvikar Wendling , welcher am 13 . November aus seiner hiesigen
Stellung schied , trat Herr Stadtvikar Baum garten , und für diesen am 4 . Juni Herr Stadt¬
vikar Schm itth enner ins Lehrerkollegium ein .

Seine Königliche Hoheit der Grossherzog haben am 9 . November gnädigst geruht , dem
Reallehrer Lös er an unserer Anstalt unter Ernennung desselben zum Oberlehrer die Staats¬
dienereigenschaft , und am 24 . April unserrn Schuldiener Niissle die silberne Verdienst¬
medaille zu verleihen .

Am 18 . Oktober beteiligte sich unsere Schule an dem feierlichen Empfang Sr . Königl .
Hoheit des Grossherzogs , der nach glücklicher Genesung von schwerer Krankheit an
diesem Tage die Regierung Seines Landes wieder übernommen hatte und unsere Stadt mit
Seinem hohen Besuch erfreute .

Am 17 . März , am Schlüsse des Wintersemesters , feierte unsere Anstalt das Geburtsfest
Seiner Majestät unseres Kaisers Wilhelm ; Herr Professor Uli mann hielt die Festrede .

Herr Oberschulrat Dr . Wendt besuchte unsere Schule am 20 . November , 5 . März und
am 23 . April , Herr Oberschulrat von Sallwurk am 7 . Dezember und am 7 . Juli , Herr
Geh . Hofrat Professor Dr . Schell am 4 . und 5 . Juli und Herr Direktor Maul prüfte den
Turnunterricht am 28 . Juni d . J .
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Bei dieser Turnprüfung wurde auch der alte Turnplatz an der Gernsbacher - Strasse

benützt . Wir fühlen uns gedrungen , dem verehrlichen Stadtrat für die gütige Überlassung

und Besorgung dieses Platzes unsern geziemenden Dank zu sagen . Dem Grossherzoglichen

Bezirksamt danken wir für seine gefällige Dienstleistung in dieser Sache .

Drei kathol . theologische Stipendien im Gesamtbetrag von 350 Mark erhielten durch

Beschluss des Erzbischöflichen Ordinariats in Freiburg 3 Schüler unserer Anstalt . Vier

Stipendien im Betrage von je 34 Mark 50 Pfg . erhielten durch Beschluss des Grossh . Ober -

sclndrats 4 Schüler des Gymnasiums aus einer Stiftung des Markgrafen Philipp L vom

4 . April 1530 .

Von der Bezahlung des Schulgeldes wurden für das Schuljahr 1882 / 83 25 Schüler

befreit , und zwar : 3 vom ganzen Betrage , 17 von 3/ + des Betrages und 5 von der Hälfte .

Bekanntlich wird das Schulgeld an unsern Anstalten in Vorausbezahlungen erhoben . Da

nun die Erfahrung gezeigt hat , dass am Schlüsse des Schuljahres sich allenthalben noch eine

grosse Zahl von Schülern mit der Entrichtung desselben im Rückstände befindet , und

dadurch die Schulkasse zu Schaden kommt , so soll nach einer Verordnung des Grossh . Ober¬

schulrats derartigen Schülern künftighin das Jahreszeugnis oder , wenn sie im Laufe des

Schuljahres austreten , das Abgangszeugnis erst dann ausgehändigt werden , wenn sie ihrer

Verpflichtung gegen die Schulkasse nachgekommen sind .

Der Gesundheitszustand unter den Lehrern und Schülern des Gymnasiums war ein

durchaus befriedigender . Auch der gegen das Ende des vorigen Schuljahres schwer erkrankte

Professor Bado r ff war zu unserer Freude wieder soweit hergestellt , dass er mit Schul -

anfang den grössten Teil seines früheren Unterrichte ! übernehmen konnte . So traten denn

im geregelten Fortgang des Unterrichtes keine besonderen Störungen ein . Ausgesetzt wurde

derselbe nur vom 27 . — 30 . September , weil an diesen Tagen die 36 . Versammlung deutscher

Philologen und Schulmänner in Karlsruhe statt fand , welcher fast sämtliche Lehrer

anwohnten .

Nachdem der Grossh . Oberschulrat im April 1882 von den Direktionen und Vorständen

der Mittelschulen unseres Landes die Einsendung eines Verzeichnisses sämtlicher in den

Händen der Schüler befindlichen Lehrbücher verlangt , und sich bei der Durchsicht des¬

selben von der grossen Verschiedenheit der Bücher an den einzelnen Anstalten überzeugt

hatte , erfolgte im Januar 1883 der Bescheid , dessen allgemeiner Teil so lautet : , Die Rück¬

sicht auf einen gleichmässigen Betrieb des Unterrichtes an allen Gelehrtenschulen und auf

die finanziellen Verhältnisse der Schüler , besonders derjenigen , welche im Verlauf der Gym¬

nasialstudien die Anstalt zu wechseln genötigt sind , macht eine grössere Gleichmässigkeit im

Gebrauch der Lehrmittel an den Gelehrtenschulen und eine Beschränkung derselben auf das

durchaus Unentbehrliche dringend nötig . " Da der Grossh . Oberschulrat zugleich die Gesichts¬

punkte aufgestellt hat , nach welchen die Lehrbücher an den Gelehrtenschulen künftighin zu

wählen sind , und noch ganz besonders darauf aufmerksam machte , dass die Anschaffung

etwaiger neuen Lehrbücher nur von unten herauf erfolgen solle , die alten also nicht einfach

beseitigt werden dürfen , so wird durch diese bestimmte Verfügung ein Übelstand gehoben ,

welcher gar oft dem geregelten Fortkommen einzelner Schüler hinderlich und der Kasse der

betreffenden Eltern nachteilig war .

Durch eine Verordnung des Grossh . Oberschulrats vom 8 . Januar 1883 wurden an

unsern Gymnasien die Verwaltungsräte abgeschafft , welche bisher im Namen und Auftrag

des Oberschulrats die Verwaltung des Vermögens der betreffenden Anstalten zu besorgen



hatten ; die Verwaltung des Schulverrnögens wurde unmittelbar unter die Obhut der Ober¬
schulbehörde gestellt .

Anlässlich dieser Änderung halten wir es für unsere Pflicht , den Mitgliedern unseres
bisherigen Verwaltungsrates insgesamt , insbesondere aber dem Vorstande desselben , Herrn
Stadtdirektor Freiherr von Göler , unsern wärmsten Dank für ihre Sorge und Bemühung
um unsere Anstalt öffentlich auszusprechen .

Als erste Frucht der diesjährigen badischen Direktoren - Konferenz in Karlsruhe vom
11 . — 15 . Juni haben wir die Wiederaufnahme eines Schülerverzeichnisses in unsere Programme
zu erwähnen , sodann eine mit Genehmigung des Grossh . Ministeriums der Justiz , des Kultus
und Unterrichtes von der Oberschulbehörde am 16 . Juni für sämtliche Mittelschulen befohlene
Abänderung der bisherigen Notenskala .

Die Noten lauten jetzt : 1 — sehr gut , 2 = gut , 3 = ziemlich gut , 4 = hinlänglich ,
5 = ungenügend , 6 — schlecht . Zwischennoten von 4 abwärts sind untersagt . Diese Ver¬
ordnung ist bedeutungsvoller , als sie auf den ersten Anblick erscheinen mag ; ihre wohl -
thätige Wirkung wird sich für manchen Schüler bald fühlbar machen .

Das Gymnasium erhielt folgende Geschenke :

a ) Für die Lehrer - Bibliothek :

Von Herrn Rev . P . Archibald S . White , M . A . Gh . Gh . Oxon , British Chaplain at
Baden - Baden : Meyrick , Fred . , A . M . , Preces privatae quotidianae Lanceloti Andrewes ,
episc . Wintoniensis . Londini , Ox . et Cantabr . 1865 .

Von Herrn Professor Uli mann : Günthers , .J . Chr . , Sammlung von Gedichten . —
Chr . v . Hofmannswaldau , Deutsche Übersetzungen und Gedichte . — Andreae Gryphii , Poe¬
tische Wälder .

Von dem Verfasser , Herrn Lehramtspraktikant Dr . Sarrazin : Suetons Werke . Ccesaren -
bilder . 1 . Bd . Stuttgart , Kollektion Spemann . — Heinemann , 0 . v . , Albrecht der Baer .

Von der Verlagsbuchhandlung Sommermeyer hier : Oberle , K . A . , Überreste germa¬
nischen Heidentums im Christentum .

Von der Renger ' sehen Buchhandlung in Leipzig : Hauschild , E . J . , Lafontaine . Fables .
Von der Verlagsbuchhandlung Paul Neff in Stuttgart : Ziegler , Chr . , Das alte Rom .

18 Tafeln in Farbendruck und 5 Holzschnitte mit erläuterndem Texte .

Von der Verlagsbuchhandlung M . Schauenburg in Lahr : Sering , F . W . , Chorbuch .
Lahr 1882 . —• Sering , F . W . , Männerchöre aus alter und neuer Zeit . Lahr 1882 . — Treut -
lein , P . , Übungsbuch für den Rechenunterricht an Mittelschulen .

Von der Herd er ' schen Verlagsbuchhandlung in Freiburg i . Br . : Albrecht , Fr . A . ,
Übungen und Gesänge zu einem method . Gesangunterrichte .

Von der Verlagsbuchhandlung K . J . Trübner in Strassb 'urg : Blaum , Dr . K . , Englische
Grammatik und Übungsbuch für höhere Schulen . — Stewart , B . , Physik . Deutsche Ausgabe
bearb . von E . Warburg . 3 . Aufl . — Roscne , H . E . , Chemie . Deutsche Ausgabe von F . Rose .
3 . Aufl . Strassburg 1882 .

Von der Nicolai ' sehen Verlagsbuchhandlung in Berlin : Schillmann , Rieh . , Vorschule
der Geschichte . Sagen und Geschichten .
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Von der Verlagsbuchhandlung Frey tag in Leipzig : Gurtius , Dr . G . , Griechische Schul¬

grammatik . 15 . unter Mitwirkung von Prof . Dr . B . Gerth verbesserte Auflage .

Von der Verlagsbuchhandlung M . Diester weg in Frankfurt a . M . : Döring , E . , Lehr¬

buch der Geschichte der alten Welt .

Von der Verlagsbuchhandlung Stubenrauch in Berlin : Beenitz , Dr . C . , Leidfaden für

den Unterricht in der Botanik .

Von dem Verfasser , Herrn Oberschulrath Direktor Dr . Wen dt : Die Gymnasien und

die öffentliche Meinung .

Von der Grote ' schen Verlagsbuchhandlung in Berlin : Wendt , Dr . G . , und Schnelle ,

Dr . K . , Aufgabensammlung zum Übersetzen ins Griechische .

Von der Verlagsbuchhandlung B . G . Teubner in Leipzig : Giala , 0 . , Französische

Schulgrammatik mit Übungs - und Lesestücken . Mittlere Stufe . 2 . Aufl . umgearbeitet von

H . Bihler .

Von der Verlagsbuchhandlung F . A . Herbig in Berlin : Ploetz , G . , Nouvelle grammaire

francaise basee sur le latin . 5 . ed . — Ploetz , C . , Cours gradue et methodique de themes

frangais 4 . ed . — Plcetz , C . , Vocabulaire systematique et guide de conversation francaise ;

17 . Auflage .

Von dem Verfasser , Herrn Seminardirektor Professor W . Bunkofer : Die komplexe

Zahl in Dialogen elementar erläutert . Die ersten Elemente der Determinanten - Theorie .

Tauberbischofsheim 1883 .

b ) Für die Naturalien - Sammlung .

Von dem Sextaner Nagel : Ein schwarzer Seerabe ( Garbo cormoranus ) .

Von dem Sextaner Görger : Ein Flaubentaucher ( Podiceps cristatus ) .

Im Namen des Gymnasiums sprechen wir für diese Geschenke den verbindlichsten

Dank aus .



— 7 —

II a . Verzeichnis der Lehrpensa

im Sdi / U - ljalir 1S82 / S3 .

SEXTA .

Religion , a ) Katholisch . Katechismus ( miltlerer ) : I . Hauptstück und Beichtunterricht .
Eibl . Geschichte A . T . bis Moses . 2 Stunden .

b ) Altkatholisch . ( VI und V . ) Eibl . Geschichte , neues Testament . 2 Stunden .

c ) Evangelisch . ( VI und V . ) Eibl . Geschichte , Lieder , Katechismus und Sprüche in

dem vorgeschriebenen Umfang . 2 Stunden .
Deutsch . Lesen , orthogr . Übungen , Erlernung von Gedichten , Wortlehre und das

Wichtigste vom einfachen Satz . Trojanischer Sagenkreis . 4 Stunden .
Latein . Regelmässige Formenlehre mit Ausschluss der Deponentia . Übersetzen in

Schönborn I . Extemporalien . 9 St .
Rechnen . Dekadisches Zahlensystem , die vier Species in unbenannten und benannten

Zahlen . 4 Stunden .

Naturgeschichte . Winter - Semester : Beschreibung einzelner Säugetiere und Vögel .
Sommer - Semester : Einheimische Pflanzen wurden beschrieben , getrocknet und eingelegt . 2 St .

Geographie . Allgemeine Grundbegriffe . Heimatkunde . Übersichtliche Beschreibung
der Erdteile . 2 Stunden .

QUINTA .

Religion . Kathol . Katechismus ( mittl . ) : II . Hauptstück . Bibl . Geschichte A . T . ganz .
2 Stunden . Altkathol . und evangel . siehe VI .

Deutsch . Lesen , orthogr . Übungen und kleine Nacherzählungen , Erlernung von Ge¬
dichten ; der einfache Satz und Unterscheidung vom Haupt - und Nebensatz . 4 St .

Latein . Repetition und Abschluss der Formenlehre . Die einfachsten Formen der
Syntax , zugleich mit den Hauptregeln der consecutio tcmporum , mündlich und im Anschluss

an Schönborn . Wöchentlich einige schriftliche Übungen . 8 St .
Französisch . Ciala , Französische Schulgrammatik , I , §§ 1 — 45 . Aus Süpfle - Mauron

19 Lesestücke übersetzt und memoriert , im Anschluss Sprechübungen . Wöchentl . Extem¬

poralien und Diktate . 4 St .



Rechnen , a ) Die vier Rechnungsarten mit Decimalen . Primfaktoren und Teilbarkeit
der Zahlen . Bruchlehre , b ) Von den Raumgrössen und geradlinigen Figuren . 4 St .

Naturgeschichte . Fortgesetzte Beschreibung und Vergleichung von Tieren und Pflanzen .
Ihre Hauptteile wurden in Umrissen gezeichnet . 2 St .

Geographie . Europa . 2 Stunden .

QUARTA .

Religion , a ) Kathol . Katechismus ( mittl . ) : III . Hauptstück . Eibl . Geschichte N . T .
das Kirchenjahr . 2 St .

b ) Altkathol . ( IV und III ) Lehre vom Kreuzesopfer , vom Messopfer und den Sakra¬
menten , nach der heil . Schrift . 2 St .

c . Evangel . ( IV und III ) Bibelkunde im Anschluss an die bibl . Geschichte des A . T . ;
Kirchengeschichte von Beginn bis zum 30jährigen Krieg ; Lieder . 2 St .

Deutsch . Behandlung prosaischer und poetischer Stücke aus Wendts Lesebuch II und
Sammlung . Diktate und Aufsätze . Memorieren von Gedichten . Der einfache Satz nach
Wondts Grundriss . 2 St .

Latein . Repetition der Formenlehre . Wortbildungslehre . Syntax bis § 202 , nach
Ellendt - Seyffert . Corn . Nepos : Miltiades , Themistocles , Aristides , Cimon , Lysander , Thrasy -
bulus , Iphicrates . Wöchentlich Extemporalien und mündliche Übungen . 9 St .

Französisch . Ciala , Französ . Schulgrammatik , 1 , §§ 45 — 83 ; die französ . Lesestücke
übersetzt und memoriert . Wöchentl . Extemporalien , mündl . und schriftl . Übungen . 4 St .

Rechnen , a ) Wiederholung der Bruchlehre . Zweisatzrechnungen . Prozentrechnung
mit Anwendung auf Zins , Rabatt , Gewinn und Verlust , b ) Flächenberechnung . 3 St .

Naturgeschichte . Vergleichung und Einteilung des Tier - und Pflanzenreichs . Fort¬
gesetzte Übung im Zeichnen der Flauptteile . Anlage eines Herbariums . 2 St .

Geschichte . Alte Geschichte nach dem Leidfaden von D . Müller . 2 St .

Geographie . Außereuropäische Erdteile nach dem Leitfaden von Daniel . 2 St .

UNTER - TERTIA .

a ) Humanistische Abteilung .

Religion . Kathol . ( III b und IIP 1) : Katechismus ( grosser ) III . Hauptstück . Eibl . Geschichte
A . T . das Kirchenjahr . 2 St . Altkathol . und evangel . siehe IV .

Deutsch . Behandlung prosaischer und poetischer Stücke aus dem Lesebuche von
Hiecke und aus der Sammlung von Wendt . Aufsätze im Anschluss an die Lehrfächer und
einige Diktate . Memorieren von Gedichten . Der zusammengesetzte Satz nach Wendts
Grundriss . 2 St .



Latein . Wiederholung und Vervollständigung der Kasuslehre ; Tempora und Modi mit
Auschluss der schwierigeren Abschnitte . Extemporalien . Caesar b . g . III und IV . 8 St .

Griechisch . Die Formenlehre bis zu den Verba auf tu nach der Grammatik von Koch

und dem Übungsbuche von Wesener . Schriftliche Arbeiten . 6 St .
Französisch . Repetition der regelmässigen Formenlehre . „ Verbes irreguliers " nach

Ciala , Mittelstufe . — Lektüre , leichtere Stücke aus Süpfle . Memorieren von Gedichten .
Extemporalien . 3 St .

Mathematik , a ) Algebra : Die vier Species mit allgemeinen Grössen ; leichtere Gleich¬
ungen mit einer Unbekannten . Aufgaben nach Heis . b ) Geometrie : Die Lehre von den
geraden Linien , Winkeln , Dreiecken und Parallelogrammen . 4 St .

Naturgeschichte . Im Winter : Elemente der Krystallographie , die wichtigsten Mineralien ;
im Sommer : Morphologie der Pflanzen und leichtere Bestimmungen . 2 St .

Geschichte . Deutsche Geschichte bis 1555 nach dem Leitfaden von D . Müller . 2 St .

Geographie . Deutschland physikalisch und politisch . 1 St .

b ) Realabteilung .

Religion , Deutsch , Latein , Französisch , Mathematik , Naturgeschichte , Geschichte und

Geographie gemeinschaftlich mit III b hum . Getrennt :

Französisch ( mit IIP real . ) . Lektüre aus Süpfle , Memorieren von Fabeln , Nacherzählen ,
Diktandoübungen . 1 St .

Englisch . Degenhardt I , Lekt . 1 — 34 incl . Extemporalien und kleine Plausstile ; Erler¬
nung von Gedichten aus Fincks Auswahl engl . Gedichte . 3 St .

Rechnen . Wiederholung des Pensums der Quarta . Teilungs - , Gesellschafts - und
Mischungsrechnungen . Proportionen . 1 St .

Geographie ( mit IIP real . ) . Amerika , Afrika und Australien . 1 St .

OBER - TERTIA .

a ) Humanistische Abteilung .

Religion . ( Siehe IIP und IV . )

Deutsch . Grammatik im Anschluss an die Aufsätze , Dispositionsübungen , Vortrag von
Gedichten ( Uhland , Schiller , Freiheitssänger ) und Übersicht über die Dichtungs - und Stilarten .
2 Stunden .

Latein , a ) Gramatik : Repetition der Formen - und Kasuslehre . Ergänzung und Durch¬
führung der Tempus - , Modus - und Satzlehre . Zweiwöchentlich 3 schriftliche Klassen¬
arbeiten ; daneben Hausarbeiten , b ) Lektüre : Caesar . B . G . I , 30 — 54 ; V , 34 — 58 . Vif , 1 — 62 .
Ovid . Metamorphose Auswahl aus lib . I , III . VI . VIII . 8 St .



Griechisch , a ) Grammatik : Verbalflexion vollständig nach Wesener und Koch ; Repe -
tition des Pensums der III 1' ; viele schriftl . Übungen , b ) Lektüre : Xenoph . Anab . I 1 — 4 .
Horn . Odyss . I 1 — 200 . 6 St .

Französisch . Ciala , Mittelstufe zu Ende . Lektüre historischer Stücke aus Süpfle .
Gedichte . Nacherzählen . Extemporalien . 3 St .

Mathematik . Algebra : Die vier Grundrechnungsarten mit allgemeinen Grössen , Mess¬
end Teilbarkeit der Zahlen . Gleichungen mit einer und mehreren Unbekannten . Aufgaben
nach Heis . Geometrie : Schluss der Lehre vom Inhalt der Figuren und Kreislehre . 4 St .

Naturgeschichte . Im Winter : Anatomie und Physiologie des Menschen , Übersicht über
die Tierwelt und deren Einteilung . Im Sommer : Botanik . 2 St .

Geschichte . Neuere und neuste Geschichte in biographischer Form im Ansehluss an
das Lehrbuch von D . Müller .

Geographie . Süd - und Westeuropa . 1 St .
\

b ) Realabteilung .

Der Unterricht gemeinschaftlich mit IIP ' hum . Französisch und Geographie siehe
ausserdem III 1' real . Getrennt :

Englisch . Degenhardt I , Lekt . 35 — 58 . Extemporalien und schriftliche Übersetzung
der deutschen Beispiele . Erlernung von Gedichten . 3 St .

Rechnen . Proportionen . Geschäfts - Rechnungen . Das Ausziehen der Quadratwurzel .
Buchhaltung . Konto - Korrent . I St .

UNTER - SEKUNDA .

a ) Humanistische Abteilung .

Religion , a ) Kathol . ( II und I ) : Das Evangelium nach Matth , im Urtexte und in der
Vulgata gelesen . Die christl . Glaubenslehre . 2 St .

b ) Altkathol . ( II ) : Kirchengeschichte , älteste Zeit und Reformation . 1 St .
c ) Evangel . ( II und I ) : Geschichte und Litteratur des Volkes Israel bis zur Zeit Christi .

Lektüre ausgewählter Stücke der Evangelien im Urtext . 2 St .
Deutsch ( II ' ' & a ) . Lektüre : Jungfrau von Orleans , Maria Stuart , Iphigenie in Aulis ,

Phädra . ausgewählte Abschnitte des 30jährigen Krieges ; die neun ersten Aventiuren des
Nibelungenliedes . Deklamation Schillerscher Balladen . Aufsätze . 2 St .

Latein ( II l, & a ) . Repetition der Syntax . Schriftliche Übungen . Lektüre : Sallusts
Jugurtha , Livius ( lib .) XXI und XXII . Cicero , pro Ligario , pro Archia poeta . Vergil
Aeneis I . II . 8 St .

Griechisch . Repetition der Formenlehre . Syntax erster Teil nach Koch § 69 — 90 .
Wöchentliche Extemporalien . Lektüre : Xenoph . Anabasis I . IL Homer I — VI . 6 St .



Hebräisch . Lautlehre und erster Abschnitt der Formenlehre : starke Stämme nach

Mezgers Übungsbuch § 1 — 32 . Grammatik von Rödigcr - Kautzsch . 2 St .

Französisch ( II b & a ) . Lektüre : Souvestre , au coin du feu ; Gedichte der grössten

Lyriker des 19 . Jahrh . aus Ploetz ' Lect . choisies . Im Anschluss daran kleine Sprech¬

übungen und Extemporalien . — Giala , Oberstufe , Tempus - und Moduslehre bis zum

Infin . 3 St .

Englisch ( fakultativ ) . Elememente der Grammatik nach Plate ' s Grundriss , dazu in

Sonnenburg ' s Übungsbuch 20 Stücke schriftlich ins Englische übersetzt . 1 St .

Mathematik . Wiederholung des früheren Pensums . Gleichungen zweiten Grades mit

einer Unbekannten . Textgleichungen . Inhalt der Figuren . Kreislehre . Ähnlichkeit der

Dreiecke . 4 St .

Physik ( II b & a ) . Wärme , Magnetismus , Elektricität . 2 St .

Geschichte . Griechische Geschichte und im Anschluss daran geographische Repe -

titionen . 3 St .

b ) Realabteilung .

Religion , Deutsch , Französisch , Physik und Geschichte gemeinschaftlich mit Il b hum .

Getrennt :

Latein . Repetition der Syntax , begleitet von wöchentlichen schriftlichen Übungen .

Sallustius de coniuratione Gatilinae , Livius XXL XXII mit Auswahl . 5 St .

Französisch . ( Siehe II b hum . ) Lektüre : Scribe , le Diplomate , und Souvestre . Stil¬

übungen . Konversation . 1 St .

Englisch . Degenhardt I , Lekt . 58 — 75 . Extemporalien und schriftliche Übersetzung

eines grossen Teils der deutschen Beispiele . Lektüre , einige Kapitel aus Dickens ' History of

England . 3 St .

Mathematik . Algebra : Proportionen , Potenzen , Gleichungen mit einer und mehreren

Unbekannten . Quadratische Gleichungen . Geometrie : Ähnlichkeit , Kreismessung und einige

Sätze der neueren Geometrie . 0 St .

Chemie . Die wichtigeren Metalle . 1 St .

OBER - SEKUNDA .

Religion , Deutsch , Latein , Französisch , Physik und Geschichte siehe II b hum . Getrennt :

Griechisch , a ) Grammatik : Repetition der Formenlehre , sowie der Satzlehre nach Koch

( § 91 — 130 ) . Einübung der Syntax , bes . der Kasuslehre und Präpositionen ( Koch , 69 — 90 ) .

Wöchentlich eine schriftliche Arbeit , b ) Lektüre : Herodot . lib . VII . Lysias : xcct Idyoqaxov ,
vtcsq tov aäuvcaov , tcsql arjxov . Homer : Odyss . I — X ganz , XVII — XXII mit Auswahl . 6 St .

Englisch ( fakultativ ) . Grammatik fortgesetzt , dazu schriftl . Übersetzung von 28 Stück

in Sonnenburg ' s Übungsbuch . 1 St .

Mathematik . Die Gesetze der Operationen . Quadratische Gleichungen . Trigonometrie .

4 Stunden .

2 *



PRIMA .
Die Schüler der Unter - und Oberprima haben gemeinschaftl . Unterricht . Besondere

Repetitionen wurden zuweilen mit den Oberprimanern vorgenommen .
Religion , kathol . und evangel . , siehe II b hum .

Deutsch . Lektüre ausgewählter Gedichte Walther ' s v . d . V . mit Rück - und Vorblicken
auf dem Gebiete der älteren Litteratur ; eingehendere Behandlung Göthe ' scher Dichtungen ;
Übungen im Vortrag ; Aufsätze : 1 ) Unsere Schule ( Klassenarbeit ) . 2 ) Welche Grundlehren
der Poesie entwickelt Horaz in seiner ars poetica ? 3 ) Wodurch sucht Demosthenes die
Athener zur Hülfeleistung für Olynth zu bewegen ( cfr . 3 Olynth - Reden ) . 4 ) Aus welchen
Eigenschaften und Einrichtungen der alten Deutschen kann man auf eine grössere Zukunft
dieses Volkes schliessen ? ( Klassenarbeit , cfr . Tac . Germania ) . 5 ) Cicero ' s Verbannung , ( cfr .
Briefe an Atticus ) . 6 ) Des Dichters Horatius Welt - und Lebensanschauungen ( Klassenarbeit ) .
7 ) Orest und Pylades , ein Freundespaar . ( cfr . Göthe . ) 8 ) Inwiefern rechtfertigt der Schil -
ler ' sche Wallenstein die Behauptung des Aristoteles , dass der Held der Tragödie weder ein
ganz tugendhafter Mann , noch ein vollendeter Bösewicht sein dürfe ? 9 ) Konflikt zwischen
Tasso und Antonio ( Klassenarbeit , Göthe ) . 10 ) Durch welche Beweggründe suchen die
Gesandten den Achill umzustimmen , und wie spiegelt sich in ihren Reden ihr eigener
Charakter ab ? ( Ibas 9 .) 11 ) Walther v . d . Vogelweide , ein deutscher Sänger . ( Abiturienten -
Aufsatz ) . 3 St .

Latein . Taeitus : Germania , Ann . III und IV ; Cicero : Auswahl von Briefen ; Horaz :
Auswahl von Oden , einige memoriert . Grammatische Idepetitionen im Anschluss an schrift¬
liche Übungen in der Schule und zu Haus . 7 St .

Griechisch . Demosthenes : 1 . 3 Olynthische , neol -ciöv sv yfiijoovrp « ) , nsql cwv onu -
[iOQiwv , ausgewählte Stellen aus andern Reden als schriftliche Übersetzungen . Homer Ilias
I — X . Piaton : Protagoras . Sophocles : Antigone . Schriftliche Arbeiten mit Repetition der
Syntax . 6 St .

Französisch . Lektüre : Moliere , Tartüffe , und Mirabeau , ausgew . Reden ( beides
nach der Weidmann ' schen Ausgabe ) . Schriftliche und mündliche Reproduktion des Lese¬
stoffes . — Grammat . Repetitionen nach Ciala . 2 St .

Mathematik . Die ersten Elemente der neueren synthetischen Geometrie mit besonderer
Rücksicht auf die Kegelschnitte . Die Progressionen . Zinseszins - und Renten - Rechnung .
Wiederholungs eursus . 3 St .

Physik . Wärme . Electricität . Kosmographie . 2 St .

Philosophische Propädeutik . Psychologie . 1 St .

Geschichte und Geographie . Die römische Kaiserzeit und das Mittelalter . Wieder¬
holungen auf geschichtlichem und geographischem Gebiet . 3 St .



EZa , llig , rapli . Ie -

VI . Deutsche und lateinische Schrift . 3 St .
V . Deutsche und lateinische Schrift . 2 St .

IV . Deutsche , lateinische und Rund - Schrift . 2 St .

lZIeIcl ^ Ln . en . _

VI . Übung gerader und gebogener Linien in verschiedenen Lagen . Zusammen¬
stellung dieser zu geometrischen Figuren nach Vorzeichnungen an der Schul¬

tafel . 2 St .

V . Grundformen des Ornaments , geübt nach Vorzeichnungen an der Schultafel .
Darstellung einfacher Ornamente nach Vorlagen in Umrissen . 2 St .

IV . Stilisierte Blatt - und Blumenformen , geübt nach Wandtafeln , Vorlagen und
Vor Zeichnungen an der Schultafel . Vergrösserte Ornamente in Umrissen .

Behandlung der Flächen mit Pinsel und Farbe . 2 St .
III . Fortsetzung der früheren Aufgaben , dazu Schattierungen in Blei , Kreide und

Tusche . • Zeichnung nach Modellen . Jede Abteilung 2 St .
II b . Realabtlg . Erweiterung der früheren Aufgaben . Grössere Schattierung von

Ornamenten . Erklärung der wichtigsten Gesetze in der theoretischen Per¬

spective . 2 St .

SIng ' ejn . .

VI . Kenntnis der Notenschrift und der einfachen Taktverhältnisse . Treffübungen
der leichteren Intervalle innerhalb einer Octav . Zweistimmige Lieder . 2 St .

V + IV . Kenntnis sämtlicher Taktarten . Übungen im Treffen der schwierigeren Inter¬
valle innerhalb iy 2 Octaven . Kenntnis der Dur - Tonarten bis zu 3 Versetzungs¬

zeichen . Dreistimmige Lieder . 2 St . Die evangelischen Schüler der 3 untern

Klassen erhielten ohne Erhöhung der Stundenzahl wöchentlich V 2 St . Unter¬

richt im Ghoralgesang .
III , II + I . Kenntnis sämtlicher Dur - und das Wichtigste von den Moll - Tonarten . Die

Elemente aus der Harmonielehre . Vierstimmige Chöre . 2 St .

Turnen .

VI . Leichte Frei - und Ordnungsübungen . Geräteturnen nach Direktor Maul 's
Lehrbuch , das in allen Ärn - Abteilungen eingeführt ist . 2 St .

V . Ordnungsübungen in grösseren Reihen , vorzugsweise in Viererreihen . Leichte
Stabübungen in Verbindung mit Knie - und Rumpfbeugen , mit Schreiten ,

Schlusssprung . Erweitertes Geräteturnen . 2 St .
IV . Schwierigere und zusammengesetzte Ordnungsübungen , Stabübungen , erweitertes

Geräteturnen . 2 St .

III b r a . Geräteturnen , Stabübungen , Frei - und Ordnungsübungen . 2 St .
II + I . Geräteturnen , Marschübungen nach militärischer Art , Übungen mit Hand¬

geräten wie Werfen , Stossen , Stemmen etc . 2 St .
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II b . Verteilung des Unterrichts .

Lehrer VI V IV III
I-Ium .

III b
Real .

lila
llum .

lila
Real .

IIb
Ilurn .

IIb
Real . IIa | b + a

Summe
der

Stunden

Direktor Frühe
Ordinarius v . I .

Deutsch 3
Latein 7

Geschichte 3
Phil . Prop . 1

14

Prof . Stösser
Ord . v . IV . Geograph . 2 Französ . 4 Latein 9

Französ . 4

19 und
Biblio¬
thekar

21Prof . Dr . Finck . Deutsch 4 Deutsch 4
Geograph . 2 Englisch 3 Englisch 3 Engl . 3 |

Englisch 2. facultativ

Prof . Badorjf .
Mathem . 4

Physik
Chem . 1 Mathem . 4

Mathem . 3
Physik 2

16

Prof . Ulimann
Ord . v . III a .

L
De

Griech .6

atein 8
itsch 2 Griech . 6 22

Prof . Seck
Ord . v . II .

G
Latein

b & a 8
Grieeh . 6

Hebräisch 2

Deutsch
eschichte 3

Latein
a & b 8

21

Prof . Dr . Bänger
Ord . v . V . Latein 8 Geschichte 2 Latein 5 Griech . 6 21

Prof . Müller
Ord . v . III b .

Deutsch 2
Geschichte 2

Latein 8
Deutsch 2

Griech .öl

20

Oberlehrer
Löser .

Rechnen 4
Natur¬

geschichte 2
Schreiben 3

Rechnen 4
Natur¬

geschichte 2
Schreiben 2

Rechnen 3
Natur¬

geschichte 2
Schreiben 2

Rechnen 1 Rechnen 1 26

Lehramts -
praktikaut

Dr . Sarrazin .
Latein 9

Französisch 3
Französisch

1 b & a 1

Französisch 3
Französisch

a & b 1

Fi anzösiscl

Franz . 1

3
Französ . 2 22

Lehramts¬
praktikant

Ehret .
Geograph . 2

Mathematik 4
Geographie 1

Naturgeschichte 2
Geographie

b & a 1

Mathematik 4
Geographie 1

Naturgeschichte 2
Geographie

1 a & b 1

Mathe¬
matik 6

23

Stadtpfarrer
Professor

Dr . Watterich .
Religion (alt )katliol . 2 Religion (alt )katliolisch 2 Religion (alt )katliolisch 1 5

Geistl . Lehrer
Oberle .

Religion
kathol . 2

Religion
kathol . 2

Religion
kathol . 2 Religion katholisch 2 Religion katholisch 2 10

Stadtpfarrer
Ludwig . Religion evangelisch 2 2

Stadtvikar
Wendling , dann

Baumgarten ,
d . Schmitthenner .

Religion evangel . 2 Religion evangelisch 2 4

Gewerbeschul -
Hauptlehrer

Meining .
Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeich . 2 12

Hauptlehrer
Göller . Singen 2 Singen 2 Singen 2 6

Turnlehrer
Fauth .

Turnen 2 Turnen 2 Turnen 2 Turnen 2 Turnen 2 10
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III . Statistik der Anstalt .

a ) Lehrer :

Professor Frühe , Direktor .

Professor Stösser ( zugleich Bibliothekar ) . Professor Dr . Bünger .

, Dr . Finck . „ Müller .

„ B a d o r f f . Oberlehrer L ö s e r .

„ Uli mann . Lehramtspraktikant Dr . Sarrazin .

„ Seck . „ Ehret .

Stadtpfarrer Prof . Dr . Watt er ich und geistlicher Lehrer Oberle für katholischen

Religionsunterricht .

Stadtpfarrer Ludwig und Stadtvikar Schmitthenner für evangelischen Religions¬

unterricht .

Gewerbeschul - IIauptlehrer Heining für Zeichnen .

Hauptlehrer G ö 11 e r für Gesang .

Turnlehrer F a u t h .
Verrechner des Fonds :

Stadtverrechner S c h n e p f .

Schuldiener :
Nils sie .

b ) Verzeichnis der im vorigen Schuljahre entlassenen Abiturienten .

1 ) a . Am Ende des vorigen Schuljahres wurden nach dem Beschlüsse der Prüfungs¬

komm ission vom 19 . Juli unter dem Vorsitze des Grossh . Oberschulrates Direktor Dr . Wen dt

folgende Oberprimaner zur Universität entlassen :

Name n . Geburtsort .

Lebens¬
alter.

Religion . Berufsfach .

Nock , Ernst . . . . Karlsruhe 20 V ? katholisch Medizin

Reisch , Karl . . . . Freiburg 20 % katholisch Eisenbahndienst

Weiland , Karl . . . Baden 19 % katholisch Postdienst

b . Am Ende des letzten Wintersemesters wurde nach dem Beschlüsse der Prüfungs¬

kommission vom 5 . März unter dem Vorsitze des obigen Regierungskommissärs der Ober¬

primaner Lenz , Theodor , von Kulmsee , 20 i / i Jahre alt , evangelisch , zur Universität

entlassen . Studium : Naturwissenschaft .



2 ) Am 15 . Juli 1882 fand unter der Leitung des Grossh . Oberschulrathes Dr . von
Sallwürk die Prüfung der 5 Realschüler in Untersekunda statt , und infolge derselben
erhielten

Höger , Robert , von Neu hausen ,
Rössler , August , von Baden ,
Schäfer , Hermann , von Pforzheim .
Scholz , Karl , von Wiesbad en ,
Thibaut , Friedrich , von Rastatt

das Zeugnis der Reife für den einjährig - freiwilligen Militärdienst .
Mit demselben Berechtigungsschein verliessen am Schlüsse des Schuljahres 1881 / 82 die

Anstalt : Dietrich , Heinrich , von Baden , und Finzer , Ludwig , von Kartung .

c ) Übersicht der Schülerzahl im Schuljahr 1882 / 83 .

S c h ü 1 e r
I n de n Klassen Ö

o
£

VI V IV
III "
hum .

IIP
real .

III »
hum .

III »
real .

rr <
hum .

ll b
real . Ii » I b I »

ce
CO

N

Promovierte
Repetenten
Neu eingetreten . . . .

2
44

22
1
4

28
5
2

11
l
l

11
3

17

3

4
1
1

7
1
3

2 8

2

4

1

6 120
14
61

Darunter nach Kon¬
fessionen :

katholische * ) . . . .
evangelische . . . .
israelitische
sonstige

32
11
3

17
7
1
2

23
12

9
3

1

8
6

13
7

5
1

6
4

1

1
1

5
4
1

2
3

1
4
1

122
63

6
4

zusammen
Im Laufe des Schul¬

jahres traten aus . .
Stand zu Ende des

46

1

27

2

35

3

13

1

14

5

20

3

6 11

3

2 10 5 6

1

195

19

Schuljahres
Darunter :

Schüler , deren Eltern
am Orte selbst wohnen

Auswärtige ( badische )
AusserbadischeSchüler

45

41
5
6

25

22
5
7

32

31
4

10

12

12
1
2

9

14

1

17

14
6
3

6

6

8

9
2
4

<■)u

1
1

10

7
3
3

5

5

2

5

5
1
2

176

167
28
40

* ) Davon besuchten den
( alt ) kath . Religions¬
unterricht 6 1 1 2 1 — 2 2 — 1 — — 16
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Ordnung der öffentlichen Prüfunger \ .

Samstag , den 28 . Juli :

Choralgesang , dann bis 9 Uhr Religionsprüfung der kathol . Schüler aus

VI , V und IV , von 9 — 10 Uhr aus III , II und I . Gleichzeitig Religions¬

prüfung der Altkatholiken im Lehrzimmer Nr . 37 , der evangel . Schüler
im Lehrzimmer Nr . 40 .

Von 10 — 11 Uhr : Sexta . Latein , Deutsch .

Von 11 — ■ 12 „ Quinta . Latein , Rechnen , Naturgeschichte .

Von 3 — 4Y2 » Quarta . Latein , Französisch , Geographie .

Von 4V2 — 572 » Turnprüfung für sämtliche Schüler .

Montag , den 30 . Juli :

Von 8 — 10 Uhr : Tertia . ( Latein , Mathematik ) III 1' , ( Griechisch , Englisch , Geschichte ) III a .

Von 10 — 12 „ Secunda . Griechisch II b , ( Latein , Französisch und Physik ) ll b & a .

Von 3 — 4V2 » Prima . Mathematik , Deutsch , Griechisch .

Dienstag , den 31 . Juli , Vormittags 10 Uhr :

Schlussakt : Gesänge , Vorträge , Preisverteilung und Verkündigung der Promotionen .

V . Bekanntmachung .

Das neue Schuljahr beginnt Dienstag , den II . September . An diesem Tage findet vor¬

mittags die Anmeldung und Vorstellung der neu eintretenden Schüler bei der Direktion statt ,

wobei dieselben ihren Geburts - und Impfschein , sowie ein Zeugnis der zuletzt von ihnen

besuchten Schule vorzulegen haben .

Als Vorkenntnisse für die Aufnahme in die unterste Klasse werden verlangt :

1 . Fertigkeit im Lesen des Deutschen in deutscher und lateinischer Druckschrift .

2 . Übung im orthographischen Niederschreiben diktierter deutscher Sätze , sowie

in der lateinischen Schrift .

3 . Kenntnis der vier Rechnungsarten in umbenannten Zahlen im Zahlenraum bis 100 .

Das Normalalter für den Eintritt in die unterste Klasse ist das zurückgelegte neuntebis eilfte Jahr .

Die Aufnahmsprüfungen der neu eintretenden und die Nachprüfungen der bedingt

promovierten Schüler werden Mittwoch , den 12 . September , von 8 Uhr an vorgenommen .

Der gewöhnliche Schulunterricht beginnt Donnerstag , den 13 . September , um 8 Uhr .

Baden , im Juli 1883 .
Die Direktion des Gymnasiums :

iFr -ü . ih . e .

3

IV .

Um 8 Uhr :
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Verzeichnis der Schüler .

( Die mit * bezeichneten Schüler sind während des Schuljahres ausgetreten ; der Geburtsort
„ Baden " ist nicht beigefügt .)

Seszta .

Arnold , Max .
Beuttenmüller , Ernst .
Braunagel , Emil .
Brenzinger , Hermann , von "Waldshut .
Daudistel , "Wilhelm , von Mainz .
Devant , Wilhelm , von Mühlacker .
Diehl , Hermann .
Fetzner , Albert , von Seebach .
von Fichard , James , von Venedig .
Friederizi , Joseph , von Koblenz .
Gärtner , Heinrich .
G ö 11 e r , Ernst .
Görger , August .
Heidinger , Gustav .
Hesse , Hermann .
Hits eher ich , Otto , von Rastatt .
I m h o f f , Eduard , von Görwihl .
Kali , Alois .
Kali , Guido .
Kali , Heinrich .
Keller , Joseph , von Hardheim .
Kiehl , Hugo .
Klein , Emil .

Kries , Hans , von Offenbach .
Kromer , Joseph .
Löser , Alfred .
Lomax , Herbert , von Talka in Chile .
* Magnus , Eduard , von Ramie bei Alexandrien .
Mayer , Joseph .
Nagel , Karl .
Oberndörfer , Max , von Karlsruhe .
Reeb , Eduard .
Reubelt , Wilhelm .
Rheinboldt , Joseph , von Freiburg .
Rössler , Friedrich .
Rosenstiel , Adolf .
Schindler , Friedrich , von Waldsliut .
Schmitt , Alfred .
Seilnacht , Alexander , von Karlsruhe .
Sulz er , August .
Treumann , Rudolf , von Rastatt .
Vogel , Karl .
Wahl , Albert .
Weil , Jakob .
Werner , Gustav .
Zimmer , Ludwig , von Achern . 46 -

Qia . In . ta ,_
Ackenheil , Eduard .
Arnold , Wilhelm .
Bayer , Max , von Karlsruhe .
Devant , Paul , von Mühlacker .
Droll , Otto , von Lichtonthal .
Engelhardt , Georg , von Hannover .
Graf , Karl , von Liclitenthal .
* Guerrier , Alexander , von Moskau .
* Halm , Richard , von Vcvey .

Haunz , Ludwig .
Höfele , Franz , von Oos .
1 s e 1 e , Fritz .
Lang , Kurt , von Heidelberg .
Lichtenauer , August , von Karlsruhe ,
von Loris - Melikoff , Joseph , von Tiflis .
M ang i n , Alexander .
Nagel , August .
Neos , Konstantin , von Lichtentlial .
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Peter , August .
Ralim , Karl , von Lichtenthai .
R ö s s 1 e r , Walther .
Sc hörne r , Hermann , von Hannover .
Staiger , Emil , von Beirut .

St er nfeld , Ludwig , von Wien .
Vogel , Gustav .
Wein ig , Stefan , von Hauenstein ,
von Witzleben , Kurt , von Berlin .

27 — 2

Quarta ».

Ampt , Karl , von Mainz ,
von Baleke , Waldemar , von Stettin .
Baumgärtner , Theodor .
Bertön , Ludwig .
Bilharz , Emil .
Brenzinger , Ernst , von Donauesohingen .
Daudistel , August , von Neu - Isenburg .
Engelhardt , Emil , von Hannover .
Ernst , Hugo , von Hannover .
Faber , Rudolf .
Feder , Richard .
Herwig , Hermann .
Hagenjos , Oskar .
Hieronimus , Ludwig , von Mannheim .
I s e 1 e , Max .
Kali , Ferdinand .
Kah , Friedrich .
Kauffmann , Friedrich .

Kühn , Anton .
Laux , Karl .
Louis , Friedrich .
Markt , Gustav , von N ew- York .
Meyer , Eugen .
Mop per t , Wilhelm .
ltoss , Theodor , von Karlsruhe .
* R u p e r t i , Alexander , von Hamburg .
* Sachs , Hans .
* Sauter , Wilhelm , von New -York .
Schäfer , Heinrich , von Stuttgart .
Schmidt , Friedrich .
S e e 1 o s , Heinrich , von Liclitenthal .
Staig er , Wilhelm , von Alexandrien .
Weber , Siegfried , von Hamburg .
Weidenhammer , Friedrich .
Zahler , Karl .

35 — 3

" CT rzteztertia , -

A . Humanistische Abteilung .

* Annenkoff , Paul , von St . Petersburg .
Becker , 1Iugo , von Mannheim .
Bletzer , Karl .
Degler , Anton , von Badenscheuern .
D i s s , Karl .
Ekert , Ferdinand , von Donaueschingen ,
von Fichard , Adalbert , von Temesvar .

Fromlierz , Albert .
Göhrig , Wendelin , von Haueneberstein .
Meyer , Emil .
Müller , Wilhelm .
Prellberg , Friedrich .
Sachs , Wilhelm .

13 — 1

B . Realabteilung .

Ackenheil , Cmsar .
Becker , Karl , von Donaueschingen .
* Braun , Robert , von Kehl .
* Brenzinger , August , von Donaueschingen .
Engelhardt , Theodor , von Hannover .
* Eppel , Karl , von Gernsbach .
von Hasperg , Gustav , von Karlsruhe .

* Isele , Otto , von Guntersblum .
Kaffenberger , Heinrich .
Li ermann , Otto , von Lahr .
Lorenz , Karl .
Müller , Friedrich .
Schoch , Julius .
* Sulzer , Emil . 14 — 5

3 *
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OToerteztla , .

A . Humanistische Abteilung .

Deubel , Johann , von Lichtenthai .
Devrient , Eduard , von Konstanz .
Götz , Fridolin , von Nordweil .
Guth - Bender , Julius .
Heeg , Franz , von Bühl .
Heiligenthal , Paul .
IIieronimus , Karl , von Mannheim .
* laele , Adolf , von Guntersblum .
Kammerer , Emil , von Schonach .
Kögel , Bernhard , von Karlsruhe .

Krahnstöver , Albert , von Lucca .
Kratt , Wilhelm , von Karlsruhe .
* von Lewinski , Kurt , von Blankensee .
Mayer , Gustav , von Rastatt .
Müller , Georg .
Regenauer , August , von Lyon .
Ruperti , Oskar , von Hamburg .
Yo ge 1 , Alois .
Yogel , Max .
* Wettstein , Heinrich , von Bruchsal . 20 — 3

B . Realabteilung .

Bischoff , Emil , von Rastatt .
Braun , Rudolf , von Kehl .
Hoffmann , Adolf .

Jörg er , Karl .
Mangin , Karl .
Wolff , Otto .

TT rztersefeuind . ^ .

A . Humanistische Abteilung .

/

von Baleke , Richard , von Stettin .
Bürger , Emil , von Aclrern .
Göll er , Friedrich .
Görger , Adolf .
* Haniel , Richard .
* Heiligentlial , Rudolf .

Motz , Hubert , von Brunnadern .

Heini ekel , Franz .
Marraon , Albert , von Sigmaringen .
Oaks , Charles , von New - York .
* Schäfer , Hermann .
Scheid , Ludwig , von Schönau .

11 — 3

B . Realabteilung .

| Sclieidel , Ludwig , von Sinzheim .

OToezselz - u - rzd - su

Bau m g ä r t n e r , Heinrich .
Bender , Otto .
von Koppen , Theodor , von St . Petersburg ,
von Lewinski , Wilhelm , von Blankensee
Mal leb rein , Karl , von Gernsbach .

Peter , Franz .
Rheinboldt , Max .
Schultze , Julius , von Osnabrück .
W e r t h e i m e r , Emil , von Bühl .
Zoller , Otto . 10
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" CT nteipiima .

von Baleke , Hermann , von Swinemünde .
Bayersdörfer , Friedrieh .
Beizer , Heinrich .

von Fichard , Robert , von Graz .
Zahn , Adolf .

Oloerpxixxxa , .

Edesheimer , Emil , von Bühl .
Finck , Albert .
Gimbel , Karl .

* Lenz , Theodor , von Kulmsee .
von Stetten , Friedrieh , von Karlsruhe .
von Zeppelin , Marcel , von Rom . 6 — 1
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ZU PLAUTUS .

Von

Professor Anton

Beilage zum Programm des Gymnasiums in Bafleu .

1883 . Nr . 543 .

BADEN - BADEN .

Hofbuchdruckerei von A . v . Hagen .

1883 .





zu PLAUTUS .

Asm . 881 — 891 .

(Pur .) Aucupemus ex insicliis clanculum quam rem gerant .
Art) . Quid modi , pater , amplexandi facies ? Dem . Fateor , gnate mi . . .
Arg . Quid fatere ? Dem. Me ex amore huius [ esse ] conruptum oppido .
Dar . Audin quid ait ? Art . Audio .

Dem . Egon ut non domo uxori meae
Subrupiam in deliciis pallam quam habet atque ad te deferam ? 885
Non edepol conduci possum vita uxoris annua .

Par . Gensen tu illunc hodie primum ire adsuetum esse in ganeum ?
Art . Ille ecastor suppilabat me , quod ancillas meas

Suspicabar atque insontis miseras cruciabam .
Arg . Pater ,

Iube dari vinum : iam dudum factumst quom primum bibi . 890
Die Ausgaben geben diese Stelle in vorliegender Fassung nach der handschriftlichen

Überlieferung ; als Abweichungen sind zu erwähnen in 8S7 illum und in 880 dare .
Die gegebene Anordnung der Verse ist es , deren Richtigkeit ich bezweifle . Anlass

hierzu geben zunächst 884 und 889 . Hier ist in einen Vers zusammengeschrieben , was
ursprünglich zu verschiedenen Zeilen gehörte . Trennung fordern in der ersten Stelle die
Worte des Demänet , Egon ut ff'. , und in 889 die Anrede des Argyripp , Pater . Unmöglich
nämlich ist die Weiterführung und Beschliessung der vom Parasiten und der Artemona
begonnenen Verse durch Demänet und Argyripp . Betrachten wir die Stelle , die ich hierzu in
genügendem Umfange ausschrieb , in ihrer Anlage . Wir haben hier eine Doppelscene . Der
Parasit und Artemona stehen vor der Wohnung der Philänium und beobachten ex insicliis
( V . 881 ) che Insassen , Demänet , Argyripp und Philänium . Letztere haben von der Anwesen¬
heit der ersteren gar keine Ahnung ; lustig sind sie beim Gelage und führen die Unterhaltung
so laut , dass von den Lauschern jedes Wort vernommen wird . Diese jedoch sprechen so
leise , dass keines ihrer Worte von den Belauschten gehört wird . Ist es demnach möglich ,
dass Demänet und Argyripp ihre Worte anschliessen an die der Artemona ? Können sie
einsetzen inmitten eines Verses , dessen Anfang sie gar nicht hören ? Die Unmöglichkeit der



Zusammenziehung dessen , was von beiden Gruppen hier gesprochen wird , in . einen und

denselben Vers ist der Grund , weshalb ich an 884 und 889 Anstoss nehme . Wie Plautus

aber in derartigen Doppelscenen in der Anordnung der den einzelnen Gruppen zugeteilten

Verse verfahren ist , das werde ich weiter unten des näheren erörtern ; hier genüge der Hin¬

weis auf den Vers 882 der angeführten Stelle und auf die nächstfolgenden 3 Verse , 891 — 893 :

Dem . Da , puere , ab summo . age , tu interibi ab infumo da saviurn .

Art . Perii misera : ut ausculatur carnufex , capuli decus .

Dem . Edepol animam suaviorem aliquanto quam uxoris meae .

Wir sehen , dass in 882 und 893 Argyripp und Demänet nach den Worten des Para¬

siten und der Artemona mit Versanfängen zu sprechen beginnen ; ferner zeigt ein Blick auf

die ganze Stelle , dass die Worte der beiden Gruppen jeweils in ganze Verse gefasst sind ,

mit Ausnahme von 884 und 889 . Ausser diesem Verstösse in jenen beiden Versen hat aber

die Stelle noch weitere Bedenken . Die Worte des Demänet in 884 ff . , Egon ut non — ,

entbehren jeglicher Stütze und hängen vollständig in der Luft . Als ein weiteres Bekenntnis

auf die Frage seines Sohnes , Quid fatere ? können sie nicht genommen werden wegen der

fehlenden Verbindung und des Ausdrucks ad te in 885 , der sich auf Philänium bezieht ,

während diese in 883 mit huius bezeichnet wird . Es fehlt offenbar vor Egon ut — einiges ,

wozu dieses selbst die Antwort bildet , und dass das , was fehlt , aus dem Munde der Philä¬

nium kam , darauf deutet wieder ad te in der Antwort des Demänet . Auf eine Lücke Qässt

auch die die Worte des Dem . einleitende Formel Egon ut non schliessen , der , auch ohne

Vereinung , eine Zumutung oder Aufforderung , überhaupt eine von einem zweiten tliatsäch -

lich gegebene Veranlassung vorausgehen rnuss , worauf sie alsdann gleichsam die entsprechende

Antwort giebt . Vgl . Trin . 378 Phil . Egone indotatam te uxorem ut patiar ?

in Beziehung auf 374 :

Dys . Soror iiiist adulla virgo grandis : eam cupio , pater ,

Ducere uxorem sine dote .

ferner Aul . 690 , Truc . 758 und ebenda 441 und 443 im Monolog , aber wieder im Anschluss

an gerade vorhergehende Verse , deren Inhalt sich wieder auf 417 ff . im Dialog bezieht . Es

gehl aber den Worten Egon ut non domo — hier nichts voraus , woran sie sich anschliessen

könnten . Eine Lücke also in 884 vor Egone ut non — muss angenommen werden . Damit

ist aber die Stelle noch nicht in Ordnung . Die Folge der Verse , wie sie jetzt ist , kann keine

richtige sein . 888 / 89 spricht Artem . in engem Anschluss an die Worte ihres Mannes Egon

ut — deferam , und dürfen diese keineswegs durch Worte des Parasiten , die nicht einmal

auf das Gehörte Bezug haben , davon getrennt werden . Zwischen 886 und 888 kann des¬

halb die Frage des Parasiten , Genseil te — , nicht stehen bleiben und hat sie nur vor Egon

ut — • eine Stelle . Diese Frage ist an Artemona gerichtet ; soll sie ohne Antwort geblieben

sein ? Die Möglichkeit dazu ist zwar vorhanden , doch lassen die "Worte des Verses , wie sie

überliefert sind , auf eine gegebene Antwort schliessen . Die Handschriften bieten folgendes :

Gensen te illum hodie primum ire adsuetum esse in ganeum

Hodie primum und adsuetum können nicht von ein und derselben Person gesprochen werden

und deuten deshalb darauf hin , dass hier eine Zusammenziehung der Worte zweier Personen

stattgefunden hat . Unzweifelhaft gehört das erste zur Frage des Parasiten : Meinst du , der

ginge heute zum erstenmale dahin ? , und dazu bildet ein Vers der Artemona : Ich glaube ,

dass er täglich dorthin zu gehen pflegt , die Antwort . Wahrscheinlich veranlassten mehrere

gleichlautenden Ausdrücke das Verschmelzen der beiden Verse in einen . Irrtum und Absicht



scheinen die Änderungen in dieser Stelle hervorgebracht zu haben , letzteres insofern , als
man das , was lückenhaft überliefert war , in ganze Verse zu bringen sich bemühte . Ein
weiteres Beispiel dafür bieten die Verse 889 und 890 , indem zur Vervollständigung des
ersteren aus dem zweiten ein Versfuss hinübergenommen wurde ; die dadurch entstandene
Lücke blieb unausgefüllt . Überliefert ist nämlich :

Iube dare vinum : iam dudum factumst quom primum bibi ,
ein in der ersten Hälfte verkürzter troch . Septenar . Die Ausgaben haben zu seiner Vervoll¬
ständigung die Änderung des Acidalius ' , dare in dari , aufgenommen . Giebt man dem Verse
aber , was ihm zukommt , wieder zurück , nämlich Pater , so ist das überlieferte dare gerecht¬
fertigt . Wenn man nun auch trotz der Überlieferung aller Handschriften wegen iubere die
Änderung dari für notwendig erachtet , so ist doch , dieser Vers nach der geforderten
Hinzufügung von Pater kein Beweis dafür , dass dari die allein richtige Form liier ist .
Vielmehr wäre diese Stelle ein Beleg dafür , dass auch bei Plautus iubere mit dem Infinitiv
steht , doch nur dann , wenn das Subjekt leicht zu ergänzen ist , wie hier puerum ; vergl . die
unmittelbar darauffolgenden Worte des Demänet : Da , puere , ab summo . Nach den ange¬
gebenen Gesichtspunkten geordnet lautet die Stelle so :

881 — 883 bleiben .
884 . Par . Audin quid ait ? Artem . Audio . Par . Densen tu illum ire in ganeum

Hodie primum ? Artem . Illum adsuetum esse in ganeum ire [ censeo ] .
Phil Dem . Egon ut non domo uxori meae

Subrupiam in deliciis pallam quam habet atque ad te deferam ?
Non edepol conduci possum vita uxoris annua .

Artem . Ille ecastor suppilabat me , quod ancillas meas
Suspicabar atque insontis miseras cruciabam [ male ] ,

Are/ . Pater , iube dare vinum : iam dudum factumst quom primum bibi .

Ich gehe nun zur näheren Erörterung der bei Behandlung der Stelle in der Asinaria
aufgeworfenen Frage über . Dort nahm ich Änstoss an der Verbindung der Worte des
Demänet Egon ut non domo uxori meae mit den Worten des Parasiten und der Artemona
Audin quid ait ? Audio , und das aus dem Grunde , weil Demänet die Worte der beiden gar
nicht hörte , also auch nicht daran anknüpfen konnte . Wie pflegt nun Plautus in derartigen
Scenen die Worte der einzelnen Gruppen an einander zu fügen ? Nach Zusammenstellung
der einschlägigen Stellen , deren es an vierhundert sind , ergiebt sich folgendes Hauptgesetz :
Wenn einer eines zweiten Worte nicht hört oder nicht versteht , so beginnt er oder setzt
seine von dem anderen unterbrochene Rede fort mit einem vollen Verse . Ein passendes
Beispiel , um bei der Asinaria zu bleiben , bietet daselbst der Anfang der zweiten Scene des
zweiten Aktes . Libanus ist auf der Bühne ( erste Scene ) ; da tritt Leonida auf und sucht
den Lib . ; dieser sieht den Leon , kommen und hört dessen Worte , während Leon , von der
Anwesenheit des Lib . keine Kenntnis hat . Die Stelle lautet , soweit sie vorliegendem Zwecke
dient , übereinstimmend in allen Handschriften folgendermassen :

(Lib .) Sed quid illuc quod exanimatus currit liuc Leonida ? 265
Metuo quod illic obscaevavit meae falsae fallaciae . ( Schluss der ersten Scene ) .

Leon . Vbi ego nunc Libanum requiram aut familiärem filiurn ?
( Es folgen 3 weitere Verse desselben .)

Hanc quidem quam nanetus praedam pariter cum illis partiam .
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Lib . Illic homo aedis conpilavit , more si fecit suo :

Vae illi qui tarn indiligenter observavit ianuam .

Leon . Aetatem uelim servire , Libanum ut conueniam modo .

Lib . Mea quidem hercle opera libertus nunquam fies ocius . 275

Leon . Etiam de tergo ducentas piagas praegnatis dabo .

Lib . Largitur peculium : omnem in tergo thensaurum gerit .

Leon . Nam huic occasioni tempus si se supterduxerit —

( Nach 5 weiteren Versen fährt er fort : )

Adeo ut aetatem ambo ambobus nobis sint obnoxii ,

Nostro devincti beneficio .

Lib . Vinctos nescio quos ait . 285

Non placet : metuo in commune ne quam fraudem frausus sit .

Leon . Perii ego oppido , nisi Libanum invenio iam , ubi ubist gentium .

( Löwe und Götz statuieren hier eine Lücke ; Lib . fährt fort : )

Non placet : pro monstro extemplost , quando qui sudat tremit .

Leon . Sed quidem ego hic properans concesso pedibus , lingua largior ?

Quin ego hanc iubeo tacere , quae loquens lacerat diem ?

Lib . Heu edepol hominem infelicem qui patronam conprimat :

Nam si quid sceleste fecit , lingua pro illo perierat .

Leon . Adpioperabo , ne post tempus praedae praesidium parem .

Lib . Quae illaec praedast ? Ibo aduorsum atque electabo quidquid est . 295

Iubeo te salvere uoce summa quoad uires ualent .

Wir sehen also , dass Leon , nach den Worten des Liban . stets mit Anfang der Verse fort¬

fährt . Dasselbe Gesetz ist auch im Dialog beobachtet , wenn einer denselben unterbricht

durch Worte , die der andere nicht hören soll , z . B . in der ersten Scene der Aulularia :

Encl . Si hercle hodie fustem cepero aut stimulum in manum ,

Testudineum istum tibi ego grandibo gradum .

Staph . ( zu den Zuschauern gewendet : )

Utinam me divi adaxint ad suspendium 50

Potius quidem quam hoc pacto apud te serviam .

End . At ut scelesta sola secum murmurat .

und ebenda in der zweiten Scene des zweiten Aktes :

Meg . Ain tu te valere ? End . Pol ego haud perbene a pecunia .

Meg . Pol sist animos aequos tibi , sat habes , qui bene uitam colas .

End . Anus • hercle huic iudicium fecit de auro : perspicue palamst .

Quoi ego iam linguam praecidam atque oculos effodiam dorni .

Meg . Quid tu solus tecum loquere ? End . Mearn pauperiem conqueror . 190

Hierher gehört auch die Wiederaufnahme des durch Entfernung der einen Gruppe unter¬

brochenen Dialogs . Ein Beispiel möge auch hierfür genügen . Aulul . II 2 , 65 ff .

( Eucl . ) Num ego disperii ? Meg . Quid tibist ? End . Quid crepuit quasi ferrum modo ?

Meg . Hic apud me hortum confodere iussi , sed ubi hic est homo ?

Äbiit neque me certiorem fecit : fastidit mei . 245

( Es folgen 3 weitere Verse ; den Schluss des Monologs bildet )

Idem quando occasio illaec periit , post sero cupit .
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Eucl . ( aus seinem Hause , wohin er bei den Worten des Meg . Iiic apud — geeilt ,

heraustretend und der Dienerin zurufend :)

Si hercle ego te non elinguandam dedero usque ab radieibus ,

Inpero atque auetor sum , ut tu me quoi uis castrandum loces . .

Meg . ( beim Herannahen des Euklio : )

Video hercle ego ted arbitrari me , Euclio , hominem idoneum ,

Quem senecta aetate ludos facias haud merito meo .

An dieser Stelle knüpft der Zurückgebliebene das Gespräch wieder an ; ich füge nun eine

andere bei , wo der Zurückkehrende den Dialog wieder aufnimmt . Aulul . III 2 , 28 ff .

Euklio droht beim Weggang in sein Haus dem Einlass begehrenden Koche :

Si ad ianuam huc accesseris , nisi iusso , propius ,

Ego te faeiam miserrumus mortalis ut sis .

Scis iam meam sententiam .

Congrio ( ruft ihm nach : ) Quo abis ? redi rursum .

und schliesst den Monolog mit :

Nummo sum conductus : plus iam medico mercedist opus .

Eucl . ( nun aus seinem Hause kommend und zu den Zuschauern gewendet : )

Hoc quidem hercle quoquo ego ibo mecum erit , mecum feram ,

Neque istic in tantis periclis umquam conmittam ut siet .

( Mit dem nächsten Verse wendet er sich an den Koch und dessen Gefolge , womit er den

Dialog wieder aufnimmt )

Ite sane nunc intro omnes et coqui et tibicinae .

Danach erkennt man nun zunächst , dass der , dessen Rede durch einen zweiten , den

er nicht hört oder versteht , unterbrochen wird , nach der Unterbrechung , die doch nur eine

scheinbare ist , mit Anfang eines Verses fortfährt . Auf Grund dieses Gesetzes ergiebt sich

für manche Stellen , die unter diesen Gesichtspunkt fallen , ihre richtige Zerlegung von selbst .

So sind z . B . im Curculio die Verse 110 und 111 von einander zu trennen :

110 . Palinurus . Ganern esse hanc quidem magis par fuit : sagax nasum habet .

Leaena . Amabo quoia :j vox sonat proeul ?

wodurch die Überlieferung , die mit Amabo einen neuen Vers beginnt , gewahrt bleibt .

Ebenso dürfen im ersten Teile der ersten Scene des vierten Aktes im Epidikus die

Worte des Periphanes nicht in der Weise gemessen werden , dass ein Teil derselben mit den

Worten der Philippa in einen Vers zusammengezogen wird . Es müssen vielmehr die

Worte des Per . , wodurch zum erstenmale der Monolog der Phil , unterbrochen wird , für

sich als ein Ganzes behandelt werden .

Per . Quis illaec est mulier timido || Pectore peregre adveniens || Quae ipsa se miseratur ?

Phil . In his dictust locis || Periphanes habitare mihi .

Per . Me nominal haec e . q . s . 535

Phil . Peruelim mercedem dare e . q . s .

Die Überlieferung ist es , die uns die richtigen Versanfänge finden lässt .

A hat QU ( is ) zu Anfang der Zeile ; die folgende beginnt mit ( Quae ) IPS ( a ) und

schliesst mit ( lo ) GIS ; im Anfang der darauffolgenden steht PE ( riphanes ) und gegen Ende

AE ( haec ) ; in der nächsten Zeile ist nichts zuerkennen ; die darauffolgende beginnt mit PER

( uelim ) . Die Angaben sind nach der Collation von Löwe . — Im B ist Quis illaec est mulier
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timido mit dem vorausgehenden Schlussworte des Monologs der Philippa , Neque ea nunc
ubi sit nescio , in eine Zeile zusammengeschrieben ; die nächste Zeile umfasst Pectore peregre
adveniens quae ipsa se miseratur . ( Die Lücke von 6 Buchstaben hinter ipsa ist sicherlich
durch Rasur von se ipsa in dem durch Versehen doppelt abgeschriebenen ipsa se entstanden :
nämlich ipsa ( se ipsa ) se .) Die folgenden Zeilen beginnen mit In las dictust — Me nominat
haec — Peruelim . Durch Zusammenstellen beider Handschriften gewinnen wir folgende
Versanfänge : 1 . Quis illaec ( A ) — 2 . Pectore ( B ) — 3 . Quae ipsa ( A ) — 4 . In Iiis ( ß ) —
5 . Periphanes ( A ) — 6 . Me nominat ( B ) — 7 . Peruelim ( A und B ) . In 6 gehen die Hand¬
schriften darin auseinander , dass A mit PE ( riph . ) beginnt , während B habitare mihi Peri¬
phanes hat . Ohne Zweifel wird man dem A folgen , zumal der folgende gleiche Name zur
Bezeichnung des Personenwechsels leicht eine Änderung verursacht haben kann . Was das
Metrum angeht , so ist 1 iambisch , 2 und 3 trochäisch , 4 iambisch , 5 trochäisch , 6 iambisch
und 7 trochäisch zu messen .

In der Abteilung der folgenden Verse 537 — 547 ( Götz ) gehen die Handschriften wieder
auseinander . Eine Vergleichung derselben giebt für 537 — 41 folgende Versanfänge : 537
Noscito — AB , ( 538 ) 1 . Estne — , folgt aus A , worin das vorhergehende Wort PRIUS den
Vers 537 schliesst . 2 . Quam animus — B , ( 539 ) ( 3 . Di boni - ) , 4 . Antidhac — B , das zwar dieses
Wort inmitten der Zeile hat , aber mit grossem A , ( 540 ) 5 . ( Certo east ) QU ( am ) — A ,
6 . Pauperculam memini — B , ( 541 ) 7 . ( Qui ) MIKIIN — A , 8 . Primus pudicitiam — B . Wie in
532 ff. , so sind auch hier in B kleinere Verse in eine Zeile zusammengeschrieben , während A ,
so weit aus der spärlichen Überlieferung zu sehen ist , jene erhalten hat . Der Anfang zu 3 ,
Di boni - , ist nicht aus den Handschriften gefunden , da er in B an 2 angefügt ist und in
A in dieser Zeile leider nichts gelesen werden kann . Doch ist dieser Anfang wahr¬
scheinlich , weil die ganze Stelle aus kleineren Versen besteht ; notwendig aber wird er ,
da diese Worte der Philippa gehören , womit sie , weil ihr die Worte des Periphanes unver¬
ständlich sind , einen neuen Vers beginnen muss . Aus A und B haben wir also von Estne
bis Primus pudicitiam 8 Zeilen gefunden . Löwe berechnete dafür genau dieselbe Zahl in A .
Darauf darf man wohl schliessen , dass die Anfänge der Zeilen in B nicht willkürlich gesetzt
sind , sqndern dass darin genau zwei oder drei kleinere Verse , je nach ihrer Ausdehnung ,
zusammengenommen wurden , wie es z . B . auch am Anfange des Stichus der Fall ist . Die
Stelle würde nun danach und mit Bewahrung des überliefertes Textes zunächst so lauten :

(Periph .) 1 . Estne ea annon est ,
2 . Quam animus retur meus ?

Phil . 3 . Di boni ? visitavi *
4 . Antidhac ? plane hicinest .

Peripli . 5 . Certo east quam in Epidauro
6 . Pauperculam memini conprimere .

Phil . 7 . Qui mihi in Epidauro
8 . Primus pudicitiam pepulit .

Erwägt man nun , dass sich die Aussprüche der beiden Personen dem Wortlaute nach
decken , so kann es nicht zu geAvagt erscheinen , die einzelnen gleichlautenden Verse einander
folgen zu lassen und zwar in der Reihenfolge , dass die Worte des Periph . wie in 538 so
auch weiterhin den der Phil , vorausgehen . Also :

(Per .) Estne ea annon east , 1 )
Quam animus retur meus ? 2 )



Phil . Di boni ! visitavi hunc ego unquam 3 )
Antidhac ? plane hieinest , 4 )

Periph . Certo east , quam in Epidauro 5 )
Phil . Qui mihi in Epidauro 6 )
Periph . Pauperculam memini conprimere . 7 )
Phil . Primus pudicitiam pepulit . 8 )

1 ) east Bothe , 3 ) hunc ego unquam fügt Götz bei , doch scheint dieser Zusatz zu lang .
1 — 4 sind kretisch , 5 und 6 trochäisch , 7 und 8 iambisch zu messen . Zu einer derartigen
Anordnung der Verse , wonach einer seine durch einen zweiten unterbrochenen Worte nach
der Unterbrechung zu Ende führt , mögen einige Beispiele aus demselben Stücke , dem Epi -
dikus nämlich , genügen . II 2 , 72 ff. :

Epidicus : Si aequom siet
Me plus sapere quam uos , dederim uobis consilium catum ,
Quod laudetis , ut ego opino , uterque

Per . Ergo ubi id est , Epidice ?
Epid . Atque ad earn rem conducibile . Per . Quid istuc dubitas dicere ? 260

und in derselben Scene 103 ff. :
Periph . Quid iam ? Epid . Ne te censeat

Fili causa facere ,
Per . Docte .

Epid . Quo illum ab illa prohibeas ,
Ne qua ob earn suspitionem difficultas evenat .

fem er IV , 1 , 34 :
Plvil . Filiam quam ex te suscepi

Per . Quid earn ?
Phil . Eductam perdidi .

und II 2 , 57 Epid . Ibi illarum altera
Dixit ille quicum ipsa ibat

Per . Quid ?
Epid . 'face ergo ut audias .

Götz schreibt in demselben Stücke 554 ff. so :
(Per .) Meministin ? Pli . Memini . Per . Quid ? meministi , in Epidauro

Ph . A , guttula
Pectus ardens rni adipersisti .

Per . Virgini pauperculae
Tuaeque rnatri e . q . s .

Die folgenden Verse der oben behandelten Stelle giebt Götz so : ( 542 — 48 )
Per . Quae meo conpressu peperit filiam , quam domi nunc habeo .

Quid si adeam . . . . Phil . Hauscio an congrediar . . . . Per . Si haec
east ? Phil . Si is est horno .

Sicut anni multi dubiam me dant , animi pendeo .
Per . Longa dies meurn incertat animum : si east quam incerte autumo , 545

Hanc congrediar astu . Phil . Muliebris mi adhibenda malitiast .
Per . Conpellabo . Phil . Orationis aciem contra conferam .
Per . Salua sis . Phil . Salutem accipio mi et meis . Per . Quid ceterum ?

2
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Diese namentlich in den Versen 543 — 45 schlecht überlieferte Stelle scheint mir auch

so nicht in Ordnung zu sein .

Vergleicht man die einzelnen Aussprüche des Periphanes und der Philippa , so sieht

man , dass auch in dieser Stelle je ein vorausgehender Ausspruch des Periph . und ein nach¬

folgender der Phil , genau zusammengehören . Nicht der Fall ist dies aber am Anfange ( 542 ) ,

wo Periph . der Tochter Erwähnung thut :

Quae meo conpressu peperit filiam quam domi nunc habeo .

Soll nun Phil , diese unerwähnt lassen ? Geradezu vermisst wird hinter diesem Verse des

Periph . ein derartiger Ausspruch der Phil . Untröstlich über den Verlust ihrer Tochter hat

sie sich auf den Weg gemacht , um sie wieder zu finden . Sie erfuhr , dass sie in Athen sei

( 602 f . ) ; dort kennt sie von Epidaurus her den Periph . ( 541 ) , diesen sucht sie auf ( 534 ) ,

um ihm ihr Los zu klagen und ihn um seine Unterstützung zum Aufsuchen der Tochter

zu bitten . Nun trifft sie mit ihm auf der Strasse zusammen und erkennt ihn sogleich wieder

( 541 : Plane hicinest is ) . Von ihm hofft sie nun Auskunft über den Aufenthalt ihrer

Tochter zu erhalten oder doch durch seine Beihülfe diesen zu ermitteln . Dieser letzte

Gedanke , dessen Grundton die Tochter ist und der den dritten Teil des Monologs bildet ,

fand aber auch entsprechenden Ausdruck . Es bezogen sich darauf die Verse 544 Sicut anni

multi — und 545 Longa dies — . Leider sind sie schlecht überliefert . In B steht in 544

nach den 3 angeführten Worten nur noch de ubi andant ; in A ist in derselben Zeile nur

noch L zu lesen , was schwerlich mit der Überlieferung in B zu vereinbaren sein wird .

( J hat dubiam dant ; die oben angegebene Schreibweise dubiam nie dant , animi peudeo ist

von Götz ) . Dazu gehörte aber noch eine weitere Zeile , die nur noch in A zu erkennen ist ,

aber leider so , dass nichts darin zu lesen ist . Die Verschiedenheit der beiden Recensionen

tritt besonders scharf in der darauffolgenden Zeile hervor . Die Palatinen geben allein den

Vers 545 , Longa dies •— incerto animo ( autumo Camerarius ) , statt dessen in A gelesen

wird . . F . . MO und ein S . Die folgende Zeile in A stimmt wieder mit der zweiten

Hälfte des in B folgenden Verses überein : MUL ADKI — , wie in B : Muliebris

adhibenda . In A fehlt also zwischen 44 und 46 der Vers Longa dies , ebenso entsprechender

Raum dazu , indem die freie Zeile nach Sicut anni — zur Aufnahme des Ausganges dieses

Verses selbst nötig ist . Flinter 544 kann er somit nicht gestanden haben . Aus vorstehendem

ersieht man wenigstens so viel , dass die Ilandschriften weder in der Reihenfolge der Verse

noch auch in deren Wortlaut übereinstimmen . Ich vermute nun , dass sich diese beiden

Verse , vielmehr das , was zwischen 542 , der ersten Erwähnung der Tochter , und den Formeln

der gegenseitigen Annäherung in den Flandschriften stand , auf die Tochter Bezug hatte ,

und dass damit nicht die handelnden Personen gemeint waren . Mit east in 545 soll also die

Tochter beider , aber nicht Philippa gemeint sein . Letztere Annahme scheint mir schon

nach den Worten des Periphanes in 540 Certo east unzulässig ; in dem Falle müsste Vers

545 doch wenigstens vor 540 stehen . Dass nun 544 und 545 zusammengehören , beweisen

schon ihre Anfänge : Longa dies und Sicut anni multi wegen der inhaltlichen Übereinstim¬

mung , wie in der ganzen Scene die zusammengehörigen Verspaare gehalten sind . Die Folge

beider Verse ergiebt sich aus der Anlage der Scene , wonach ein neuer Gedanke zuerst von

Periphanes gesprochen wird . Longa dies — ist also vor Sicut anni — zu stellen . Letzterer

Vers ist in A auf zwei Zeilen verteilt ; ebenso werden nun infolge der Regelmässigkeit der

übrigen zusammengehörigen Verspaare auch dem Periph . 2 Verse zuzuerteilen sein . In diesen

vier Zeilen scheinen mir nun folgende Gedanken Ausdruck gefunden zu haben : 1 ) Periphanes

ist ungewiss , ob das Mädchen , was er seit vorgestern zu Hause hat , wirklich seine Tochter
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ist uncl hofft nun darüber von ihrer eigenen Mutter sicheren Aufschluss zu erhalten . 2 ) Phi -

lippa weiss schon seit mehreren Jahren nicht , wo ihre Tochter ist , und hofft nun von Peri -

phanes oder doch durch ihn deren Aufenthaltsort zu erfahren . Damit hängt aber 541 ,

Quae meo — , womit der Anfang des dritten Teiles des Monologs gemacht wird , eng zusam¬

men , und ist eine Trennung nicht gestattet . Deshalb ist der Vers 543 , Quid si adeam — ,

von seiner jetzigen Stelle zu entfernen . Er enthält nur Formeln , womit der Übergang vom

Monolog zum Dialog vermittelt wird und kann deshalb nur dicht vor des Peripli . Worte

Plane congrediar astu gestellt werden . In der Überlieferung sind die einzelnen Teile des

Verses 543 so verteilt , dass Anfang und Ende , Quid si adeam und sin est is homo , der Phil . ,

die Mitte , Hauscio — east , dem Periph . zukommen . Quid si adeam ist aber nicht nur pas¬

sender für Periph . , sondern es muss ihm sogar gegeben werden , weil damit der Anfang zur

gegenseitigen Annäherung gemacht wird . Die Änderung der Personen scheint mir eine Folge

der hinter 542 entstandenen Lücke zu sein ; da 542 dem Periph . gehört , so gab man den

nächstfolgenden , der nach Ausfall eines Verses nunmehr mit Quid si anfing , der Phil . , um

den Personenwechsel von Vers zu Vers auch hier zu beobachten . Zusammengehörig sind

nunmehr hier die Verse Quid si — Hauscio an — Plane congrediar astu und Muliebris adhi -

benda — , welche den Übergang zum Dialog bilden , den wiederum Periph . beginnt mit

Salua sis . Der vor dem Grusse stehende Vers Conpellabo . — Orationis — gehört nicht mehr

hierher , da die Doppelscene bereits ihren Abschluss gefunden und von den Worten der Phil .

Muliebris uncl Orationis — doch eines zuviel ist ; da Phil , aber gleich bei Beantwortung des

gebotenen Grusses die malitia anwendet durch Hinzufügen von et meis : Salutem aeeipio rni

et meis , so muss man sich zur Beibehaltung des hierauf bezüglichen Verses entschliessen .

Zu bemerken ist noch zu dem Verse 546 , dass mit Muliebris in A ein neuer Vers beginnt .

Ich gebe nun die Stelle so :

Per . Quae meo conpressu peperit filiam , quam clorni nunc habeo . 1 )

Pliü . * * * * * * * * * 2 )

Per . Longa dies meum incertat animum , si east quam incerto autiüno . 3 )

Phil . Sicut anni multi * * * * * * * ^
Pg ) . * * * * * * * * * *

Phil . * * * * * * * * * * g -j

Per . Quid si adeam , si haec east ? 7 )

Phil . Plauscio an congrediar . 8 )

Per . Hanc congrediar astu . 9 )

Phil . Muliebris adhibenda mihi malitia nunc est . 10 )

Per . Salua sis e . q . s . 11 )

Die ersteren Verse sind troch . Okton . , 7 und 8 sind kretische , 9 und 10 sind drei

kleinere troch . Verse . In Vers 8 weiss ich mit dem überlieferten sin est is homo ( B ) nichts

anzufangen im Hinblick auf den oben gegebenen Ausspruch der Phil . Plane Meinest . Viel¬

leicht gehören diese Worte in den Vers Sicut anni multi . Zu 3 vergl . Men . 142 iam sciam

si quid titubatumst . In 7 hat B sin und incerto animo , si ist von Geppert , auturno von

Camerarius . 10 ist genau nach B gegeben , und dürfen 9 und 10 nicht in einen Vers zusam¬

mengezogen werden nach dem oben angeführten Gesetze und im Hinblick darauf , dass in A

mit MUL . . . die Zeile anfängt .



Asin . 596 wird in den Ausgaben gelesen :
Lib . Iiomo hercle hinc exclusust foras . Leon . Ita res est . Arg . Mitte quaeso .

So haben auch die Handschriften , nur dass sie exclusus est geben . Die letzten Worte
spricht Argyripp zu Philäniufn ; beiden ist die Anwesenheit des Lib . und des Leon , unbe¬
kannt . Unmöglich können sie demnach Rücksicht nehmen auf das , was die beiden letzten
sprechen . Voraus geht ein Vers der Philänium :

Acerbum funus filiae faciet si te carendumst ,
woran sich die Worte des Arg . Mitte quaeso , womit er sich von ihr losreissen will ,
anschliessen . Nun liegt die Vermutung nahe , dass Mitte quaeso am Ende des Verses Acer¬
bum — , wohin es dem Sinne nach gehört , auch gestanden hat , aber irrtümlich an den
Schluss des nächsten Verses gekommen ist . Zwar bietet jener Vers keinen Anhaltspunkt ,
wohl aber glaube ich Spuren der Verschiebung drei Zeilen vorher zu finden . Hier steht
ein offenbar verkürzter Vers in allen Handschriften ( 592 )

Vale . Aliquanto amplius ualerem , si hic maneres . — ^
den man auf verschiedene Art zu einem vollen iamb . Septen . zu ergänzen versuchte . Der
diesem Verse am Schlüsse fehlende Trochäus scheint mir an den Anfang des folgenden
Verses gekommen zu sein und der Schluss des nunmehr verlängerten Verses an den Anfang
des nächstfolgenden ; in dem Verse Homo hercle hinc — wurde alsdann , um die troch .
Formel Mitte quaeso im iambischen Verse passend unterzubringen , eine Änderung vorge¬
nommen , indem die Anrede Leonida getilgt wurde . Diese erscheint mir aber deshalb an
dieser Stelle besonders passend , weil mit den Worten Homo — die beiden Sklaven zum
erstenmale neben der anderen Gruppe sprechen . Danach schreibe ich die Stelle so :

Arg . Vale . Phil . Aliquanto amplius ualerem , si hic maneres . Arg . Salue .
Phil . Saluere nie iubes , quoi tu abiens adfers morbum . Arg . Mater

Supremam dixit mihi tua , domum ire iussit . Pliil . Acerbum
Funus filiae faciet si te carendumst . Arg . Mitte quaeso .

Lib . Homo hercle hinc exclusust foras , Leonida . Leon . Ita res est .
Die Bücher haben im dritten Verse mihi tua dixit .

Durch Verschiebung der Versschlüsse erklärt sich auch die fehlerhafte Zusammensetzung von
464 und 465 im Mercator :

Ent . Nescio quoia uox ad auris mi aduolauit .
Char . Inuoco

Vos , Lares uiales , ut me bene iuuetis .
Eut . Iuppiter , 465

Estne illic Charinus ? Char . Giues , bene ualete . Eut . Ilico
Sta , Gharine . Char . Qui me reuocat ? Eut . Spcs salus uictoria .

Inuoco gehört offenbar ans Ende von 465 , während Iuppiter den Schluss von 464 bildet .
Am einfachsten wäre alsdann die Umstellung beider Verse ; doch glaube ich an der gegebenen
Reihenfolge festhalten zu müssen , und liegt die Sache so , dass Eutyclius den begonnenen
Vers nach Einschiebung der Worte des Charinus zu Ende führt . Deshalb kommt der Vers -
schluss von 564 hinter 565 zu stehen .
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Eut . Nescio , quoia uox acl auris mi aduolauit ?

Char . Vos , Lares uiales , ut nie bene iuuetis , inuoco .

Eut . Iuppiter ,
Estne illic Charinus ?

Char . Ciues , bene ualete .

Eut . Sta , Charine . Cliar . Qui e . q . s .

566 besteht aus 2 kleineren trochäischen Versen ; ilico , was die Handschriften an dessen

Ende als Anfang der Aufforderung des Eutychus haben , scheint aus dem Versende Sta ilico

in 870 zur Herstellung eines ganzen Septenars herbeigezogen zu sein . Beachtet man , dass

die beiden Verse 564 und 565 in schneller Folge , wenn nicht gar ganz oder teilweise gleich¬

zeitig gesprochen werden , so ist die Trennung des Schlusses Iuppiter von aduolauit doch

nur eine scheinbare , und die dazwischen eintretende Pause ist keinesfalls von längerer Dauer ,

als wenn die Worte in eine Reihe zusammengefasst werden . Hinwiederum ist . eine derartige

Verschränkung eines Verses nur bei kleinem Umfange des Eingeschaltenen und bei kurzer

Pause zwischen den beiden Abschnitten statthaft , damit der Charakter des Verses gewahr !

bleibt . Zudem kann die Unterbrechung nur nach starker Interpunktion eintreten . Ist aber

zwischen beiden Abschnitten eine längere Pause anzusetzen , wie sie namentlich beim Über¬

gang zu etwas Neuem eintritt , so wird der erste und verkürzte Vers von derselben Person

nicht weiter geführt , sondern der neue Gedanke beginnt mit einem ganzen Verse . So schliesst

Epidikus in der zweiten Scene des fünften Aktes den Monolog mit

Apolactizo inimicos omnes . 678

Dann wendet er sich an seinen Herrn mit

Quid me quaeris ? quid laboras ? quid hunc sollicitas ? ecce me ! 680

Im Verse 285 tler Asinaria schliesst Leonida mit

Nostro devincti beneficio .

Den dritten Teil des Monologs beginnt er aber , nachdem er wieder eine Strecke weiter

gelaufen ist , mit ganzem Verse , 287 ,

Perii ego oppido , nisi Libanum inuenio iam , ubi ubist gentium .

Beim Gelage in V . 2 der Asinaria schliessen Vater und Sohn das Gespräch über die Mutter

ebenfalls mit einem Ilalbvers

Ar ;] . Quid , quom adest ? Dem . Periisse cupio .

Nun will der Sohn zum Würfelspiel übergehen und sagt

Arg . Iace , pater , talos , ut porro nos iaciamus . Dem . Maxume .

Im Curculio schliesst der Gruss im Briefe an den Lyco mit

Salutem dicit .

Die Mitteilung hingegen beginnt mit einem ganzen Senar

Tecum oro et quaeso , qui has tabellas adferet —

Wie in der oben behandelten Stelle des Mercator ist auch in der Asinaria Vers 447 zwischen

den vorhergehenden einzuschieben :

Merc . -Perii hercle ! iam hic me abegerit suo odio .

Lib . Heus iam satis tu : audin quae loquitur ? Leon . Audio et quiesco .

Merc . Tandem , opinor ,

Conticuit : e . q . s .



In den Ausgaben bildet Heus iam satis tu den Schills zu 446 und mit Tandem opinor
beschliesst der Merk , den von den beiden Sklaven begonnenen Vers . Letzteres ist aber
unmöglich , da er ihre Worte , mag er sie auch sprechen hören , doch sicherlich nicht versteht .
Ebenso verhält es sich mit 646 — 648 in demselben Stücke . Die Stelle lautet in den Aus¬
gaben so :

Arg . Ego vero et quidern edepol lubens : interea , si uidetur ,
Concedite istuc .

Leon . Vin erum deludi ? Lib . Dignust sane .
Leon . Vin faciam ut te Philaenium praesente hoc amplexetur ?
Lib . Gupio hercle . Leon . Sequere hac .

Arg . Ecquid est sälutis ? satis locuti .
Die beiden Sklaven entfernen sich ein wenig von Argyrippus und Philänium zur geheimen
Unterredung . Diese ist von so kurzer Dauer , dass die beiden letzteren zur Unterhaltung -
gar keine Zeit finden , und Arg . richtet an die beiden , wie er sie so bald wieder zurück¬
kommen sieht , erstaunt die Frage , ob sie schon nach so kurzer Zeit einen für ihn günstigen
Plan entworfen hätten . Vom Inhalte der Unterredung hat er nichts vernommen , und des¬
halb kann er auch nicht an Sequere hac anknüpfen . Seine Worte sowie die der beiden
Sklaven bilden je ein Ganzes für sich und sind in ganze Verse zu fassen , aber derart , dass
die Unterredung der Sklaven inmitten des dem Arg . zuerteilten Verses eingeschoben erscheint .
Die Worte des Arg . bilden einen vollständigen iambischen Septenar :

Concedite istuc . Ecquid est salutis ? satis locuti ?
nicht aber die der beiden Sklaven . Hier ist eine Änderung in der Reihenfolge der einzelnen
Aussprüche nötig . Die richtige und ursprüngliche Folge derselben ergiebt sich aus der Folge
der Handlungen , wozu diese Worte den Plan angeben . Libanus sowohl wie Leonidas treiben
zuerst ihren Scherz mit Philänium , vgl . 662 ff. und 686 ff. ; dann erst zwingen sie ihren
Herrn zur lächerlichen Erniedrigung , vgl . 670 ff . und 699 ff . Danach ist eine Umstellung
der Worte des Leonidas geboten . Das Bestreben , aus den einzelnen Abschnitten vollständige
Verse zu bilden , scheint mir auch hier die ursprüngliche Reihenfolge zerstört zu haben .
Nach der oben gegebenen Erklärung zu den Worten Ecquid — ist das Fragezeichen hinter
locuti zu belassen . Nicht statthaft ist hier die Annahme , dass Arg . wenigstens die den Vers
beginnenden Worte Cupio — hac gehört habe ; zunächst wurden sie in gleicher Entfernung
wie die vorhergehenden gesprochen , und ausserdem dürfte die Frage des Arg . erst nach der
Hauptcäsur beginnen , worüber weiter unten die Rede sein wird . Die Stelle erhält nun
folgende Fassung :

Arg . Ego vero et quidem edepol lubens : interea si uidetur ,
Concedite istuc .

Leon . Vin faciam ut te Philaenium praesente hoc amplexetur ?
Lib . Gupio hercle . Leon . Vin deludi erum ? Lib . Dignus est sane . Leon . Sequere hac .

Arg . Ecquid est salutis ? satis locuti ?
Merc . 864 — 866 .

( Chcir .) Eundem ex confidente actutum diffidentem denuo .
Eut . Cogito , quo nam ego illum curram quaeritatum .

Char . Certa rest
Me usque quaerere illam quoquo hinc est abducta gentium .
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Keiner von beiden weiss , dass der andere in der Nähe ist . Wie nun Gogito den Anfang
des Verses bildet , so sollte auch mit Certa rest der nächste Vers beginnen . Dieser ist
folgendermassen überliefert :

Me usque quaerere illam quoquo hinc abductast gentium
mit offenbarer Verkürzung des ersten Teiles . Ich vermute , dass auch hier eine Verstümme¬
lung eingetreten ist , um einen vorhergehenden unvollständigen Vers zu ergänzen . Ausge¬
fallen scheint mir hinter quaeritatum derselbe Versschluss , Avie ihn der vorhergehende Vers
bietet , nämlich denuo . Curram quaeritatum denuo kann aber Eutychus hier sagen in Rück¬
sicht auf den Anfang der vierten Scene im dritten Akte , avo er , vom Hafen herkommend ,
den Freund zum erstenmale sucht . Da sieht ihn Gharinus herankommen und sagt :

Sed isnest , quem currentem uideo ? is ipsus est . ibo obuiam .
Zur Ausfüllung der Lücke in 858 ist der Kretikus Certa rest zu viel ; dieses halte ich für
eine Erweiterung dessen , Avas ursprünglich vor Me usque stand , nach Art des Schlusses von
705 im Amphitruo : At pol qui certa rest | | Hanc est obiurgare ; vgl . Most . 706 . Certumst
Avird der Versanfang geAvesen sein ; vgl . 472 , 663 , ferner 644 und Men . 1059 . Die Stelle
lautet danach also ( 857 und 858 )

Eut . Gogito quo nam ego illum curram quaeritatum [ denuo ] .
Gliar . Certumst me usque quaerere illam quoquo hinc abductast gentium .

Zudem stelle ich den bisher am Schlüsse des Monologs stehende Vers des Eutychus ( 850 )
Date di quaeso conueniundi mi eius celerem copiarn

hinter Gogito quo — , dem er doch nur folgen und nicht vorangehen kann .

Merc . 119 — 121 .

Cli . Quid illuc est quod ille tarn expedite exquirit cursuram sibi ?
Guraest , negoti quid sit aut quid nuntiet .

Ac . Nugas ago
Quam restito tarn maxume res in periclo uortitur .

Nugas ago ist an den Anfang des letzten Verses zu stellen , in Avelchem maxume ein späterer
Zusatz ist , um den durch Verlust seines Anfanges verkürzten Vers zu vervollständigen .
Damit fällt die eine Stelle bei Plautus , die zum Beleg der Vergleichung zAveier Superlative
durch tarn und quam mit Ellipse des Superlativs im Modalsatze aus ihm angeführt wird ;
vgl . Dräger , hist . Synt . II . § 519 . 1 . c . Nicht fern liegt der Grund , weshalb eine derartige
Änderung im Verse 121 vorgenommen Avurde . Die vorhergehende Zeile Guraest — nuntiet
bildet einen reinen iambischen Senar und gehört nicht in diese Scene , deren erster Teil aus
iarnb . Oktonaren besteht . Dieser stand wahrscheinlich mit dem ihm vorausgehenden Verse
Quid — sibi , der ursprünglich ebenfalls ein Senar Avar , in der ersten Scene des Stückes , die
den Monolog des Gharinus umfasst und in Senaren geschrieben ist . Mit dem jetzigen Aus¬
gang dieser ersten Scene , die Verse 109 und 110 ,

Sed quid currentem seruonr a portu conspicor ,
Quem naui abire uetui ? tirneo quid siet .

konnte man die beiden Verse Avegen des gleichen Inhalts nicht verbunden lassen , und deshalb
suchte man sie in der nächsten Scene unterzubringen . Nun Avard die Änderung der Senare
in Oktonare nötig , und diese fand man durch Enveiterung der Frageformel im ersten Verse ,
während zur Ergänzung des zAveiten der Anfang von 121 , Nugas ago , herübergezogen Avurde ;
die Lücke füllte man alsdann mit maxume aus . Wie aber die Verse Quid illuc — und

v.
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Curaest — wegen Sed quis — und Quem — keine Stelle haben können am Schlüsse der

ersten Scene , so können sie aus demselben Grunde auch in der zweiten Scene nicht belassen

werden . Ich schliesse demnach die Verse des Gharinus : Quid illuc est — sibi ? und Curaest

— nuntiet ein und schreibe den Vers 120 so :

Nugas ago : quam restito . tarn res in periclo vortitur .

Der Vers 127 ist in den Handschriften folgendermassen abgeteilt :

Domin an foris dicam esse erum Gharinum . Cliar . Ego animi pendeo

Würde Akanthio den Monolog mitten im Verse abbrechen , so müsste dies nach dem vierten

Fusse geschehen , wie ich weiter unten zeigen werde . A . Spengel fügt die Worte Ego —

dem Monologe des Ak . bei .

Auch in 131 und 132 kann die Überlieferung nicht beibehalten werden :

( Ac .) Num quisquam adire ad ostium dignum arbitratur ?

Cliar . Ecce nie ,

Acanthio , quem quaeris .

Ac . Nusquamst discipulina ignavior .

Die Worte des Akanthio bilden zusammengeschrieben einen iamb . Sept . mit folgendem tro¬

chäischen Schlussvers , die des Gharinus sind trochäisch zu messen :

( Ac .) Num quisquam adire ad ostium dignum arbitratur ? nusquamst

Discipulina ignavior .

Ch . Ecce me , Acanthio , quem quaeris , quae te res agitant malae ?

Ac . Multae , [ ere ] , aeque te atque me .

Cli . Quid est negoti ? Ac . Periimus .

Que te res mala agitant hat B zu Anfang des folgenden Verses . Zur Umstellung der beiden

letzten Wörter vergleiche man die Betonung dieser Formel im Vers 92 des Curculio , der

ein Senar ist :

Profundis vinum ! quae te res agitant ? Sine .

Die beiden letzten Verse sind trochäisch .

Merc . 562 und 563 .

Lys . Adducam ego illum iam ad te , si conuenero .

Dem . Me dicit .

Lys . Quid ais , Demipho ? Dem . Est mulier domi ?

Wenn Demipho Me dicit sagt , so kann Lysimachus daran nicht anknüpfen . - B hat hier das

richtige : dicis . Dem . hört den Lys . die Worte Adducam — zu Pasikompsa sprechen und

wendet sich mit Bezug auf illum , worunter er sich selbst versteht , an den herankommenden

Freund . Demnach beginnt Dem . den Dialog mit Versanfang und nicht etwa Lys . inmitten
des Verses .

Dem . Me dicis ? Lys . Quid ais , Demipho ? Dem . Est mulier domi ?

Ebendaselbst Vers 749

Lys . Ecce autem perii : coquos adest .

C . Aduenimus .

Aduenimus ist an den Anfang des folgenden Verses zu stellen , der alsdann ohne alle Ände¬

rung genau so zu schreiben ist , wie ihn die Bücher überliefern :

C . Advenimus . L . Abei . C . Quid abeam ? L . St , abei . C . Abeam . L . Abei .

Die Lücke im ersten Verse lässt sich passend ausfüllen mit misero mihi .
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Vers 751 .

( Lys .) Interii .

Bor . Quid ais tu ? etiamne haec illi tibi

Iusserunt ferri , e . q . s .

Vorausgeht die Unterredung des Lys . mit dem Koche , worin er diesen zum Weggehen

bewegen will , damit seine Gattin von dem Zwecke seiner ' Ankunft nichts erfahre . Deshalb

eilt er ihm entgegen , lässt seine Gattin in ziemlicher Entfernung zurück und spricht so leise ,

dass diese nicht hört , was er spricht . Den Ausruf ihres Mannes , Interii , hat sie also nicht

vernommen , und deshalb mtisste sie mit Anfang des Verses beginnen . Die Handschriften

haben Sed intern , woraus auf eine eingetretene Änderung des ursprünglichen Textes zu

schliessen ist . Sed passt hier nur für Lys . , der den Koch nicht zum Weggehen gebracht

hat . Interii gehört sowohl zu den Worten des Lys . wie zu den der Dorippa , bei deren

Abschrift die obere Zeile irrtümlich ausfiel . Wie Lys . bei der Ankunft des Koches Ecce

autem perii ausruft ( 748 ) , so veranlasst der Aufzug desselben mit seinen Dienern , die die

Gefässe mit den Speisen bringen , worin Dorippa die Bestätigung ihrer Vermutung findet

und nun von der Untreue ihres Mannes fest überzeugt ist , diese zum Ausrufe Interii . Mit

Sed interii beginnt also ein neuer Vers des Lys . und der folgende , der mit Interii beginnt ,

gehört ganz der Dorippa :

Sed interii

Bor . Interii , quid ais tu ? etiamne haec illi tibi

Iusserunt ferri , e . q . s .

Im obigen habe ich das von Plautus beobachtete Gesetz dargelegt , wonach einer , wenn

er eines zweiten Worte nicht hört , seine R .ede mit Versanfang beginnt und nach etwaiger

Unterbrechung ebenso fortsetzt . Als ein Ganzes wurde aber auch der katal . trochäische

Dimeter empfunden , wie er den zweiten Teil im troch . Septenar und im iamb . Senar

bildet . Deshalb kann auch mit diesem Halbvers begonnen oder nach einer Unterbrechung

fortgefahren werden . Vergl . Stich . 288 in B :

Gel . Quidnam dicam Pinacium

Lasciuibundum tarn e . q . s .

A hat dieselbe Abteilung und stimmt insofern mit B überein , als der Ausfall von dicam

durch die gleichlautende Endung bewirkt wurde . Gelasimus streut diese Worte in den

Monolog des Pinakium , den er nicht hört , ein ; in der vorhergehenden Scene lässt Plautus

den Gel . in iamb . Senaren sprechen .

Im Trin . Vers 1024 fährt Stasimus im Monolog fort mit den Worten

Quid ego quod periit petam ?

Nisi etiam laborem ad damnum e . q . s .

und 1055 Nam ego talentum mutuom

Quoi dederam , talento inimicum e . q . s .

Ebenda ( V . 432 ) sagt Lesbonikus , als er den Philto herankommen sieht , während er dessen

Worte Tempust adeundi nicht versteht

Estne hic Philto qui aduenit ?

Epid . 678 . Periphanes fährt in der Unterredung mit Apöcides , die von Epidikus , ohne dass

es die Alten wissen , unterbrochen wird , fort mit

Ubi illum quaeram gentium ?

Curcul . 561 . Therapontigonus eröffnet den Dialog mit Gappadox mit dem Grusse

Iusseram saluere te .
8
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Amph . 771 . Während Alkumena ins Haus hineinruft und einer Dienerin Befehle giebt ,

sagt Amphitruo zu Sosia : Secede huc tu , Sosia .

und 791 . Sosia öffnet das Kistchen , und da er die Schale nicht darin findet , ruft er aus

Iuppiter , pro Iuppiter .

In 898 wendet sich Juppiter an Alkumena mit den Worten

Te uolo , uxor , conloqui .

Im Stich . 655 beginnt Stichus den zweiten Teil des Monologs mit

Fecisti , ere , facetias ,

Quom hoc donauisti e . q . s .

Merc . 387 . Gharinus hat sich von seinem Vater abgewendet und setzt das Selbstgespräch

nach einer Pause fort mit Quin ego hinc me amolior ?

Trucul . 502 . Astaphium fährt im Gespräche fort mit der Frage an Phronesium

Vin adeam ad hominem ? Phron . Volo .

Darauf geht sie auf Stratophanes zu und begrüsst ihn :

Salue ecastor , Stratophanes .

Ebendaselbst 914 . Phronesium und Stratophanes hören den Strabax rufen

Vbi mi amicast gentium ?

So ist die Stelle in den Büchern überliefert . Soll nun in dem Verse , dessen erster Teil
lautet

Phron . Accipe hoc atque aut 'erto intro .

eine Änderung vorgenommen werden müssen , um den Hiat zu vermeiden , so darf diese

nicht derart sein , dass der Ruf des Strabax die metrische Eigentümlichkeit verliert ; Heus

darf also der Frage nicht vorgesetzt werden . Von einem Hiat aber , abgesehen von dem

Zusammentreffen des vokalischen Aus - und Anlautes in der Hauptcäsur und beim Personen¬

wechsel , kann hier auch insofern nicht die Rede sein , als die beiden Vershälften vollständig

unabhängig von einander gesprochen werden . Gleich darauf , im Vers 920 , ruft Strabax

wieder : Adesto , amica , te adloquor .

Auch hier haben wir einen trochäischen Dimeter , und darf adesto nicht iambisch gemessen

werden . Wie in der vorigen Stelle kann auch hier der Hiat nicht anstössig sein ; voraus¬

gehet nämlich

Gondidi intro quod dedisti .

welche Worte Phronesium zu Stratophanes vor dem Hause spricht , und die Strabax nicht hört .

Stich . 237 . Gelasimus hat eben die Versteigerung abgehalten und erblickt die Crocotium ,

welche ohne Wissen des Parasiten der ganzen Scene beiwohnte und im Begriffe ist , den¬

selben anzureden . In B sagt Gelas . , als er die Crocot . auf sich zukommen sieht ,

Quis haec est quae aduorsum it mihi ?

Epignomi ancillast e . q . s .

A hingegen bietet in der ersten Zeile

Quis haec est quae mihi aduorsum uenit

was auf einen ganzen Senar schliessen lässt , etwa

Quis haec est [ niulier ] quae mihi aduorsum uenit .

\ oiausgehen zwei \ erse der Crocotium , die sie zu den Zuschauern gewendet spricht ,

welchen als Schluss eine katal . iambische Tripodie beigefügt ist :
Adibo ad hominem .
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Die Überlieferung in B ist nach dem aufgestellten Gesetze gerechtfertigt . Die Lesart in A

nach ihrer Ergänzung zu einem Senar ist aber auch richtig , wenn man erwägt , dass Croco -

tium mit einem Halbvers ebensogut schliessen kann , wie mit einem ganzen Verse , nur dass

hier der zweite Teil unausgefüllt bleibt . So schliesst Epidikus mit ( Epid . 189 )

Senati qui columen cluent .

Dieses ist die erste Hälfte eines iamb . Oktonars , welches Metrum die vorhergehenden Verse

haben . Dass der ersten Vershälfte keine zweite folgt , findet sich bei Plautus selten ; gewöhn¬

lich wird der Vers von einer zweiten Person zu Ende geführt , ohne dass der , welcher mit

dem ersten Teile schliesst , diese Fortsetzung hört . Wird nun die Rede wieder aufgenommen ,

so geschieht dies mit Anfang des Verses . So schliesst im Briefe des Tberapontigonus an

Lyco ( Cure . 429 — 36 ) der Gruss mit

Salutem dicit .

Die Mitteilung selbst aber beginnt mit Anfang eines Senars

Tecum oro et quaeso , qui has tabellas adferet .

Die Lücke am Schluss des Grusses benützt nun Curculio zu einer Bemerkung , die der lesende

Lyko nicht hören darf , sonst wäre der Betrug sofort entdeckt ; er sagt zu den Zuschauern

Meus hic est , hamurn uorat .

Im Anfange der dritten Scene des fünftes Aktes will Gappadox mit den Worten

Nunc domum properare certumst .

nach Hause eilen , da ruft ihm Therapontigonus nach

Heus tu , leno , te uolo .

Im Verse 285 der Asinaria schliesst Leonida mit den Worten

Nostro deuineti beneficio .

Libanus , den Leon , sucht , der sich aber in seiner Nähe befindet und diese Worte hört ,

fügt bei Vinctos nescio quos ait .

Nach einer Pause fährt Leon , mit Anfang des Verses fort :

Perii ego oppido , nisi Libanum inuenio iam , ubi ubist gentium .

Aus diesen Stellen , deren ich an siebenzig aus Plautus ausgeschrieben habe , geht hervor ,

dass auch mit der ersten Hälfte eines Verses ein Selbstgespräch geschlossen werden kann .

Fast in allen diesen Stellen findet sich aber die zweite Hälfte ausgefüllt durch Worte

einer zweiten Person , die mit derjenigen , welche die erste spricht , nicht im Zwiegespräch

steht ; doch sind solche Stellen , in denen nur die erste Vershälfte Verwendung findet , sehr

selten . Wenn nun in der oben angeführten Stelle des Stichus die Überlieferung in A auf

einen ganzen Vers schliessen lässt , so dass die vorhergehende Zeile nur einen Halbvers auf¬

weist , so ist es sehr wahrscheinlich , dass wir in A die ältere Lesart haben ; wenn hinwie¬

derum in B die Worte des Parasiten genau einen katal . trochäischen Dimeter bilden , so

glaube ich hier die spätere Hand zu erkennen , welche das Schlusswort der Grocotium und

die Frage des Gelasimus in einen Senar vereinigte . Herstellen wird man den Text nach

der Überlieferung in A . Ich füge mulier nach est ein und schreibe die .Stelle so :

( Croc .) Adibo ad hominem .

Gelas . Quis haec est [ mulier ] , quae mihi aduorsum uenit ?

AVie in Stellen , die in den Rahmen vorliegender Untersuchung fallen , die zweite Hälfte

des trochäischen Septenars oder iambischen Senars die Funktion eines ganzen Verses übernimmt ,

ersieht man am besten an solchen Versen , die zwar von Anfang bis Ende einer Person

gehören , deren zweiter Teil aber allein von einem zweiten gehört werden soll . Ein pas¬

sendes Beispiel hiefür findet sich in der zweiten Scene des vierten Aktes im Trinummus .

3 *
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Über die Antwort des Sykoplianten auf die Frage , wo er den Charmides gesehen habe ,

erstaunt , sagt Charmides , ohne dass es der Syk . hört :

Quis homost nie insipientior , qui ipse , egornet ubi sim , quaeritem ?

Sed nil disconducit huic rei .

Darauf wendet er sich wieder an den Sykoplianten mit den Worten

quid ais ? quid hoc quod te uolo . 930

Einige Zeilen weiter ( 938 ) spricht Charmides zu sich

Nisi quia lubet experiri , quo euasurust denique .

und wendet sich darauf wie in der vorigen Stelle nach der ersten Vershälfte so hier mit

Versanfang an den Sykoplianten

Sed quid ais ? quo inde isti porro V

Auch die zweite Hälfte des iambischen Septenars fand in dieser Weise Anwendung .

So schliesst Epidikus im Anfang der zweiten Scene des dritten Aktes das Selbstgespräch

mit dem Verse

Erum et Chaeribulum conspicor . quid hic agitis ? accipe hoc sis .

Nun liest man im Trinummus den Vers 963 , mit dessen erstem Teile Charmides ein weiteres

Selbstgespräch schliesst , so :

Aggrediundust hic liomo mi astu . heus , Pax , te tribus uerbis uolo .

Nach obiger Aufstellung wäre heus hier zuviel . In B steht mi astuheus , C und D haben

mastieheus ; gerechtfertigt kann heus hier deshalb erscheinen , weil auch der Anfang des

Verses dem Gharm . gehört und die an den Syk . gerichteten Worte bis zu Ende des

Verses reichen .

Öfters kommt es vor , dass die zweite Vershälfte nicht von dem zu Ende geführt wird ,

der die erste spricht ; dann knüpft der Angeredete , ohne die erste Hälfte gehört zu haben ,

an das an , was er von der zweiten hört . Vergl . Merc . 821 .

( Eut .) — nam uideo Syram

Astare ante aedis . Syra .

( Syr .) Quis est qui ine uocat ?
ferner Trin . 892

( Char .) Hic liomo solide sycophantast . quid ais tu , adulescens ?

Syc . Quid est ?
und Cure . 610

Ther . Saluos sum : eccum quem quaerebam . quid agis , bone uirV

Cure . Audio .

Spricht aber einer über die erste Vershälfte hinaus , bevor er sich an einen zweiten

wendet , so muss er den Vers zu Ende führen , während der andere nach dem oben ange¬

führten Hauptgesetz mit Versanfang die Antwort beginnt . Vergl . Cure . 391 f .

( Cure .) Simulabo quasi non nouerim . heus tu , te uolo .

Syc . Vnocule salue . e . q . s .

Im engen Zusammenhang mit der Frage nach der Versstelle , an welcher einer zu

sprechen beginnen kann , steht die weitere , an welcher Versstelle die Rede aufhören kann .

Es handelt sich natürlich auch hier wieder nur um solche Scenen , wo zwei oder mehrere

Personen handelnd auftreten , von denen ein Teil nicht hört , was der andere spricht .

Gewöhnlich tritt Redeschluss mit Ende der Verse ein . Zum Belege dienen alle diejenigen

Stellen , aus denen das Gesetz über Beginn der Rede mit Anfang der Verse sich ergiebt ; es
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sind , wie schon oben gesagt ist , an vierhundert . Genügen möge die S . 5 und 6 aus der

Asinaria angeführte Stelle . Auch inmitten eines Verses kann Redeschluss eintreten ; dann

aber muss die Rede bis zur Hauptcäsur gehen . Den bereits angeführten Stellen Epid . 189 ,

678 ; Cure . 431 , 686 ; Asin . 285 ; Stich . 237 ; Truc . 503 , 914 , 920 ; Asin . 285 füge ich noch

folgende bei :

Trin . 432 . Phil . Tempust adeundi .

Cure . 229 . Cap . Quis lue est qui loquitur ?

Amph . 898 . ( Ale .) Stupri , dedecoris .

Stich . 655 . Sag . Sed Sticlius est hie quidem

Asin . 410 . Merc . Nimis inperiosust . Lib . Vae mihi .

Aul . 444 . ( End .) Scis iarn ifeam sententiam .

Trin . 895 . ( Syc .) Lesbonici : is mi est amicus .

„ 911 . Charm . Temperi huic hodie anteueni .

„ 1024 . Charm . Ita me di ament , graphicum furem .

„ 1055 . Charm . Meus estliic quidemStasimus seruus .

„ 1135 . Cal . Familiam optumam occupauit .

Cure . 560 . ( Cap . ) Vt ego potius comedim quam ille .

Asin . 900 . Arg . Quid quomadest ? Dem . Periisse cupio .

„ 911 . Arg . Mater salue . Art . Sat salutist .

Merc . 387 . Dem . Quin ego hunc adgredior de illa .

Truc . 502 . Str . Peperit mulier , ut ego opinor .

Lesh . Estne hic Philto , qui aduenit ?

Pal . Quoiam uocem ego audio ?

Iup . Te uolo , uxor , conloqui .

Stich . Fecisti , ere , facetias ,

Leon . Hodie saluere iussi

Congr . Quo abis ? redi rursum .

Char . Teneo hunc manufestarium .

Syc . Teneor manufesto miser .

Stas . Quid ego quod periit petam ?

Stas . Nam ego talentum mutuom

Lys . Quid ego cessohos conloqui ?

Ther . Iusseram saluere te .

Pcir . Amat homo hic te ut

praedicet .

Par . Mortuost Demaenetus .

Char . Quin ego hinc me amolior ?

Ast . Vin adeara ad hominem ?

Phr . Volo ,

Amph . Secede huc tu , Sosia .

Sos . Iuppiter , pro Iuppiter .

Amph . 771 . ( Ale .) Qua hodie meus uir me donauit .

„ 791 . Amph . Opus mist istuc exquisito .

Dieses Gesetz ist auch beobachtet in solchen Scenen , in denen die beiden Sprechenden zwar

nicht im Dialog begriffen sind , aber doch der eine die Worte des anderen hört und an das

anknüpft , was der andere sagt . Ein passendes Beispiel bietet die erste Scene des ersten

Aktes im Amphitruo . Die betreffenden Verse sind folgende :

295 . Merc . Tirnet homo , deludo ego illum . Sos . Perii , dentes pruriunt .

308 . Sos . Cingitur : certe expedit se . Merc . Non feret , quin uapulet .

312 . Merc . Haud malum huic est pondus pugno . Sos . Perii , pugnos ponderat .

321 . Merc . Olet homo quidam malo suo .

323 . Sos . Illic homo superstitiosust .

325 . Merc . Vox mihi ad aures aduolauit .

328 . Sos . Non equidem ulliun habeo iumentum .

331 . Merc . Certe enim hic nescio quis loquitur ?

335 . Merc . Optume eccum incedit ad me .

Aus den angeführten Stellen , die sich nicht unbedeutend vermehren lassen , ergiebt sich

sogleich die richtige Betonung für Asin . 900 und Amph . 328 , dass nämlich der Iktus auf

die erste Silbe in Amat und Onerandust zu setzen ist . Amph . 307

Sos . Metuo ne numerum augeam illum . Merc . Em , nunc

Auch hier ist der Iktus auf den Anfang der Worte des Merk , ( etwa Em nunc ego agam : sie

uolo ) zu setzen , so dass ein nunc einen Trochäus bilden , wie auch Cas . III 1 , 11 Meminero . —

Em , nunc — ( Im troch . Sept . ) und Capt . I 2 , 80 — Em , uel iarn otiumst . ( Sc .hluss eines

Sos . Ei [ mihi ] , numnam ego obolui ?

Merc . Gestiunt pugni mei .

Sos . Ne ego homo infelix fui

Merc . Onerandust pügnis probe

Sos . Saluos sum , non me uidet .

Sos . Timeo , totus torpeo .
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Sept .) , wo man Em an den Anfang des folgenden Verses setzen wird .

In folgenden Stellen derselben Scene des Amph . ist die Regel nicht beobachtet :

293 . Merc . Nullust hoc metuculosus aeque . Sos . Mi in mentem uenit :

Illic homo hodie hoc denuo e . q . s .

303 . ( Merc .) Iam pridem uidetur factum , heri quod homines quattuor

In soporem conlocastis nudos . Sos . Formido male

Ne ego hic nomen e . q . s .

Quattuor uiros sopori se dedisse hic autumat .

313 . Merc . Quid si ego illum tractim tangam , ut dormiat ? Sos . Seruaueris :

Nam continuas has tris noctes peruigilaui . Merc . Pessumumst .

309 . Sos . Quis homo ? Merc . Quisquis homo huc profecto uenerit , pugnos edet .

Im letzten Verse bilden die Worte des Merkur die Antwort auf die Frage des Sosia , und

sprechen hier beide wie im wirklichen Dialog ; ebenso verhält es sich mit 313 . Deshalb ist

in diesen Versen Abbrechen und Anknüpfen der Rede auch an einer anderen Versstelle

zulässig . In 314 aber geht Merk , mit Pessumumst zu etwas Neuem über , und miisste der

Übergang entweder mit Anfang des ganzen Verses oder mit der zweiten Hälfte stattiinden ,

wie an den übrigen Stellen dieser Scene ; vergl . 293 , 295 , 300 , 312 , 313 , 317 , 321 , 322 ,

325 , 327 , 331 , 333 , 335 und 308 , 323 , 328 . In den Büchern wird der nächste Vers , der

dem Inhalte nach nur dem Merk , gehören kann , dem - Sosia gegeben , wodurch für ersteren

nur Pessumumst bleibt , was nicht richtig sein kann ; auch ist Pessiune est überliefert . Soweit

die Stelle auf vorliegende Untersuchung Bezug hat , ist der Schluss von 314 , wenn er über¬

haupt in diesem Verse stehen bleiben darf , entweder mit Tilgung von est den Worten des

Sosia anzufügen , wie schon Fleckeisen gethan hat , und nach Ausschluss des nächsten Verses

Facinus — beginnt alsdann Merk , mit Versanfang : Alia forma — , oder er ist als Anfang

eines Verses zu betrachten , der seine ursprüngliche Stelle eingebüsst hat .

Auch 304 ist nicht in Ordnung . In 306

Quattuor uiros sopori se dedisse hic autumat

wiederholt Sosia das , was er eben aus dem Munde Merkurs gehört hat , aber ohne Anspie¬

lung auf nudos , womit dieser seine R .ede schloss . Danach könnte man annehmen , Merk ,

hätte mit conlocastis geschlossen und in nudos , womit die zweite Vershälfte beginnt , läge

der Anfang der Worte Sosias . Hat aber Sos . dieses Wort gar nicht gehört , so kann er

überhaupt nicht daran anknüpfen . Vielleicht ist der Anfang von 304 und der Schluss von 307

in einen Vers zu vereinigen , und die Worte des Sosia treten dazwischen ; letztere scheinen

mir mit Vers 306 , Quattuor — , begonnen zu haben , der sich unmittelbar an die Worte

Merkurs anschliesst . Die Stelle hätte danach folgende Fassung :

In soporem conlocastis nudos .

Sos . Quattuor uiros sopori se dedisse hic autumat .

Metuo ne numerum augeam illum et Quintus fiam e Sosia .

Merc . Em , nunc sie uolo .

In 293 geben die Bücher quem in mentem uenit , woraus ich schliesse , dass diese Worte

noch zu den vorausgehenden des Merkur gehören und damit in Verbindung zu bringen

sind . Doch wird man diesen ganzen Vers ausschliessen in Rücksicht auf das , was Merkur

in 295 sagt :
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Timet homo : rfelüdam ego illum .

was sich unmittelbar an die Worte des Sosia in 292 anschliesst :

Sed quis lue est homo , quem ante aedis uideo hoc noctis ? non placet .

worin Sosia seine Furcht zu erkennen giebt .

In 660 sind die Worte Sequere hac tu me der Alkumena zu geben , der nunmehr der

ganze Vers gehört :

Ale . Meus uir hic quidemst . sequere hac tu me . narn quid ille huc reuortitur ,

Sequ . — me spricht Alk . zur Dienerin .

522 ff . Iup . Verum quod tu dicis , mea uxor , non te mi irasci decet .

Glanculum omnes abii a legione : operam hanc subrupui tibi ,

Ea me prirno ut prima scires , rem ut gessissem publicam .

Ea tibi omnia enarraui . nisi te amarern plurumum 525
Non facerem .

Marc . Facitne ut dixi ? Timidam palpo percutit .

Iup . Nunc ne legio persentiscat , clam illuc redeundumst mihi ,

Ne me uxorem praeuortisse dicant prae re publica .

Anstoss erregt der Schluss der Rede nach dem ersten Kretikus und die unmittelbare Fort¬

setzung derselben mit Anfang des Verses . Entweder sind 525 und 526 ganz oder nur die
Worte nisi — dixi ? einzusehliessen .

1039 . Iup . Intro ego hinc eo : Alcumena parturit . Amph . Perii , miser .

Diese Stelle steht im Anfang der dritten Scene des vierten Aktes und wird sie so zu ver¬

stehen sein , dass Amph . die vorausgehenden Worte des Iup . hört ; zwar sagt er bald

darauf ( 1045 )

Sed ubi ille est ? intro edepol abiit , credo ad uxorem mearn .

Ausser den bisher behandelten Stellen schliessen sich alle übrigen im Amphitruo an die

aufgestellten Gesetze an ; vergl . 176 , 180 , 186 , 248 , 250 , 263 , 271 , 277 , 279 , 284 . 287 , 291 ,

310 , 317 — 335 , 508 , 512 , 522 , 654 , 660 , 664 , 675 f . , 882 , 891 , 897 , 954 , 956 , 1009 , 1021 , 1132 .

Infolge der gemachten Zusammenstellung ergiebt es sich , dass im Trinummus die Verse

1027 , 1035 , 1036 nicht an zwei Personen verteilt werden dürfen ; vielmehr gehört jeder voll¬

ständig nur einer Person , wie auch die Bücher überliefern ; 1027

( Sias .) Recipe te ad erum . non fugitiuost hic homo : conmeminit domi .

Utinam veteres e . q . s .

non fugitiuost — spricht Stasimus zu den Zuschauern und knüpft daran das folgende an .

1035 und 1036 :

Stas . Petere honorem pro flagitio more fit : morern inprobum .

Strenuos nunc praeterire more fit : nequam quidem .

Mores leges e . q . s .

Mit den Schlussworten in beiden Versen giebt Stas . seinem Unwillen über die schlechten

Sitten kräftigen Ausdruck .

In demselben Stücke ist 1134

Lysiteli quidem Philtonis filio . Lys . Enim me nominat .

auszuschliessen , damit 1133 und 1135 nicht von einander getrennt werden :

Charm . Elim sororem despondisse suam in tarn fortern familiam .

Cal . Familiam optumam occupauit .

1134 ist ein müssiger Zusatz .
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Die Verse 527 und 528

Lesb . Consuadet homini , credo . etsi seelestus est ,

At mi infidelis non est . Stas . Audi cetera ,

stören den Zusammenhang und gehören nicht hierher . Lesbon . ist fest entschlossen , seiner

Schwester den Äcker als Mitgift zu geben , während Stas . denselben zurückzubehalten rät

und den Philto zu bestimmen sucht , bei seinem Ausspruch : Profecto dotem nil moror ( 511 )

zu verbleiben . Lesb . kann deshalb unmöglich Consuadet homini sagen . Was soll ferner

hier Audi cetera im Munde des Stas . ? Dies könnte er nur dann sagen , wenn Philto sich

von ihm abgewendet oder ihn unterbrochen hätte . Er führt aber seine Erzählung ohne

Unterbrechung weiter :

Tum uinum , priusquam coctumst , pendet putidum . 526

Postid frumenti quom alibi messis maxumast , 529

Tribus e . q . s .

Kann zwischen den beiden ersten Versen Stas . Audi cetera einschieben ? Die Verse 527

und 528 sind offenbar aus einer anderen Stelle fälschlich hierher gesetzt worden .

Im Trinummus widerstreiten den Regeln noch 3 Verse :

868 . Fores pultabo . Ch . Ad nostras aedis liic quidem habet rectam uiam .

1059 . Eo domum . Ch . Heus tu asta ilico . audi heus tu . Stas . Non sto . Ch . Te uolo .

1015 . Recipe te et recurre petere re recenti . Ch . Huic quisquis est

In 868 hat B putabo und at edia chic ; in 1059 giebt A den Stas . heus tu non sto , während

heus tu hinter audi in den Worten des Charm . , dem dieser Ruf zunächst zukommt , fehlt .

Heus tu scheint mir Stas . in übermütiger Laune von den Worten des Ch . zu wiederholen .

Dann würde der Vers mit Heus tu beginnen :

Ch . Heus tu , asta ilico . audin ? heus tu . St . Heus tu , non sto . Ch . Te uolo .

Audin schreibt C . F . W . Müller . In B beginnt dieser Vei ' s mit Heus tu und steht eo domum

am Ende des vorhergehenden . In 1015 ist re von Camerarius zugefügt .

Merc . 282 ff .

Lys . Ei et hoc memento dicere . Lor . Ecquid amplius ?

Lys . Tantumst . Dem . Lysimache , salue . Lys . Euge : et tu , Demipho ,

Salueto . e . q . s .

In A ist hinter Tantumst keine Lücke zum Personenwechsel ; et tu hat Camerarius hinzu¬

gefügt . Ohne Zweifel begann Dem . den Gruss mit Anfang des Verses . Im vorhergehenden

Verse haben A und B Numquid , womit die zweite Hälfte eines Senars begonnen zu haben

scheint . Ferner halte ich eine Umstellung der Worte des Lys . Ei et hoc und Tantumst für

geboten , so dass mit ersteren die Unterredung des Lys . mit dem Lorarius beendet wird .

Ebenda 680 . Die Bücher haben nur gnato parce propitius . Dorippa wird inmitten des

Verses von Syra unterbrochen und spricht nur bis zur zweiten Vershälfte :

Gnatoque ut parcas —

Syr . Disperii : e . q . s .

Merc . 365 . Dem . Sollicitus mihi nescio qua [ dej re uidetur . Ch . Attatae

Epid . 457 . ( Mit .) Meam amicam audiui te esse mercatum . Per . Attatae

Aul . 391 . ( Cony .) Pete haec est parua , capere non quit . Eacl . Ei mihi .

Attatae und Ei mihi sind wahrscheinlich ausserhalb der Verse zu stellen , und sind durch

sie die eigentlichen Versschlüsse verdrängt worden . Am Ende des ersten Aktes im Truku -

lentus ( 209 ) hat A KA , welches zur nächsten Scene gehört , während B mit Ha - ha - ha - die



— 25 —

neue Scene beginnt . An dieser Stelle ist schon lange Hahahe ! ausserhalb der Reihe gestellt .
Auch im Aulul . 811 kann Em nicht das Versende bilden , und ist 814 in zwei kleinere
Verse zu trennen , wie bereits 813 zerlegt ist :

Str . Em !
Erumne ego aspicio meum ?

Lyc . Video ego hunc seruom meum ?
Str . Ipsus est , congrediar .
Lyc . Haud aliust , contollam gradum .

Der letzte Vers ist iambisch , die drei vorhergehenden trochäisch .
Asin . 898 . Phil . Miser ecastor es . Art . Ecastor dignus est . Arg . Quid ais , pater ?

gehört in den mit 909 beginnenden zweiten Teil der Scene , wo nach Entfernung des Para¬
siten Artemona mit Demänet , Argyripp und Philänium spricht . Mit Beibehaltung der von
Acidalius vorgenommenen Änderung in der Personenverteilung , wonach — wie angegeben —
die beiden ersten Abschnitte den Frauen zufallen , während die Bücher den ersten der
Artemona , den zweiten dem Parasiten geben , findet der Vers passenden Platz hinter 923
( At etiam — ) oder hinter 936 ( Ecastor — ) .

In vorliegender Arbeit beschränkte ich die Untersuchung auf neun Stücke ; ausser den
behandelten Stellen sind es darin noch folgende , die einer Besprechung bedürfen : Asin 910 ;
Aul . 274 , 692 ; Cure . 160 , 230 , 234 ; Epid . 192 , 614 ; Merc . 468 , 708 , 770 , 782 , 963 ; Truc .
501 , 794 . Behandelt sind :

Amphitruo Seite
293 22 f .
304 - 307 . . . . 22
307 21
309 22
313 f. 22
328 21
525 f. 23
660 23

1039 23

Asinaria
446 f 13 f.
592 - 596 . . . . 12
646 — 648 . . . . 14
884 — 890 . . . 3 ff.
898 25
900 21

Man wolle verbessert lesen S . 4 Z . 35 und 39 tu , S . 5 Z . 8 AcidaliuS , S . 9 Z . 34 adspersisti , S . 10 Z . 21
pendeo , S . 12 unten und S . 13 oben Merc . 864 , 865 , 866 , 872 . S . 14 Z . 24 und 27 Leonida und unten Merc .
856 — 858 , wie auch im lat . Texte mehrfach u statt v .

Aulularia Seite
391 24
811 — 814 25

\
Curculio

110 f 7

Epidicus
270 22
457 24
533 f. 7 f.
537 — 541 8 f .
542 — 547 9 ff.

Mercator
119 - 121 15 f .
127 . 131 — 134 . . . . 16
282 f . 365 24
563 16
680 24

( MerC .) Seite
748 f. 16
751 17
850 15
857 f 14 f.
864 - 866 12 f.

Stichus
237 18 f.

Trinu minus
527 f 24
868 . 1015 24
963 20

1027 . 1035 f 23
1059 24
1134 23

Truculentus
914 18
920 18
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